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H«9tiaia CEoziata). 1) Wie bei den groBen mentar (vgl. Leo fcaohr. Gott. Ges. 1904 2571).

F^stopferTdie Burgers/haft bewirtet wurde, so war Eine interessante Prage war dannJwhandafc

m Sitto von Priyatopfern Freunden ein Stack ob die Lage des homtaschen Ikon mit der des

OpSeich zu^nden
P
(Theokx. id. V 139. Ptat Neuilion identisch sei; K: and Jejjiba da-

aL 17 Xen. hell. IV 13. 14), es nicht zu tnn, gegen in der Natur des Ortes. DaB eine soicne

vitals LthTckKXfTheophr. Char. 9. Athen. V Icnrift fur die beruhmte diesbezughche Hypo-

SFPMdeSt. et amico 28 §68B; de these des Demetrios von Skepsis (geb. etwas

fratr amor 7 p 481 D. Lnc. Tim. 43); opferte vor 200 v. Cbr) in seinem /VVerke ™e<J™
man ah™ der Hestia,£ ZhvS f,v...WJ<U%*«- Te<oc*ov SuzhS^ov berucks chtigt werden muBte,

S„7(EuStath zu Od VII 298 p. 1579745. 10 ist selbstverstandlich; direkt von ihm hat auch

Hmch
(flS *U5. Dahtr Jf sprichwOrt- diese Nachrichten Strabon XIII 599 entnommen

VkTvon einfm Geiziffen hieB 'E. oder 'lor/a M« (vgl. Gaede Demetrii Scepsu quae supersunt

KotoioSl 97 H40. Zenob.IV 44). Hestia Gryphisw 1880, 27ft) Dadorch.*;
die Grenw

w^rde ebTn nnr am Herd des Hanses oder im der Zeit der H nach ^"^^^J^
Prytaneion verehrt, so sollten auch ihre Opfer auf aus Demetaos stammt vjelleicht em^elt«™
del intimsten Kreis beschrfinkt bleiben (vgl. ment m .d™ .Schohen II. IH 64 (Cramer

p„ n-„ Hestia -Vestal [Stengel.1 Anecd. Pans. HI 281, 11. Jwistatn. il a. a. y.

,

2r^r,Sa Demot ^«a.^v, ehr kleiner vgL Schwabe Aelii Dionys. et Pausan. attest

DemKes StodSrkes der Aigeis. Seine Zu- f|gm. Lipsiae 1890 280), erne -taq^he

gehorigkeit zur stadtischen Trittys ist daraus zu 20 Worterklarungra Homer fSto
LchlieBen, dafl er in den Katalogen (s. LOpers Hestiaios

(f
«"«<*) 1) H. ™J*™>S#

Tabelle Athen Mitt. XVH 864f.) fast immer mit Namensform fur den 11. Monat des rOnuscfien

LnSdSenDemenKolonosHippios Bate oder ^^^ âlZ^U^^^
mit Diomeia zusammen genannt wird. Sie nehmen logien ^M^f™]'™S T N^
den Norden und Nordosten der Stadt und des an- rentanum Hestieos (J^°f> *"B

*j_
J*J f^

grenzenden Gebietes ein. Einen naheren Anhalts- H. durfte als Vanante zn Hestios
(
Eouos), emem

funkt zur genauen Ansetznng von H. gewahrt die Kalendermonat der Magneten, ™ ^hten «*•

Angabe des Isaios liber die dreikopfigeHerme in S. die Art. Esthios, Hestieos «g{H
Ankyle nach Stridas tgutitpai^s • naga ri/v <££> p ot,«nJt«r flor Bv-
EoriMar Sd6v. Denn Ankyle mnB nach IG Hi 30 2) Hestaios ans Byzanz Gesandter der by

61A col H 21 bis an die Vorberge des Hymettos zantier an die Athena_im J. 378/7 (1U i»-

gereicht haben, also lag es im Osten von Athen. Dittenberger bylh- /»).

Demnach muB H. zwischen Ankyle im Osten und 3) Eponym von Khodos (CIG III praet
1^

Kolonos im Norden gesucht werden, s. LOper 4) gestiaios Sohn des Them, ^ai aus Ky

Athen. Mitt. XVII S51f. MilchhOfer Abhd. zikos, Hipparch (fponym) »n Kyzikos 38 v. Uir.

Akad. Berl. 1892, 15, der Ankyle damals noch (Dittenberger Syll.*
f\}> Theocharis

falschlich im Sflden der Stadt ansetzt, wahrend er 5) Hestiaws, Athener Sohn de* Theochan=

o. Bd. I S. 2221 richtiger nrteilte (vgl. Kirchner aus Keramos^ HopUtenstrateg im J.Wt.w
Prosop. Att. H 589). [Kolbe.] (IG H 985, E 62). Derselbe im J. 112)1 o «,

8) H. in Akarnanien erwahnt nur Steph. Byz. 40 ra hei auf Delos (Bull hell. I 88. VI^'^ •

•Ondm . . . *m x«i &Uv 'Axagra^a,. Heuzey Snndwall ^achtrage 73) ^woreers
Le mont Olympe et 1'Acarnanie. Table analytique. «) H. aus Tarent

,
Vater des /y™agor^

ViUes ancienn^ sncht es in den 364 von ihm Archytas nach Anstoienos beiDiog. Laert.VIII

beschriebenen Kninen bei Skortn-Lykovitsi. Da- 79. Suid. s. v. Iambhch. ^^^267
gegen Bnrsian Rh. Mus. XVI 435; Geogr. I

. ^'piS L,
fcST8. Bei dem Fehlen jedes Anhaltspunktes '),Hf

st
J,r/

T°? ,

Pe"ntb°s
' ^w^vw

mnfi dieLagembestimmt bleiben. Oberhummer der Schnle Platens, Ind HercuL col. VI 34Mekkr.

Akan«nieh40 [Bolte.] Diog. Laert, HI 46. Aetios (Diels Doxogr 318.

4) Hestiaea, eine gelehrte Aleiandrinerin, auch 403) gibt einiges^on seinen Lehren. SimpL^hys.

'/orS« bd Eurtath.^. H 538 genannt CIcx.dc 50 453 Diels erwahnt seme Veroffenthchung der Vor-

$£?Ja). ^beKhaftigte sich nach den Tra- trage PUtons uber das Gate Theophrast frg.

^enihrer heimatUche^Faehgenossen mit Ho- 12, 13 W berichtet, daB er allein von den^Schu-

m« und^rieb moI Tfis '0«,W 'IhiSos. Die lern des Platan dessen Lehre von den Meakahlen

MF^LXta laM. an. den paar etwas weitar entwickelt habe ; leidej rt daruber

BmehtMeken. die auf «ms gekonunen rini nicht Naheres nicht bekannt Zeller "^J- f'-
DMhr erknmen; ich donke, es war eine Art Kom- H a 416, 6. 991. 1034. ^Hawrp.j

PMdr-maowt-Kroll TOI
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Hestiaiotis s. Thessalia.
TSoriaois, Speisung der Stammgenossen (<pv-

Xszixa Ssljtva, Athen. V 185 c) bei festlichen

Gelegenheiten, insbesondere den Dionysien und
Panathenaen (Schol. Demosth. XX 21 in Bull,

hell. I 147), gehOrt zu den enkyklischen Leitur-

g'.en (Demosth. a. 0. und XXXIX 7) der reicheren

Qrger in Athen. Der Gastgeber hiefi eazt&ztoQ

(ebd.) und wurde wie bei den anderen Leiturgien

bestellt (vgl Demosth. I 36. XXI 13, wahrend

Harpokr. s. v. irrt). Die Kosten berechnet

Boeckh Staatsh. 12 498 bei etwa 2000 Gitsten

zu zwei Obolen auf etwa 700 Drachmen. Dazu
wurden ubrigens auch Schutzgenoasen herange-

zogen, Demosth. XX 18 mit SchoL Nicht zu

den staatlichen Leistungen dagegen gehorte das

&softo<p6Qia soxi&r, Isae. in 80, denn diese Feier

fand in den Demen statt, Isae. VHI 19, indem
reichere Burger namens ihrer Frauen deren

Gaugenossinnen bewirteten. Andererseits steht

der Ausdruck s. bei Isokr. VII 29 auch vou

Volksspeisungen auf Staatskosten, vgl. Isae. VIII

21, wo die Worte ol aXXot 'A&rjvaToi eoxi&vrcu

richtiger auf diese offentlichen Mahle (Wester-
mann) als anf gegenseitige Bewirtungen (Schoe-
mann) gedeutet werden. [Thalheim.]

'Eatmoral, Kultverein zu. Ehren der Hestia in

der Stadt Rhodos(IG XII 2, 162, 8). [Ziebarth.]_

"EoTiardgia hieBen die Raume, in denen die

zu Festen gesandten Theoren oder auch die Sieger

in den Agonen von den betreffenden Staaten be-

wirtet wurden, wie es von Olympia und andern

Orten berichtet wird (Pans. V 15, 8. Plut sept,

sap. conv. 2 p. 146 C. Hesych. s. 'E. —tfeinvij-

trjQiov Dittenberger Syll. 560, 17). Teils waren

es stehende, immer wieder benutzte Gebaude (Pans.

a. a. O. Herod. IV 35. Bull. hell. 1890, 382ff.),

teils wurden sie im Bedarfsfalle errichtet, und
man begnugte sieh dann gewifl oft mit Zelten

(Athen. XH 531 F). Auch wurden die fur die

auswartigen Festteilnehmer hergerichteten Her-

bcrgen'£. genannt (Strab. X 487). Daremberg-
Saglio V 156f. [Stengel.]

Hestieos (Eaztiog), elfter Monst des rflmischen

Provinzialkalenders von Kypros, SOtagig, vom
24. Juli bis 22. August reichend; vgl. Idelor
Handb. der Chronol. I 427f. Kubitschek Osterr.

Jahresh. VIII 11 Iff. Die richtige Form des

Namens dfljfte, wie Buttmann (bei Ideler
a. a. O.) zuerst gesehen hat, 'EauaTos sein, und

dies ist wohl eine Variante m'Eouo;, der uns

als Kalendermonat far die Halbiusel Magnesia

uberliefert ist. Danach ist die Lesart "Eofrio<; im
Menologium des Madrider Codex (Kubitschek
a. a. 0.) zu verbessern und der andere Vorschlag

Buttmanns 'Eazitvs statt 'EozUo; abzulehnen;

auch erledigt sich die Ansicht Sauppes (Ausgew.

Schriften 455), daB sich der Name 'Eoxievs, un-

mittelbar nach 'AoyuQevt , auf die Stellung be-

ziehe, die der Kaiser als Pontifei Marimns zu

den Vestalinnen hatte. Wenigstens kommt diese

Anschauung fur die ursprnngliche Benennung des

Monats nicht in Betracht. S. auch die Art.

Esthios und Hestios. [Bischoff.]

Hestieug ('Earuvi), 1) a. Hestieos.

2) Hestieus, Demos in Antinoupolis in Agyp-
ten; er gehOrte zu der Phyle Negovark, und ist

zueleich mit der Grundung der Stadt darch Ha-

drian 130 n. Chr. geschaffen worden P. Lond. Ill

1164 k 27 und W. Weber Unters. z. Gesch.

Hadrians 251. [Walter Otto.]

Hestiodoros, Sohn des Aristokleides aus Athen,

Strateg im J. 430/29; er war unter den atheni-

schen Befehlshabern von Potidaia und erzielte

mit seinen Kollegen die ttbergabe dieser Stadt

im Winter 430/29 (Thuc. II 70, 1; vgl. Busolt
Griech. Gesch. HI3 2, 961), fiel samt seinen Mit-

10 strategen im Sommer 429 bei Spartolos in einera

Treffen gegen die Chalkidier (Thuc. II 79, 1. 2.

7. Busolt a. 0. 970). [Sundwall.]

Hestlones s. Estiones.
Hestios ("Ernos), Kalendermonat auf der

Halbinsel Magnesia, IG IX 2, 1117, 11, benannt

nach der Gottin Hestia. S. auch den Art.

Hestieos. [Bischoff.]

Hestinohos £Eottovx<K, Eowaxoj). Die den

Herd behtttenden, den Frieden des Hauses schir-

20menden Gutter werden allgemein bezeichnet als

foot eouoi (Heliodor. Aithiop. I 30), iyiauoi

(Hierokl. bei Stob. flor. 67, 24) und katiovx01

(Charond. bei Stob. flor. 44, 40. Poll. I 24). Ins-

besondere fuhrt Zeus das BeiworfEcma^oj (Hesych.

s. 'Earta^oi . . xal Zevt xaq "Iaxstv) oder 'Enziovx»i

(Eustath. Horn. II. 735, 61; Od. 1756, 24. 1814, 8.

1930, 28). Demeter wird iaTwvios'EXsvoiroi; x&ovo;

genannt bei Euripid. Suppl. 1; vgl. Ephestios
o. Bd. V S. 2823.

_
[Jessen.]

30 Hesus s. Esus. In der Schreibung Hesus

erscheint h unorganisch wie in Haedui, Helvetii u.

a. (Holder Altkelt. Sprachsch. 1 2047). [Keune.]

Hesychios. 1) Castrensis sacri palatii bei

Kaiser Constantius II., wohnte 343 dem Konzil

von Serdica bei. Athan. apol. c. Ar. 36 ; hist. Ar.

an mon. 15 = Migne G. XXV 309. 709.

2) Antiochener, Vater des Celsus (o. Bd. Ill

S. 1883, 47), des Eutropius und zweier Tochter,

die rait Marcus, dem Vetter des Lihanius, und

40 Tiberius verheiratet waren (Liban. epist. 375).

Dies durfte derselbe H. sein, der unter Kaiser

Iuliau ein hohes Priestertura bekleidete und mit

der Einziohung entfremdeter Tempelguter be-

schaftigt war. An ihn im J. 362 gerichtet Liban.

epist. 636.

8) Vir consularis, auf Bofehl des Kaiser8 Theo-

dosius I. hingerichtet, weil er sich in hinter-

listiger Weise der Papiere des judisehen Patri-

archen Gamaliel bemachtigt hatte. Hieron. epist.

50 57, 3 = Migne L. 22, 570.

4) Flavins Asklepiades Hesychius (Mitteis
Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu

Leipzig I 49. 122ff. 212. Melanges Nicole 376),

Schiitzling des Praefecten Tatianus (Liban. epist.

774), Advokat, dann Assessor, .dann Praeses einer

Provinz (Liban. epist. 773. 914). Er reiste im
J. 388 aus Antiochia nach Constantinopel mit

der Hoffnung auf weitere Befordernng und nahm
dabei die Briefe des Libanius 773—775 zur Be-

60 stellung mit. In den J. 390 und 391 erscheint er

als Praeses Thebaidos (Mitteis a. O. Liban.

epist. 914). Seine Sohne waren Sehaler des Li-

banius (epist. 812. 865. 1010). Einer derselben

seheint 393 geheiratet zu haben (Liban. epist.

1002). An ihn gerichtet Libau. epist. 812. 865.

914. 960. 961. 1002. 1010, wahrseheinlieh auch

Job. Chrysost. epist. 24. 74. 17t5. 198. 223 =
Migne G. 52, 635. 648. 712. 72i. 734.
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5) Proconsul Achaiae, erwahnt am 29. Januar

435. Cod. Theod. VI 28, 8, 2.

6) Arzt aus Damaskus, Vater des Jakobos

Psychristos, machte nm die Mitte des 5. Jhdts.

weite Reisen und endete sein Leben in Constan-

tinopel. £>uid. s. 'Idxwpo;.

7) Andere Homonymen bei Seeck Die Briefe

des Libanius 174. [Seeck.]

8) Adressat des Synesiosbriefes 93 (gesehrieben

im Format 19, 5 zu 29 cm und ist bequem zu

lesen. (ttber zwei Storungen der Reihenfolge vgl.

Schmidt Quaest. Hesych. XXXLX). Leider hat

die Hs. aus zwei Grunden sehr gelitten. Ein
Stockfleck, ausgehend von der oberen, inneren

Ecke der Blatter, beruhrt f. 320r zuerst die

Schreibflache und hat f. 438/439 stark zeratort;

f. 438r und 439v sind in unzweckmaBiger Weise

mit dickem Papier iiberklebt, also bei der Bruchig-

408 n. Chr.), in dem Bischof Synesios seinen alten 10 keit des Materials dieser stark beschadigten

Studienfreund (hatQovs i* imiatov feyovazas, zfjs

isgas yswfisZQias i}/"«ff /xvtjazevadarjg) bittet, seinen

Bruder Euoptios (s. o. Bd. VI S. 1159) aus der

Liste der povlevzai, der Dekurionen von Kyrene

zu streichen; H. war also ofienbar Statthalter,

dem die Aufsicht ttbor die Mnnizipalsenate zustand,

der Nachfolger des von Synesios heftig befehdeten

Andronikos (s. o. Bd. I S. 2164 Nt. 23); vgl.

Seeck Philol. LH 482. Im Index von Her-

Seiten verloren. AuBerdem hat Musurus die Hs.

fur die Editio princeps wie Korrekturbogen be-

handelt, die Abbreviaturen am Rande anfgelOst,

Artikel willkurlich zusammengezogen oder aus

anderen Lexika erganzt, die lateinischen Glossen

ausgestrichen (Schow Epistula critica ad Hey-
ttium, 1790, 9), aufierdem an einer allerdings nicht

sehr grofien Zahl von Stellen so ehergisch korri-

giert, daB unter seinen dicken Strichen die ur-

chers Epistologr. Gr. wird H. falsehlich als 20 spningliche Schrift zunSchst nicht zu lesen ist;

Lehrer der Sohne des Synesios bezeichnet, die in -
3 -1

-
--'--' ;i ^~5™" —» "—" —<— D-

Wahrheit alle drei als unmiindige Kinder starben.

Die angezogene Stelle p. 662, 23 stammt aus Br.

53, in dem (405 gesehrieben) Synesios seinem

Bruder Euoptios die Geburt .seiner beiden Zwillings-

sOhne anzeigt, itQoo&erzss TLavxico tsvyos aitX.<p&v

aQofaarv, d. h. Synesios' altestes Kind hieB Hesy

chios. [Munscher.]

9) Hesychios von Alexandreia, Verfasser des

doch wird man mit Geduld und bei guter Be-

leuchtung noch fast alles entzitfern kOnnen. Der
Zustand der Hs. hat nicht nur histoiische Be-

deutung, da sie seit 1790 nicht mehr ganz ver-

glichen worden ist (J. Bekkers Kollation der

ersten Seite der Hs. befindet sich in der Editio

princeps der Bonner BibEothek) und N. Schow,
auf dem Schmidt beruht, nach dem kompeten-

ten Urteil von Bast (abgedruckt Quaest. Hesych.

filr die Kenntnis der griechischen Sprache, be- 30 XL) den Marc. 622, der eine Vorlage des 10. Jhdts.

sonders der Dichter und der Dialekte unschatz- '

-.i..;-i i._.ii

baren Lexikons, das in der stattlichen Ausgabe

von M. Schmidt vorliegt, 1858—1868 in5 Ban-

den, von denen IV 2 = Quaest. Hesych. die Vor-

reden der fruheren Au3gaben (die Editio princeps

eine Aldina des Marcus Musurus von 1514),

Schmidts ausfuhrliche Praefaido und Indices,

V die Biographie des Musurus vonMenge, den

Index auctorum und Nachtrage enthalt. Daneben

wie es scheint nachmalt, nicht sicher zu lesen

versuand. So ware also trotz S chows Ver-

sicherung in seiner Epistula ad Heynium, er habe

sehr sorgfaltig gelesen, die Zuverl&ssigkeit seiner

Kollation, die sich auf die Buchstaben A und K,

sonst Stichproben, ferner auf samtliche Korrekturen

des Musurus, bei denen es sich meist um Ortho-

graphie und Akzente handelt, erstreckte, nachzu-

priifen ; sie liegt inBuchform vor (Hesychii lexicon ex

ist eine kleinere Ausgabe in einem Bande ersehie-40 codiceD.Marcirestitutum auctore N. Schow 1792).

nen 1864 und in 2 Ann. 1867 erweitert durch

einen praktischen Index der Dialektglossen; sie

ist jedoch mit Vorsicht zu benutzen, s. n.

Cher die PersOnlichkeit des H. wissen wir

nichts auBer den Angaben des hsl. Titels 'Havxiov

yffafi/Mtxixov 'AXeSavSgiw; owaycoyi] Jtao&v lil-eatv

xa.ro. ozoixeiov ix z&r'AQiardexov xaX'Anlatvos xal

'HXioAwqov; der Schlufi von Ix z&v an wird von
Ruhnken 1765 (bei Schmidt Quaest. Hesych,

Wenn wir uber die Quellen des H. eine klare

Vorstellung haben und die eigene Leistung des

H. von dem, was er ubernahm, so sicher scheiden

konnen wie nur 3elten sonst, so danken wir das

dem Widmungsbrief des H. an Eulogios, der

,einen ehrlichen und verstandigen Eindruck macht'

(Reitzenstein Rh. Mas. XLIII 454; Valcke-
naer Opusc. II 163 hatte den Brief als Falschnng
angesehen (vgl. Welckers wohlverdientes UrteU

XVI) ausgeschieden als Interpolation aus der dem 50 uber diesen Versuch Kl. Schriften II 567ff.) , die

Werk voran8ge8ehicktenWidmung8epistel, Uber die

genaner zu handeln sein wird. Wenn der Eulogios,

an den sie gerichtet ist, mit dem Eulogios 6

azolaazix6e o. Bd. VI S. 1072 identiflziert wer-

den iirfjWie schon Schmidt Quaest. Hesych.

CLXXXVTn wollte, und dieser Eulogios dann in

das 5. Jhdt gesetzt werden kann (Reitzenstein
Gesch. d. griech. Etym. 358), so ist damit wenig-

stens die Zeit des H. festgelegt; tlber andere Ver-

richtige Beurteilung bei Ruhnken (1765) (in

Quaest. Hesych. XVff.). Ranke a. a. O. 18.

Welcker a. a. O. 553. Weber a. a. O. 453). H.

geht darin von der Schilderung des Lexikons des

Diogenianos (s. o. Bd. V S. 778) aus ; bei den Alten

habe es alphabetische Anordnung nur fur Spezial-

wOrterbucher gegeben(Apion und Apollonios Archi-

biu fur Homer, Theon und Didymos fur Tragodie

und Komddie), Diogenian erst habe in den IleQieQ-

suche , die vom 4. Jhdt bis in spateste byzan- 60 yoaev^zeg diese und andere Werke zusammenge-

tinische Ze:
- reichen, vgL Weber Untersuchungen

uber das ikon des H., PhiloL Suppl. LH 591.

Das Lexikon des H. ist nur in einer einzigen

Hs. erhalten, dem Marc gr. 622 (flber trflgerische

Spuren anderer Has. Ranke De lexici Hesychiani

origine et forma [1831] 2); er ist im 15. Jhdt.

aufPapier gesehrieben, enthilt (nach einer Unter-

sachm<*m 4.Han 1911) 439 beschriebene Blatter

faflt, nach drei oder vier Buchstaben geordnet

und auch SprichwSrter bii xugefugt. Doch sei

bei diesem loblichen Unternehmen mangelhaft,

daB bei den SprichwOrtem die Erkl&rungen , bei

den seltenen und umstrittenen Worten die Be-
lege fehlten. Diesem Mangel habe er abzuhelfen

gesucht; als Vorlage habe er den Diogenian be-

nutet (xQaihte statt xgoofak richtig Weber De
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Hesychii ad Eulogium epistula. Weimar 1865,

35), daneben habe er noch die ief«j des Aristarch,

Apion und Heliodor (vgl. den hsl. Titel) gehabt
und daraua unter Durchfuhrung der Herodiani-

schen Vorschriften den Diogenian erganzt, auBer-

dem die Erklarungen der SprichwOrter und bei

den isolierten oder umstrittenen Glossen Name
und Werk des Autors, der sie benutze, ,aus alien

Abschriften' hinzugefugt. Es folgt ein Segens-

wnnsch furEulogios und eineGebrauchsanweisnng,

ilber die weiter unten zu reden sein wird.

Nach diesen Angaben ist also das Lexikon des

H. eine nur wenig erweiterte Ausgabe des Dio-

genianos. Der merkwurdige Titel des Homer-
lexikons, das H. zur Hand hatte, Aristarch, Apion
und Heliodoros, erinnert, wie schon Lehrs Ari-

starch. 387 gesehen hat, an das Homerlexikon,

das dem Eustathios als Apion und Herodoros vor-

lag (s. o. Bd. VI S. 1460). Undeutlich bleibt, wo-

her H. die Titel der Belegc seltener Glossen fest-

stellte; die ausdriickliche Nennung von Abschrif-

ten legt Webers Erklarung (De Hes. epist. 38;

Unters. 578) nahe, da8 H. zunachst die Spezial-

lexika, dann die dort zitierten Autoren zur Identi-

fikation herangezogen habe (anders Schmidt
Quaest. Hesych. CXXV). Auf Homer vor allem

bezog sich die Durchfuhrung der Herodianischen

Vorschriften, die Lentz (Herodian I p. CXCII)
in der Tat hat feststellen konnen; auBerdem be-

stand die eigene Tatigkeit des H. in der Erkla-

rung der SprichwOrter und in der Durchfuhrung
der streng alphabetischen Anordnung. DaB uns
jedoch das Lexikon des H. bei der Diirftigkeit

der hsl. Uberlieferung sehr verkiirzt vorliegt, wor-

:iuf schon die Erklarungen der SprichwOrter und
die Quellenangaben bei den seltenen Glossen

fuhren, die durch Schuld der ttberlieferung sehr

sparlich geworden sind, erkannte zuerst Bentley
(Epistula ad J. C. Biel [1714] in Quaest. Hesych.
VI; mit Unrecht bestritten von Weber Gott. Gel.

Anz. 1867, 413; Unters. 558); die Bestatigung
fiir eine urspriinglich reichere Fassung gibt der

Vat. gr. 23 , der den Archetypus unseres H. be-

imtzt hat (Reitzenstein Ind. lect. , Rostock
1892/93, 14). Andererseits hat das Lexikon des

H. eine tJberarbeitung erfahren, deren Zusatze sich

zum Teil schon durch die Stoning der alpha-

betischen Reihenfolge herausheben; nur zum Teil,

derm einmal hat ein Schreiber das Lexikon mit
streng alphabetischer Einordnung der Randbe-
merkungen, auch wo das Lemma bei Interlinear-

glossen wie s. xataftriyyeg oder fxaqtgrjv (Schmidt
Quaest. Hesych. CXLLX) sinnlos geworden war,

abgeschrieben (Weber Gstt. Gel. Anz. 1867,422;
Untersuch. 611—613.) Jedoch hat nicht erst

dieser Schreiber die Ersetzung des F vorgenom-
men, da sich darin zwei altere Prinzipien kreuzen,
die annahernde Wiedergabe des Lautes (B und
seltener Y) und die formale Wahl eines mOg-
lichst ahnlichen Buchstaben (V, seltener T) ; also

fand gewiss schon H., vielleicht schon Diogenian
das F nicht mehr vor (Ahrens De dialecto

Doriea (1843) 52—56, wo eine Sammlung solcher
H.-Glossen gegeben wird; Brugmann Griech.
Gramm.* § 17; Thumb Handbneh der gr. DiaL
25). Einen Hinweis auf den Ursprong dieser
"plteren Zug&tze gibt die Gebranchsanweisung,
die nnorganisch dem Briefe an Enlogios angefagt

ist; sie stammt ana Kyrillos (Schmidt Quaest.

Hesych. CXXXT). Aber erst die Untersuchung
der Hss. dieses vielgestaltigen Lexikons durch

Reitzenstein (Rh. Mas. XLin 443) zeigte den

Umfang dertiberarbeitung; aus Kyrillos stammen
die Bibelglossen, deren Unechtheit bereits Bent-
ley a. a. 0. erkannt hatte, femer die Glossen zu

Gregor von Nazianz und solche Homer- und Euri-

pides-Glossen, die sich durch Storung der alpha-

10 betischen Reihenfolge als spfitere Zusatze erweisen

(anders Schmidt Quaest. Hesych. CXLI, der das

Kyrillos-Glossar noch ungendgend kannte.) Da-

gegen ist sicher zu weitgehend die Behauptung
Schmids (a. a. 0. CXLECI, abgelehnt schon von

Weber Unters. 615), daB die lateinischen Glossen

samtlich interpoliert seien, weil H. sie in dem
Brief an Enlogios nicht ansdrucklich als Bestand-

teile des Diogenian anfuhrt; den Versuch einer

Scheidung zwischen dem Gut des Diogenian, des

20 H. und spateren Interpolationen hat Immisch
gemacht (Leipz. Stud. Vm 307—378). Ebenso
ist unberechtigt die von Schmidt a. a. 0.

CXXTXff. vertretene Ansicht, daB Interpolation

des H. aus Attizisten nnd einem Onomastikon
ahnlich dem des Pollux anzunehmen sei (Weber
Unters. 552; Gott. Gel. Anz. 1867, 436). So
konnte der Versuch einer Rekonstruktion des

Diogenian, den Schmidt in seiner Editio minor
1864 und 1867 gemacht hat, nur miBlingen; von

30 den Interpolationen, die er im Epilogus kurz zu-

sammenstellt und in die Anmerkungen- verweist,

kann man als Zusatze des H. nur gelten lassen

die Erklarungen der SprichwOrter (obwohl auch

da die Scheidung im einzelnen sehr schwierig istr

Weber Unters. 622); bei den Homerglossen ist

dagegen sein Prinzip nachweislich falsch, da er

alles, was in dem uns erhaltenen Lexikon des

Apollonios Sophista (s. o. Bd. II S. 135 Nr. 80)

nicht steht, als Zusatz des H. ansieht; dennerstens

40 ist uns das Lexikon des Apollonios nur in einer

Epitome erhalten, zweitens benutzte Diogenian

nach dem Bericht des H. auBerdem noch den

Apion. Sichere Interpolationen sind nur die Kyrill-

glossen; fiir die lateinischen, attizistischen nnd
die aus einem Onomastikon stammenden Glossen

dagegen laBt sich nicht so im allgemeinen das

gleiche beweisen. So ist diese kleinere Ausgabe
nur mit Vorsicht zu benutzen, sehr viel echtes,

altes Gut steht in kleinem Druck in den An-

50 merkungen. Die Aufgabe, den Diogenian aus dem
Lexikon des H. auszuscheiden, ist unlosbar bei

unserem jetzigen Material; und ebenso scheint

ein sicheres Znruckgehen in der Quellenfrage fiber

Diogenian hinaus sich zu verbieten; in der viel-

behandelten Frage, ob die Ilsgisgyonivrijeg , die

Vorlage des H., und die Epitome des Diogenianos

aus Pamphilos-Vestinus identisch sind oder zwei

verschiedene Werke (s. o. Bd. V S. 779), erscheinen

mir die Bedenken doch erheblich, die der jetzt

60 bevorzugten Ansicht von der Identitat entgegen-

stehen; es ist schwer vorzustellen, wie die Mit-

teilnngen des H. in dem Briefe an Enlogios sich

darait vereinigen lassen, daB dieses Werk der

Auszug aus einem anderen Auszng war, wo ihm
H. doch ansdrucklich die Prioritat der alphabe-

tischen Anordnung nnd die Sammlung von Speiial-

worterbflchern naehrfthmt; und sachliehe Cberein-

stimmung wurde sich aus Benutmng der gleichen
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Qnellen erklaren lassen. So scheint mir, daB die

Frage offen bleiben muB ; das ist umso peinlicher,

als der Auszug des Diogenian aus Pamphilos stark

benutzt worden ist (s. o. Bd. V S. 781) und, wenn

nur seine IdentitSt mit den Hsgtegyojtevqxeg sicher

ware, zur Erganzung unserer durftigen H.-tJber-

lieferung von groBtem Werte ware. Im librigen

sind die Anforderungen an eine neue wissenschaft-

liche Ausgabe des H., die fur die Lexicographi

mer Glotta HI 33. Baunack Philol. LXX 353.

449. Crusius ebd. 564. Fick Hesychglossen

VII Ztschr. f. vergl. Sprachf. XLIV 336.

10) Hesychios Illustrios aus Milet, lebte im

6. Jhdt n. Chr., Verfasser historischer und literar-

historischer Werke; seine Fragmente gesammelt

bei Miiller FHG IV 143—177.
tjber sein Leben erhalten wir ziemlich detail-

lierte Angaben aus Suidas s. 'Ilavxwg Mdrjoiog

Graeci ins Auge gefaBt und bei der eminenten 10 und Photios Bibliothek cod. 69. Danach war H.

Bedeutung des Lexikons fiir die griechische Sprach-

forschung ein dringendes Bedttrfnis ist, ohne

weiteres klar. Die Grundlage muB eine sorgfaltige

Nachprufung der Hs. bilden; bei der Textkonsti-

tution mussen die Kyrillos-Uberarbeitungen aus-

geschieden werden, wozu allerdings das noch un-

edierte Material des Kyrillos erforderlich ist; end-

lich ist die ungeheure und weitzerstreute philo-

logische und sprachwissenschaftliche Literatur, die

mit dem Beinamen Illustrios (Photios frg. 2/3

Muller aus Konstantinos Porphyrogennetos und

Tzetzes) in Milet geboren als Sohn des Advokaten

(Suidas) H. und der Philosophia (der isolierte

Name wird von Muller a. 0. 143 als moglich

angesehen, er erscheint auffallenderweise allein

zur Bezeichnung der Abstamraung des H. an drei

Stellen eines juristischen Glossars, bei Otto The-

saurus juris Romani III (1733) 1818ff., an einer

in den Jahrzelinten seit Schmidts Ausgabe aufge- 20 Stelle tiberliefert s. tpo&is = frg- 5, an zwei an-

laufen ist, zusammenzubringen und einzuarbeiten,

Literatur: Ausgaben H. Alexandrini lexicon

rec. M. Schmidt 5 Bde. 1858-1868, Bd. IV 2

= Quaest. Hesych. (dort die altere Literatur).

Editio minor! 18642, 1867. Ranke De lexici

Hes. vera origine et genuina forma commentatio

1831. Welcker KL Schriften II (1845) 542.

Weber De H. ad Eulogium epistula, Progr. Wei-

mar 1865. Schmidt Jahrb. f. Philol. XCI (1865)

deren s. naXiiaxtavg und geXe^drovs frg. 1/6 aus

der leichten Korruptel 6 (pdoootpqaas tijs MtXrjala;

herzustellen; gegen Anderungen wie zuletzt bei

Flach in den Prolegomena seiner Ausgabe des

Onomatologos ;s. u.) XI 4 schutzt der Zusatz

tije Mdr)o(ag). Fiir seine Datierung bieten unsere

Quellen verschiedene Ansatze, die nachweislieh

auf die beiden historischen Werke des H. zuriick-

gehen. Seine Weltchronik, unter dem Titel ioro^a

749. Weber Gott. Gel. Anz. 1867, 401; Unter- 30 'Pcc^aixi? xai xavzodanj nach Photios, dem das

suchungen uber das Lexikon des H., PhiloL Suppl

III 415. Immisch De glossis lexici Hes. italicis,

Leipz. Stud. VIII (1885), 265. Reitzenstein

Die Uberarbeitung des Lexikons des H., Rh. Mus.

XI III 443-460. Egenolff Jahresber.LXTI(1890)

111 und 127. v.WilamowitzConiectanea (Progr.

Getting. 1895)16. Kretschmer Glotta III 33.

Baunack Philol. LXX 353. Headlam Journ.

of Philology XXXI (1910) 1

Werk noch vorlag, und nach frg. 1 (weniger ge-

nau von Suidas als xe *1**! totogia, in frg. 5/6

nur als lenogia bezeichnet), war in sechs Ab-

schnitte (dtaozrjftata nach Suidas und frg. 1/5/6,

zfi^ftara nach Photios) gegliedert und begann

nach tier Subscripts mit dem assyrischen K5nit;e

Belos (Photios, uber Belos in den assyrischun

Konigslisten s. o. Bd. Ill S. 261); sie reichte bis

zu Anastasios Dikoros 491—518, dessen Tod noch

Einzelbeitrage bis 1896 sind aufgefuhrt 40 vorkam (Photios). Daher heiBt es in dem Suidas

bei Engelmann Bibliotheca script, classic. I 382

nnd in der Fortsetzung von Klussmann (Jahres-

ber. CXLVI
[1909J

590); seitdem kamen hinzu:

v.Wilamowitz Coniectanea (Univ.-Progr.Gotting.

1895) 16. Rutherford Hesychiana, Class. Rev.

X 153. Gray- Schuyler Indian Glosses in the

Lexicon of H., Am. Journ. Philol. XXII 195. Her-
werden Ad Hes. lexicon, Mnemosyne N. S. XXIX
1YI. Speyer papaxgat. Am. Journ. of. Philol,

Artikel von H. yeyovcog kni 'Araoioiov fiaaiXcoa,

er lebte unter Anastasios (vgl. Rohde Rh. Mus.

Y-SXTTT 167 = Kl. Schriften I 121). Von dem

Stil, den Photios als knapp, aber doch schon und

kunstmafiig rilhmt, konnen uns die etwas umfang-

reicheren Fragmente 1 und besonders 4 (Ilatgta

Kwvozavuvovjiolec*;, zuletzt herausg. von Preger

in Scriptores orig. Constantinopol. 1901) eine Vor-

stellung geben; diese Geschichte der Stadt Byzanz

Tin 441. Roscher zu H. s. 6yS68tov, Archiv50bis zu ihrer NeugrQndung durch Konstantin ara

f. Relig. Wiss. VI 433. Fick Hesychglossen I,

Beitr. z. Kunde d. idg. Spr. XXVIII 84. Her-
werden Hesychiana Mnemosyne, N. S. XXXTI
^55. Fick Hesychglossen II, Beitr. z. Kunde
•der indogerm. Spr. XXIX, 196. Lflders Eine

indische Glosse des H., Ztschr. f. vergL Sprachf.

YYYVTTT 433. Vnrtheim EIZ1AIONEIIE-
SION, Mnemwrne N. S. XXXIV 376. Fick
Hesychglossen III, Ztschr. f. vergL Sprachf. XLI

11. Mai 330, die wegen ihrer speziellen Bedeutung

fur die byzantinische Zeit gesondert uberliefert ist,

erhebt in der Tat einige literarische Ansprflche,

bemuht sich § 14 urn anschauliche Lokalisierung

der alten Tempel, zeigt aber § 25 eine schon von

Muller angemerkte chronologische Konfusion bei

einem Wunder des Apollonios von Tyana. Danach

ist es unwahrscheinlich, daB unserem H. ein anderes

gesondert fiberliefertes Fragment 'Hav%iov ex tow

198. Maafi Kaikina, Ztschr. f. vergL Sprachf. 60 els i^ Xgiarov ycmiatv (Chronicon Paschale ed.

XL 528. XU 204. Fick Hesychglossen IV/V,

Ztschr. t vergL Sprachf. XLII 146. 287. Rozwa-
dowski De Cereris cognomine Mfixarov apud

H. tradito, Eos 1908, 127 (mir uniuganglich).

Fick Hesychglossen VT, Ztschr. t vergL Sprachf.

XLEI ISO— 153. Fr ankel Zwei Glossen des H.,

Ztschr. 1 vergL Sprachf. XLHI 209. Lide"n Ein

agyptisches Wort bei H., Glotta II 149. Kretsch-

Dindorf ed. Bonnens. LI 1832, 116, nicht bei

Mailer) mit einer sorgfaltigen chronologischen-

Untersuchung gehOrt, wie Krumbacher Byzant.

Lit-Gesch.a (1897) 825, 1 annimmt; allerdings

hat nach Gelser S. Iulius Atricanns LI 1 (1885)
132 dieser H. zur selben Zeit gelebt, frohestens

unter Inatinian, spatestens unter Maurikios 58*2

—002, auch wurde das in dem Fragment hervor-
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tretende Christentum (dyla .-xao&ivos Maoia u. a.)

kein entscheidender Gegengrund sein, da wiser

H. anch bei der Topographie die christlichen

Kirchen nennt (frg. 4) und seinem Sohne den

christlichen Nanien Ioannes gab (an der gleieh

anzufuhrendcn Stelle des Photios, Flach a. a. 0.

XLT); das Fragment fiber Christi Geburt wird

einem anderen gleichzeitigen Trager des nicht

seltenen Namens H. zuzuschreiben sein.

Zur Korrektur des chronologischen Ansatzes

bei Suidas, der auf der Weltchronik beruht, dient

das zweite historische Werk des H., das nur bei

Photios erwahnt wird und vollkommen verloren

zu sein scheint ; es behandelte die Eegiemng des

Iustinus (519—527) und einige Jahre des Iustinian

(527—565), setzte also die Weltchronik fort und
sollte gewiB bis zur eigenen Zeit des H. gefuhrt

werden, aber H. brach vorzeitig ab, wie Photios

berichtet, durch den Tod seines Sohnes Ioannes

xrjv yrvxijv xaiolav fHr]&sis xal xtjs sioog xo ygdtpeiv

oofifjs ixxoTteis. Nach diesem zweiten zeitge-

schichtlichen Werk bezeichnet Konstantinos Por-

phyrogennetos den H. als Chronisten nnter Iusti-

nian (frg. 2) und bestimmt damit zweifellos seine

Zeit richtig; jedoch nCtigt eine weiter unten zu
besprechende Angabe seines dritten WeTkes zu

der Annahme, dafJ er mindestens das J. 582 noch
erlebt hat.

Die Bedeutung des H. fur die klassische Alter-

tumswissenschaft beruht auf seinem dritten, literar-

historischen Werk, fiber das wir nur von Suidas

die folgenden Angaben erhalten: eygayer 'Ovo-

naxdXoyov ?/ fflraxa xaiy iv naigciai 6vofiaoxoiv
l

ov inixofir) eoxt xovxo to ftifiUov. ei; 8e xov Illvaxa

rtov iv ncuSeiai Xa/iydvzcov lxxkr\aiaoxixa>v dtda-

axdkcov oideros fivijfiovevei , tos ex xovxmv vji6-

votav xagexeiv ftrj elvat avxbv Xgioxiavov aXi.a

xfji 'EXlrjvixfj; ftazaiojiorlas dvdjiXewv. In diesen

viel diskutierten Worten hielt man friiher den
Satz ov bis /Jt/M/ov fur das Eigentum des Suidas

und fiir ein Zengnis seiner Abhangigkeit von H.,

obwohl ein allgemeines Lexikon wie Suidas sich

doch nicht ohne Einschrankung als Auszng aus

einer Liste literarischer Beriihmtheiteu bezeichnen
kann (die alte Ansicht vertreten von Lehrs Eh.
Mus. XVLT 453 = Pindarscholien 158, zuietzt von
Egenolff Jahresber, LV1II (1890) 297, eine

t3bersicht fiber die frfiheren LOsungsversuche bei

Nietzsche Rh. Mus. XXIV 210V das Richtige

da6 hier Suidas seine Quelle, ein Exzerpt aus

H., kritiklos apschreibt, sah zuerst In aeke Chor
rili Samii quae supersunt 1817, 34. Also benutzt
Suidas den Onomatologos des H. nicht iin Original,

sondem in einer Epitome, deren Verfasser dem
H. nicht zeitlich nahe stand; denn er nennt in

der Vita, die er von H. gibt. aufier dem Ono-
matologos nnr noch die Weltchronik und datiert

deshalb den H. falsch. Fur seine eigene Datierung
ist die Bemerkung wichtig, daB er bei H. keine

Kirchenvater vorgefunden habe; sein Schlufi, H.
sei Heide gewesen, ist nicht zwingend (adders
Egenolff a. a. 0. 297), aber die Kirchenvater-
biographieen bei Suidas gehen also auf den Epi-
tomator zurflck, und da nach Suidas 8. 'Iyvdtioz

die Biographie des 829 verstorbenen Nikophoros
bei ihm vorkam, so haben wir einen Terminus
post quern, andrerseite daraus, daB Photios in
ueiner vor 858ent8tandenenBibliothek(vg). Krum-

bacher a. 0. 517) die Epitome des Onomatologos
zwar nicht nennt, aber benutzt. einen Terminus
ante quem (Wentzel Herm. XXXIII 275). Diese
Artikel fiber Kirchenvater stammen aus der von
Erasmus 1526 beim Abdruck der Hs. der Zfiricher

Stadtbibliothek C 11 saec. XIII vorschnell als

Sophronios bezeichneten griechischen Ubersetzung
der viri illustres des Hieronymus (so Bernoulli
Theol.Lit.-Zt. 1895, 475), ferner aus Philostor-

10 gios, Eusebios, Theodoros Anagnostes und einem
Menologion, bei einigen bekannten Schriftstellem

hat der Epitomator die Titel selbstandig zu-

sammengestellt (Wentzel Die griechische Uber-
setzung der viri illustres des Hieronymus [1895]

22—29); daB die Artikel fiber Kirchenvater ur-

sprfingllch reicher waTen , als sie jetzt bei Sui-

das vorliegen, zeigt die in der (vom Athos stam-

menden) Hs. 380 Vladimir der Moskauer Synodal-

bibliothek von 1022 erhaltene, von Matthaei
20 1780 edierte Biographie des Gregor, wonach die

Epitome des H. auf dem Athos noch lange vor-

handen gewesen zu sein scheint (Wentzel a. 0. 9,

der mitEecht eine systematische Durchforschung
der Athos-Hss. fordert; eine Bestatigung scheint

zu sein, daB Eabe Eh. Mus. LXII 587 in dem vom
Athos stammenden Coislin. 387 saec. X Schrift-

stellerlisten fand, die mit H. stimmen).

Um nach Ausscheidung der Kirchenvaterbio-

graphien von dem originalen Werk des H. eine

30 Vorstellung zu gewinnen, muB man zunachst fest-

halten, dafi der Epitomator den urspriinglichen

Onomatologos nicht nur durch die angegebenen

Zusatze erweitert, sondern auch erheblich verkurzt

hat; durch einen weiteren Kiirzungsprozefi sind

die Artikel dann von Suidas auf ihren jetzt vor-

liegenden, oft durftigen Umfang reduziert worden.

Dies Verfahren des Epitomators beweisen die Be-

nutzer des originalen Werkes des H. , zunachst

sein Zeitgenosse Stephanos von Byzanz (Wentzel
40 Herm. XXXIII 307 nach den Vorarbeiten von

Rohde Eh. Mus. XXXIV, 561 = Kl. Schriften I

365 und Daub Jahrb. f. Philol. Suppl. XI 437;

anders Atenstadt Progr. Schneeberg 1910, 12.

der die Hauptmasse der biographischen Notizen

auf Philon von Byblos zurOckffihrt). dann die

Platon-Scholien (Eohde Eh. Mus XXXIII 205,

2 = Kl. Schriften I 162, 1), endlich eine Bio-

graphie, die gesondert uberliefert ist, die Vita

Menagiana des Aristoteles (V. Eose Aristot. pseu-

50dep. 10 und 709, wo die Hss. genannt werden.

Rohde im Anhang der Flachschen Ausgabe des

Onomatologos (1882). Schneider Callimachea II

25. Wentzel a. 0. 275; anders Flach Prol.

XIX 1; Unters. zu Suidas und Eudokia 93).

Sodann hat sich die urspriingliche sachliche An-

ordnung des Onomatologos noch in den Homony-
menlisten des Suidas feststellen lassen, in denen

im allgemeinen die Eeihenfolge i3t: Dichter, Phi-

losophen, Historiker, Rhetoren, Sophisten, Gram-

60matiker, Arzte, Spezialisten ; die alphabetische

Anordnung hat also erst der Epitomator durch-

gefahrt (Wentzel Die griech. tJbersetzuiig 57
— 63). In sachlicher Disposition hat also H. seine

Nachrichten fiber die literarischen Berfihmtheiten

in dem Onomatologos vorgelegt, von dessen Eeich-

tnm wir uns aus den leider nicht zahlreichen

Fragmenten, die uns die Benutzer des originalen

Werkes, aber anch noch aus Suidas and Photios
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eine Vorstellung machen konnen, die nur einen

doppelt verkflrzten H. bieten und doch die

Grundlage unserer literarhistorischen tfberliefe-

rung bilden.

Dagegen ist bei dem Versuch der Bekonstruk-

tion des Onomatologos auszuscheiden eine Fal-

schung, die mit dem Anspruch auftritt, den alten

H. zu geben. Das kleine Buch ist nach dem Nach-

weis von Martini (Leipzig, Stud. XX 147) erhal-

ten in dem Vat. gr. 96 saec. XLH/XIVf. 19 v mit

dem Titel'Hovyiov Mdi]oiov jieot xdiv ev nat&eiai

Stakawdvxwv.
' Von dieser Hs. hiingen direkt

oder indirekt die iibrigen jungen Hss. ab, die

Flach allein kannte und bei seiner Ausgabe 1880

beniltzte (vgl. S. Ill, sie sind saec. XVI bis auf den

Laur. LIX 37, der nach gutiger brieflicher Mit-

teilung von Rostagno in der zweiten Halfte des

15. Jhdts. geschrieben ist); speziellder von Flach

als Grundlage der Texteskonstitution benutzte

Laur. LXX 14, den Christopherus Eufus zwischen

1569 und 1572 schrieb und dem GroBherzog Co-

simo I. de' Medici widmete, ist eine wohl in Bom
gemachte Abschrift des Vat. gr. 96, die ihre

Sonderstellung erst dadurch erhielt, daB Eufus

sie aus jungen Diogenes Laertios-Hss. durchkorri-

gierte und mit eigenen Konjekturen versah (Mar-

tini a. 0.157). Wegen dieser falschen hsl. Grund-

lage, des vfillig unzuverlassigen Apparats und der

vielen willkurlichen Textanderungen ist Flach

s

Ausgabe unbrauchbar (Martini a. 0. 152ff.,

der 159—161 eine Kollation der Vatikanischen

Hs. gibt). Sachlich ist der Schaden dieser un-

brauchbaren Ausgabe nicht erheblich, denn schon

Lehrs (Eh. Mus. XVII 454 = Pindarscholien

159) hatte das Werk mit Eecht als eine elende

Kompilation aus erhaltenen Quellen, aus Suidas

und Diogenes Laertios, und als ein spates Mach-

werk bezeichnet; daran andert natiirlich die altere

Hs. auchnichts, dagegen macht sie die von Lehrs

gegebene Datierung auf ,die Aera der erwachten

Wissenschaften' unmOglich, noch mehr die auch

von Egenolff Jahresber. LVIII (1890) 301 er-

wogeno MOglichkeit, daB die Taufe auf H. oder

gar die Verfertigung des Schriftchens auf Rufus

zurfickgehe, der in seiner Widmung auf Suidas

hinweist und den H. als xov St cftov oxdxov nvXas

/.isrovia xax 'EvgutiSriv (Hec. 1) bezeichnet. Nach

der Stcllung des Ps.-H. in der tJberlieferung des

Diogenes Laertios setzt Martini (a. 0. 165) die

Entstehung ins 11./12. Jhdt.

Wahrend an der Unechtheit des Ps-H. nach

Lehrs glanzendem Nachweis niemand (aufier

Schneider Callimachea II 24, 1) zweifelte, hatte

eine andere Falschung einen verhangnisvollen Ein-

tluB auf einen RekonBtruktionsversuch des H.,

das Lexikon der Eudokia (s. o. Bd. VI S. 912).

Flach beharrte bis zuietzt (Prol. XXTVff.) bei

seinem Widerspruch gegen den von Pnlch ge-

Ieisteten Nachweis, daB dies Lexikon von Kon-

stantinos Palaeokappa, dem Schreiber des Par.

gr. 3057, aus gedruckten Quellen, ffix die literar-

historischen Partien aus einem in cinzelnen An-

gaben der uns erhaltenen Fassung gegenfiber voll-

standigeren Exzerpt aus Suidas (so modifizierte

Pnlch im FhiloL Anz. XII 524 seine urspriing-

liche Ansicht, die gedruckte Suidas-Ausgabe von

1514 liege zu Grande); nnd dabei hatte Flach
selbst (Unters. in Eudokia nnd Suidas 90ff.) dar-

auf hingewiesen, daB im Par. gr. 2600 saec. XVf.

183r ein paar Artikel lx xov SoiSa stehen (pub-

liziert von E. Miller Penple de Marcien d'He"ra-

<A6e [1839] 311), die reicher sind als unser Sui-

das, aber mit Eudokia stimmen, also genau das

von Pulch postulierte Verhaltnis. Da Flach

nun Eudokia als eine unabhangige Benutzerin

des H. ansah, so war fur ihn die Rekonstruktion

leicht aus Suidas und Eudokia, daneben den an-

10 deren Benutzern, er legte sie 1882 vor (Hes. Mil.

Onomatologi quae supersunt cum prolegomenis

ed. J. Flach 1882) und wiederholte die Ausgabe

ohne kritischen Apparat, aber mit Hinzufugung

einiger nicht auf H. zurfickgehender Artikel 1883

(Biographi graeci qui ab Hesychio pendent rec.

J. Flach 1883). Der so rekonstruierte H. ist in

Wirklichkeit ein .alphabetisch geordneter biogra-

phischer Auszug aus Suidas' (Pulch a. 0. 521)

und konnte als solcher gute Dienste leisten, wenn

20 er nicht so ungeau gearbeitet ware; so aber mutl

vor seiner Benutzung gewarnt werden, wertvoll

sind nur die Beitrage von v. Gutschmid (Cru-

sius Rohde-Biogr. 1902, 109 A. 1) und Rohde,

die eine spatere Ausgabe des Suidas benutzen

wird. Von einer Eekonstruktion des H. kann

ja iiberhaupt kerne Eede sein, sondem nur von

der Epitome, die Suidas benutzte, aufier wo uns

andere Benutzer des H. zu Hilfe kommen; wo

nur Suidas vorliegt, wie in den allermeisten

30 Fallen, ist zwar stoffliche Abhangigkeit von H.

anzuerkennen, aber die originale Form jedenfalls

fiir uns verioren (Pulch a. 0. 520. Daub Stu-

dien zu den Biographika des Suidas (1882) 124.

Krumbachcr a. 0. 324).

Die Quellenuntersuchung bei H. hat trotz der

regen, von Schneider (Callimachea LT 24ff.)

inaugurierten Tatigkeit wenig sichere Eesultate

ergeben; am wichtigsten sind einige negative Er-

gebnisse. Wenn Nietzsche (Rh. Mus.XXIV
40 210—227) als gemeinsame Quelle fiir Diogenes

Laertios und H. Demetrios Magnes neoi o><wrt^-

fte>v, MaaB (De biographis graecis quaest. sel.

[1880] 114) Favorinus navxoSani) ioxogia bezeich-

net haben, so ist das von Diels (Doxogr. [1879]

161), Daub (Jahrb. f. Philol. Suppl. XI [1880]

471). v. Wilamowitz (Epistula ad Maassium

[1880] 148) abgewiesen worden; und wenn man
aus der Angabe der Suidasvita des Herodi ios,

Herodian sei junger als Dionysios von Halikarnass

50 (s. o. Bd. V S. 986), der Verfasser der fiovmxi]

icxoQla und Philon von Byblos, der Verfassej von

ntoi n6Uo>v xoX ove ixdortj avx&v hdo%ovs rjrsyxe

diese beiden Autoren zu den Hauptquellen des

H. hat machen wollen (Rohde Eh. Mus. XXXTV
561 = Kl. Schriften I 365, der aber selbst darauf

hinweist, wie wenig Konkordanzen mit Stephanas

von Byzanz, der Philon benutzt hat. sich ergeoen;

Daub a. 0. 410ff. Wachsmuth Symbol, philol.

Bonn. 145ff.) , so hat Wentzel (Herm. XXXIII

60 278ff.) diesen SchluB als nnzulassig und die Bei-

ffigung von Zeitgenossen als eine Sitte des H. er-

wiesen (Bedenken gegen die Dionysios-Philon-Hy-

pothese hatte schon Flach Jahrb. 1. rhilol. CXXI

(1880) 822, 1 erhoben). Bei den namentlichen

Zitaten ist durchweg nnsicher, ob direkte oder

indiiekte Benntsnng vorliegt; Que Znsammen-

stelfamg bleibt besser dem ArtQcel Suidas vor-

behalten, das Material ist lusammengetragen bet
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Flach (Proleg. XLIXff.) und bei Daub (Studien

zu den Biographika des Suidas [1882] 144). Mit

dem Vorbehalt eines Mittelgliedea scheint der

Nachweis von Waehsmuth a. 0. 140 zu Eecht

zu bestehen, daB des Hennippos von Berytos

Werk negl xan> duuigsrp6ivxan> sv xaidtlcu dovlatv

bei H. benutzt ist, denn wir haben positiv drei

Zitate, negativ keinen Sklaven aus del Zeit nach

Hennippos bei H.

codice Marchaliano, Bom 1890). Den Ezechielteit

des H. vernratet Cornill (Das Buch des Pro-

pheten Ezecbiel 1886, 66ff.) in menreren der Al-

dina der LXX verwandten Minnskelhandschriften.

Fur den Psaltertext vgl. A. Bablfs (Septuaginta-

studien II 183ff.). DaB H. auch das Neue Testa-

ment herausgegebed habe, erfahreu wir dutch des

Hieronymus Vorrede id den Bvangelien : praeter-

mitto eos codices, quos a Luciano et Besyehio

Literatur Ausgaben: Die Fragmente bei 10 mmeupatos paueorum hominum adserit perversa

Muller FHG IV 143—177. Hesychii Milesii

Onomatologi quae supersunt eum prolegomenis

ed. Io. Flach 1882. Biographi graeci qui ab

Hesychio pendent rec. Flach 1888. Hesychii

Milesii qui fertur de viris illustribus librumrec.

emend, appar. crit subscripsit Flach 1880.

Naeke Choerili Samii quae supersunt 1817,

34. Lehrs Eh. Mus. XVII 453 = Pindarscho-

lien (1873) 159. Rose Aristoles pseudepigr. (1863)

contentio; quibus utique nee in veteri instru-

mento post septuaginta interpretes emendare quid

lieuit nee in novo profuit emendasse. Auf den

Arbeiten alterer Gelehrter wie Gxiesbach und
Hug fuBend hat W. Bousset (Teite u. Unters.

hisg. v. Gebhardt-Harnack 1894, XI 4, 74ff.)

mit der agyptischen Herkunft auch die ZugehOrig-

keit zur H.-Familie fur die wichtigsten Codices

des Neuen Testamentes , « und B vennutet.

10.709. Waehsmuth Symbolae philol. Bonn. 20 A. Rahlfs (Nachr. d. Gottinger Ges. d. Wiss

135. NietzseheRh.Mus.XXIV210. O.Schnei

der Callimachea II 23. Bohde Rh. Mus. XXXIII
161 und XXXI V 561 = Kleine Schriften I 114

und 365. Flach Untersuch. zu Suidas und Eu-

dokia (1879) 35ff. 90ff. Daub Jahrb. f. Philol.

SuppL XI (1880) 405. Flach Jahrb. f. Philol.

CXXI (1880) 821; Rh. Mus. XXXV 191. MaaB
De biographis graecis quaest. sel. 114. v. Wila

phil.-hist. Kl. 1899, 72ff.) hat dies durch den

Vergleich des Inhalts von B mit dem Osterbrief

des Athanasius vom J. 367 gestutzt, H. v. Soden
(Die Schriften des Neuen Testaments 894—1040.
1471—1492.1653—1686.1861-1868.1921-1931.
2067—2074) weitergef&hrt und den neutestament-

lichen H.-Teit aus etwa 50 Handschriften zu ge-

winnea versucht. Die Zeit des H. ist nur durch

mowitz Epistula ad Maassium 148 (beides in die Notiz bei Hieronymus nacb unten begrenzt:

Philol. Unters. herausg. v. KiessUng-v. Wilamowitz 30 daB er identisch sei mit einem bei Euseb. hist.

m 1880). Flach Rh. Mus. XXXVI 624. Daub
Studien zu den Biograpbika des Suidas (1882)

124. Pulch Philol. Anzeiger XII (1882) 519.

Hesselmeyer Jahrb. f. Philol. CXXVJI (1883)

552. Gelzer Sertus Iulius Africanus II 1 (1885)

131. Egenolff Jahresber. LVIH (1890) 297.

Wentzel Die griech. tJbers. der viri illustres

des Hieronymus in Teite u. Unters., herausg. von

Gebhardt-Harnack XUI 3 (1895). C. A. Ber-

eccl. VDII 13, 7 als M&rtyrer erwahnten agyptischen

Bischof gleichen Namens (t 306), ist nur Ver-

mutung. Andere Notizen fiber diesen Bibelkritiker

fehlen, die Warnung des Decretum Gelasii ep. 42

c. 4 § 6 vor den evangelia quae falsavit He-

sychius apocrypha ist aus de3 Hieronymus Evauge-

lienvorredeabgeleitet; vgl. A. Harnack Altchristl.

Lit. I 442. O. Bardenhewer AltkirchL lit. II

2l2ff. H. B. Swete Introd. to the Old Test in

noulli Theolog. Lit.-Ztg. 1895, 475. Krum- 40 Greek 78f. E. Nestle Einffihrungind. griechische

bacher Gesch. d. byzant. Lit. 2 (1897) 323 (dort

weitere Literat.). Wentzel Herm. XXXHI (1898)

275. Martini Leipziger Studien XX (1902) 145.

Atenst&dt Quellenstud. zu Stephanos v. Byzanz

I Progr. Schneeberg 1910. Stemplinger BerL

phUol. Wochenschr. 1911, 802. |TL Schultz.J

11) Hesychios Mileeios s. H e sych i o s Hlustrios.

12) Hesychios. Als Veraustalter einer Septua-

gintaansgabe nennt Hieronymus (praef. ad Para-

Neue Testament* 199ff. [Lietzmann.]

13) Hesychios. Theoph&nes erwfthnt in seiner

Chronik zweimal einen Jerusalemer Presbyter H.

:

im Todesjahr des Theophilus von Alezandrien (=
412) ijvfot StiaoxaXtcus (p. 83, 6 de Boor), im Jahr

der Vermahlung Valentinians HI. mit Eudoiia

(nach Sokr. VII 44 = 436, nach Theoph. p. 92,

16 = 433) starb er; er wird identisch sein mit

dein Presbyter H. , der nach Cyrill von Skvtho-

Lpomena und adv. Rufinum n 27) einen uns sonst 50 polis (Vita Euthymii = Migne 114, 629) 428 das

vollig unbekannten H.: Alexandria et Aegyptus

in Septuaginta tuts Hesyehium laudat auctorem

und im Eommentar zu Isaia (58, 11) bemerkt er:

quod in Alexandrinis exemptartbui in prineipio

huius eapituli additum est ,Et adhua in te erit

lout mea semper et in fine, et ossa tua quasi

herba orientur et pingueseent et hereditate possi

debunt in generattone et generations' in Bjeoraict

Kloster des heiligen Eutbymius besuchte. Der

Mann ist zanachst als Eieget t&t« gewesen, und

aus seinem literarischen NachUB ist an ereter

Stelle zu nennen ein ZrixiQ^" ™* l? xootprfxiav

xal 'Ralov xal Aaytifi. e^or b> xaga&iosoi rof

x&v ivoxtf>t<fx*Q<ov teW'to- Die Vorrede daxu

ist bei Migne 93, 1340ff. gedruckt, der auf Jesaias

bezugliche Teil von M. Faulhaber Hesychii

non habetur, sed ne in Septuaginta quidem emen- Hierosolymitani interpretatio Iesaiae prophetae

datis et eeris exemplaribus : unde obelo prae- 60 publiziert. Der die kleinen Propheten kommeu-

notandum est. Wenn, wie wahrscheinlich ist,

Hieronymus bier unter exemplaria AUseandrina

die Hesychische Bezenaion versteht, bo wurden
vor allem die Codices AQ, welche wenigstens die

cwdte Halfte jenea Zusatzes zu v. 11 haben, ali

Vertreter dieser Ausgabe mzuspreehen train. Ce-
riani hat denn aucn in Q den Text des H. fur

die Propheten auBer Ezechiel flnden wollen (De

tierende Teil ist in demselben Cod. Vat 347

erhalten, der uns die Jesaiasinterpretation tlber-

liefert hat; Faulhaber hat Biblische Studien IV

(die Propheten-Catenen nach rOmisehen Hss.) 21ff.

und 32/33 wenigstens Proben daraus luganglich

gemaeht; die Danielerklirung scheint bis auf iwei

kune Fragmente (A. Mai Scriptor. Vet ColL I

3, 34 and 46, das erste auch bei Migne 98, 1388

)
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verloren zu sein (doch vgl. H. Lietzmann Gott.

gel. Anz. 1901, 98). Die Praefatio und was sonst

von dem Werk gedruckt ist, macht seine Art deut-

lich; es bot den Text der Propheten, in Sinnzeilen

abgeteilt, und daneben kurze, zum guten Teil alle-

gorisierende Glossen; die Kapiteluberschriften, die

Migne 93, 1345ff. auf die Praefatio folgen laBt,

stammen kaum aus der Feder des H.; die Prae-

fatio wurde sie sonst erwahnen; sie sind, erst

nachtr&glich, allerdings zu der Exegese des H., 10

gearbeitet (vgl. Lietzmann Gott. gel. Anz. 1901,

9 Iff.); erst recht nicht von H. stammen die bei

Migne den xs<pdiaia jedes Propheten angehangten

biographischen Abschnitte iiber den Propheten

(vgl. Faulhaber Studien IV 28ff.). In der gleichen

Weise wie die genannten Propheten hat H. min-

destens auch den Psalter kommentiert; eine Probe

nach dem den Namen des H. noch bietenden Cod.

Marc. 1 31 bietet Faulhaber in den Prolegomena

seiner Ausgabe des Jesaiaskommentars p. XVIff. ; 20

der ganze Text findet sich nach einer anderen

Hs. bei Migne 27, 649ff. unter den Werken des

Athanasius (vgl. auch Mercati Studi e Testi V
145. 155); die bei Migne unter den Werken des

H. (93, 1180ff.) abgedruckten Fragmenta in Psal-

men haben mit unserem H. nichts zu tun. Uber

das weitere Material, das unter dem Namen des

H. bei Migne 93 gedruckt ist, laBt sich zurzeit

viel schwerer nrteilen; es fehlt eine neuere mono-

graphische Behandlung. Es finden sich zunachst 30

darunter weitere Kommentarfragmente ; es sind

nicht viel: sie stammen aus Catenen, aus denen

sich auch noch mehr , als gedruckt ist , heraus-

ziehen laBt (vgl.Karo undLietzm ann s Katalog);

das MiBtrauen, das alien Catenenpublikationen

gegenttber am Platz ist. muB auch hier beobachtet

werden: von dem einzigen Scholion, das Migne

93, 1385ff. (ttbrigens nur in lateinischer Uber-

setzung) zu Ezechiel bietet, stammt nur das erste

Fflnftel vonH. (vgl. Faulhaber Studien 156f.). 40

Ferner erhalten wir bei Migne zwei Stttcke, deren

Autor sich ausdriicklich 'Hovxios ngeo^viegos Isgo-

aolvftcov bezw. Isychius presbyter nennt und in

Palastina schreibt. Das erste ist ein umfangreicher

Kommentar zum Leviticus ; seine Widmnng lautet

:

Venerabili diacono Eutychiano peecator Ghristi

servus Isychius presbyter in Christo saZutem ; seine

palastinensische Herkunft folgt z. B. gleich aus

der Praefatio, wo der Autor den Eutychianus auf-

fordert zu bitten, ut fiat ablatio verbi met aeeep- 50

tabUis, non solum in Jerusalem, sed et in omni
terra in qua deo annuente defertur (789 D). Trotz-

dem wird der Kommentar mit dem in Frage stehen-

den H. kaum etwaa zu tun haben; der einzig

erhaltene lateinische Text macht nicht den Ein-

druck einer tJbersetzung aus dem Griechischen

;

er legt die Vulgata als Translatio nostra (1032 D)

zugrunde und vergleicht mit ihr in weitestem

Umfang die LXX; man wurde den Autor am
liebsten im Kreiso der Hieronymischen M«nche60

Palistinas suchen. Das andere ausdrflcklich auf

eintalHtivriocteiafivzeeos'I'eooo^fuur sich zurnek-

fnhrende Stuck ist ein Martyrium des hi Longi-

nos, angeblich auf Grand eines Fundes ir a%t-

SaQitfi h rg PtpiUoWJMtl rife Aflat 'Amot&auoi

(1360 A) geschrieben. Schon auf Tillemont
Memoires poor servir a 1'hUtoire eeclesia«tique I

453 hat das Martyrium einen stark byzaptjnischen

Eindruck gemaeht; man hat vielleicht nicht mit

Unrecht es dem spateren H. von Jerusalem zu-

geschrieben, der mit Gregor d. Gr. korrespondiert

hat. In iihnlicher Weise werden mit dem Jeru-

salemer Presbyter des 5. Jhdts. nichts zu tun

haben die zwei Centurien asketischer Ausspruche

bei Migne 1480ff. Sie sind auch unter dem Namen

eines SinaimOnches H. iiberliefert (vgl. Krum-
bacher Gesch. d. Byz. lit. 147); tiberdies findet

sich ein Teil auch unter den Ausspriichen des

Marcus, Migne 65, 905. Ober das, was sonst noch

bei Migne steht, die avrayatyfj ouioqiwv xai bii-

Xvosayv sxXsyetoa iv emtofifj ex xfjs evayyekixfj;

ovftyovla; (I392ff.), und diePredigten undPredigt-

fragmente (1449ff.) ist schwer zu urteilen ; die Pre-

digt zur htaxavxfi (1468ff.) spricht Useuer Weih-

nachtsfest 1 333 unserem H. ab, Baumstark Theo-

logie und Glaube 1909, 93ff. zu. Bei Migne fehlen

die Fragmente einer Kirchengeschichte, die, auf

dem fanften Okumenischen Konzil 553 verlesen

(Mansi 9, 248f.), sehr wohl von H. stammen mOgen.

14) Hesychios von Salona, unbekannter Lebens-

umstande, aber sowohl mit Johannes Chrysostomus,

als mit dem Papst Zosimus und Augustin in

Korrespondenz. Was wir haben, ist 1) ein kleines

Billet des Johannes Chrysostomus (ep. 183) an ihn

;

es ist aus dem Exil geschrieben und bietet t^j-

nQOoJjxovaav {mho x&v kxxh\oiS>v xiov xaxa xijr

avaxolrfv notrjoao^ai, 07tov8r)v; 2) ein Brief des

Zosimus an H. ; er antwortet auf ein Schreiben

des H.. dessen Inhalt gleich der Anfang andeutet

;

Exigti dileetio tua praeeeptum Apostolicae sedis,

in quo patrum deereta eonsentiunt, et significa-i

nonnullos ex monaahorum popular* eoetu quo-

rum solitudo quavis frequentio mawr est sed et

laicos ad saeerdotium festinare; 3) der Brief-

wechsel mit Augustin, ep. 197. 198. 199 der Augu-

stinischen Sammlung; H. hatte bei Augustin wegen

einiger prophetiea dicta sive praedieta angefragt,

darunter auch de hebdomadibus Dauielis ; Augustin

antwortet in ep. 197 unter gleichzeitiger tJber-

sendung der Erklarungen des Hieronymus zu den

Stellen, darauf Hesychius ep. 198, und schlieBlich

wieder Angustin mit der groBen Abhandlung De

fine saeculi, ep. 199.

15) Weitere Hesychii (er zahlt im ganzen 27)

sind bei W. Smith und H. Wace A Dictionary

of Christian Biography III 7ff. genannt.

[Gerhard Loeschcke.J

Hesychos, attischer Heros, von dem uns ein

Zitat aus der Schrift Polemons gegen Erato-

sthenes (frg. 49, FHG m 130 aus Schol. Soph.

OC 490) Kunde gibt. H. war mit dem Knit der

Zepvat foal am Areopag nahe verbunden. Sein

Heiligtum befand sich naea xo KvXcavtiov exxo;

x&v iwza xvl&v. Er bekam, bevoT den Gottinnen

geopfert wurde, ein Widderopfer. Die Feier lag

in den Handen des Hesychiden-Geschlechts. Man
kann entweder annehmen: H. ist nachtraglich ge-

bildeter Eponym zu dem Geschlecht; dann hat

dieses seinen Namen ita xr/r sign/plan, wegen der

beim Gotteadienst herrschenden feierlichen Stille.

Oder H. ist wirklich ein alter Heros und das

Geschlecht heiBt nach ihm. Topffer Attische

GeneaL 171 entscheidet sich fur das zweite. Ver-

(dMchbar wire dann vielleicht der Heros Psityros

m«ener Bhein. Mafc LIX 623). Die Ver-

TUntnny nr,o«i rhrVn °—"»y-"• la Topffer
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a. 0.), H. habe mit den zwei Semnen eine GStter-

trias gebildet, schwebt vollig ii_ der Luft; ebenso

die Ansicht Loeschckes, H. sei der im Oed. Kol.

1577 angernfene aUwxvog, der Sohn des Tartaros

imd der Ge. [Friedlander.]

Hetaira (Ezaiga), E^iklesis der Aphrodite in

Athen (Athen. XIII 571 e. Phot, und Hesych.

s. Ezalgas tegov. Clem. Alex. Protrept. II 39, 2

Stahlin) und Ephesos (mehrere iegd: Eualkes

Ephes. bei Athen. XIII 573 a). Apollod. negl Oe&v
bei Athen. XIII 571 c erkliirt sie als vtjv zovs

iraigovg xai i&s halgas owdyovoav und ver-

weist auf die altere Zeit, da auch freie Frauen und
Madehen ihre Ereundinnen kzaigag nannten (vgl.

"Wentzel'&n*Jl)}<7«ff III 3ff.): Aphrodite H. ent-

sprache dann dem Zeus Hetaireios und Philios.

Philhetairos dagegen, dessen Verse Athen. XIII
572 d zitiert (ovx izog Ezaigag hgov iozi jiav-

Ta%ov,
|

dXX' ovxi ya/uztjg ovSafiov zijg 'EXXdSog)

und die weiterhin yon Athenaios zitierten Autoren,

die von Aphrodite Pome in Abydos, von dem
durch attische Hetaren gestifteten Aphrodite-

Heiligtum auf Samos und von der Aphrodite H.
in Ephesos handeln, verstehen unter Aphrodite

H. die Gottin der Hetaren. Auch zf/g 'Ezaigag

fivfifia in Lydien (Athen. XIII 573 a) gehort wohl
hierher als griechische Umdeutung eines lydischen

Kultes mit sakraler Prostitution (vgl. o. Bd. I

S. 2754). [Jessen.]

Hetairai. Eine Frau, die ihre Eeize urn Geld

verkaufte, hiefi bei den Griechen jioqvt) ,Hure',

verkleinert nogviSiov. Schon bei Herodot. II 134.

135 begegnen wir aber dem Verhullungsworte

haiga ,Freundin, Genossin' (vgl. maitresse), ver-

kleinert hatgidiov. Dieses Wort blieb fernerhin

vorherrschend. Daneben kommen eine ganze An-
zahl andere Bezeichnungen vor, deren genaue

Bedeutung nicht immer klar liegt: dno^agoig,

ficixrriQtag (Athen. XIII 576 F), Hrjpiovgyog (j'W)}),

firjfiia, Sgofidg, yetpvglg, xdngaiva, xaoaXfidg, xa-

odXfSi], xaoavga, xaocogig, xogioxtj, Atouog, Xea>-

tfdgog (ywri), Xcoydg, fiaxXdg, fiaxXig, JiaiSiaxrj,

xardoota (yvrrj), ncginoXig, nocvevzgia, Tt&Xog

('A(pgodizr)g), axa/judg, onodrjOiXavga, otaztj, ozt-

yig, zeyiztg, zafiatzvnt} , ya/jieraiglg. Vgl. vor allcm

Hesych. s. v. Poll. VII 201. Eustath. zu Horn.

II. XXIII 775.

Das sog. heroische Zeitalter kennt weder Buhl-

dirnen noch Freudenhauser. Die Helden des Epos
haben nach morgenlandischer Sitte etwa Neben-

frauen (naXXaxig) oder pflegen geschlechtlichen

Umgang mit Sklavicnen , besonders mit kriegB-

gefangenen Madehen (Horn. II. I 111. VLTI 284.

IX 449. Od. I 433. IV 12); auch spater haben

sich die groBen Herren gelegentlich aus besonderen

Grunden Kebsweiber genommen (Herodot. V 39.

40. Diog. Lacrt. n 26. IGA I 68. 476. Holsten
Griech. Sittlichkeit in Homer. Zeit, Pr. 1908, 22

;

Bedeutung des 7. Jhdts. fur die Entwicklung der

sittlichen Anschauungen der Griechen, Pr. 1902,

10f.). Im allgemeinen war schon im 7. Jhdt. die

Einehe eingebnrgert.

Sobald der Wohlstand infolge der zunehmenden
Handelsbeziehnngen stieg undHand in Hand damit
die Lebensanspruche sich steigerten, kam auch
das DirnenweMn auf. Schon Solon fand eg fur

nGtig, Straibestimmungen liber die Vatewchaft
und gegen die Verfnnrnng ehibarer Frauen en

erlassen (Plut. Sol. 22. 23); ja er soil sogar ein

offentliches Freudenhaus errichtet (Philemon

Brfider frg. 4, K. II 479 = Athen. XIII 569D)
und aus dem Ertrage desselben den Tempel der

Aphrodite Pandemos erbaut haben (Nikander Ko-

lophon. Gesch. frg. 9. lOSch. = Athen. a. 0.

= Harpokr. s. Udrdtj/nog). Diese Art der Tempel-

grtindung sieht allerdings verdachtig aus, und auch

die Bordellstiftung wird angefochten. Immerhin
10 mfissen wir jetzt die Heiligtiimer der Aphrodite

Pandemos und der Aphrodite iq>' lnxoXvztp aus-

einanderhalten (Judeich Topogr. v. Athen 255.

289. o. Bd. I S. 2733d. Eisele bei Eoscher

Myth. Lex. Ill 1506f.). Auf alle Falle waren die

Halbweltdamen in ionischen Landen keine Selten-

heit wahrend des 6. Jhdts. Die Dichter jener

Zeit geben bereits verschiedene Urteile uber sie

ab, wohl je nach den Erfahrungen, die sie mit

ihnen gemacht hatten; vgl. Anakreon frg. 21.

20 156—159. Archilochos 142. 184. Hipponax 110.

111. Ja Sappho frg. 138 beklagt sich dariiber,

daB ihr Bruder Charaxcs von der thessalischen

Doricha mit dem Beinamen PoS&mg, die er in

Naukratis losgekauft hatte, gempft worden sei.

Diese Dame hatte auch, wohl als erste ihres

Standes, den Einfall, sich durch eine fromme
Stiftung unsterblkh zu machen. Sie weihte in

Delphi ein Biindel eherner SpeeTe und wurde in

der Tat in griechischen Landen heruhmt. Herodot

30 widmet ihr fast zwei Kapitel des zweiten Buches

(134. 135), und noch Athenaios XIII 596 C halt

sich uber die beruchtigten Speere auf. In besserem

Andenkeu stand Leaina, die Geliebte des Aristo-

geiton oder des Harmodios. Nach einer spateren

Sage liefi sich diese Hetare sogar fur ihren Freund

zu Tode foltern und erhielt ein Denkmal (Paus.

I 23, 1. 2. Athen. XIII 596 F. Plin. n. h. VII 87.

XXXIV 72; s. o. Bd. II S. 930.

Man hat lange geglaubt, die wollustigen und

40 vom Osten her beeinflufiten Ionier hatten im 6. Jhdt.

allein der Aphrodite gehuldigt, wahrend die streng

erzogenen Griechen des Mutterlandes und besonders

die Athener sich im allgemeinen der Dirnen ent-

hielten. So schloB man u. a. aus Aristophanes*

Wolken (besonders 996f.) und aus Isokrates VII

48. Aber schon Athen. Mitt. XIV (1889) 339-

belehrt uns cines anderen. Dort heiBt es namlich

in einer Anmerkung, unter den Scherben aus den

Aufschfittungen der athenischen Afaopolis flnden

50 sich auffalligviele.ObszOnitatenundSymplegmata'.

Auch die Bilder schwarzfiguriger Gefafie in den

verschiedenen Museen deuten oft unverkennbar auf

LiebesgenuB und Hetaren bin. So sehen wir auf

dem Deckel einer Schale aus Tanagra (Collignon

u. C o u v e Vases points du Muse"e National d'Athenes

nr. 854; vgl. Arcb. Anz. 1892 S. 24. Bull. hell.

1895, 225) einen kniender., nackten Mann, der in

seinen Armen eine nackte Frau aufhebt; auf

einer Scbale unbekannten Fundortes (Collignon
60 u. Couve 1094) halten sich ein bartiger, be-

kleideter Mann und eine gekleidete Frau eng um-
schlungen; eine Amphora (ebd. 752) zeigt uns eine

tanzende, gekleidete Fran zwischen zwei tanzenden,

nackten Janglingen; ein Napf aus Korinth (ebd.

817, vgl. Arch. Jabrb. IV [1889] 198. 205) steUt

zwei nackte Franen mit Arrabtodem and Haar-

band dar, die nm einen Miachkrug berumsitzen.

Eine nackte Fran tragt einen Gegenstand, viel-
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leicht einen Weinschlauch auf dem Kopf in der

Wcinkanne aus Athen (ebd. 1141; abgeb. Athen.

Mitteil. XVI [1891] 306). Weiter habe ich mir

vorgemerkt: Begattungsszenen (Furtwangler
Vasensamml. zu Berlin 2052), unztichtige Be-

riihrungen oder Tanze von Mannern und Frauen,

teils gekleidet, teils nackt (Furtwangler 1786.

1947. Klein Meistersign.2 55. 58. 62. 71. 112), Ge-

lage (Collignon u. Couve 821. Furtwangler

sprechen. Pindar verfaBte das Siegeslied (01. 13).

Bei der Weihe der Sklavinnen Aphrodites, die in

Gegenwart des Siegers stattfand, sang der Chor

nach dem feierlicben Opfer das Skolion (frg. 122

Bergk*) desselben Dichters (Athen. XIII 573 E
—574 B). Eine ahnliche Hierodulenanstalt hat

das pontische Komana besessen. Strab. XII 559

iiberliefert namlich, diese Stadt sei gewissermaBen

ein Klein-Korinth mit einer Menge H., von denen

4026 Hey demann Vasens. zu Neapel 2501. 10 die meisten geweiht {iegai) seien. Uber das Alter

Jahn Vasens. zu Miinchen 78. 152. 175. Klein

Meistersign. 103. Furtwangler-Eeichhold
Vasenmalerei II Taf. 73), schwarmende Umziige

(Heydemann 2752, S.-A. 118), Mann mit Borse

bei Flotenspielerin (Collignon u. Couve 1085),

nackte Frau mit Phallus in der Hand (Klein

Meistersign. 93. 102). Diese Beispiele mogen

geniigen, trotzdem es ein Leichtes ware, die Zahl

derselben zu verdoppeln. Da nun die Vasenmaler

wohl meist dem wirklichen Leben abgelauschte 20

Szenen zur Darstellung bringen, so sind die Bilder

auf den TongefaBen fiir uns wichtige Zeugen.

Hier sagen sie uns, daB auch die Athener in der

zweiten Halfte des 6. Jhdts. in reichlichem Mafie

der Aphrodite ndgvtj huldigten und daB die da-

maligen Lebemanner nicht etwa ausschliefilich

unter der Jungmannschaft zu suchen gewesen

sind. Als bemerkenswert fuhre ich noch ein

attisches Olflaschchen an (Collignon u. Couve

dieser Einrichtung sagt er uns freilich nichts

vgl. ubrigens den Art. Hierodulen.
In der ersten Halfte des 5. Jhdts. muB das

H.-Wesen nicht nur in Korinth, sondern auch in

Athen bedeutend zugenommen haben. Das be-

weisen uns wiederum Vasendarstellungen aus jener

Zeit, die an Liisternheit wirklich nichts zu wun-

schen iibrig lassen. Man vergleiche nur die Euphro-

niosschale bei Klein Lieblingsinschriften 108 2

= HartwigMeisterschalen Taf. XLIV oder das

sog. H.-KiihlgefaB desselben Meisters bei Klein
Euphronios 105 2 = Reinach Rupert, d. Vases

I 32 = Furtwangler-Eeichhold Vasen-

malerei II Taf. 63. AuBerdem verweise ich be-

sonders auf Furtwangler-Eeichhold I

Taf. 50. II Taf. 71. 103. Hart wig Meister-

schalen Taf. XL XX. XXIX. XXXIV. XXXV.
XXXVI. LXVII und Textband S. 109f. 128f. 326f.

345f. mit Anm. 2 zu 345. Klein Meistersign.*

837}. in dessen Mitte wir ein geflugeltes Wesen30139. 154. 165f. 182. Enphronios97f.104f.316f.

mit Vogelschwanz und VogelfflBen sehen und

dessen Korper aus einem machtigen mannlichen

Schamgliede besteht; links davon sitzt auf einem

Klappstuhl eine gekleidete FTau, die in der er-

hobenen linken Hand eine Binde halt; rechts steht

ein Mann in Chiton und Mantel (abgeb. Heyde-
mann Vasenbilder PL V7; vgl. Furtwangler
2095). Haben wir es etwa hier mit einem ,alten,

phallischen Damon Bavftcov' zu tun, von dem
,___ -I- t\. i.__:--u :„. o-Uil„l TTT A «««/*V.+

Die sachliche Behandlung der zahlreichen Vasen-

bilder folgt spater. Hier sei bloB erwahnt, daB

wir eine Anzahl von Dirnen aus dieser Zeit mit

Namen kennen. Die vier nackten Zecherinnen auf

dem KtihlgefaB des Euphronios heiBen 'Aydxfy/ia],

IlaXawzib, Zfitxga, ZexXivtj; letzterer Name be-

gegnet uns neben dem ihrer Genossin °HytX[X]a

auf einem Briisseler Wasserkrug (Klein Lieblings-

inschr. 124 2 = Furtwangler-Eeichhold II

bereits Dieterich im Philol. LIT 4 spricht ? 40 Taf. 71); KaXXtard, und Nixo^fXt] treffen wir auf

Vgl. 0. den Art. Baubo (Bd. Ill S. 150). Dann
waren die zwei Personen wohl Verehrer dieser

Gottheit, trieben also eine Art unsittlichen Ge-

lieimkultcs.

Die Verbindung von Eeligion und Hetaren-

wesen ist keineswegs etwas AuBergewehnliches.

Wie wir oben sahen, wurde sie wenigstens spater

bereits auf Solon zuruckgefiihrt. Auf alle Falle

bestand zu Beginn der Perserkriege in Korinth

einer Schale des Brygos (Klein Lieblingsinschr.

116 = Hartwig Taf. 34. 35), 'A<pgo8iala, NavxXea,

KaXXiozgdzrj, Nixoozgdrrj, IleXea auf einer Schale

des Hieron (Klein Meistersign.'2 1 66). Den Namen
[2*lfuxg]d erganzt Klein Lieblingsinschr. 76 2

auf einer Berliner Schale mit dem Lieblingsnamen

Leagros; auf derselben Schale las man fruher (Re's.

6tr. nr. 26) auch Kog<i>rrj und OaXta. Die Xogd>(l}

und HeXlxrj lagern bei ihren Liebhabern auf einem

eine H.-Anstalt in Verbindung mit dem Tempel der 50 Brusseler Stamnos (Klein Lieblingsinschr. 127),

Aphrodite MeXatvig im Kraneion, wo uber 1000

UgoSovXoi hotgai zur Bereicherung von Tempel
und Stadt sich den Fremden hingaben. Theopomp
frg. 170 und Timaios frg. 57, FHG I 306. 204
= Athen. XLTI 573CD erzahlen, daB am Anfang
der Perserkriege diese geweihten H. zum Tempel
der Aphrodite pilgerten und fiir die Rettung des

Vaterlandes beteten. Zur Erinnerung daran stellten

die Korinther der Gottin eine Tafel auf mit dem

und Ilavaglaxri tanzt auf einern Neapeler Misch-

krug (Klein Lieblingsinschr. 131). Weiter kennt

man 'Enixagtg, KXvftivq, Mvggiviaxt), Nixr), Ntxo-

noXtg (Klein Lieblingsinschr. 135; dazu Heyde-
mann S. A. 311), ferner Mrjozga, die Geliebte-

Kimons (Plut. Kim. 4). Endlich meldet das Gerucht,

Themistokles sei eines Tages mit den H. Lamia,

Nannion, Satyra und Skione auf einem Wagen
iber den belebteu Markt gefahren (Idomeneus

Verzeichni8derbetendenH.;nndSimonidesschrieb60frg. 5, FHG II 491 = Athen. XIII 576C). Da
ein noch vorhandenes Epigraram dazu (frg. 137

Bergk<). Nach Strab. VIII 378 brachten Manner
nnd Frauen der Aphrodite gelegentlich Lust-

madeben zum Geschenke dar. Wir kennen eine

solche Stiftung aus dem J. 464 v. Chr. Xenophon,
des Tbeasalos Sohn, gelobte der Gottin 1000

Madehen, wenn sie ihm in Olympia den Sieg

versehaffe. Er wurde erhflrt and hielt sein Ver-

aber Themistokles sonst mit Cffentlichen Madehen

keinen Umgang gepflogen haben soil (Idomeneus

frg. 4 = Athen. XII 533 D), so mufl man sich

fragen, ob nicht eine Verwecbselung mit Alki-

biades vorliege. JedeufalLs kennen wir aus der

ersten Halfte des 5. Jhdts. gate zwanzig athenische

H. sogar mit Namen. Wie groB die Zahl der un-

benannten war, entzieht sich nat&rlich nnserer
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Kenntnis. Aber soviel wissen wir nun wenigstens,

dafi die H. nicht erst um die Mitte dea 5. Jhdts.

scharenweise Ton Kleinasien nach Athen strOmten.

Dazumal brauchte die Theseusstadt keines so reich-

lichen und plfltzlichen Zuzuges mehr; sie war mit

diesem Artikel versehen. Wo liegen iibrigens die

Beweise fur eine solche Einfuhr? Doch nicht etwa

in boshaften oder falsch ausgelegten Witzen iiber

die Milesierin Aspasia?

der Oikonomikos des Xenophon (III 14). Dort

gesteht Kritobulos dera Sokrates ein, er habe sich

um die Erziehung seiner Frau bisher gar nicht

bekiimmert und wisse nicht, wie er dabei vor-

gehen solle. Sokrates weist ihn an die Aspasia,

welche ihm am besten entsprechende Anleitung

geben konne. Wer wundert sich nun dartiber,

daB besonders BQrgersfrauen hating in ihrem

Hause verkehrten? (Plut. Perikl. 24. 32. Cic. de

Diese Dame war friiher als Urbild einer H. lOinv. I 51f. Quint. V 11, 28). Ihr EinfluB auf die

verschrien, wahrend man sie in neuerer Zeit ganz

rein waschen will. Die Wahrheit durfte in der

Mitte liegen. Aspasia war des Perikles zweite

Gattin. Das steht fest (Plut. Perikl. 24. Schol.

Plat. Menex. 235 E. SchoL Aristoph. Acharn.

527). 1st aber damit wirklich bewiesen, dafi

sie fruher nicht doch dem H.-Stande angehort

haben kann? Nebenbei soil es der Olympier

wahrend seiner ersten Heirat mit der ehelichen

attische Damenwelt wurde schliefilich so grofi,

dafi der Lustspieldichter Hermippos sie, allerdings

erfolglos, wegen Gottlosigkeit und Kuppelei an-

klagte, und zwar noch zu Lebzeiten des Perikles

(Plut. 32. Antisthenes bei Athen. XIII 589 E);

vgl. fiberhaupt Judeich o. Bd. II S. 1716f. saint

der dort erwahnten Literatur. B r u n s Frauen-

emanzipation in Athen 19f. Die koiuervativen

Athener sahen eben noch nicht ein, wie wichtig

Treue nicht allzu genau genominen haben. Wenig- 20 gerade die Hebung der Hausfrau sei ; und sie

stens hfiren wir von einem seiner Liebchen, der Ko-

rintherin Chrysilla (Telekleides Hesiodoi frg. 17 K.

I 214 = Athen. X 436 F; vgl. auch Stesimbrotos

iiber Themistokles, Perikles und Thukydides frg. 10,

FHG II 56 = Athen. XIII 589 D.E. Antisthenes

bei Athen. XIII 589 E). Ubrigens stiinde der Fall,

dafi ein Madchen noch in jungen Jahren dem
Dirnenwesen entsagte, nicht vereinzelt da. Es
wird dies z. B. erzahlt von Antheia, Hippaphesis,

merkten scheinbar noch nicht, warum ihre besten

Kflpfe AnschluB an H. suchten. Die sudlandische

Sinnlichkeit allcin erklart diese Tatsache nicht;

der Grund liegt tiefer: Der Mann suchte, wie

richtig bemerkt worden ist, in Gesellschaft von

H. , was er im SchoBe der Familie nicht fand.

Wir wissen z. B. von Sophokles, daB er in den

alten Tagen ein Verhaltnis anfing mit Archippe,

die er sogar zur Erbin eingesetzt haben soil (Hege-

Lagiska, PhilyTa, Psamathe und Theokleia in der 30 sander frg. 27, FHG IV 418 = Athen. XIII 592 B).

angeblichen Rede des Lysias gegen Lais frg. 155

Tur = Athen. XIII 586 E.592E. Etwas anrttchig

muB die Vergangenheit der Aspasia doch gewesen

sein ; sonst hatten die Komiker wohl kaum gewagt,

in so auffalliger Weise fiber sie herzufahren, wie

es Aristophanes Acharn. 524f. tut. Der gate

Dikaiopolis schiebt ihr da geradezu den Pelopon-

nesischen Krieg in die Schuhe. Betrankene athe-

nische junglinge, so sagt er, haben in Megara

Demophon, der angebliche Geliebte des Sophokles,

verkehrte mit der samischen Dirno Niko (Machon

bei Athen. XIII 582 EF. Athen. V 220 F); und

von seinem Berufsgenossen Euripides hat, wie es

heiBt, der Dichter der Antigone witzig bemerkt,

sein WeiberhaB macho vor der Tiire des Schlat-

gemaches Halt (Hieron. Gesch. Erinner. frg. 6

Hi. = Athen. XIII 557 E). Bekannt sind die

Liebschaften des Alkibiades, der es so toll trieb

das Dirnchen Simaitha geraubt Racheschnaubend 40 (Lysias XIV 41. Antisthen. bei Athen. V220C),

eilen darauf die Megarer nach Athen und rauben

ihrerseits zwei Madchen aus dem Bordell der

Aspasia. Das war die Ursache des Krieges. Selbst-

verstandlich machte hier der Dichter einen faulen

Witz, den man aber spater ernst nahm (Schol. z.

d. St. Plut. Perikl. 30). Doch daB er eine ganz

unbescholtene, stadtbekannte Frau so ohne weiteres

zur Bordellhalterin stempelt, vermag ich doch nicht

recht zu glauben. Allerdings beruht die spatere

daB seine Gattin Hipparete sich von ihm scheiden

lieB (Andokid. IV 14. Plutarch. Alkib. 8). Auch
auf seinen Kriegsziigen fuhrte er H. mit sich

und wurde nach der Oberlieferung von den Dir-

nen Timandra (oder Damasandra) und Theodota

zu Melissa in Phrygian begraben (Lysias gegen

Alkib. frg. 8 Tur. = Athen. XIII 574 E. XII 535 C).

Diese Theodota, nebenbei eine Athenerin, muB
eine schone Frau gewesen sein, die sogar des

Nachricht uber die H.-Schule der Aspasia wohl 50 Sokrates Aufmerksamkeit auf sich zog. Wenigstens

ebenfalls auf der falschen Auslegung des Aristo

phanes (Athen. XIII 569 F. Pint Perikl. 24).

Ohne Zweifel war die Milesierin eine geistreich3

und ehrgeizige Frau und hat anf ihren Gatten

einen gewissen EinfluB ausgeubt, wenn sie ihm
auch nicht gerade die bei Thuk. II 35—46 uber-

lieferte, beruhmte Leichenrede verfaBt hat. Ist

es da nicht begreiflich, wenn das Gerucht ent-

stand, Aspasia habe ihre Landsmannin, die H.

erzahlt Xenophon mem. Ill 11, If. ausfuhrlich,

daB der Philosoph sie besucht habe.

In der Folgezeit bemachtigt sich besonders das

Lnstspiel der H. Zwar erwahnt schon Aristophanes

einige Dirnen, so Kynna (Ritter 765), Kyrene

(Thesmophor. 98 ; FrOsche 1328), Salabakcho (Rit-

ter 765; Thesmophor. 805). Doch bietet uns

hOchstens eine spater zu erwahnende Stelle einige

Angaben uber deren Leben und Treiben. wahrend

Thargelia, nachahrnen wollen, die als Konigin von 60 die mittlere und neuere KomOdie, wozu wir auch

Thessalien starb? (Plut. PerikL 24. Luk. Eun. 5

He3ych. Suid.). Aspasia tritt auf als Vorkampferin
fur die Befreiung der attischen Frau aus ihrem
bisherigen, eng beschrinkten Gesichtskreise und
hatte dabei vor allem die H. als Bundesgenossen.

Denn far diese war eine moglichst groBe Be-
wegungsfreiheit Gebot der Selbsterhaltung. Be-
zeiehnend far ihre Stellung in dieser Frage 1st

Plautus und Terenz zahlen mussen, nicht damit

geizt Wir kennen sogar gegen 40 Lustspiele,

die als Titel den Namen einer H. fohren.

Athen. XIII 567C erwahnt die .Thalatta' dea

Diokles, die .Korianno' des Pherekrate3, die ,An-

teia* des Eunikos oder PhilyUios, die .Thais' and
.Phannion' Menander*, die ,Opora' des Alexis, die

.Klepsydra' des Eabolos. Mehr im Nsmensrer-
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zeichnis am Schlusse. In den KomOdien linden

wir zunachst bemerkenswerte Aufschlusse dariiber,

wie gewisse Kreise des 4. Jhdts. uber die Ehe
dachten. Schon Amphis sagt im Athamas frg. 1,

K. II 236 = Athen. XHI 559A.B: ,1st nicht die

H. der angetrauten Ehefrau vorzuziehen ? GewiB
nnd ganz natflrlich. Denn diese bleibt unter

gesetzlichem Schutze im Hause , mag sie auch

noch so verachtlich sein; jene aber weifi, daB sie

nur durch einnehmendes Betragen kauflich ist, 10

wahrend sie sonst zu einem andern wandem muB'.

Und Antiphanes im Philipator frg. 221, K. II 108
= Athen. XLTI 559D bricht in die Worte aus:

,Was sagst Du, wirklich, er hat geheiratet, er,

den ich noch lebend und herumspazierend verlieB?'

Bei Alexis in den Wahrsagern frg. 146, K. II 350
= Athen. XIII 558E jammert einer: ,Wir sind ja

riklaven der Weiber'. Und schliefilich rat ein Ehe-

mann beiMenanderArrephoros oderAuletris frg. 65,

K. ffl 22 = Athen. Xin 559 DE einem Un-20
verheirateten : ,Um Gottes willen, nur nicht heiraten,

wenn Du vernilnftig bist, und von diesem Leben
Abschied nehmen. Ich selbst habe ein Frau ge-

nommen; und deshalb gerade rate ich Dir, es

bleiben zu lassen'. Zwar begreift man es noch,

wenn ein Mann zum erstenmal hoiratet; wer sich

aber zwei- oder gar dreimal unter das Ehejoch

beugt, der mufi schon nicht mehr recht bei Trost

sein; vgl. Aristophon Kollonides frg. 5, K. II 277.

Eubulos Chrysilla frg. 116, K. H 205. Menander30
'Eftm/jnga/xivrj frg. 154. K. Ill 114 oder Athen.

XIII 559B—F. Nun dttrfen wir solche Ergtlsse

nicht immer ernst nehmen, sowenig wie die

Glossen heutiger Ehemanner, die in der Gesell-

schaft gerne den Martyrer spielen. Nichtsdesto-

weniger muB man zugeben, dafi nach dem Pelo-

ponnesischen Kriege das Eheleben auf eine schiefe

Ebene gelangte, und der aufiereheliche Geschlechts-

verkehr teilweise bedrohlich auf die Familien ein-

wirkte. Platon, der wohl einsah, wie schadlich der 40

Umgang mit H. fur das Familienleben sein konne,

mOchte ihn den verheirateten Bfirgern am liebsten
verbieten. Doch sieht er ein, daB er damit nicht

mehr durchdringen wurde und greift daher zu

einer bedenklichen Halbheit: das Halten von
Dirnen soil erlaubt sein , wofern es sich im ge-

heimen abspiele und kein Argernis errege (Gesetze

841 A—E). Einen einsichtigeren Vorschlag zur

Heilung des Ubels machte Aristoteles. Er stellt

namlich, und man darf sagen endlich, die Forde- 50

rang auf, daB man aus Staatsriicksichten fur die

Erziehung des weiblichen Geschlechtes sorgen

musse; denn es stehe schlimm um ein Gemein-
wesen mit vernachlassigten Frauen (Politik 1260 b,

15. 1269b, 17). Die beiden Philosophen haben
wohl nicht zoletzt athenische Verhaltnisse im
Auge, ebenso Isokrates, der VTI 48 bitter ausruft,

dafi sich die jungen Lente tagelang in Spielhallen

und Wohnungen der Flotenspielerinnen herum-
treiben, ganz im Gegensatze zur guten, alten Zeit. 60
Und seine Klage war nicht unberechtigt. Das
Luatepiel, das gewiB schon damals den Zuhorern
die Kost hot, nach der sie verlangten, nnd inso-

fern als Spiegelbild des stadtischen Lebens gelten

darf, befafit rich denn doch auffallig hanfig mit
H. und Liebesgeschichten. Wir brauchen ja nur
Plautus nnd Terenz zu lesen und neuerdings anch
Menander, um ganz zn schweigen yon den Uiteilen

Plutarchs (bei Stohaios Blumenlese LXIII 34)

und Ovids (Trist. II 370), die beide bezeugen,

daB es von Menander kein Stuck ohne Liebe gebe.

Wie eifrig sich Iibrigens die damalige Lebewelt

um die Dirnen kfimmerte, ersehen wir aus einem

Bruchstiick von des Anaxandrides .Alter schiitzt

vor Torheit nicht', frg. 9, K. II 138 = Athen. XIII

570 D.E. .KennstDu die Lais aus Korinth?' —
,Warum denn nicht? sie war ja von den unserigen'.

— ,Sie hatte eine Freundin Antheia'. — ,Auch die

war unser Techtelmechtel'.— ,Ja bei Gott; damals

war auch Lagiska in der Bliite der Jugend; ebenso

hatte Theolyte ein hubsches Gesichtlein und war
schon von Gestalt, und auch Okimcn versprach

allem Anscheine nach ein herrliches Madel zu

werden'. So plaudem zwei Greise miteinander,

die sichtlich in Jugenderinnerungen schweigen.

Kein Wunder daher, daB wir die Liebchen einer

Anzahl bedeutenderManner ausdem 4. Jhdt. kennen.

So hatte z. B. Alexander d. Gr. seine Thais (Klei-

tarch. script. Alex. M. p. 77 = Athen. XLTI 576 D.

E) und seine Kallixeina (Hieron. frg. 10 Hill= Athen.

X 435 A), Antimachos von Kolophon seine Lyde
(o. Bd. I S. 2434), Aristippos der Sokratiker seine

Lais (Diog. Laert. II 74. Athen. XII 544B. XIII

588 C), Demosthenes und Diogenes der Kyniker

ihre Lais (Athen. XIII 588 C), Diphilos seine Gna-

thaina (Machon bei Athen. XIH 579 E. 583 F),

EpikuT seine Leontion (Athen. XIII 588 B) und

seine Nikidion (Diog. Laert. X 3), Harpalos seine

Pythionike (Diodor. XVIII 108. Poseidon. Gesch.

frg. 22, FHG III 259 = Athen. XLTI 594 E) und
Glykera (Theopomp. an Alex. frg. 277, FHG I

325 = Athen. XLH 586 C. 595 D), Hypereides seine

Aristagora, Myrrhine undPhila (IdomeneuB frg. 12,

FHG H 492 = Athen. XIII 590 CD), Isokrates

seine Lagiska (Hermipp. frg. 55, FHG III 49
= Athen. XIII 592 D) und seine Metaneira (Lysias

Briefe frg. 258 Tur. = Athen. XHI 592 B), Leo-

krates seine Eirenis (Lykurg. geg. L. 17 = Athen.

XIH 586 F), Lysias, der Sophist, seine Lagis

(Athen. XIH 592 C) und Metaneira (Demosth. LIX
21), Menander seine Glykera (Suid. s. Menander.
Athen. XHI 585 C. Alkiphron. I 29. II 3), Pausias

der Maler seine Glykera (o. Bd. VII S. 1467),

Platon seine Archeanassa (Athen. XIII 589 Cj,

Praxiteles seine Phryne (Pans. I 20, 1. Athen.

XDZ 591 A), Speusippos seine Lastheneia (Athen.

VLT 279 E), Stratokles seine Phylakion oder Leme
(Plut. Demosth. 11. Gorgias iiber EL bei Athen.

Xm 596 F). Auch Herpyllis, mit der Aristoteles

nach dem Ableben seiner Gattin bis zum Tode-

zusammenlebte, soil eine H. gewesen sein (Her-

mippos iiber Aristot. frg. 42, FHG III 46 =
Athen. XLTI 589 C). Die groBen Herren des

ausgehenden 4. und des beginnenden 3. Jhdts.

legten sich gelegentlich einen ganzen Harem von

Dirnen zu. So wissen wir von Demetrios dem
Stadteeroberer , daB er eine Chrysis (Plut 24),

eine Demo (o. Bd. IV S. 2863, 4), eine Lamia
und Leaina (Athen. IV 128 A. B. XI7 615 A.

Machon bei Athen. XTTT 577 D), eine Mania (Pto-

lem. Gesch. frg. 4, FHG in 67 = Athen. XHI
578A) und eine Myrrhine (Nikolaos Damasken.
frg. 72, FHG HI 414 = Athen. XHI 593A) zu

seinen Liebchen zahlte. Von Ptolemaios II. Phila-

delphos kennen wir die Agathokleia, Bilistiche,.

Didyme, Myrtion, Stratonike (Ptolem. Erinner. Ill
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frg. 4, FHG in 186 = Athen. XIII 576 E.F), xa&fp&ai oder jtQoeazrixivai (Demosth. LEX 67.

4ann die Weinschenkin Kleino und die Floten- Alkiphron III 27. Platon Charmid. 163 B. Aischin.

blaserinnenMnesisundPotheine(Polyb.XIVll,2). I 74. Deinarch. I 23. Isaios VI 19. Eumachos
Das Dimenwesen und die damit verbundenen Gesch. Hannibals frg. 1, FHG III 102 = Athen.

AusschweifungenerschienendenRomernalsbezeich- XIII 577 A). Die Freudenh&user waren einesteils

nende Eigentumlichkeit des griechischen Wesens

;

Offentlich etwa mit einem Heiligtum der Aphrodite

Plautus hTaucht daffir geradezu die Ausdriicke verbunden, wie wir es in Korinth und Komana
pergraeeari oder peregraeeari (MosteU. 22. 64. vorgefunden haben. Vielleicht durfen wir beim

960; Poenul. 603; Tracul. 87), eongraecare (Bac- Tempel der Aphrodite aSqvtj in Abydos ebenfalls

chid. 743). In Griechenland selbst galten be- lOeinBordellvoraussetzen, wennauchdieEntstehung

sonders gewisse Hafenstadte als H.-Herde, so des Heiligtums anders erklart wird (s. o. Bd. I

Epidauros (Plant. Menaechmi 259), der Peiraieus S. 2753, 16. Pamphilos bei Athen. Xm 572 E.

<Ariatoph. Friede 165), Korinth (Aristoph. Plutus Neanthes Sagengesch. frg. 85, FHG IQ 9 = Athen.

149. Plat. Staat III 404 D. Dio Chrysost. or. XHI 572 E. F). Die groBe Masse der Lusthauser

XXXVII 34); letztere Stadt genoB einen recht aber wird Eigentum eines Privatmannes, eines

ublen Ruf, so daB xogiv&ia&odou die Bedeutung Kupplers oder einer Kupplerin , nogvofiooxog,

,kuppeln,bnhlen'erhielt(Eustath.zuHom.ILII570. gewesen sein. Beispiele bieten Aischin. I 188.

Hesych. s. v.). Wie wir ubrigens schon oben er- Demosth. LIX (gegen Neaira), Plautus Curculio,

wahnten, gab Strab. XII 559 dein pontischen Mercator, Persa, Poenulus, Pseudolus, Rudens,

Komana wegen der Menge der dort ansassigen und 20 Truculentus. Die Madchen in diesen Anstalten

teilweise geweihten H. den Namen Kleinkorinth. waren Sklavinnen. Sie genossen aber meist ein

Nebenbei behielt die Hafenstadt am Isthmus ihren ziemlich groBes MaB von Selbstandigkeit. Manche

Ruf als Dirnenherd fiber Strabon hinaus (vgl. Ael. kluge Kupplerin wird dieselben sogar als ihre

Aristid. or. Ill 21f.)j und der bei Strab. 559 fiber- eigenen Tochter ausgegeben haben, wie Nikarete

lieferte Spruch ov navxo; Mgo; k K6giv&6v sa&' bei Demosth. LIX 19. Natttrlich hatte der Besitzer

6 Ttlov; behielt seine Berechtigung bis tief in die voile Macht fiber den Sklaven, durfte ihn also z. B.

christlicheZeithinein. Vielleicht ttbertroflenwurden verkaufen. Dieser Fall tritt in den Bordellen oft

die Hafenstadte noch von den Luxusbadern der ein. Verliebte Junglinge oder reiche Lebemanner

rOmischen Epoche wie Kanopos in Agypten (Strab. wollen ihre Dime nicht mit andera teilen und

XVII 799. Iuven. VI 84. XV 44). Es ware fiber- 30 kaufen sie daher los. Ein makedonischer Soldat

haupt ein Irrtum, anzunehmen, mit dem Christen- bei Pkut. Pseudol. 51f. hat die Phoenician voin

turn sei bei den) Griechen plotzlich geschlechtliche athenischen Kuppler fiir 20 Minen gekauft; Plesi-

Enthaltsamkeit eingekehrt. Jahrhunderte alte An- dippus im Rudens 45 bezahlt ffir die Palaestra

sichten und Gewohnheiten lassen sich nicht so 30 Minen, ebensoviel Philolaches fur seine Phile-

rasch aus der Welt schaffen. Nun aber war der mation (Mostell. 300). Die gleiche Summe erhielt

Geschlechtsverkehr nach hellenischer Anffassung Nikarete nach Demosth. LIX 29 fur Neaiia. Diese

zum Leben notwendig , und Euripides frg. 431 H. geht aber bald wieder um 20 Minen in neuen

bezeichnet es geradezu als frevelhaften ttbermut, Besitz fiber. Einen ahnlichen Fall bieten zwei

sich der Liebe zu widersetzen. Das Vorurteil fiber gleichlautende Papyri aus Elephantine aus dem
dieGefahrengeschlechthcherEnthaltsamkeitwurde 40 J. 284/3 t. Chr. Die Soldatendirne Elaphion zahlt

noch von spateren Arzten wie Galen und Ruphos dem Arkader Antipatros 300 Drachmen ans und

von Ephesos geteilt; vgl. Bloch Ursprung der zwar unter dem Rechtsbeistand des Arkaders Pan-

Syphilis II 624. tarkes. Ffinf Monate spater erlegt die gleiche Frau

Darfibec wollen wxr aber nicht vergessen, daB dem Pantarkes 400 Drachmen unter dem Rechts-

Sparta sich von den grObsten Ausschweifungen des beistand des Dion. Offenbar hatten ihr die beiden

H.-Lebeua ferngehalten hat (Plut. de fort. Rom. 4. Manner die entsprechende Summe vorgeschossen

Anth. Pal. IX 320) und daB es auf der Insel Keos und traten damit ohne weitere Umstande in ihren

nach der tFberlieferung weder H. noch Floten- Besitz. Elaphion verkaufte sich also gewissermaBen

spielerinnen gab (Phylarch. Gesch. frg. 42, FHG selbst, trotzdem sie eigentlich frei war, vielleicht

I 346 = Athen. XIII 610 D; dagegen o. Bd. I 50 allerdings nur ffir eine bestimmte Zeit; vgl. Sud-

S. 2749, 7). ho ff Arztliches au<- griech. Papyrusurkunden 106f.

Wir ' mfissen bei den griechischen Freuden- Im Epidicus 52 des Plautus betragt der Kaufpreis

madchen vor allem zwei Gruppen unterscheiden

.

ffir eine Flotenspielerin 40 Minen. Der Soldat im

1. H. in Bordellen, 2. Dirnen, die auf eigene Curculio 343 hat dem Kuppler Kappadox in Epi-

Rechnung ihr Gewerbe trieben. daurus fur die Planesion ebenfalls 40 Minen ge-

Das Bordell hieB noovtiov, oXxruia (Aristoph. geben. Dabei waren aber 10 Minen ffir Kleider

Wespen 1283; FrOsche 113. Antiphon I 14. Poll. und Schmuck einbegriffen. Der Sklave TaiJus

"VH 201) kpyaairioiov (Demosth. LIX 67. Poll. mOchte auch sein Liebchen vom KuppleT loskaufen.

Vn 201) uazovkktiov oder fiargvXXiov (Poll. VII Er hat aber kein Geld und pumpt daher (Persa 36

1

201), naiSiaxEtov (Athen. X 437 F), xavaavgeiov, 60 seinen Mitsklaven Sagaristio an; er braucht nur

xavoave^xaowetov (Aristoph. Bitter 1282. Arte- 600 Nammi = 150 attischtsDrachmen oder^li/o

mid. Oneirokrit. I 78), xafMln>ne
'
lov (Alkiphron Minen. Dagegen wird Bacchid. 706 und 882 fur

III 64, 2. Lukian Nigrin. 22; Totengespr. 10. 11. die eine Bacchis die Summe von 200 Nummi aurei

Poll. Vn 201); Bordellmadchen sein oder allge- und zwar echte Philipper, also etwa 50 Minen

mein Hurerei treiben igyateofou am xov oca/mios gefordert Man muB aber bedenken, daB das

(Strab. XH 559) oder igy. *<jJ am/tm (Demosth. Madchen schon aus zweiter Hand verkauft wird.

LIX 22. 49), iey. d?' &eas (Plut. Timol. 14), hi Asinar. 193 verlangt eine Kupplerin gar zwei

oUj/MTOcix' olHJitaTi.hi'leyaumjQlov.irolMtiwuJt e-i—*- A„J»«,«t. wfiOiren wir anch. wie sich'falente. Anderseits erfahren wir auch, wie sich
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der Bordellwirt seine Ware verschafft. Die Frei- Thronsessel des rOmischen Thermennvuseums. Ein-

gelassene Nikarete hatte sich nach Demosth. LIX zelne der Kimstlorinnen haben sich die Freiheit

18 sieben juuge Madchen erworben (extrjaaio), erworben, wie die Saitenspielerin bei Plautus Epi-

also wohl gekauft und sie zu ihrem Gewerbe dicus 498 und die Agathokleia, Aristagora und

erzogen (vgl. Alexis Isostasion frg. 98, K. II Oinanthe, von denen Plutarch, amat. 9 sagt, sie

329 = Athen. XIII 568A). Nach Plaut. Poenulus haben konigliche Stirnbinden mit Ffiflen getreten.

896f. hat der leno einem Seerauber zwei frei- Aus Freigelassenen wird ein Teil jener H.

geborene Karthagermadchen samt ihrer Amine um bestanden haben, die ihr Gewerbe auf eigene Rech-

18 Minen abgehandelt. Im Persa 662f. bietet nung trieben, und die sich fiberall da einnisteten,

der Sklave Sagaristio dem Kuppler Dordalus die 10 wo Griechen in grOfierer Zahl zusammenlebten.

Tochter des Parasiten zum Kaufe an. Erst verlangt Zu diesen gesellten sich auch freigeborene Madchen.

er 100 Minen ffir sie, dann geht er auf 80 herab Die ehemaligen Sklavinnen waren wohl oft schon

und gibt sie schlieBlich fur 60, ,au8erster Preis, als eigene Leute Dirnen gewesen. Wie aber die

auf Deine Gefahr'. Dazu kommen noch 10 Minen Freien dazukamen , ihren Leib um Geld preiszu-

fur die Kleider. Es ist aber auch ein Pracht- geben, laBt sich meist schwer entseheiden. Ver-

madel voll Geist und Witz. Die Tochter des Athe- ftthrung, Sinnlicbkeit und Leichtsinn mOgen ihren

ners Daemones, Palaestra, war ebenfalls ihrem Teil dazu beigetragen haben; das Begehren nach

Vater geraubt und an einen Kuppler verschachert Reichtum nnd Putz war sicher nicht selten eine

worden (Plaut. Rudens 39f. ; vgl. Persa 149f. 380. starke Triebfeder. Man hOre nur, was der greise

520f. Terenz Adelph. 191). 20 Simo bei Terenz vom Madchen aus Andros erzahlt.

Den Bordellen nahe standen die Kneipen, xa- Vor drei Jahren — sagt er 69f. — kam sie aus

itriXit^, in denen nicht nar Getranke, sondern Andros, als schones una sittenreines Madchen, das

auch weibliche Korper feilgeboten wurden; vgl. aber von seiner Familie vernachlassigt worden war.

Strab. XII 578 (wenn hier nicht etwa ein wan- In der ewten Zeit fuhrte sie ein armliches, scham-

dernder Kuppler gemeint ist). Nach Isokr. VII haftes Leben und verdiente ihr Brot mit Spinnen

49 und Hypereides frg. 141 Bl. = Athen. XLU und mit Wollarbeiten. Aber da kam ein Lieb-

566 P. 567A waren solche Kneipen verschrien und haber und versprach ihr Geld und dann ein zweiter.

deren Besuch war anstandigen Leuten veHboten. Da nun die menschliche Natar mehr zum Ver-

Neben den Bordellen gab es Hauser, in denen gnfigen als zur Entbehrung hinneigt, gab sie

ein einzelnes Madchen besonders von einer Frau 30 endlich den Verlockungen nach und lieB sich ent-

angehalten wurde, si^h den Fremden hinzugeben. ehren. Einen noch tieferen Einblick in die Vev-

Naeh Plautus Cistellaria 133f. hat eine Freige- haltnisse bietet uns Lukian Hetarengespr. VI. Kro-

lassene ein ausgesetztes Kind gefunden, von dessen byle lebte mit ihrer Tochter Korinna im Peiraieus.

Reizen sie nun den Unterhalt verdient; sie hat Der Vater war seit zwei Jahren gestorben. Zu
aber das Madchen, das sie fibrigens als ihr Kind dessen Lebzeiten litten sie keine Not; denn er

ausgibt, nur aus Not zur H. herangezogen (40). war ein tfichtiger und vielbeschaftigter Kupfer-

Die Armut bewirkte sogar, daB Mfitter ihre eigenen schmied gewesen. Nun aber haben sie sich zwei

Kinder preisgaben (Plaut. Asinar. 140. Lukian Jahre lang armlich durchgesehlagen, erst mit dem
Hetarengespr. Ill 3. VI. VII). Geld, das sie aus den Werkzeugen des Vaters lOsten.

Die Kuppler und Kupplerinnen hielten sich 40 dann mit Weben und Spinnen. Die harte Arbeit

auch Sklavinnen, die sie musikalisch ausbilden gefalltaber der Krobyle nicht; sie hat daher letzte

lieBen und zom Aufspielen besonders bei Gast- Nacht ihr eben herangewachsenes, kindlich ein-

mahlern und Umzugen vermieteten (Aristoph. faltiges Tochterchen mit einem httbschen Jiing-

Wespen. 1216. 1351; FrOsche 513; Wolken 996. linge zusamraenschlafen lassen. Die Mutter legt

Plat. Gastmahl 176E. 212C; Protagoras 347D; ihr nun dar, sie rcchne darauf, von ihr in den

Theait. 173 D. Isokr. VII 48. Xenoph. Gastmahl alten Tagea unterhalteti zu werden; das sei ja

II I. Lukian Hetarengespr. XV; Saturn. 4. Plutarch. leicht. Um zn Reichtum und Schmuck und Diener-

Demetr. 27 ; quaest. conviv. II 10. VII 7. Plaut. schaft zu gelangen , brauche sie nur mit jungen

AuluL 280f.;Epid. 46. 476f. ; Mostell. 934; Rudens Herren zusammen zu sein, mit ihnen zu zechen

43 ;Stichus 380. Terenz Adelph. 905; Eunuch. 457; 50 und, wenn nstig, zu schlafen. ,Wie die Lyra,

Phormio 109. Antdphan. frg. 236, K. II 115 = Tochter der Daphnis?' — fragt das Madchen. —
Athen. I 27 D. Hippoloch. bei Athen. IV 128 A. B. ,Ja'. — ,Aber die ist eine H.', ruft das juuge Ding
12£ A. Theopomp. frg. 238, FHG I 318 = aus und fangt an zu weinen. Doch die Mutter
Athen. XII 532 C. Hartwig Meisterschalen weiB sie zu trOsten, und — Korinna, Tochter der

Taf. XL XXXrV. XXXV. XXXVI. Furtwang- Krobyle, bleibtH. Vgl. auch Plaut. Mil. glor. 108.

ler-Reichhold I Taf. 50. n Taf. 63. 103. Wie schon die eingangs angefuhrten Namer.
Schreiber Bilderatlas LXVI 2.4 = Reinach vermuten lieBen, unterschieden die Griechen noch
RSpert. des vases 114 = Daremberg-Saglio mehr Artea von Dirnen. Nach Hesych hieB oxo-
In 2 Abb. 4965. Reinach I 28. 53. 56. 462. dijadavga jene, die ,auf den Strich' ging; xa ,

uai -

473. II 304. 311. 350. Klein Euphronios 2 98;60ri5jiij war eine gemeine Hare; die xogioxri stand
Lieblingsinschr.282. 119. StephaniCompte rendu scheinbar etwas hnher (Timokles Marathoner frg.

fttr 1868, 79f.). Eine groBere Anzahl der Vasen- 22, K. U 461 = Athen. xni 570 F); die ycpvgi;
bilder — ich habe nor eine ganz kleine Auswahl trieb sich auf den Brucken heram (Hesych). Eine
geboten — zeigen dsutlich , daB diese Floten- Klasse snehte wohl die iiaxgviMa auf oder mietete
Dl&serinnen, Harfenspielerinnen, Gauklerinnen und zur Ausubang ihres Gewerbes eine Wohnung (Su d -

Tinzerinnen sich im allgemeinen auch zur Be- hoff Arztliches aus griech. Papyrusurk. 106); eine

friedigong sinnlicher Geloste hergaben ; vgl. Isokr. andere hatte eigene Hauser. Natfirlich ist es nicht

VII 48 und die Gaburt der Aphrodite auf dem moglich, alleSortenvonHureagenauzubestimmen,
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sowenig als wir samtliche Bordellarten ausscheiden gemeinsamdieNeaira. Wie teuer, sagtunsDemosth.
kcinnen. LIX 26, der dies uberliefert, nicht; vgl. Plaut.

Der Zutritt zu den Offentlichen Bordellen stand Bacchic! . 1097. Dagegen soil der Soldat bei Plaut.

jedem um ein Kleines frei. So sagt wenigstens Poenul. 467 far eine Mine Goldes allein die

Eubulos in seiner Pannychis frg. 84, K. II 193 Anterastylis im Hause des Kupplers genieBen
= Athen. XIII 568 E: ,die trefflich gefibten Fallen dfirfen. Ein Ehemann zahlt dem Bordellwirt tag-

der Kypris, die beinahe nackt in Eeih ,und Glied lich die hohe Summe von 12 Drachmen (Menander
dastehen, in blofiem, dunngewirktem Gewebe, ed. Korte, ed. min. 142 2 y. 10f.). Argyrippus
Madchen, die der Eridanos mit heiligem Wasser verschaift sich den alleinigen Zutritt zum Hause
ernahrt, und bei denen Du sicher und ohne Gefabr 10 der Kupplerin um 20 Minen flir ein ganzes Jahr
urn kleiner Munze Entgelt Verne Wollust stillen (Plaut. Asm. 229f.). Da aber sein Nebenbuhler
kannst'. Ahnlich Eubulos (oder Philippos)Nannion Diabolus die gleiche Summe vorher erlegt, erhalt

frg. 67, K. II 187 = Athen. XIII 568 F. Xenarchos dieser den Vortritt. Dieser Bursche ist king und
Fiinfkampferfrg. 4, K. 11468 = Athen.XEI569Af. laBt sich yom Parasiten 751f. einen Pachtvjrtrag
Philemon Brfider frg. 4, K II 479 = Athen. XIII ausfertigen : Diabolus, Sohn des Glaukus, be/.ahlte

569 Df. Gewisse Privatbordelle hatten ebenfalls der Kupplerin Cleaereta 20 Minen, damit Phile-

eine Abteilung fur die breitere Kundschaft und nium ein Jahr lang Tag und Nacht sein sei. Sie

unterschieden sich darin wenig von den effent- daTf sonst keinen Mann einlassen, mag er sich

lichen Anstalten. Der Hurenhalter Ballio bei Plaut. Freund oder Patron nennen oder sich fur den
Pseudolus droht 178 seinen Dirnen, er werde sie 20 Freund einer Gefahrtin ausgeben. tJber der Tiire

morgen dem ganzen Volke preisgeben, und 214 soil sie eine Tafel anbringen mit der Aufschrift:

will er die Xystilis, 229 auch die Phoenicium in ,Besetzt'. Briefe dtirfen nicht geschrieben werden,
die pergula stecken. ,Dort — sagt er 215 — und Wachstafeln oder unnutze Gemalde sind aus
gibt es ein Bett, in dem Du nicht schlafst, aondern dem Hause zu verbannen. Dann folgen noch eine

wo bis zur Ermattung Du verstehst mich Keihe belustigender VerhaltungsmaBregeln , die

doch'. Das Eintrittsgeld in diese Abteilung ist ein kostliches Bild von dem eifersiichtigen und
nicht hoch anzusetzen. Auch das Cff'entliche Bordell miBtrauischen Jungling geben. Ich zweifle nicht

hatte billige Ans&tze. ,Ein Obolos. Tritt herein! daran, daB solche Vertrage, allerdings in emsterer
Da gibts kein Zieren und kein Entwischen; Du Form, Ofters abgeschlossen wurden. Wie wir
nimmst nach Auswahl; sie ist Dir fremd', heiBt 30 nachher sehen werden, galten die Euppler und
es in Philemons Briidern a. O. ; vgl. Diog. Laert. Eupplerinnen als schlechte und wortbruchige Men-
VI 41 (1 Obol). Eubulos Pannychis a. 0. Nannion schen, gegen die man sich durch ein Schriftstuck

a. 0. (fiixgov nQiaadai xegftazog rr/v fj&ovfjv). Der gegen tTbertOlpelang sicherstellen muBte.
billigen Taxe entsprach der Zulauf. ,Jede beliebige Die alleinstehenden H. verlangten je nach Zeit

Menschenklasse kannst Du da sehen, gleich wie und Umstanden recht verschiedene Preise. Die
wenn Du am Acheron stiindest, Soldaten zu Pferd xgiaviog no^vrj, die sich nach Hesych far 30 Lepta
und zu FuB, Freigelassene, Diebe, fltichtige Sklaven preisgab, hatte gewiB keine feinen Eunden, ebenso-

usf. Wer bezahlt und mannliche Gestalt hat, wird wenig wie die ye<pvgk und die jja^a<Ti5jn/. Der
eingelassen', heiBt es bei Plaut. Poenul. 829f. vom Polizist bei Aristoph. Thesmophor. 1195 bezahlt

Bordell des Lycus. Wohlhabende Personen ver- 40 eine Drachme , und die Phylakion bekam den
mieden begreiflicherweise nach MOglichkeit, mit Ubernamen AiSyaxftov, weil sie fur die geringe

dieser gemischten Gesellschaft in Beruhrung zu Summe von zwei Drachinen jedem zu Diensten

kommen. Sie besnchtcn also entweder die vor- stand (Gorgias fiber Hetaren bei Athen. XHI
nehmere Abteilung des Lusthauses oder suchten 596F mit KaibelsAnmerkung). Fiinf bis zehn
feinere Bordelle auf, wie z. B. jenes der Nikarete, Drachmen gait schon als anstandiger Preis (Lu-

lie offenbar nur Kunden mit gespicktem Beutel kian Hetarengespr. XI 1. VIII 2. 3). Dann
sehen wollte. Denn sonst hatte sie wohl kaum aber kommen die (teyakoniofroi hatgai (Athen.

ihre Lustmadchen als eigene Tcichter ausgegeben. XIII 569A. 570B), die in der Bliite der Jahre
Da kostete es nun freilich mehr als einen Obolos. einen oder zwei Goldstatere, sogar eine Mine sich

Der genannte Ballio bei Plaut. Pseudolus poltert 50 bezahlen liefien (Machon bei Athen. XHI 583 C.

172f. seine Madchen an: ,Dir, die ihr zimperlich Epikrates Antilais frg. 3, K. II 282 = Athen. XIII
in weicher Wollust eurer Liebe pflegt, ihr be- 570 D. Lukian Hetarengespr. VI 1. VII 3). Ja
riihrnten Frcundinnen hoher Herren, verschaift mir Gnathaina forderte einmal fur ihre Enkelin Gna-
lieute zu meinem Geburtstag Mundvorrat fiirs thainion gleich 1000 Drachmen, was aber selbst

ganze Jahr. Du Hedylium, hast die Eornhandler, einem fremden Satrapen als iibertrieben vorkam
schaff mir fiir ein Jahr Korn ins Hans! Und Du i Machon bei Athen. XIII 581 B). Und als Lais

Aeschrodora nimmst die SchlSchter; sorg mir fiir dem Demosthenes ihre Gunst um 10000 Drachinen

eine Kammer voll Fleisch. Du Xystilis, nimmst gewahren wollte, lehntc der Redner ab init den

die Olhandler in Beschlag; mach, daB es wacker Worten : So teuer kaufe ich die Bene nicht (Gellius

Olivenol gibt Und Du Phoenicium, sorgst dafiir, 60 noct. att. I 8. Schol. Aristoph. Pint 149). Freilich

daB von den Gutern Deiner Liebhaber Vorrat lieBen diese anspruchsvollen Damen bedeutend

liieherkommt, sonst . . .!' Euppler und Kupple- mit sich markten, wenn einmal das Alter ihnen

linnen boten aber nicht nur die Bnhldirnen zu seine Fnrchen eingegraben hatte. Die bejahrte

cinraaligem, fluchtigem Genosse an ; sie vermieteten Lais nimmt schlieBlich mit drei Obolen vorlieb

dieselben etwa fur kfirzere oder langere Zeit oder (Epikrates a. 0.) , und ihre Genossinnen Galene,

a tellten einem einzelnen Liebhaber immer dasselbe Isthmias, Kerkope, Korone, Kossyphe, Nais, Neaira,

Madchen znr Verfngung. Der Schauspieler Hip- Phila und Telesis (Philetairos Jagerin frg. 9, K. II

parch z. B. und der Dichter Xenokleides mieteten 232 = Athen. XIII 587 F) werden wohl auch
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bescbeidener geworden sein, als ihnen die Backen-

zahne wackelten.

Zur Anknfipfung eines Liebesverhaltnisses

standen viele Wege offen. Am seltensten hat wohl

der eigene Vater fur seinen SprOfiling das Dirnchen

beim Euppler abgeholt (Plant. Asin. 70). Oft

machte man die Bekanntschaft an einem Feste,

wo die schaulustigen Damen gewiB nicht fehlten.

So ging es dem Alcesimarchus bei Plaut. Cistell

zum Haus hinaus. ,Schenk mir doch etwas, mein
Zuckerfreund , wenn Du mich wirklich liebst'.

Und er : ,Recht gerne, mein Augenstern, und wenn
Du noch mehr willst. Du sollst es hahen'. Man
fordert immer mehr. . . Endlich wird eine Nacht
gewahrt. Aber dafiir hat nun der arme Kerl den

ganzen Haushalt auf dem Riicken: die Gewand-
frau nnd Schminkerin und Sandalenfrau und
Sangerinnen und Boten und den Goldschmied,

89f. Der erblickte Silenium, als sie sich mit ihrer 10 raptores pants et pent. Ahnlich Truculentus 51f.

Mutter den Festzug an den Dionysien ansah. Er
folgte den Frauen heimlich und schwatzte sich

bei der Mutter ein. Auch der Weg zur und von

der Musikstnnde war zur Anbahnung einer Liebelei

nicht ungeeignet (Plant. Rud. 43). Die H. suchten

naturlich auch selbst die Aufmerksamkeit auf sich

zu lenken. ,Was, noch immer keine Manner?' heiBt

es bei Aristoph. Ekkles. 877f.; ,und doch ware es

endlich Zeit. Ich stehe da, mit Bleiweifl geschminkt.

Te'renz Heaut. Timor. 223; Eunuch. 165f. ,Ich

wunschte, daB sich das Haus einer H. von Tranen

erhalten lieBe', schreibt Petale an Simalion bei

ABnphron I 36; ,dann wurde ich recht glanzend

leben, da Du mich so reichlich damit bedenkst.

Aber wir brauchen Eleider und Gold und Schmuck
und Magde; das erfordert unser Stand. Nun be-

sitze ich leider kein Erbgutchen und bin nicht

Teilhaberin an Silbenninen. Ich lebe einzig von

das glanzende Safrangewand umgeworfen und 20 meinem kleinen Verdienste und von den viel-

tralkre ein Liedchen vor mich her und mache
Scherze, um einen der Vorbeigehenden anzulocken'.

Gelegentlich wandten sie sogar Gewalt an, um
ihre Beute zu erhaschen. Ein gewisser Herakleides

aus der ,Insel Alexanders' in Agypten beschwert

sich im J. 221 oder 217 v. Chr. bei dem Konige

Ptolemaios IV. Philopator, daB die Hure Pseno-

bastis, die am Fenster lag, als er vorbeiging, aus

dem Hause herausgekommen sei und inn am Arm

beseufzten Gaben der Liebhaber'. ,Quaeamanti
pareet, eadem sibi parcet parum', meint die Kupp-
lerin bei Plaut. Asinaria 177f.; ,der Liebhaber

ist wie ein Fisch, den man backen muB, solange

er Saft hat'. Und 214f. : .Unser Handwerk gleicht

dem eines Voglers; wir streuen Lockspeise umher;

die VOgel werden girr uud rennen ins Netz'; vgl.

auch Trucul. 169. 224. 580. .Keiner soil geschont

werden; sie kommen ja doch nur zu uns, um so

gepackt habe. Da er ihr ihre Frechheit vorhielt, 30 billig wie moglich ihrer Wollust zu frtnen',

habe sie seinen Uberwurf zerrissen und ihm ins

Gesicbt gespuckt Hinzukommende warfen der

Dime ihr Verhalten gegen den alten Mann vor.

Da sei sie ins Haus znrfickgesturzt und habe ihn

mit Urin iiberschiittet (Sudhoff 108f. BulL hell.

XXVII [1903] 176f.); vgl. dazu Xenarch Ftaf-

k&mpfer frg. 4, K. U 468 = Athen. XII 569 C
(allerdings von einem Bordell). In Epidauros und
wohl auch in anderen Hafenstadten pflegten die

sagt die Alte bei Terenz Hecyra 63f. ; vgl. Alki-

pbron I 6. 18. Aristainet. II 20. Um mehr aus

dem Liebhaber herauszuschlagen, schob die H.

felegentlich ein Kind vor , wie Phronesium bei

tout. Trucul. 86. 889, oder die Kupplerin gab

ihre Sklavinnen als leibliche TOchter aus (Plaut.

Cistell. 136. 714. Demosth. LIX 19). Ein Gluck
auch fflr den jungen Mann, wenn ihm keiner in

die Quere kam, der mehr bot. Sonst wird er un-

H. Diener oder Dienerinnen zum Hafen zu senden, 40 barmherzig abgedankt (Plaut. Trucul. 81). Auch
welche die ankommenden Reisenden zu kodern
suchten (Plaut Menaechmi 338f.). Die Freu-

denmadchen gingen naturlich auch selbst auf

Kundenfang aus. Das beweisen schon die er-

wahnten Namen ye<pvgk ,Bruckenhure' und ono-

dqodavQa .Weghure* (Hesych.). Nach Clem. Alex.

Paedag. IX 1 liefien viele derselben Liebesspruche

auf den Schuhsohlen anbringen, die sich auf

der Strafie abdruckten. Zufallig ist ein solcher

das Geld darf ihm nie ausgehen. .Bringt er nicht

heute noch die 20 Minen, so wirft man diesen

Hangerleider Tranenreich zum Tempel hinaus',

meint eine Znhalterin (Plaut. Asin. 532). In solehen

Fallen ging der vomehme Jungling nicht selten

zum Wucherer und borgte Geld (Pkut. Epid. 53;
Pseudol. 299); oder er suchte seinen Vater zu

betrSgen, wobei der listige Sklave Heifer und
Vermittler spielen muBte (Plaut. Bacchid. 250;

Schuh erhalten (HeuieyMe'm. de to society des 50 Pseudol. 290 ; Trinumm. 682; Trucul. 655. AM
antiquaires de France VIH [1877] 85f. Darem
berg-Saglio III Abb. 4968). Die NagellOcher der

SohlebUden dielDschriftMJPCMOra/\folge mir!'

Linger dauernde Verhaltnissekostetenden lieb-
haber ein schOnes Stack Geld. Ampelis bei Lukian
Hetarengespr. VIII S empfangt gleich ein ganzes
Talent. Daneben wollte das Liebchen auch Ge-
sehenke sehen. Das Bild einer rotfigurigen Buchse
(Collignon u. Couve 1552) fuhrt uns in ein Ge-

phron I 36). DaB selbst Ehemanner ihren Frauen
Kleider und Schmuck entwendeten, um damit
die H. zu beschenken, mntet uns fremdartig an,

und daB sie sich dieser Tat noch ruhmen, be-

greifen wir schon gar nicht (Plaut. Asin. 884;
Menaechmi 129). Aber schlieBlich borgte der

Wucherer nichts mehr, und dem Vater war eben-

falls kein Geld mehr zu entlocken, oder das game
Vermogen war vergeudet (Lukian Hetarengespr.

mach. Da sehen wir, wie ein junger Mann ein 60 XIV 1. Plant. Trinumm. 681). So findet derJung-
Halsband in beiden Handen h&lt nnd es dem
Madchen anbietet, das vor ihm in einem Lehn-
stahl sitxt. Zu den Ftiflen der Dame stent ein

Schmuekkistchen offen; der Jungling hat rich

woUschontrahertrdgebiggexeigt DieVerliebten

pflegen ja uberhanpt nicht knauserig n sein.

Wenn die Liebe einen gepackt hat, heiBt es bei

Flmtu Trinummus 242f., dann ist die Habe bald

ling eines Tages die Hausttre der Geliebten ver-

riegelt, wenn er bei ihr eintreten will (Alkiphron

I 33, 3. Antiu Pal VI 71. Luk. a. 0. Terenz
Eunuch. 49. Timokles Neaira frg. 23, K. H 462
= Athen. XDH 567 E). Er mag nun davor weinen

nnd winsem; es bringt ihm nor Spott ein (Plant.

TrueuL 1661). Wird er gar m ltatig, so knhlt

ihn etwa eine Magd mit einem Gosae Wasser ab.
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den sie vom Fenster aus ihm zuschleudert (Bid in-

ner Leben und Sitten d. Griech. II 61 = Darem-
berg-Saglio HI Abb. 4972). Ein Glflck also

fflr den Mann, wenn. die Liebe ihn nicht allzusehr

zum Sklaven gemacht hatte, so daB er mit Aristipp

sagen konnte: ex<o xai ovx s/oftai (Athen. XII
544D. Cic. ad fam. IX 26, 6). Sonst erreichte

ihn am Ende noch das gleiche Schicksal wie den
Theagenes. Dieser wurde von der Megara so un-

bsrmherzig ausgeplundert, dafi ihm Ton seinem
ganzen, glanzenden VermOgen nur eine armselige

Chlamys und ein Schild iibrig blieben. Und er

zog damit in den Krieg (Alkiphron I 38).

Solange die Goldquelle floB, erfreute sich

der Liebhaber allerdings einer feineren Behand-
lung. Man stellte sich sogar, als ob man ihn

liebe (Plaut. Asin. 204f.; Trucul. 224f.); ihn

aber wirklich lieben, das hieBe doch mehr fur

ihn sorgen, als fur sich selbst (Plaut. Cistell.

95). Freilich gab es auch Madchen, die ihrem
Bnhlen in uneigenntitziger Liebe zugetan waren
(Lukian Hetarengespr. Vn If. Plaut. Cistell.

95; Mostell. 188. 204. Terenz Eun. 199f.). Doch
zahlten jene, die mit Philematium bei Plaut.

Mostell. 228 sagen konnten: ego, si bonam famam
mihi servasso, sat ero dives, sicherlich zu den
Ausnahmen. Schon schlimmeErfahrungenbelehrten
sie eines andern. ,Ich habe mich in jungen Jahren
auch an einen einzigen gehalten', meint die alte

Dienerin bci Plaut. Mostell. 200 ; ,sobald mir aber

das Alter die bliihende Gesichtsfarbe nahm, liefi

er mich im Stich'. Auch allfallige Heiratsver-

sprechungen des Liebhabers durften nicht ernst

genommen werden (Lukian Hetarengespr. VII 1. 4).

Wer weiB, ob der Jungling nicht bald eine ,Ver-

wandte aus Lemnos' heiraten mufi? (Plaut. Cistell.

98f.). Im allgemeinen haben sich daher die H.
eher an den Grundsatz gehalten, den Alkiphron

II 1, 6 mit feinem Verstandnis fiir mannliche
Schwachen der H. Lamia in den Mund legt: ,Es

ist ein grofies Kunststuck der Dirnen, den gegen-
wartigen Genufi aufzuschieben und die Liebhaber
durch Hofihung zu erhalten. Bald miissen wir

krank sein, bald eine Mahlzeit veranstalten, bald

wiser Hans schmucken. immer aber dem Genusse
Hemmungen in den Weg legen'. Lamia schreibt

dies einem groBen Herrn, dem Stadteerobcrer

Demetrios. Fur kleinere Leute gibt die erfahrene

H. Ampelis ihrer jungeren Genossin Verhaltungs-
mafiregeln (Lukian Hetarengespr. VLTI). Der rich-

tige Liebhaber, heifit es dort ungefahr, rnuB eifer-

suchtig sain. Er soil glauben, dafi Du Dir nicht

allzuviel aus ihm machst. Hat er die Gberzeugung,
Dich allein zn besitzen, so erkaltet seine Begierde.

Eine groBe Bolle im H.-Leben spielten die

Gelage. Oft fanden sie im Hanse der Dime selbst

statt (Alkiphron I 39. II 1. Lukian Hetarengespr.
XV If. Machon bei Athen. Xffl 579 E. Plaut.

Bacchid. 79. 477. 1117. Menaechmi -173. 208.

Pint. Demetr. 27), oft aber auch in der Wohnung
des Mannes (Alkiphron HI 65. Lukian Hetaren-
gespr. IV 1. XLTC. Plaut Mostell. 313f. 933. Plut.

de cohib. ira 15. Terenz Heauton Timor. 243f.).

Das eine Mai tafeln die Lustmadchen nnter sich

(Klein Lieblingsinschr. 822 = Daremberg-
Saglio HI Abb. 4970. Furtwangler-Reich-
hold n Tat 63. Taf. 71, 1 = Keinach Expert,
des Vases I 32 = Klein Euphronios* 10-5. 110),

ineist aber mit dem Geliebten. Hartwig Meister-

schalen Test 149 halt zwar ein Symposion von
lediglich weiblichen Personen fur undenkbar. Zu
einem Gesollsehaftessen (rug wohl jeder Teil-

nehmer etwas an Geld oder Waren bei (deinvelv

Suto avp§oX6>v, de symbolis). Der Dichter Diphilos
brachte an den Aphrodisien zu einem Mahle der
H. Gnathaina: 2 Gefafie Chierwein, 4 GefaBe
Thasierwein, Salbe, Kranze und Bander, Nachtisch,

10 ein BScklein, Fisch, den Koch und dazu eine

FlOtenspielerin. Ein geiziger, verliebter Syrer

schickte zu demselben Gelage bloB Schnee und
einen einzigen Pokelfisch (Machon bei Athen. XTII
579 E.F). Die Zahl der Personen, die an einem
Gastmahle teilnehmen, ist recht verschieden. Sie

schwankt nach meinen Z&hlnngen zwischen zwei

und achtzehn Personen, wobei Dienerschaft, Mnsi-
kantinnen nsf. mitgerechnet sind; vgl. z. B. Furt-
wangler-Reichhold II 71. Hartwig Meister-

20 schalen Taf. XL XV. XXXIV. Keinach Vases I

462. II 304. 346. Furtwangler Vasens. z. Berlin
1947.2270.4026.4127. Collignonu.Couve 821.

Pottier Vases duLouvre II PL 63 F 2. PL 79F216.
Heydemann Vasens. z. Neapel 884. 893. 2855.

R. C. 145. S. A. 811. Jahn Vasens. z. Miinchen
78. 152. 293. 819. Plant. Bacchid. 1116. 1145. Das
Gemach ist gelegentlich mit Blumengewinden und
Bandern geschmiickt (Heydemann R. C. 145):

die Zecher und Zecherinnen tragen meist Kranze
30 oder Bander um das Haar gescblungen, hie und

da auch an Hals , Arm und Brust - (z. B. Berlin

2270. Schreiber Bilderatlas LXXVI 4). Auch
Hande, welche ihren Herren hieher gefolgt waren,

erblicken wir etwa unter dem Speisesofa (Col-
lignon u. Couve 821. Pottier II PL 79 F 216).

Manner und Frauen sind im allgemeinen ganz
oder halb gekleidet. Ob die splitternackten H.
auf GefaBen des Euphronioskrcises (z. B. Hart-
wig Taf. XI. Text 129, Abb. 18. Furtwangler-

40Reichhold II Taf. 63 = Klein Euphronios*
105 = Reinach Vases 1 32. 56. Daremberg-
Saglio LU Abb. 4970 = Klein Lieblingsinschr.2

82. Pottier II PL 97 G 78. Reinach Vases
I 56. 462) der Wirklichkeit entsprechen oder der

bloBen Kftnstlerlaune entsprungen sind, wage ich

nicht zu entscheiden. Beim Mahl und besonders
beim nachfolgenden Trinkgelage wurde allerlei

Scherz und Kurzweil harmloser und groberer Art
getrieben. Da bietet z. B. der Liebhaber seiner

50 H. einen Vogel an (Heydemann S. A. 311.

Schreiber Bilderatlas LXXVI 2); oder er wirft

einem Madchen als Liebeszeichen ein Stuck Apfel

zu (Aristoph. Wolken 996), das von der Dime
gegessen oder gekufit und in den Bausch de-

Kleides gesteckt wird (Lukian Hetarengespr. Xll

1). Auch nickte und trank man einander zu (Lukian

ebd. Achilles Tatius II 9); man schleuderte des

Bechers Neige mit einem Liebesspruche, z. B. ziv

tavAe Xaxaoaat Aedyge ,Dir Leagros schleudere ich

60 dies' (Furtwangler-Reichhold LT Taf. 63
— Klein Euphronios^ 105 = Reinach Vases
1 32; vgl. n Taf. 71 = Klein 110). Ferner sehen
wir, dafi die Fran den Stock des Mannes ergrrffen

hat und er des Weibes Flote (Hartwig Meister-

schalen Taf. XL Furtwangler Vasens. z. Berlin

2270). Die H. saB etwa auf den SchoB des Lieb-
habers und kfifite ihn (Reinach Vases I 66. II
304. Schreiber Bilderatlas LXXVI 2. Heyde-
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mann Vasens. z. Neapel 2202. Lukian Hetaren-

gespr. XII 1). Natiirlich wurde lebhaft geplaudert.

Der SOldneroffizier bei Lukian Hetarengespr. XIII
prahlt so stark mit seinen angeblichen, blutigen

Heldentaten, daB ihm die arme Hymnis vol.1 Angst
davonlauft. Da liebten es denn die Dienerinnen

Aphrodites, ihren Witz spruhen zu lassen. Machon
bei Athen. XIII 578F u. f. gibt uns eine Anzahl
Proben davon. So soil Diphilos an jenem Essen

Vasens. z. Berlin 2309. 4028. Heydemann Vasens.

z. Neapel 1794. 2078. 2266. 2297. 2752; S. A.

293. Alkiphron I 39. Demosth. LIX 33. Dabei

kam es dann etwa vor, dafi ein Jungling sich

erbrach (Furtwangler-Reichhold I Taf. 50.

Hartwig Text 327. Bliimner Leben und Sitten

II 59). Aber nicht immer verlief das Symposion
ruhig. Bei Lukian Hetarengespr. XV kommt Par-

thenis weinend und mit zerbrochener Flote zu

der Gnathaina, zu dem er die erwahuten Beitrage 10 ihrer Herrin gelaufen und klagt ihr, wie ein eifer-

leistete. die kiihle Zisterne seiner Gastgeberin

gelobt haben. Die entgegnete ihm biindig : ,Kein

Wunder, ich werfe ja stets sorgsam die Prologe

Deiner Dramen hinein'. Herren und Damen sprachen

eifrig dem Becher zu. Denn auch die H. pflegten

ordentlich zu trinken. Das beweisen eine grflBere

Anzahl der erwahnten und noch zu erwiilmenden

Vasendarstellungen . Hier berfihre ich bloB D a rem -

berg-Saglio III 4970 = Klein Lieblingsinschr.

siichtiger Soldat mit einem Genossen die Tafelnden

ubarfallen und miBhandelt habe. DaB Musik zu

einem Gelage gehOrte, haben wir schon frflher

gesehen, brauchen uns also hier nicht weiter damit

zu beschaftigen. Auch Klappernschlagerinnen,

Tanzerinnen und Gauklerinnen traten gelegentlich

auf (vgl. Hartwig Taf. XXXV. Bliimner a. O.

II 46. 47); bei einem Gastmahle des Antigonos

tanzten sogar nackte Thessalerinnen mit bloBeni

82. Da liegen ,zwei nackte Weiber auf Kissen 20 Lendenschurze bedeckt, ,ganz, wie es bei ihnen

gestfitzt, einander zngewandt. Die eine reicht der

anderen, flotenblasenden eine Schale mit dem
Rufe jiirs xai av , wahrend sie auf der Linken
einen Becher tragt' (Klein); vgl. dazu Lukian
Hetarengespr. VI 3. In gehobencr Stimmung ver-

weehselte man etwa die Gesichter und kiiBte den

falschen Herrn oder die unrechte Dame (Lukian

Hetarengespr. Ill 1). Dann gab es Verstimmung
zwischen den Liebespaaren (Hartwig Meister-

Sitte war' (Athen. XIII 607 C; vgl. Hippolochos

bei Athen. IV 129A. 130D). VermOgliche Lieb-

haber machten mit ihren H. auch Ausfliige aufs

Land. Einen solchen beschreibt Alkiphron frg.

(Hercher p. 95). Sie lieBen sich am Rande eines

Waldchens nieder, opferten, schmausten, trieben

allerlei Scherz, gingen mit den Buhlen ins Waldchen

hinein, nnd kehrten erst gegen Abend wieder zur

Stadt zuriick. Dcrselbe Sehriftsteller schildert

schalen Taf. XXXIV), oder es kam zu nachherigen 30 1 12 eine Spazierfahrt zu See, die der athenische

erregten Auseinandersetzungen (Lukian Hetaren-

gespr. Ill 1. XII If.). Die Damen gerieten ge-

legentlich in Streit fiber ihre kOrperlichen Vor-

ziige. Thais bei Lukian Hetarengespr. HI 2 tanzte

mit aufgeschiirztem Gewande und forderte Philinna

auf, dasselbe zu tun. wenn sie sich nicht ihrer

dunnen Beine schame. Bezeichnend ist der Brief,

den Megara an Bacchis schreibt (Alkiphron I 39).

Glykera hatte eine Anzahl H. mit ihren Lieb-

JunglingPamphilos mit weiblichenMusikern unter-

nommen hat; vgl. Fur twangle r Vasens. z. Berlin

2904. Heydemann Vasens. z. Neapel 2208. 2418.

Wir sehen aber die H. nicht nur bei Gelagen,

sondem auch sonst mit Manuern zusammen im
Innern des Hauses. Ein Jungling lagert auf einem

Sofa, die Leier am linken Arm; ein bekleidetes

Madchen sitzt neben ihm und umarmt ihn. Anf

ihrem SchoBe liegt ein Ball, unter dem Sofa ein

habern zu sich eingeladen. Man lag unter schattigem 40 Facher. Ein Eros fliegt auf den Jungling zu, um
Lorbeergestrauch bei selten groBartiger Unternal- ihn zu bekranzen. Links steht eine Dienerin mi+

.

tung. Thryallis und Myrrhina stritten sich dariiber,

welche von beiden sich des schoneren GesaBes
erfreue. Um Klarheit zu schaflFen, zeigea sie es

vor. Auch die Briiste wurden verglichen und
Philumene entbloBte sogar ihren Bauch. Ein
Mischkrug in Neapel (Heydemann 2855) bietet

uns eine bildliche Erlanterung zu der Stelle; vgl.

auch Aphrodite xaiXtnvyos bei Athen. XII 554 E.

Kastchen (FnTtwangler Vasens. z. Berlin 4127;.

Ein zweites Bild zeigt uns einen Mann mit eiticr

Bflrse vor einer FlOtenspielerin (Collignon und

Couve 1085; vgl. 1277); ein drittes Junglinge

bei einer H. Der erste halt eine Borse, der zweite

eine Blume, der dritte einen Kranz (Wiener Vor-

legeblatter C Taf. V. Daremberg-Saglio III

Abb. 4969). Weiter halt ein Madchen in der

Nun wird man auf Starkeres vorbereitet sein. 50 Linken einen Ball und streckt mit der Rechten

Begreiflicherweise bleibt es nicht immer beim
Kussen; die Herrchen und Herren betasteten auch
KOrperteile ihrer Damen oder der Musikantinnen
(z. B. Schreiber LXXVI 4. Plant. Bacchid. 477f.)

oder setzten sich gar uber die letzten Schranken
menschlicher Zuruckhaltung hinweg (Furtwang-
ler-Reichhold II Taf. 71 = Klein Lieblings-

inschr.* 124). Es widerstrebt mir, die nnflatigen

und oft widernatnrlichen Szenen anzufuhren, die

dem Junglinge einen Kranz bin (Furtwangler
Vasei ^. Berlin 3160); oder die Fran bietet dem
jungen Manne einen Granatapfel an (Collignon
u. Couve 1647). Ein anderes Mai beobachten wir,

wie der Mann mit dem Madchen plaudert (Furt-
wangler Vasens. u Berlin 2292; abgeb. Wiener
Vorlegebl. A Taf. VT), oder wie der Ephebe seinem

Liebchen zuschaut, wahrend es sich im Spiegel

betrachtet und die Haare ordnet (Collignon u.

sich zwischen M&nnern und Frauen bei oder nach 60 Couve 1347). Endlich bemerken wir ein Madchen,
dem Symposion ereignen. Wer weitcre Aufkl&rung
braneht, sehe nach bei Hartwig Meisterschalen
Text 130. 345 mit Anm. 2. In vorgertckter Stunde
erhob sieh die Gesellschaft hau%, um noch schwar-
mend nnd musizierend durch die Straflen zn Ziehen

;

vgL i. B. Furtwftngler-Reichhold I Taf. 50.

II Taf. 103. HartwigTaf.XLXX.XXLXXXXVI.
Collignon u-Couve 1281. 1S55. Furtw&neler

das auf einem Stuhle sitzf und den jungen Mann
an sich zieht (Collignon-Couve 1287. 1941),

und wie die Fran eine Umarmang des Mannes
von sich abwehrt (Furtwangler Vasens. z. Berlin

1573. 1574. 1585. 1599), oder daB er und sie

sich kussen wollen (ebd. 2269). Begreiflicherweise

finden wir suchschmutrigeHandlnngendargestellt

:

t. B. die Fran wird von nackten Burschen umtanzt
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(ebd. 2529) ; oder cin Mann fafit die nackte Frau
an der Scham und fiihrt ihr einen kiinstlichen

Phallus ein (Klein Meistersign.2 112, 4); oder
schlieBlich treiben bartige Mariner und Frauen
miteinander Unzucht, wobei ein Mann mit der

Lampe einem Paare leuchtet (Klein 182, 6.

Hartwig Text 345); aufierdem vgl. Hartwig
Meistersch. Text 109f., 345 Anra. 2, besonders

Nr. 1. 2. 7. 13—19. S. 349. Klein Meistersign.2

58, 16. 70, 75. 139, 4. 154, 8; Lieblingsinschr.2

94. Euphronios 2 98. 100. Dazu mehrere schon
frtiher erwahnte Darstellungen. Hier sei gleich

beigefiigt, daB die H. unter sieh ebenfalls wider-

nattlrliche Handlungen begangen haben. Ein Hin-

weis auf Hartwig Taf. XLIV = Klein Lieb-

lingsinschr.2 108. Hartwig Text 345 Anm. 2
nr. 10. 20. Klein Meistersign.2 93, 14. 102, 5.

Herondas Mimiamben VI. LuMan Hetarengespr.

V diirfte genugen.

Auf einigen der angefiihrten Vasenbilder ist

das Innere des Hauses nicht durch das Speisesofa,

den Klapp- oder Lehnstuhl und allenfalls durch
ein Speisetischchen und den unvermeidlichen, ge-

flochtenen Handkorb (xdXa&os) angedeutet. Ein-

mal erblicken wir ein rundes Waschbecken auf

einem SaulenfuBe(Collignon u. Couve 1347), ein

anderes Mai eine wohlverschlossene Ttire (Klein
Euphronios 2 100 = Lieblingsinschr. 2 94); auf der

Bflchse bei Heydemann Vasenbilder Taf. VHI 5

ist eine Ture, eine Saule und ein Schemel dar-

gestellt. Die Gastmahlszenen mussen wir weg-
lasfien, da sie sich ja nicht immer im Hause der

H. abspielen. Im allgemeinen werden die offent-

lichen Madchen, die auf vornehme Kundschaft
hielten, sauber gewohnt haben. .Breitet die Polster

aus und ztlndet wohlriechendes Baucherwerk an,

ruft Erotion bei Plaut. Menaechmi 353 ins Hans
hinein, Reinlichkeit ist eine Lockspeise far ver-

liebte Herzen'. Und Sokrates bei Xea. mem.m
11, 4 ist ganz erstaunt tlber die prachtige Ord-
nung im Hause der Theodota. Anderseits freilich

begegnen wir auch schmutziger Armut, die in

grellem Gegensatze steht zu dem glanzenden Auf-
treten auf der StraBe (Terenz Eunuch. 934f.). Im
fruher angefiihrten Pachtvertrage bei Plaut. Asin.

763 heiBt es: et siqua inutilis pietura sit earn
vendat. Ob hier nicht schlupfrige Gemalde ge-

meint sind, abnlich wie wir sie sp&ter im Vico
dei lupanari zu Pompeji wieder treffen? Vgl.

Helbig Wandgemalde S. 370 nr. 1506. Ger-
hard Neapels ant. Bilder 457f.

Das Bordell umfaBte begreiflicherweise eine

grGBere Anzahl von Gemachern, die von einem
Sklaven bei Plaut. Poenul. 834 allerdings als

finstere Schlupfwinkel (tenebrae, latebrae) be-

zeichnet werden. DaB auch das Bad nicht fehlte,

braucht bei griechischen Verh&Itnissen wohl kaum
besonders betont zu werden (Plaut. Poenul. 702ff.).

Eher der Erwabnung verdient die Tatsache, daB
man sich nach dieser Plautusstelle und nach Galen
de san. tuendam 11 (Ktihn VT) beim Geschlechts-
verkehr in den Bordellen auch einOlte; vgl. Bloch
Ureprung der Syphilis II 660f. Hie and da unter-
hielten die Hurenwirte eine Art Gasthaus zur
Aurnahme von Fremden (Plant. PoenuL 659f.);
jedenfalls gab es in den Privatbordellen zu trinken
(ebd. 661. 834; Pern 668).

Nach dei Wohnung die Kleidung und Hand

in Hand damit Schmuck, Ausstattung, alles was
der Franzose mit toilette bezeichnet! In den
Offentlichen Lusthausern stellten sich die Dirnen
dem Besucher leicht gekleidet (iv foxxonrivots

vipsaiv Eubulos Pannychis frg. 84, K. II 193.

Nannion frg. 67, K. II 187 = Athen. XIII 568E
und F) mit entblofitem OberkOrper {ategv' aaqfi-

<pieoft£vas, Xenarch Funfkampfer frg. 4, K. II 468
= Athen. XIII 569 B) dar, wie man die Madchen

10 oft Lei Gelagen sieht (z. B. Reinach Vases II

304. Schreiber Bilderatlas LXXVI 2). Daher
werden sie von Eubulos, Xenarchos und von
Philemon Brtiderfrg. 4, K. II 479 = Athen. XH[
569 E yv/ival genannt. In den besseren Privat-

bordellen waren sie naturlich ordentlicher ge-

kleidet und gar geschmiickt (Plaut. Pseudol. 182).

Gingen die Madchen an die Offentlichkeit, etwa
zu einem Feste, bo muBten sie sich doppelt sorg-

faltig herausputzen (Plaut Poenul. 283f.). Ehe-
20malige H., die sich, wie Nikarete dem Kuppler-

gewerbe ergeben hatten, und nun entweder eigene

Ware besaBen oder aber bloBe Vennittlerdienste

leisteten (vgl. Herondas I), pflegten Nenlinge so

umzuformen, daB man sie bald nicht mehr er-

kannte. Ist eine klein von Wuchs, sagt Alexis

in der Isostasion frg. 98, K. II 329 = Athen. XIII
568A u. f., so werden die Schuhe mit Kork
ausgeftittert ; ist eine andere grofi, so gibt man
ihr dtinne Sohlen und beim Gehen senkt sie den

30 Kopf auf die Schultern hinunter. Eine dritte hat
dflnne Hiiften; man gleicht diesen Fehler durch
Wulste aus. Eine vierte ist beleibt; man schniirt

ihren Korper mit Staben und Binden ein. Hat
sie feuerrote Augenbrauen, so farbt man sie mit
Kienrufi schwarz. Ist jene von brauner Hautfarbe,
so streicht man BleiweiB auf. Eine blasse reibt

man mit Karminrot ein. Sticht ein einzelner

KOrperteil durch SchGnbeit hervor, so wird er

absichtlich entblfifit. Diese besitzt schOne Zahne;
40 sie muB frtth und spit lachen. Wenn ihr aber

die Lust zum Lachen fehlt, so bleibt sie hubsch
zu Hause und nimmt ein Myrtenstabchen zwischen
die Lippen, damit sie stets lachelnd erscheine.

Das sich Aufputzen bildete tlberhaupt eine wieh-
tige Tagesarbeit aller jener, die mit dem Leibe
ihr Brot verdienten. Pbilemation bei Plaut.

Mostell. verlangt von der alten Dienerin 248 den
Spiegel und das Schmuckkastchen — sie kommt
nach 157f. aus dem Bade — ; 254 fragt sie, ob

50 das Haar schOn liege; 258 wflnscht sie BleiweiB
und 261 Pnrpuischnrinke und 272 will sie sich

noch salben. Die alte Magd wirft zwar ein, daB
dies alles uberflussig sei; denn am besten rieehen

jene, die nach nichts rieehen. Sie halt es eben
mit Eubulos, der in den Kranzhandlerinnen frg.

98, K. II 198 = Athen. XHI 557 F spottet: Unsere
Ehefrauen sind nicht so mit BleiweiB {xpifivr&ior,

yifiwOos) uberschminkt wie ihr und haben ihre

Wangen nicht mit Manlbeersaft (ovxd/uroi) ge-

60 farbt. Und wenn ihr im Sommer ausgeht, so

laufen Von denAugen zwei Wassentriemeri schwarz
herab, und der SchweiB grftbt von den Wangen
big torn Nacken hinunter eine mennigrote Furche;
die Ha&re, die liber das Gesicht fiattern, eracheinen
gran; so roll sind sie von BleiweiB. Etnwriterea,
schOnes Bfldchen von der Horgenaxbeit einer H.
bietet una Lukian Amor. 89. wenn die Herrin
aufsteht, so steht eine gauzeAimee von Dienerinnen
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um sie herum. Eine jede hat eine der tausend

notigen Sachen filr den Putz der Dame: silberne

Becken, Wasserkriige, Spiegel, Schachtelchen und

Topfchen soviele wie in einer Apotheke, und ge-

fullt mit alien mCglichen Pulvern und Flussig-

keiten, um das Gesicht zu bleichen, um die Zahne

zu reinigen, um die Augenbrauen zu Bchwarzen.

Bei der hohen Bedeutung der Salben fur diese

Menschenklasse diirfen wir uns gar nicht wundern,

ford, Ashraolean Mus. H. 76, London F 212. 217.

219. Hartwig a. O. erwahnt auch ein Schenkel-

band bei einem Manne (Satyr); ein weiteres Bei-

spiel bringt BeinachII348. Solche Bander mit

kleinen Anhangseln dienten nach Furtwangler
und Reichhold II Text 17 und Hartwig a. O.

nicht bloB als Schmuck, sondern auch als Amnlett,

vielleicht als Abwehrmittel gegen Krankheiten;

ich mOchte sogar betonen hauptsachlich als Amu-
wenn eine Vertreterin derselben, Plangon, einelOlett. Denn Schmuck hat am Oberschenkel keinen

Schminke erfand oder zusammenstellte. So er-

zahlen namlich Polemon frg. 64 Pr. und Sosibios

frg. 23, FHG II 630 = Athen. XV 690 D von der

in Elis heimischen Schminke nXayyovtov. Eine

treffliche Erlauterung zu den erwahnten Anfuh-

rungen der Schriftsteller bilden eine Anzahl von

Vasenbildern mit Szenen aus dem Innem des

Frauengemaches. Besonders Reinach Vases I

472 und II 345 passen gut auf die Schilderung

grofien Zweck. Begreiflicherweise waren die Cffent-

lichen Madchen im allgemeinen auffalliger und
reicher gekleidet als ehrbare Burgerfrauen. Be-

sonders bunte Kleider (av&iva) dienten ihrem

Zwecke (Aristoph. Ekkles. 879), weshalb Suidas

das Tragen derselben fttr die athenischen H. als

gesetzliche Vorschrift darstellt. Mit Unrecht.

Denn Clem. Alex. Paedag. Ill 2 bezeichnet diese

Sitte als Kennzeichen, aber nicht als gesetzliche

Lukians. Einige dieser Darstellungen versetzen 20 Verordnung der Ehebrecherinnen (jioixaUg). Vgl.

" ~ ~ " - ^ " Artemid. II 3. Freilich gab es in einzelnen

Staaten zu gewissen Zeiten Luxusgesetze, die zwar

den ehrbaren Frauen das Tragen von gestickten

Gewandern, Schmuck usw. verboten, den H. da-

gegen gestatteten, aber keineswegs befahlen. So

Diod. Sicul. XII 21 von Zeleukos auf Lokroi,

Phylarch Gesch. 25, frg. 45, FHG I 347 = Athen.

XII 521 B und Eustath zu Horn. II. XIX 282

von Syrakus, Clem. Alex. Paedag. II 10 von Sparta.

uns wahrscheinlich zu H.. z. B. Reinach I 2
— Blumner Leben und Sitten der Griech. 1 186,

wo Eroten und ein Jungling zugegen sind. Schon

Blumner hat S. 187 auf diesen Punkt hinge-

wiesen. Ahnliche Szenen mit anwesenden Eroten

sehen wir Reinach I 52. 260. 476. 477. 493. II

350. Schreiber BMeratlas LXXXIH 14. Auf
dem einen oder andern dieser Bilder mag freilich

eine Braut geschmiickt werden. Die fippigen.

nackten Weiber mit dem Eros bei Reinach II 30 Auch durchsichtige Kleider waren bei den Dirnen

317 aber diirfen wir wohl unbedenklich als

Dienerinnen Aphrodites betrachten, DaB die H.

die gewOhnlichen Frauenkleider trugen, davonkann

sich jeder selbst an den im Verlaufe der Arbeit

erwahnten Vasenbildern iiberzeugen. Von einer

besondem H.-Tracht ist keine Spur vorhanden.

Die Dirnenmode wechselte mit der Frauenmode

tiberhaupt. Schmuck trugen die H. in der alteren

Zeit scheinbar nicht immer (vgl. z. B. Furt-

in Gebrauch (vgl. Aristoph. Lysistr. 48) und zwar,

wennman Lukian Hetarengespr. VTI 2 glauben darf

,

recht haufig. .Schamst du dich nicht, allein unter

den H. keine Ohrringe, kein Halsband, kein taren-

tinisches Kleid zu besitzen?' wirft da die Mutter

ihrer Tochter Musarion vor. S. auch Hermann-
Blumner Griech. Privataltert. 191. Das auf-

fallige Hervortreten der H. geiBelt Lukian pro

domo 7 : ,sie tragen ein Purpurkleid ; ihr Hals ist

wgngler und Reichhold I Taf. 50. II Taf. 71 40 von Gold, nicht von Fleisch; sie bilden sich ein,

= KleinLieblingsinschr.2 124. Hartwig Meister- ^
L- * : :Q" ' ^"^ ;l"~ n,"-

schalen Taf. XI. XX). Brygos stellt junge H.

afters mit kurzgeschnittenen, Duris dagegen mit

aufgebundenen Haaren dar. Um die Perserkriege

herum waren schon Kopfnetze und Hauben in

Mode (z. B. Furtwangler und Reichhold
II Taf. 63 = Klein Euphronios 2 105. Hartwig
Meisterschalen Taf. XXXIV. XLIV. Klein Eu-

phronios 2 98. 110. Lieblingsinschr. 82. Furt-

ihre Arme seien weiBer, wenn Gold ihren Glanz

erhohe, und daB die Fehler ihrer FuBe verschwin-

den unter einer goldenen Sandale, und daB selbst

ihr Gesicht anmutiger erscheine inmitten sovielen

Glanzes.' Und Hetarengespr. VI 2 weist die Mutter

Krobyle auf Daphnis hin, die mit Gold und Kleidern

glanze und mit vier Dienerinnen auftrete, seit sie

unter die H. gegangen, wahrend sie friiher nur

Lumpen an sich trug; vgl. Lukian Doppelt An-

wangler Vasens. z. Berlin 1947. 2270), die 50 geklagt. 31; Wahre Gesch.46.

damals auch bei Gastmahlern getragen wurden

Halsketten, Ohrringe und Annbander, auch Kopf-

binden, Tanien usf. brauchen hier kaum der Er-

wahnung. Man vergleiche daruber die entspre-

chenden Artikel in der Enzyklopadie. Etwas auf-

falliger sind Ringe oder Bander um den Oberarm,
wie sie Sekline nnd Agapema auf dem Peters-

burger KfthlgefaB des Euphronios aufzeigen, und
besenders die Binden oder Ringe um den linken

Das Geschaft der peyaXoftio&oi ixcugat muBte
also bluhen, wie wir ubrigens schon aus den For-

derungen sehliefien konnten, die sie an ihre Ver-

ehrer stellten. In der Tat gelangten einige der-

selben zu ansehnlichem Reichtum, wie die schon

fruher genannte Doricha, dann Lamia, Phryne,

Thais usf., begreiflicherweise vor allem die Freun-

dinnen groBer Herren. Mit dem Reichtum ging

Hand in Hand die Macht, und Macht erzcugt oft

oder rechten Oberschenkel. Wir finden diese Art 60 Ubermut. So stand es mit der Thespierin Phryne,

von xtQtaxtlk bei der Smikra des Euphrouios-

gefafiea, auf der Panaitiosschale Hartwig Taf.

XLIV 3 = Klein Lieblinginschr.* 108, auf der

Symposionscbale des Doris Hartwig Tat LXVLL
bei Reinach Vases II 317, S, auf xwei GefSfien

in Neapel (Heydemann 2318. 2848), dann —
nach Hartwig Text 607 Anm. 1 — bei Panofka
Bilder ant Lebens TatXVm 6, Berlin 2476, Ox-

welche beim Poseidonfeste in Eleusis sich vor

den versammelten Griechen entkleidete und im
Meere badete. Apolles soil durch diese Szene zu

seiner Aphrodite avaivofUvi] angeregt worden sein.

(Athen. XHI 590 F). Von derselben Phryne er-

zahlt Diog. Laert. IV 7 (Schol. Hor. serm. II'

3, 254 von der Lais), sie habe den Platonschnler

Xenokrates verfuhren wollen nnd sei nachts in
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sein Haus geflohen, unter dem Vorwande, sie werde
verfolgt. Da ?,bev Xenokrates der Versuchung
widerstand, soil die Dame am andern Tage er-

zahlt haben, sie konime nicht von einem Mantle,

sondern vom Bilde eines Mannes. Dieses Weib
hatte gar die Stirne, die Mauern Thebens wieder

aus ihren Mitteln aufbauen zu wollen unter der

Bedingung, daB die Bewohner der Stadt an den-

selben die Inschrift anbrachten: 'Aks^avSgos ftkv

xaziaxaytev, aveattjaev Ss 0qvv7j f\ iratga (Kalli-

stratos fiber H. bei Athen. XHI 591 D). Be
kannt ist auch die Naehricht des Kleitarch (scr.

Al. M. p. 77 .= Athen. XIII 578 E), dafi Thais

ihren Geliebten Alexander anstiftete, die Kflnigs-

bnrg von Persepolis anzuziinden. Nach dem Tode
Alexanders wurde Thais Gemahlin des ersten

Ptolemaios und daroit KOnigin von Agypten. Von
der Samierin Myrrhine wissen wir, daB sie mi',

dem Stadteeroberer Demetrios alles gemein hatte

auBer dem Zepter (Nikolaos von Damaskos frg. 72,

FHG III 414 = Athen. XIII 593 A); sie war die

ungekrCnte Konigin Athens. GroBen Einflufl

mtissen Agathokleia und Aristonike und Oinanthe

besessen haben, von denen Plutarch amat. 9 ja

sagt, sie haben kenigliche Diademe mit FfiBen

getreten. In diesem Zusammenhange will ich

endlich noch Glykera erwahnen, die in Athen Ver-

handlungen wegen der Geschenke ihres Verehrers

Harpalos betrieb (Athen. XUI 595 E. F). Wer
weitere Aufkl&rung iiber beriihmte H. wiinscht,

der lese Athen. XIII 586 A und folgende nach.

Vgl. auch Jacobs Verm. Schriften IV 379f.

Der Reichtum verfuhrte die H. zu Stiftungen,

wie wir sie schon bei der Doricha kennen lernten.

Lamia lieB die bunte Halle zu Sikyon erbauen

(Polernon frg. 14 Pr. = Athen. XIII 577 C). Der
Eros von Thespiai, das Werk des Praxiteles, soil

ein Geschenk der Glykera gewesen sein (Strab.

IX 410). Athen. XIII 591 B bezeichnet diesen

Eros als Gabe der Phryne. Phryne konnte sich

glucklich schatzen, einen Praxiteles zum Ver-

ehrer zu haben. Nicht nur stand sie ihm Modell

zur knidischen Aphrodite (Athen. XIII 591 A),

nein, der Kiinstler schenkte ihr angeblich einen

Satyr, den sie an der TripodenstraBe zu Athen
aufstellte (Pans. I 20,2. Judeich Topographie

v. Athen 274 Anm.) ; er weihte ihr zu Ehren einen

Eros im Dionystheater, auf dessen Basis eine In-

schrift stand (Athen. XIII 591 A. Anth. Plan.

204) ; er schuf ein Bildnis der Aphrodite und der

Phryne, und die Statue der H. wurde in The-

spiai zwischen dem Eros und der Aphrodite an-

gestaunt (Paus. IX 27, 5. Alkiphr. frg. 3 Hercher

S. 94). Auch die Delphier hatten die Ehre, eine

Statue der Phryne von Praxiteles zu besitzen, ein

Weihgeschenk der Anwohner. Es war von Gold

und stand auf einer Saule von pentelischem Mar-

mor, welche die Inschrift trug &Qvrt] 'ExixMovs
OtontoxTj. Der Kyniker Kratcs nannte das Werk
ein Standbild hellenischcr Zugellosigkeit (Alketas

iiber die delphischen Weihgeschenke II frg. 1,

FHG TV 295 = Athen. XHI 591 B. C). Auch
Aelian var. hist. IX 32 schamte sich dieses Weih-
geschenkes und bringt zur Entschuldigung vor,

das Standbild stamme nicht von dem grieehi-

sehen Volke, sondern nur Ton den UnmaBigen
unter demselben. Eine selbstbewuBte H. besaien
die Lakonier. Diese, Kottina mit Namen, weihte

in Sparta oberhalb des Tempels der Athene im
ehernen Hause ein ehernes Kuhlein nebst ihrem
eigenen Abbild (Polemon frg. 18 Pr. = Athen.XIII
574 C. D). Ptolemaios II. Philadelphos stellte

in Alexandria viele Statuen seiner Mundschenkin
Kleino auf (Polyb. XIV 11, 2. Athen. X 425 E. F.

XIII 576 F) ; eine andere H. desselben, Stratonike,

erhielt ihr Grabdenkmal am Meere bei Elensis

(Ptolem. Erinner. Ill frg. 4, FHG III 186 =
10 Athen. XIII 576 F). Harpalos stellte zu Rossos

in Kilikien das Standbild der Glykera neben dem
seinigen auf (Theopomp Chierbrief frg. 278, FHG
I 325 = Athen. XIII 586 C).

Einige H. genossen nach ihrem Tode gott-

liche Verehrung. So wissen wir vom Kulte der

Aphrodite Belestiche in Alexandria. Die ehe-

malige H. des zweiten Ptolemaers erschien sogar

auf Miinzbildern ; s. o. Bd. I S. 2764, 37. Die
Athener griindeten Tcmpel der Aphrodite mit den

20Beinamen Lamia und Leaina zu Ehren der Ge-
liebten des Stadteeroberers Demetrios (Demo-
chares Gesch. XX frg. 3, FHG II 449 = Athen.
VI 253 A) ; die Thebaner dagegen erbauten einen

Tempel der Aphrodite Lamia. Polemon frg. 15

Pr. = Athen. VI ?53 B. An der heiligen StraBe

nach Eleusis stand ein herrliches Grabdenkmal:
Tempel und Altar der Aphrodite Pythionike; s.

o. Bd. I S. 2735, 23. Ein zweites Grabdenkmal
dieser H. hatte Harpalos in Babylon errichtet

30 (Theopomp an Alexander frg. 277, FHG I 325
= Athen. XIII 595 B). Im Kraneion zu Korinth

lag das Grabmal der Lais, Paus. II 2, 4. Das
Denkmal jener Leaina, die als Geliebte des einen

der TyrannenmOrder sich so treu erwies, haben
wir friiher bertlhrt.

Aus den vorstehenden Ausfuhrungen ersehen

wir zugleich, daB Aphrodite die Hauptgottin der

H. war. Wir konnten dies schon erschlieBen aus

der angeblichen Solonischen Bordellstiftung in

40 Verbindung mit dem Tempel des Aphrodite Pan-

demos, ferner aus den H.-Schulen zu Korinth und
Komana und aus dem Heiligtum der Aphrodite

noQvt) zu Abydos. Als bildlichen Bcleg nenne
ich den Thronsessel im Museo Buoncompagni des

Thermenmuseums zu Rom. Die Darstellung ist

bekannt : Rucklehne Geburt der Aphrodite, rechte

Seitenlehne verhfillte Braut, linke Seitenlehne

nackte FlOtenblaserin auf Kissen sitzend (vgl. Abb.
beiW in t e r Kunstgeschichte in Bildern 1 39. Der

50 Moderne Cicerone, Titelbild 183). Hier erscheint

also Aphrodite als Gottin der ehelichen Liebe wie

auch des aufierehelichen Geschlechtsverkehrs. Da
feiern denn die H. begreiflicherweise mit beson-

derem Eifer die Aphrodisien (Alexis ,Liebende'

frg. 253, K. II 389 = Athen. XHI 574 B.C.
Alkiphron II 1. Lnkian Hetarengespr. XIV 3.

Machon bei Athen. XHI 579 E. Plant. Poenul. 256).

Im atolischen Kalydon fand an diesem Feste ein

Dirnenmarkt statt (Plant. PoenuL 190. 264. 1180).

60 Neben der Aphrodite fand etwa Demeter als

SpendeHn des Reichtuma in den Aogen der Offent-

lichenMadchenGnade(LukianHetarengespr.VlI 1).

Nach den angef&hrten Fallen von der beinahe

fabelhaften Haeht gewisser H. mochte man zur

Folgerung geneigt sein, dieFreudenmadchen hatten

sich bei den Griechen einigen Ansehens erfreut

Und in dieser Meinung weiden wir bestarkt, wenn
wir erfahren, dafi Hieronymos Ton Syrakus sogar
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die Bordelldame (yvvaixa nov In olxtftiaxo? TtQoeozt}-

xvuSv) Peitho geheiratet hat (Eumachos Gesch.

Hannibals II frg. 1, FHG III 102 = Athen. XHI
577 A). Die gesellschaftliche Einschatzung un-

serer Menschenklasse hangt eng zusammen mit

den sittlichen Anschauungen des Volkes. Und

da muB man sagen, dafi der Grieche in der aufier-

ehelichen Befriedigung der Geschlechtslust nichts

BOses, nichts Sfindhaftes erblickte ; vgl. Demosth.

LIX 122. Infolgedessen hatte der Verkehr mit

H. an sich nichts AnstoBiges; und die Philosophen,

welche ihre ZOglinge davon abhielten (Lukian

Hetarengespr. X 3), waren jedenfalls dflnn gesat.

Deshalb sehen wir auch, daB bescheidene und

anst&ndige H. gar nicht verachtet wurden. Man
vergleiche nur die Urteilc in des Anaxilas Nest-

ling frg. 21, K. II 269, des Antiphanes Hydria

frg. 212, K. II 103, des Ephippos .Handel' frg. 6,

K. H 254, des Eubulos Kampylion frg. 42, K. II

178, zusammen Athen. XIII 571E—572B. Aber

bescheidene und anstandige Dirnen sah man nicht

alle Tage; und Menander verstieg sich sogaT zur

Behauptung, eine rechtschaffene H. gebe es gar

nicht (frg. 945 = Athen. XHI 594D). Gewinn-

sucht und tJbermut herrschten eben bei diesem

Gewerbe allzusehr vor. So kommt es, daB das

Urteil der Gesellschaft fur die Lustmadehen nicht

gunstig lautete. ,Der Mensch, der jemals eine

H. geliebt hat, konnte kein verderblicheres Ge-

schlecht nennen, heifit es in Anaxilas Nestling

frg. 22, K. II 270 = Athen. XIII 558 A und folg.;

kein Drache, keine feuerschnaubende Chimaira, keine

Charybdis oder dreikfipfige Skylla, kein Seeunge-

heuer, keine Sphinx, keine Hydra, keine Lowin,

keine Schlange und nicht das beflederte Harpyicn-

geschlecht hat einen solchen Grad von Ubermut

erreicht, wie diese zum Anspucken verabscheuens-

wurdige Brut.' Der Mann, welcher mit solcher

Scharfe urteilt, muB allcrdings schlechte Erfah-

rungen gemacht haben. Zu der Verachtung, die

man den H. zolltc, mochte auch ihre Herkunft

und ihr Bildungsgrad etwas beitragen. Die Bor-

delhnadchen und Musikerinnen waren unfreien

Stardes; die selbstandigen Dirnen oft Freigelas-

sene oder Fremde, selten Bfirgerskinder; vgl. das

Namensverzeichnis am Schlusse. So wurden die

Begriffe H. und Sklavin sehr nahe zusammenge-

rflckt. Polemon frg. 3 Pr. = Athen. XHI 587 C

spricht davon, daB es ov novov tats haicovoat;

aXXa xai to« aXlats 8ovi.au verboten gewesen

sei, sich nach einem hohen Feste zu benennen;

vgl. auch Alexis .Liebende' frg. 253, K. n 389
= Athen XTTT 574B.C. Im oben genannten Briefe

an Alexander schilt Theopomp die Pythionike

nicht nur dreifache Sklavin, sondern auch drei-

fache Hure (<3ot« yirtoQtu fii] pmor iQiiuuXov,

AXXa xai xgbcogrcy ainyv). Damit leuchtet zu-

gleich ein, daB unsere Damen nicht hochgebildet

sein konnten. Bei Lukian Hetarengespr. X 2

wird an die Chelidonion halb zweifelnd die Frage

gestellt, ob sie lesen konne. Freilich treiben einige

ihres Geschlechtes im 4. Jhdt philosophische Stu-

dien. So war die Arkaderin Lastheneia eine Schu-

lerin Platons und des Speusippos (Athen. XII546 D),

Leontion eine Horerin Epikurs (Athen. XDH 588B),

Nikarete aus Megara folgto den Vortragen StU-

pons (Athen. XHI 596E), and auch Thau rthmt

sich, einem Phflosophen m FftBen gesessen in

sein (Alkiphron I 34). DaB die erotischen Schrift-

stellerinnen Elephantis und Philanis fiber hohere

Bildung verffigten, ist ohnehin klar. Einen ge-

wissen geistigen Hochstand verraten auch die

trefflichen Antworten, welche einige H. gegeben

haben sollen. Wir haben diesen Punkt bereits

bertihrt. Man darf aber nicht vergessen, daB

der Witz besonders in Attika heimisch war. Dabei

liefen dann allerlei Dichterverse mit unter. So soil

10 Leaina einmal Eur. Med. 1355 angefuhrt haben

(Machon bei Athen. XIII 577 D), Lais Eur. Med.

1346 und frg. 19N. (Machon bei Athen. XIII

582D), Mania Soph. El. 2 (Machon bei Athen.

XIII 579 A), Thais Eur. Med. 1385 (Machon bei

Athen. XHI 585 E). Dadurch verraten diese Frauen

eine gewisse Kenntnis der Klassiker, wenn anders

die angeblichen H.-Witze nicht Erzeugnisse von

Mannern sind. flbrigcns werden die Hetaren

hauflger als die Biirgerfrauen vom Rechte des

20 Thcaterbesuches Gebrauch gemacht haben.

Das geringe Ansehen der Dirnen auBerte sich

hie und da in der Art, wie man sie behandelte.

Die alte H. bei Lukian Hetarengespr. VU1 1

predigt der jungen Chrysis vor, es sei ein Gluck,

wenn sie von ihrem Verehrer geohrfeigt und eifer-

suchtig behandelt werde, und sie solle beten, daB

er es immer so machen mOge; vgl. auch Terenz

Eun. 382 f. Solche Grobheiten hatten sich eine

Lais oder Lamia jedenfalls nicht gefallen lassen.

30Doch muBten auch sie etwa bissigen Spott mit

in den Kauf nehmen. Besonders die Komiker

setzten ihnen hart zu. Man lese nur die Fort-

setzung der angefuhrten Stelle aus Anaxilas Nest-

ling frg. 22. oder Epikrates Antelais frg. 3, K. II

282 = Athen. XIII 570B und folg. Gnathaina

verbirgt vor Diphilos iingstlich den gesalzemn

Fisch und den Schnee des filzigen Syrers, damit

sie der Dichtcr ja nicht ,in die KomOdie bringe'

(Machon bei Athen. XIII 580 F). Philetairos

40 Jagerin frg. 9, K. n 232 = Athen. VHI 587E.F

nimmt gleich einen ganzen Schwann alter Aphro-

ditedienerinnen aufs Korn. ^ber die Lais macht

sich nicht bloB Epikrates lustig, sondern auch

ein Unbekannter in der Anthol. VI 1. Der be-

richtet, die alternde Dame habe ihTen Spiegel

im Tempel der Aphrodite aufgehangt mit der

Inschrift: ,Sie, die einstmils Hellas mit giftigem

Hohne verspottet, deren Gtiaacher ein Chorlieben-

der Manner umschwarmt, Lais, sie widmet den

50 Spiegel der Paphia. Nicht mehr beschauen will

ich mich jetzt. Wie ich war, zeiget der Spiegel mir

nicht.' Viel Spott liegt auch in den ttbernamen,

die man den H. gab. Soweit sie zu Eigennamen

geworden sind, gehoren sie ins Namensverzeichnis.

Die meisten Beinamen tiberliefert nns Athe-

naios. Ich zahle sie der Reihe nach auf und gebe,

wenn mOglich, kurz die Ursache derselben an.

1. 'AfivSos, Beiname der Synope. Angeblichc

Ursache: hohes Alter. Herodikos Verspottete

60 VI bei Athen. XTTT 586 A. Teh fasse aber

dieses Wort als Ortsnamen, 'wie auch Bech-
tel Attische Frauennamen 63.

2. jlif .Ziege', Beiname der Niko. Ursache: sie

hat das Vennogen ihres Geliebten Thallos

(&aXX6$ = SchoBling) aufgezehrt Machon bei

Athen. XTH 582E.F. 587 A.

3. 'Avxiriea, Beiname der Hoia. Angebliehe Ur-

sache: sie pflegte mit blodsinnigen Burschen
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zu zechen (zu dvxixvgco 1), oder der Arzt Niko-

stratos, der sie ins Haus aufgenoramen hatte,

hinterlieB ihr nach seinem Tode nichts als einen

Haufen Nieswurz (Avxixvga = Nieswurzen).

Aristophanes iiber H. bei Athen. XIII 586 F. In
Wirklichkeit wohl Ortsname. Bechtel 63.

. HfIvrj ,Axt', Beiname der Lais. Ursache : Harte
ihrer Forderungen. Aelian. v. h. XII 5. XIV 35.

. 'Aipvr) ,Sardelle', Beiname der Anthis. Niko-

24. 0&siQojivkt] ,Torlauserin', Beiname der Phano-

strate. Ursache: sie lauste sich unter der

Tfire. Apollodor fiber die athenischen H. bei

Athen. XIH 586 A.

Anaxilas im mehrfaeh erwahnten Nestling

frg. 22 vergleicht die Plangon mit einer feuer-

schnaubenden Chimaira, die Synope mit einer

Hydra, die Nannion mit der Skylla, ,die zwei er-

drosselt hat und nun nach dem dritten jagt',

stratis und Stagonion. Ursache: weifle Haut- 10 Phryne mit der Charybdis, ,die Schiffer und Schifi
"

'
' "' "

' verschlingt', Theano endlich mit einer Skene.

Die Theaterbesucher schnappten derartige Ver-

gleiche auf, verbreiteten sie, und eines schOnen

Tages hatte die H. ihren tlbernamen. So erklare

ich mir die Entstehung einer Anzahl derselben;

wenn auch nicht aller. tJbrigens sind ja die

,Verspotteten' des Herodikos xcofxpSov/tiroi, also

in erster Linie solche, die in dem Lustspiele ver-

spottet wurden.
Trotz der geringen Achtung, die das Volk der

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

farbe, schlanke Gestalt, grofie Augen. Hyperei-

des gegen Aristagora frg. 28 Bl. und Antiphanes
iiber H., beide bei Athen. XIII 586 A. B.

. AlSgaxftov .Doppeldrachme', Beiname der Phy-

lakion. Ursache : sie gab sich fur soviel hin.

Schon frfiher erwahnt.

. OeaxQoxoQvvrj ,Theaterrfihrl8ffel'. Beiname der

Melissa. Ursache: hangt wohl mit dem Theater-

besuch zusammen. Athen. IV 157 A.
. KXavaiyekmg ,Lachen und Weinen', Beiname 20

einer Phryne. Ursache : vgl. die lachende Dime
und weinende Gattin des Praxiteles bei Plin.

XXXIV 70. Apollodor iiber H. bei Athen. XIH
591 C.

. KXeiyvSga ,Wasseruhr', Beiname der Metiche.

Ursache: sie plunderte die Liebhaber aus.

Asklepiades iiber Demeter von Phaleron frg. 1,

FHG III 306 = Athen. XIII 567 D.
Koqcovij ,Krahe', Beiname der Theokleia. Ur-

Griechen den H. entgegenbrachte, hat es ihnen

doch grofie Nachsicht bewiesen. Anders lafit sich

das Meerbad der Phryne nicht erklaren, ebenso-

wenig der bekannte Auftritt vor Gericht. Phryne

war der Gottlosigkeit angeklagt. Als ihr Ver-

teidiger Hypereides merkte, dan er bei den Bich-

tern keinen Eindruck machte, fiihrte er die Be-

schuldigte vor, zerrifi ihr Kleid und enthullte

,__..,, ,
ihren Busen. Aus heiliger Scheu vor der Prieste-

sache: 'vielleicht hohe3 Alter. Bechtel 92. 30 rin der Aphrodite sahen die Bichter von einer

Kwdfivia ,Hundeschnauze', Beiname der Ni-

kion. Ursache: Geaichtsform. Athen. IV 157 A.

Ai/ftrj .Triefauge', Beiname der Phylakion. Ur-

sache liegt im Worte. Athen. XIII 596 F.

Aixvos ,Lampe', Beiname der Synoris. Ur-

sache: vielleicht der Durst. Athen. XIII 583E.
Tlayig .Schlinge', Beiname einer Philemation.

Ursache : sie umstrickte ihre Liebhaber. Lnkian

Hetarengespr. XI 2,

Verurteilung ab (Athen. XIII 590 D.E. Alkiphr.

I 30. Quintil. II 19, 5). Auch die Familie stand

den H. nicht zum vornherein feindlich gegentlber

und verzieh oder entschuldigte ziemlich rasch die

Liebesverhaltnisse des Sohnes, selbst wenn sie

Geld kosteten ; vgl. Plant. Bacchid. 404f.; PseudoL

415f. TerenzAdelphoel01f.;Hecyra542f. Wurde
es gar zu arg, so suchte man den jungen Mann
zu verheiraten (Plaut. Epid. 190f.; Mil. glor. 1118f.;

Ilaodoaua .Versehen', Beiname der Phylakion. 40 Trinumm. 1182f. VgL Lukian Hetarengespr. II 4.

Ursache mir unbekannt. Athen. XIII 596 F. VII 4). Seitensprflnge des Ehemannes fafite manUrsache mir unbekannt. Athen. XIII 596 F
ndgoivo; ,Weinselig', Beiname einer unbe-

kannten H. Ursache : Trinkerin. Gorgias liber

H. bei Athen. XIII 583 E.

naoupikr) ,Allen lieb
-

, Beiname der Plangon
aus Milet. Ursache liegt im Namen. Archi-

lochos frg. 19 B = Athen. XIII 594 CD.
IjQooxrjYtov .Biihnenwand', Beiname der Nan-
nion. Ursache: hubsches Gesicht, prachtige

VII 4). Seitensprunge des Ehemannes iafite man
etwas emster auf. Immerhin war die attische Ge-

sellschaft besonders des 4. Jhdts. auch in diesem

Punkte nicht allzustreng ; vgl. Demosth. LIX 13.

Plaut Casina 204t ; Menaechmi 790f. Die Ehe-

frauen selbst betrachteten begreiflicherweise den

Ehebruch far ein Unrecht (Alkiphr. I 6. Plant.

Menaechmi 667f.). DaB ubrigens H.-Wesen und

Familienleben nicht gut miteinander fiberein-

Kleider, aber haBlicher Leib. Antiphanes fiber 50 stimmten, haben wir bereits gesehen. Einen bild-

- - - -

lichen Ausdrnck fand diese Tatsache in der wemen-

den Gattin und lachenden Dime des Praxiteles

(Plin. n. h. XXXIV 70).

In sehr schlechtem Eufe standen die Bordell-

halter. Die Lustspiele des Plautos bieten eine

ganze Musterkarte von Beschimpt'ungen und Ver-

wfinschungen gegen dieselben. Vgl. Curcuho
>

39.

Perea406. Poenul.823. Pseudol. 767. Budens 1284.

Man erlaubte sich gar Gewalttaten gegen den

H. bei Athen. XIII 587 B.

Ilxa>xtUvr) ,Bettelhelene', Beiname der Kal-

listion. Ursache: Armnt oder unordentliche

Kleidung. Athen. XIII 585 B.

Sagjiibiov .Sardellehen', Beiname einer Phryne.

Ursache wohl wie bei nr. 5. Apollodor fiber

H. bei Athen. XIII 591 C.

2rjOT6; .Gesiebt', Beiname einer Phryne. Ur-

sache: sie siebte die Liebhaber aus. Herodi

kos Verspotteto VI bei Athen. XIH 591 C. 60Frauenwirt, erbrach die Tare seines Hauses und

Ixotodivi] .Schwindel', Beiname der Nikc-

strate. Angebliche Ursache: sie stahl einst

in der Dunkelheit (axoxos) ein silbernes Triok-

gef&fi (deivo;). Archedikos lrrender frg. 1,

K. HI 276 = Athen. XI 467 E.
T? .Schwein', Beiname der Kallistion. Ur-

sache: wohl mangelnde Reinlichkeit. Machon
bei Athen. Xm 583 A.

raubte" ihm ein Madchen (Terenz Adelph. 88. 196L

Herondas H 24. 35. 62f. 68f.). Der Bordellmrt

konnte auf Schadenereatz klagen, und Battaros bei

Herondas hat das auch getan. Aber er betont Iff.

ausdrucklich, dw Sache drehe sich nicht urn B»t-

taros und seinen Leumund, sondern (92f.) um den

Knf der Stadt Kos.

Wie stellt sich der Stoat zu den H. ? Die Offent-
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lichen Bordelle bei den Tempeln zeigen, daB er sie

fur nOtig hielt und eher begfinstigte. In Athen

hatten die Astynomen die Aufsicht fiber die Floten-,

Leier-Kitharaspielerinnen und mufiten dafiir sorgen,

dafi dieselben nicht mehr als zwei Drachmen Lohn

verlangten (Aristot. Staat d. Athener 50). Von
den H. schweigt Aristoteles. Infolgedessen muB
die Angabe des Suid. s. didyea/tfia, wonach die

Agoranomen auch ffir die H. eine HOchsttaxe fest- , ,

eesetzt hatten , auf einer Verwechslung mit rOmi- 10 Schmutzschriften des Botrys (s. o. Bd. Ill b. 793,

Ueuunil lava

7. Aristophanes aus Byzanz a) xegl xu>v 'A&qvyoiv

haigtdoav (XIH 567 A), b) jregt kxaiQ&v (XIII

586 F); 8. Gorgias aus Athen a) jisqI x&v 'A&rj-

vrjmv hatQidcDV (XIII 567 A), b) nsoi frcug&v

(XIII 596 F) ; 9. Herodikos aus Babylon negi xdSv

KcoftySovpivcuv (XIH 586 A. 591 C) ; 10. Kalli-

stratos jiegl baiQ&v (XHI 591 D). Dazu kommen
verschiedene egoixixo£, so jener des Klearchos

(Athen. XIH 597 A) und des Plutarch, ferner die

schen Verhaltnissen beruhen; vgl. v. Wilamo
witz Aristot. u. Athen I 218, 61. tJbrigens wird

die Glosse des Suidas schon durch unsere frttheren

Ausffihrungen fiber die schwankenden Forderungen

der H. als falsch erwiesen, abgesehen davon, daB

eineEinheitstaxe hOchstens in den Bordcllen durch-

fuhrbar gewesen ware. Man darf hier auf keinen

Fall von Bom auf Griechenland zuruckschlieBen.

Dagegen bezahlten die H. zu Athen eine be

3), der Elephantis (o. Bd. V S. 2324, 3) und der

Philainis (s. d.).

Zum Schlusse ffige ich ein Verzeichnis von

H.-Namen an, da jenes von C. W. M filler bei

Ersch und Gruber luckenhaft ist. Soweit ich

mich auf Bechtel Die attischen Frauennamen

1902, auf Pape-Benseler Worterbuch der grie-

chischen Eigennamen und auf Schmidt Grie-

chische Personennamen bei Plautus (im Hermes

sondere Kopf- oder Gewerbesteuer, das xogvixov 20 XXXVII [1902] 173f. 353f. 608f.) stutzen kann

xiios (Aisehin. I 119. Pollux VII 202). Diese -—=--- — --* A— *• «-' fsl"-

Steuer war auch im rOmischen Agypten fiblich,

und zwar nicht nur in den Stadten, sondem auch

auf den Dorfern, z. B. in Dimeh, wie aus einem

Faijurn-Papyrus ersichtlich ist (Gren fell Greek

papyri II [1897] 67f.); vgl. Sudhoff Arztliches

aus griech. Papyrusurkunden 105f.

Die Ehefrauen waren gegen Ehebruch der

Manner schlecht geschfitzt. Daher wollen die

verzichte ich auf Angabe von Belegen und ffihre

hochstens Erganzungen an. Den Hinweis auf

Pape-Benseler lasse ich weg, wenn er nicht

mehr bietet als Bechtel.
'AdeXq>aoiov, Schwesterchen. Schmidt354. Pape-
Benseler.

'Atjdovior, Nachtigall. Bechtel 93.

AsQom), Heroin. Bechtel 78.

AyaXXlg, Irisart. Auch Name ehrbarer Frauen.

Frauen bei Aristoph. Ekkl. 717 die Huren alle-30 Bechtel 109. Pape-Benseler,

samt abschaffen, und nach 721 sollen Sklavinnen '*-*-'~-i /i«—=f™J ^ t.,^» p„

nicht mit verheirateten Burgem Geschlechtsum-

gang pflegen dfirfen (722 xrjv x&r e?jsv&sga>v vrpaQ-

n&btv Kvngtv). Die ErbtOchter hatten allerdings

das Eecht, gegen den Ehemann eine Klage auf

Scheidung einzureichen (Aristot. Staat d. Athener

56. Alkiphron. 16); s. den Art. Kdxoioi;. Ob
dieser Fall bei Hipparete, der Gattin des Alkl-

biades, vorlag (Andok. IV 14. Plut. Alkib. 8),

'Aydit[rjfia], Gegenstand der Liebe. Bechtel 130.

FurtwanglerbeiFurtwangler-Eeich-
hold Test II 16 erganzt 'Ayfafa], wohl mit

Unrecht.

Aya&dxUta, zu mannlich 'Aya&oxXijs. Auch Name
ehrbarer Frauen. Zwei H., deren eine aus Sa-

mos. Bechtel 1. o. Bd. I S. 747.

'Aycovi; , zu dywv. Bechtel 2. Lustspiel des

Alexis (s. d.).

oder ob die' Gemahlin bei schweren Verfeh- 40 AioxeodcoQa , zu Sa>eov und aiaxoo; ,haCUch,

lungen des Gatten tiberhaupt die Gerichte an-

rufen oder ins Elternhaus zuruckkehren durfte?

Plaut. Menaechmi 725 droht allerdings die be-

stohlene Fran, ihrem Manne davonzulaufen. Nur

sagt sie nicht, ob sie dazu gesetzlich befugt sei

und ob sie nach griechischer oder rOmischer Sitte

zu handeln gedenke.

Welter scheint sich der Staat mit der H.-

Frage nicht befaBt zu haben. Hochstens daB die

lasterhaft'. Schmidt 354.

'AxaXav&k , Distelfink. B e c h t e 1 93.

Axgoxokioxls , zu Akropolis. Schmidt 175.

'AxgoxeXevxiov, auBerstes Ende. Schmidt 353.

Pape-Benseler.
'AXek~a>, zu dU£o). Auch Name ehrbarer Frauen.

P A Ti 6 * B 6 II S G 1 G r.

'AXxrj, Heroin (o. Bd. I S. 1512, 1), oder ,Starke'.

Bechtel 131.

Hierodulen in Korinth zu religiSsen Festlichkeiten 50 'A/xneUi ,^ kleiner Weitl
,

st
i
oc
^, ft^

u
5
h
i^^ ®hr"

beigezogen wurden. Von einer gesundheitspoli- " " " ^

zeilichen standigen tJbcrwachung der Bordelle und
- H. wuBten die Griechen wenig. Sie war aller-

dings cher entbehrlich als heutzutage, da das

Altertum die argste Geschlechtskrankheit, die Sy-

philis, noch nicht kannte. Vgl. Bloch Ursprung

Ser Syphilis n (1911) 500f.

pber die H. ist schon im Altertum geschrieben

worlen. Wichtig, weil auf uns uberkommen, sind

:

1. Athenaios Sophistenmahl, Buch XIII (loyos 60

i&otixds); 2. Lukian Hetarengesprache ; 3. Alki-

phron Briefe. Dann fflhrt Athenaios selbst wieder

als Quellenschriften an: 4. Ammonios nsgi x(br

'A&rjrqotr Ixaigldwr (XH1 567 A); 5. Antiphanes
a) xtgl x&r ^nrr/acp tnugtSmv (XHI 567 A),

b) ntst tuuea* (XHI 586 B. 587 B); 6. ApoUo-

doros ans Allien •) xtgi x&r 'A»^n\air hcuetiair

(XIII 567 A. 586 A), b) mrai txme&> (XHI 5»1 C)

;

barer Frauen. Bechtel 108 mit Anm. 1.

"Avxeia, Heroin. Bechtel 78. o. Bd. I S. 2348, 2.

Lustspiele des Antiphanes (s. d.) und desEunikos

oder Philyllios (s. d.).

'AvxegaoxvXls , zu avxigwg. Pape Benseler.
Schmidt 356.

'Av&is, zu av&og. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 5. Pape-Benseler.
'Avdgdxtov, zu av&ga£, Sklavenname. Aus Thra-

kien. Bechtel 110. Schmidt 176.

'Avxiont), Amazone. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Lustspiel des Eubulos (s. d.).

'ArxKpUrj, zu m. 'Avxtqpilos- Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 5. 36. Schmidt 177. Pape-
Benseler.

lAmnvfixai'iaxde , zu inoxv/maylaat .abprttgeln'.

Aiionikos Tyrrhener frg. 1, K. n 412 = Athen.

IV 166 C.
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'AQxtdvaooa, Heroin. Pape-Benseler.
'Af>X*to*y oder Agxibixrj (Herodot II 135), zu m.

'AgxtSixog, Aus Naukratis. Auch Name ehr-

baTer Frauen. Bechtel 8. o. Bd. II S. 440.

IAqxIxx*!, zu m. "AQxwxog. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 8.

Agiozaydga, zu m. 'Agioxayogag. Mehr als eine H.
Auch Name ehrbarer Frauen. Bed. el 2. 6.

o. Bd. II S. 848. Pape-Benseler.
'Agtouov, zu aglow?. Pape-Benseler.
'AgtoxoxXeia, zu m. 'AQioxoxXrjg. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 7. Pape-Benseler.
'Agioxovixa, zum. Agioxovixog. Aus Samos. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel". Pape-
Benseler.

'AQaivorj, Ortsname. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Bechtel 84.

'Aoaaoia,. ,Willkommen'. Zwei H. , wovon eine

aus Phokaia in Ionien (o. Bd. II S. 1721, 2).

Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel 44.

Pape-Benseler. o. Bd. II S. 1717, 56f.

'Aoxegla, Heroin. Bechtel 80 Anm. 1. Pape-
BcnsolGi*.

'Aoxoa, Ortsname (o. Bd. II S. 1791, 1). Bech-
tel 59.

'Afcglvj), ein Fisch. Bechtel 92.

'Ax&k, Volksname. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 68. Pape-Benseler.
'AtpooStoia, an den Aphrodisien oder im Aphrodite-

monat geboren. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 54.

Baxxk, Bakchantin. Mehrere H. Drei aus Samos
(Athen. XIII 594 CD. Plaut. Bacchid. 200),

eine aus Milet (Pint. amat. 9). Lustspiel des

Epigenes (s. d.). Schmidt 179. Auch Name
ehrbarer Frauen. Pape-Benseler.

Bdga&Qov, Abgrund, Verbrechergrube (vgl. o. Bd. II

S. 2853). T.ichtel 125. 118.

BeXtoxlxi odti Bdioxlxr), zu eiXiooo), oder ,Honig-

seim' (Pape-Benseler). Aus Makedonien.
Bechtel 25 Anm. 4.

Btxxw, zu tnjs ? ,dreist'. Mehrere H., wovon eine

aus Samos. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
Boa, zu flodml , vielleicht ungriechisch. Aus

Paphlagonien. Pape-Benseler.
BoiStov, zu flovg. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Bechtel 87.

Boo/itds oder Bgo/nta, Bakchantin. Aus Phokis?
Tochter des Deiniades. Auch Name ehrbarer

Frauen. Schmidt 180,

Xag^ivrj, zu m. Xagil-erog. Bechtel 30. 37.

Pape-Benseler.
XeXidovwv, Schwalblein. Bechtel 88.

XipaiQa, Spitzname. Bechtel 83f.

XliSdvrj, weichlich. Bechtel 48.

XoQTjyis , Chorfuhrerin. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 67. Lustspiel des Alexis (s.d.).

Xoqw, zu x°e°>* °der Nereidenname. Bechtel
37. Pape-Benseler.

XqvoiXXa, zu x.qvo4s. Tochter des Teleas aus

Korintli. Auch Name ehrbarer Frauen. Bech-
tel 38. Pape-Benseler. Lustspiel des

Eubnlos (s. d.).

Xevolor, zn xq\x>6{. Auch Name ehrbarer Frauen.
Bechtel 87. 111. Pape-Benseler.

Xqvalt, ta letwrfs. Mehrere EL Aueh Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 37. Schmidt 183.

Lukian Hetarengespr. VIII. Lustspiel des Anti-

phanes (s. d.).

Aavdtj, Heroin. B e c h t e 1 79. o. Bd. IV S. 2087, A

.

AagSavk, Volksname. Bechtel 57.

AiXtpiov, zu AeX<ptg oder beXtpdxiov = deXrpvg ,Ge-

barmuttex'. Bechtel 57 Anm. 2. Schmidt 185.

AeXipk, Volksname. Bechtel 57.

Atjfiw, zu brjjj,og. Mehrere H. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 11. Pape-Benseler.
10 Arjgiovr}, Amazone. Bechtel 79.

Aegi&ea, zu m. Ael-idtog. Bechtel 10.

Atdvfirj, Zwilling. o. Bd. V S. 442, 4.

Awoixa, zu Awqixo;. Pape-Benseler.
AtoQk, Volksname, oder Okeanide. Auch "Same

ehrbarer Frauen. Bechtel 12. 59. 73.

Aogxa, Gazelle. Kretschmer Vaseninschr. 79

Anm. 9.

Aooxlg , Gazelle. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 87. Lustspiel des Alexis (s. d.).

20 Aooolg, zu dgooog. Bechtel 114.

Elomm. Hore, oder Friedcnsgottin, oder Bakchan-
tin. Zwei H. o. Bd. V S. 2134, 4. 2135, 5.

Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel 70.

EiQtjvi; zum vorigen. Bechtel 70.

T$la<piov, zu iXatpog. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 87. Pape-Benseler.
EXcpavrtg, zu iXcyag .Elfenbein . o. Bd. V S. 2324, 3.

Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel 12.

EXevoiov, zu Eleusis. Bechtel59. Schmidtl87.
30 Eaixagig, zu x»e'?- Auf dem Deckel einer Dose

in Neapel. Klein Lieblingsinschr. 2 135. Auch
Name ehrbarer Frauen. Pape-Benseler.

E(>avvd>, zu cq5v. Pape-Benseler.
Egaxco, Muse. Auch Name ehrbarer Frauen. Bech-

tel 13. 71. Pape-Benseler. Kretschmer
Vaseninschr. 20.

Eqcojiov, zu egcog. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 72. Schmidt 188. Pape-Bense-
ler. Alkiphron I 19.

40 Evagdig, zu evaQbrj? .gut bewassernd'. Machon
bei Athen. XIII 583 C.

Evenfe oder Eienk, zu exog. Bechtel 13.

EvxXsia, Charitin. o. Bd. VI S. 998, 2. Auch Name
ehrbarer Frauen. Bechtel 14. Pape-Bense-
ler.

Evtprjfila, guter Kuf, Willkomm. Bechtel 135.

Klein Lieblingsinschr. 2 135. Auch Name
ehrbarer Frauen. Pape-Benseler.

Evq>Qw, zu £v<pqo)y. Mehrere H. Auch Name ehr-

50 barer Frauen teil« niederen Standes. Pape-
Benseler.

Ev<peooivrj , Charitin. Tochter eines Walkers in

Athen. Auch Name ehrbarer Frauen. Bech-
tel 71. Pape-Benseler.

Evqwtii), Heroin. Aus Attika. Bechtel 79.

EvqvxvXtj, Heroin. Pape-Benseler.
TaXaxtta, Nereide. Pape-Benseler.
ra%r)vri, Nereide. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 73. 74. Pape-Benseler.
GOraJUvt], wohl zum vorigen. Pape-Benseler.

I'Xvxiga, verkleinert rXvxigtov, in yXvxvg. Mehrere

H., wovon eine aus Sikyon und eine aus The-

spiai. Auch Name ehrbarer Frauen. Becbtel
44. Pape-Benseler. Jacobs Verm. Schrif-

ten IV 483fc

rv&Oaiva, verklein. rrafalvtor, m yrdtos ,Kinn-

backen', wohl Spitzname. Bechtel 40. 41.

Jacobs 540f.

Hetairai

Auch Name ehrbarer Frauen.

Hetairai 1366

rvaj/it], ,Einsicht'

Bechtel 132.

Fogyova, zu Togyd) (letzterer Name mehrmals fur

Frauen). Pape-Benseler.
rev/da, TrOdel, AussehuB, wohl Spitzname.

Bechtel 123.

rv/ivaaiov, zu yvfivd£(o = ovvttfii, ovrovoid£a> in

unsittlicher Bedeutung, oder zur Turnanstalt.

Bechtel 124. Schmidt 190.

'AfSgoxovov, Stabwurz. Vielleicht auch Name ehr- 10

KXetvw. zu xXctvog. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Bechtel 20.

KXeoddl-a, Niobide. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 135 Anm. 2. Klein Lieblingsinschr.

2

135. Pape-Benseler.
KXeovixr), zu m. KXeovixog. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 20. 135. Klein Lieb-

lingsinschr. 2 135. Pape-Benseler.
KXtocpwvia, zu xXeog und <pa>vrj ,Prachtklang'.

Bechtel 135. Klein Lieblingsinschr. 2 135.

'barer Fran?; vgl. o. Bd. I S. 115. Mehrere H.,

wovon zwei aus Thrakien. Bechtel 105.

Pape-Benseler. Lukian Hetarengespr. 1 1.

Menander Perikeiromene. Epitrepontes 515

(Korte ed. min.2 38).

HScla, zu f/dvg. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 41.

'HdvXtov nnd 'Hovtiov, zu fjSvg, oder tj&vXioai =
ovvovoidoai. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 42. Schmidt 191.

"HyiX[X]a, zu m. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 15. Klein Lieblingsinschr. 2 124.

"HyvXXog (Dittenberger Syll.2 96 = Michel
Kecueil 460 Z. 7).

EXixrj, Heroin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 79. Klein Lieblingsinschr. 2 127.

Pape-Benseler.
'EQpiovlxig, zu Hermione. Alkiphron I 6.

'EgnvXXk, zu egxvXXog .Qucndel'. Auch Name
ehrbarer Frauen. Bechtel 106.

legoxXsia, zu m. 'hooxXfjg. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 17. Pape-Benseler.
'lTiaayeotg, Ablaufstelle in derKennbahn; schmut-

zige Anspielung. Bechtel 125.

"litsiri, Heroin. AusAlexandrien. Pape-Benseler.
Ola, zu olog'l o. Bd. I S. 2428, 4.

"Yaxiv&k, zu bdxtv&og. Pape-Benseler.
Y/ivk, Muse. Auch Name ehrb. Frauen. Bechtel

71. Pape-Benseler. Lustspiel des Menander
(s. d.).

IvSoqw , zu YvSoga (Ortsname) ? Pape-Benseler.
loeooa, zu loetg. Bechtel 46.

'Iwvk, Vosksname. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
laxdg, getrocknete Feige. Bechtel 104.

lofirjvoddga , zu m. lofttjvodcoQog. Auch Ehefran.

Pape-Benseler.
lo&fiidg, Geburtstagsname, oder Tochter (Sklavin)

eines Isthmiensiegers. Bechtel 53. 127

KXcovdQiov, Schooling, Keis. Bechtel 100,

KXvfievi), Nereide, oder Okeanide. Auch Name
ehrbarer Frauen. Bechtel 73.

KoxXk, Schnecklein. Bechtel 91.

Kolovo[a], zu cyxoiovooopai ,sich uppig geberden'.

Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel 85.

Pape-Benseler.
KovaXlg, zu xovig't Timokles im Orestautoklei-

des frg. 25, II 462 K. = Athen. XLU 567 F.

20 Ka>vd>mov, Mttcklein. Bechtel 95 Anm. 2.

KoQiavvw, zuxoeiavvov,Koriander', oderSchmuck.

Bechtel 105. 117. Lustspiel des Pherekrates

(s. a.).

KoQiwa, .Madchen'. Aus dem Peiraieus. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel 64. Pape-
Benseler.

Koqwvt}, Meerkrahe; vielleicht Dbername. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel 92. Pape-
Benseler. Klein Lieblingsinschr. 2 76, 23.

30 Koooicpa, zu xooovpog . Pape-Benseler. Auch
Name ehrbarer Frauen auf Thera und delphi-

scher Sklavinnen. Bechtel 92 Anm.
Kottlva, zu xozxk ,Kopf. Aus Sparta. Pape-
Benseler.

Koarlvt], zu m. Koarlvog. Pape-Benseler.
KQoxdXri, Meerkiesel. Auch ehrbare Frau in

Sparta. Bechtel 111. Pape-Benseler.
Kgovfiauov, zu xoov/ia ,Schall', auch in schmutzi-

gem Sinne. Bechtel 135.

40 KvpfldXiov, zu xififiaXov ,Schallbecken'. Bech-
tel 123. Lukian Hetarengespr. XIV 4.

Kwriylg, JSgerin. Bechtel 17 Anm. 2. Pape-
Benseler. Lustspiel des Philetairos (s. d.).

Kvvva, Hundin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
Evgrirri, Ortsname. Pape-Benseler.
Aayk, zu Xaywg ,Hase'. Bechtel 87.

Aaytoxa, Aayioxiov, zu Xaywg. Bechtel 87

Anm. 6. Pape-Benseler.
KaiXbtm, zu m. KdXXunnog. Auch Name ehr-50^1o(f , za Xaog. Mehr al3 eine H. Auch Name ehr-

barer Frauen. Pape-Benseler. Bechtel 18.

KaXXtQgor), Okeanide. Auch Name ehrbarer Frauen

.

- Pape-Benseler.
KaXXlauoy, zu KaUioTt]. Vielleicht zwei H. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel 19. Pape-
Benseler.

KaXXwrcj, Heroin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 19. Pape-Benseler. Lustspiel

des Alkaios (s. d.).

KaXXtaxoartj , zu m. KaXXioxQaxog.

zwei H., wovon eine ans Lesbos. Auch Name
ehrb. Frauen. Bechtel 19. Pape-Benseler.

KaXXlg-uva, zn m. KaXMSirog. Aus Thessalien.

Hieronymos Briefe frg. 10 Hill = Athen.X435A.
KalixT], Nereide, oder Heroin. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 101. Pape-Benseler.
Ktaxibmi, Marchenfigur. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 88. Pape-Benseler.

barer Frauen. Pape-Benseler. Jacobs 398f.

Adfua, Marchenfigur .Wauwau*. Wenigstens zwei

H., wovon eine Tochter des Atheners Kleanor.

Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel 83.

Pape-Benseler. Jacobs 523f.

Aafmdg, Lampe. Bechtel 122.

Aaiainw, zu Xafmdg. Aus Samos. Auch Name
ehrbarer Frauen. Pape-Benseler.

Aapuzvgk, Johanniswurmchen. Bechtel 87.

Wenigstens 60 Aao&iveia, zu m. AaoQivijg. Aus Arkadien. Athen.
' "" VH279E. XII546D; vgl. Pape-Benseler.

Aiaiva, LOwin. Mehrere H. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 97f. Schmidt 192.

Pape-Benseler.
ArjftyootXtjytg , zu Afjftvog = MrydXtj i^jxtjg und

StX^rtj. Schmidt 370f.

Atiraa6xvmos, Weinblase? Athen. Xffl 583 E.

Pape-Benseler.
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Aeovxiov, Meiner Lowe, oder zu Aeovriog. Wenig-
stens zwei H., wovon eine vielleicht aus Kolo-
phon. Auch Name ehrbarer Frauen. Bech-
tel 87. Pape-Benseler.

.4eo/?/a, Volksname. Bechtel 58. Pape-Benseler.
AojioSiov, Schtlsselchen. Bechtell20 mit Anm.

3 zu 121.

Avdr/, Volksname. Wenigstens zwei H. AuchName
ehrb. Frauen. Pape-Benseler. Bechtel58.

Avxa, Avxaiva, WOlfin ; vgl. lupa. Bechtel95l0
mit. Anm. 4.

Avqci, Leier. Bechtel 123.

Avaavla, Schmerzenstillerin. Pape-Benseler.
Avotdvaooa, Nereide. Bechtel 74 Anm. 3.

MayiSiov, kleiner Backtrog. Bechtel 120f.

MaX&dxrj, weich. Auch Name ehrbarer Frauen.
Bechtel 45.

Mafi/toQior , Mlitterchen. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 66.

Maria
,

phrygischer Name. Mehr als eine H. 20
Pape-Benseler. Bechtel 97 Anm. 3.

MaQyoQiiih , zu fiaQyaQhrig. Pape-Benseler.
MeSovxig, zu fUScov .Schirmer'. Aus Abydos.

Lysias frg. 8 Tur. = Athen. XII 534 F. XIII
574 E.

Meydga, Ortsname. Bechtel 60.

Meyioxt], zu /teytaxog. Auch Name ehrbarer Frauen.
Bechtel 25.

MtiQaxuxplh], Bubenliebhaberin. P ap e-B en s e 1 e r.

Mrixtovts, Mohnlattich. Bechtel 105. 30
MeXaivig, Beiname der Aphrodite, oder Schnecken-

art, Bechtel 77.91. Plant. CistelL.bes. 39. 133.

Schmidt 196.

MiXiaoa, MiXtxxa, Biene. Auch Beiname. Mehrere
H. (Athen. IV 157 A. Machon bei Athen. XIII
578 C. Lukian Hetarengespr. rV. Alkiphron frg.

VI 6. Hercher 96). Auch Name ehrbarer
Frauen. Bechtel 97. Pape-Benseler.
Lustspiel des Antiphanes (s. d.).

MeXi^w, zu peXog. Pape-Benseler. 40
Myoxga, Heroin. Bechtel 80.

Msxdvetga, Heroin. Bechtel 79. 83. Pape-
Benseler.

Mytixi} , zu fiijus . Bechtel 27. Lustspiel des

Eubulos (s. d.) unter dem Spitznamen KXtytvdga.

MiXxco, zu i*llxo; ,Rotel' (Aelian. v. h. XII 1).

Aus Phokaia, spater Aspasia geheifien (s. d.).

Pape-Benseler.
Mnjoaghi), zu pvfjoai und agnrj ; s. $qvvtj. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel 6. Pape-50
Benseler.

Mvrjais, zu livfjaai. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 27. Pape-Benseler.
Moox&qiov, Kalblein. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 88.

Moaxis, zu pdoxog. Pape-Benseler.
Movodgiov, Muse. Bechtel 71.

Mvla, Fliege, Stechfliege. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 94. Pape-Benseler.
MvqqLvti, Myrte, oder Mannbarkeit (Aristoph. Ritt. 60

964). Mehrere H., wovon eine aus Samos. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel 103. Pape-
Benseler. Schmidt 197.

iivQQtvloxTi,zattvQQlrt]. KleinLiehL-Insehr.2 135.

MvqtAXti, zu ftvgralte JCausedorn*. Mehrere H.
Auch Name ehrbarer Frauen. Pape-Bense-
ler. Bechtel 102. Herondas n 65. 79.
Lukian Hetarengespr. XIV.

Mvqxiov, zu fivQxlg ,Myrtenkrone'. Bechtel 103
Anm. 1.

Mvaxa, die Eingeweihte. Auch Name ehrb. Frauen.
Bechtel 68 mit Anm. 2. Pape-Benseler.

Naiag, Wassernymphe. Pape-Benseler.
Naig, zum vorigen. Auch Name ehrbarer Frauen.
Pape-Benseler.

NawdQtov, Zwergpfippchen. Bechtel 116.

Ndwiov, Piippchen. Mehrere H. Auch Name
ehrbarer Frauen. Bechtel 116. Pape-Ben-
seler. Lustspiel des Eubulos (s. d.) oder des
Philippos (s. d.).

Nawa>, zu den zwei vorigen; vgl. aber Bech-
tel 116. Auch Name ehrbarer Frauen z. B.
auf Thasos. Pape-Benseler.

NavxXea, zu m. NavxXijg. Bechtel 21.

Naiotov, zu vavg. B e c h t e 1 28. Sog. H.-Inschrift

zu Paros (W i lh e 1m Athen. Mitt. XXIII (1898)
420 Anm. 1).

Niaiga, Okeanide, oder Nereide. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 74 (vgl. 62). Pape-
Benseler. Lustspiel des Philemon (s. d.) und
des Timokles (s. d.).

Ne/Ua, Ortsname, oder Heroin. Pape-Benseler.
Nsfiedg, Geburtstagsname, oder Tochter (Sklavin)

eines Siegers an den Nemeen. Auch Name
ehrbarer Frauen. Bechtel 53.

Nixagexr], zu m. NixaQsxog. Mehr als eine H.
Auch Name ehrbarer Frauen. Pape-Bense-
ler. Bechtel 6.

Nlxj; , Gottin. Auch Name ehrbarer Frauen.
Klein Lieblingsinschr.2 135. Bechtel 72.

Pape-Benseler.
Ntxldtov, zu vlxr\. Bechtel 28.

Nixiov, zu vlxtj. Pape-Benseler.
Nixinnri, zu m. Nixtnnog. Alkiphron I 37. Auch
Name ehrbarer Frauen. Bechtel 18.

Nixcb, zu vlxtj. Aus Samos. Auch Name ehrbarer
Frauen. Pape-Benseler. Bechtel 28.

NixoxiXtj , zu m. Nixo<piXog. Bechtel 28.

Kretschmer Vaseninschr. 81.

NixoitoXig, Ortsname ? Auch Name ehrb. Frauen.

Bechtel 28. Klein Lieblingsinscbr. 2 135.

NixoaxQaxrj, zu m. Ntxdoxgaxog. Mehr als eine

H. Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel
28. Pape-Benseler.

Nixoaxgaxlg, zum vorigen. Bechtel 28.

Nvaa, Ortsname. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
Olvdv&ri, Weinrebe, erster Trieb derselben. Auch
Name ehrbarer Frauen. Pape-Benseler.
Bechtel 103.

"Qxt/tov, Klee. Auch ehrbare Fran niederen Stan-

des. Bechtel 105.

'OXvpnia, Ortsname oder Heroin. Aus Sparta.

Pape-Benseler.
Vxtbga, Fruhherbst. Mehr als eine H. Auch Name

ehrbarer Frauen. Bechtel 128. Pape-Ben-
seler. Lustspiel des Alexis (s. d.).

Ilayxdaxr) oder Ilaxdxri , ganz zierlich. Pape-
Benseler.

IlaXawxdi, zu naXalco in schmutzigem Sinne; vgL
luctari. Bechtel 67.

IlaXalaxQa, zu vorigem, oder zur Turnanstalt Auch
Sklavenname. Bechtel 124. 127. Schmidt 198.

Pape-Benseler. Lustspiel des Alkaios (s. d.).

IJafuplXtj, zu m. ndfupiXog. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 39. Pape-Benseler.
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TlavaQloxtj, zu xav und agiaxog. Bechtel 7.

Klein Lieblingsinschr.2 131, 3.

Ilawvxk, Nachtfeier. Mehrere H. B e c h t e 1 125.

Pape-Benseler. Lustspiel des Alexis (s. d.),

des Eubulos (s. d.), des Hipparchos (s. d.).

IlaQ&iviov, Jiingferchen. Auch Frau niederen

Standes. Bechtel 65.

IlaQ&evig, zu vorigem. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 65. Pape-Benseler.
Ilaoixo/tyri , zu adust und xo/iyog .geschmiickt'.

Bechtel 46 Anm. 6. Schmidt 376.

IIt;i9a>, Gottin. Mehr als eine H. Auch Name
ehrbarer Frauen. Pape-Benseler. Bechtel
31. 72.

IliXca, wilde Taube. Bechtel 88.

IlfivsXonti, Heroin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
IJexdXr), zu m. IlixaXog. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 101. Pape-Benseler.
Lustspiel des Pherekrates (s. d.).

$avtov, kleine Fackel. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 122. Pape-Benseler.
Lustspiel des Menander (s. d.).

$avd>, zu <pavo-. Tochter der Neaira, Mher
2xQvffiXr\ geheifien. AuchName ehrbarerFrauen.

Bechtel 35. Pape-Benseler.
4>avo8ixri , zu m. $avodixog. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 12. Klein Lieblings-

inschr.2 135.

$avoaxQdxt], zu m. $avoox(>axog . Auch Name ehr-

barer Frauen. Pape-Benseler. Bechtel 33.

Schmidt 200.

$lXa, $lXr), Freundin, oder Beiname der Aphrodite

(o. Bd. I S. 2735, 3. 7). Mehrere H. AuchName
ehrb. Frauen. Bechtel 36. Pape-Benseler.

$iXaivtov, zu q>lXog und alvog ,Rede'. Bechtel
3. Schmidt 200.

$tXaivig, zum vorigen. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 3. Schmidt 200. Pape-
Benseler.

$iXt)imxiv und $dj)/4dxiov, KuBchen. Mehrmals

bezeugt. Auch Name ehrbarer Frauen. B e c h -

tell37. Schmidt200. Pape-Benseler.
$tXiwa, zu tflXog . Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Lukian Hetarengespr. HI.

Bechtel 36. Lustspiele des Axionikos (s. d.)

und des Hegemon (s. d.).

$iXioxa, zu iptXog. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
$iloxa>fiaoiov, zu tplXo : und xw/jaala. B e ch tel 23.

Schmidt 378.

$iXo&rjgis, zu <piXog und &t]Qa. Bechtel 17

mit Anm. 2.

$iXdniov, zu q>iXog. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 36.

^iXatxig, zum vorigen. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 36. Pape-Benseler.
Lustspiel des Antiphanes (s. d.).

Qdovfiivt], 4>iXovpevov, zu <plXog, tpiXim oder m.

QiXovfitvog. Anch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 43. Schmidt 201. Pape-Bense-
ler. Alkiphron I 39.40. Lustspiel des Caecilius

(Anth. PaL V 40).

$do£irt), *u m. #«iofwoe. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 30. Pape-Benseler.
QiXvoa, Okeanide. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 104. Pape-Benseler. Lustspiel

des Ephippos (s. d.).

$oif!ig, zu $dif)og, Beiname des Apollon. Bech-
tel 55.

$otvlxtov, zu cpoivixig ,Purpurkleid', oder yoivixitm

,widernatflrliche Unzucht treiben'. Bechtel
117. Schmidt 201.

$Qovrjaiov, zu (pgovrjots ,Einsicht'. Bechtel 138.

Schmidt 201.

$Qvyia, Volksname. Auch ehrbare Frau niederen

Standes. Schmidt 201. Bechtel 58.

10$evvr), KrSte; Spitzname. Vielleicht zwei H-,

wovon eine Tochter des Epikles aus Thespiai

mit dem eigentlichen Namen Mnjoaghi]. Auch

Name ehrb. Frauen. Pape-Benseler. Jacobs
436f. Bechtel 92.

$vXXlg, Heroin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 80. Pape-Benseler.
nXayycbv, Puppe. Mehrere H., wovon eine aus

Milet und eine aus Elis. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 115. Pape-Benseler.
20 Alkiphron frg. IV 12 (p. 96 Hercher).

TJoXvxXeia, zu m. TJoXvxXfjg. Auch Name ehr-

barer Frauen. Bechtel 21. Pape-Benseler.
Lustspiel des Alexis (s. d.).

IloXvxinr], zu m. IloXvxt/iog. Bechtel 31. Ehr-

bare Frau aus Thera. Pape-Benseler.
Ilodeivri, die Ersehnte. Pape-Bonseler.
Waftd&rj, Nereide. Bechtel 74.

nvgaXXlg, Art Taube. Bechtel 88.

IIvQQlvri, zu m. IIvQQivog. Pape-Benseler.
30 Ilv&tdg, Geburtstagsname, oder Tochter (Sklavin)

eines Pythiensiegers. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 53. Pape-Benseler.
Ilv&iovlxt}, Siegerin au den Pythien. Auch Name

ehrbarer Frauen. Bechtel 29. Pape-Ben-
seler. Jacobs 469f.

To66xXeia, zu ToboxXrjg. Pape-Benseler.
To&coatg, zu $6&ov und &y>. Beiname der Doriche.

Auch Name ehrbarer Frauen. Bechtel 32.

ZaXajaxxoi, Wackelgrube. Verbreiteter H.-Name.

40 Pape-Benseler.
2axvoa, zu Satyr. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 76.

ZexXivri oder HrjxXirrj, zu arjxvXt) ,Hausdienerin'.

Klein Lieblingsinschr. 2 124 ; Euphronios 2 105.

109. Zum Namen Robert Herm. XL (1905)

480. Furtwangler-Reichhold II Text 71

Anm. 5.

SeXtjvtw, zu aeXrjvr), oder StXrjvrj als Helferin

liebender Frauen (Pape-BenseleT). Bech-
50 tel 112 Anm. 2. Schmidt 206.

SeXtvixa, zu IcXivtxog. Kretschmer Vasen-

inschr. 79 Anm. 9.

2eXtvd>, zu aihvov. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 106 mit Anm. 3.

Srinla, Tintenflsch. Bechtel 96.

2iyri, Schweigerin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 136 mit Anm. 4.

J't/ia/fti.zuot/tdff.stumpfnasig'. Pape-Benseler.

Sipfiixy, zu m- liumxos- Aucn Sklavenname.

60 Bechtel 43. Pape-Benseler.
2iva>nri, Ortsname. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Bechtel 60.

2iav/ifietov, QuendeL Bechtel 106.

2xiwrr), Ortsname. Mehr als eine H. Bechtel
60. Pape-Benseler.

2/uxq6, xu m. 2/uxgog. Bechtel 42.

2xay6viov, TrOpfleis. Bechtel 114.

ZxQaxdla, zu m. 2xeax6Xa«. Pape-Benseler.
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2xgaxovixrj, zu m. Sxgaxovtxog. Audi Name ehrb.

Frauen. Pape-Benseler. Bechtel29. 33.

SxgovlHov, Sperling. Pape-Benseler.
2zt>vjlTi).r), zu oxgifiog ,schwache Stimme' ? ; s. ^arcb,

Pape-Benseler.
2vvwQk, Zweigespann. Bechtell28. Lustspiel

des Diphilos (s. d.).

xeXsoinna, zu m. TeXiouinog. Auch Name ehrbarer
Frauen. Pape-Benseler. Bechtel 18.

Tilsaig, zu reXeaat. Bechtel 34.

TsQrj&cbv, Ortsnarae. Bechtel 9S.

Sals, zu ftacadai. Mehr als eine H. Auch Name
ehrbarer Frauen. Pape-Benseler. AMphron
I 33. 34. 39. Terenz Eunuch. Lukian Hetaren-

gespr. Ill 2. Lustspiel des Menander (s. d.).

BdXaxxa, Meer. Bechtel 113. Lustspiel des

Diokles (s. d.).

GaXia, Grazie. Auch Name ehrbarer Frauen.

Klein Lieblingsinschr. a 76. Bechtel 71.

GdXXovoa, zu m. BaXXtov. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 44. Pape-Benseler.
&agyt]Xta, Geburtstagsname. Aus Milet. Pape-
Benseler.

Gav/MiQiov, zu &av/na. Bechtel 16.

&°avd>, Heroin. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 79. Pape-Benseler.
Btohoxrj, zu m. Beo&oxog. Aus Athen. Auch Name

ehrb. Frauen. Bechtel 12. Pape-Benseler.
BtoxXsia, zu m. Beoxirjg. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 16. Pape-Benseler.
BeoXvxi], zu BeoXvxog. Bechtel 16.

Qtxxah], Volksname. Auch Name ehrbarer Frauen.

Bechtel 57. AMphron I 33. 39, 2. Lust-

spiel des Menander (s. d.), das aber nicht ge-

rade nach der H. benannt zu sein braucht.

Becogig, zu &£a>Qta. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler. Bechtel 67.

Biofiri, Nymphe. Auch Name ehrbarer Frauen.

Pape-Benseler.
BgvaXXig, Docht. Bechtel 122. 57 Anm. 5.

Bcovtg, Ortsname. AusAgypten. Pape-Benseler.
Tlygtg, Tiegerin. Aus Leukadia. Auch Name ehr-

barer Frauen. Pape-Benseler.
Tiparbgo., zu m. Ti/mv5gog. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 5. Pape-BenseJ er.

Tgi<patva, zu m. Tgixpcov. Auch Name ehrbarer

Frauen. Bechtel 40. Pape-Benseler.
Tgiyrj, Schwelgerei. Bechtel 137.

Svaxdig, zu tjvoxig .Schleppkleid'. Schmidt 386.

Die Hss. zu Plaut. Peeudol. 210 bieten xittilis.

Zevt-innr], zu m. Zevl-umos, oder Naiade. Bech-
tel 15. Alkiphron I 33. Ill 50.

Ausgeschlossen yon dieser Liste wurden die

Lustspieltitel, deren Tragerinnen nicht andcrswo

als H. bezeugt sind (z. B. Isostasion, Neottis),

dann die wirklichen oder erfundenen griechischen

Namen der Dirnen Roms (z. B. Akte, Kainis,

Lalage , Libas , Pyrrha). Dagegen habe ich die

Namen der Musikantinnen und Tanzerinnen auf-

genommen.
Das Verzeichnis lehrt uns, dafi die H. im all-

geineinen keine besonderen Namen fuhrten. Von
den rund 300 Vertreterinnen dieser Klasse haben
nur etwa 10% sprechende ,Hetarennamen', wah-
rend die ubrigen nicht viel anders heiBen alB

ehrbare Frauen. In ungefthr 140 Fallen ist dies

sogar belegt. Daher liegt kein Grand vor, ilayl-

iiov in MaytSlSiov (Saiteninstrument) abzn&ndern.
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wie Bechtel 121 vorschlagt. Die Herkunft der
Damen ist nicht oft bezeugt. Eine Anzahl der-

selben stammt aus dem Osten und aus Agypten

:

aber auch der Norden und das Mutterland selbst

sind vertrcten. Auf der Liste habe ich die An-
gaben des Lastspiels als bare Miinze genommen
und z. B. drei Vertreterinnen des Namens Bak-
chis aus Samos stammen lassen. AufschluB iiber

die urspriingliche Heimat bieten auch die Orts-und
10 Volksnamen. Freilich handelt es sich da znmeist
um Sklavinnen, wie denn uberhaupt nur wenige
H. als BurgerstOchter bezeichnet sind. Der groBe
Haufe gehorte zu den wirklichen oder ehemaligen
Unfreien oder zu den Auslandern, was schon
oben erwahnt wurde. Vgl. auch Bechtel 63.

Eine erhebliche Zahl von Dienerinnen Aphrodites
hatte ihren Wohnsitz in Athen, wofiir der Hin-
weis auf Bechtel als Beweis dienen mag. l)bri-

gens soil nach Achen. XIDI 583D schon Aristo-

20 phanes yon Byzanz 135 attische H. aufgezeichnet

haben, Apollodor und Gorgias sogar noch mehr.
Literatur: teils schon angegeben, teils bei

Iw. Mil Her Griech. Privataltertiim. 151 Anm. 2.

Besonders fiihre ich noch an: Becker-GOll
Charikles I 47f. II 85f. Hermann-Bltimner
Griech. Privataltert. 254f. Fr. Jacobs Verm.
Schriften IV 31 If. O. Navarre bei Darem-
berg-Saglio III 2, 1823f. (Art. meretrices).

[K. Schneider.]

30 Hetalreios (Exatguog), Epiklesis. des Zeus,

der als Hiiter der treuen Kameradschaft Philios

und H. heiBt, on jtdvxag av&gwsiovg ovvaysi y.oX

(SovXsxat slvai di.Xrji.ots (pliovs , e%&q6v dk i} no-

Xifuov fitjSeva, Dio Chrysost. I p. 57 R. XII
p. 413; vgl. Herod. I 44. Diphil. lrg. 20 (Kock
II 546 bei Athen. X 446 d). Ps.-Aristot. negi xoofi.

7 p. 401a, 22. Eustath. Horn. Od. 1930, 29. In
dem thessalischen Magnesia sollte Iason nach der

Zusammenkunft der Argonauten zuerst dem Zeus
40 H. geopfert und das Hetairideia-Fest gestiftet

haben, Hegesandr. bei Athen. XIII 572 d, wo
weiter von dem gleichen Fest der makedonischen
KOnige berichtet wird; iiber den politischen Cha-
rakter dieses Fcstes der Gefolgschaft vgl. Nils s o

n

Griech. Feste 34. Kult des Zeus H. auf Kreta
bezeugt Hesych. s. 'Exaigslog. [Jessen.]

'JEraigqoewg yea<PV gehorte vor die Thesmo
theten, Demosth. XXII 23. 29. Poll. VIII 40. 43.

Der vofiog haig^acoig (Demosth. a. O. 21) ist bei

50 Aisch. I 19 auszuglich wiedergegeben (die dort 21
eingelegte Formel ist unecht, Drerup Jahrb. f.

Phil. Snppl. XXIV 306). Er untersagte dem, der

fur Geld (Aisch. I 29. 51. 72. 87) seinen Korper
preisgegeben

,
jegliches Amt und das Reden vor

dem Rat und Volk untcr Androhung der schwer-

sten Strafen, Aisch. I 20. Also nicht gegen das

Vergehen an sich , wie es nach Aisch. I 72. 87

scheinen kOnnte, sondern in Vtrbindung mit der

Ausubung von Ehrenrechten war die c. y. ge-

60richtet. Der Ausdrack xa fteytoxa imxipia be-

deutet den Tod. Die gleiche Strafe (Aisch. I

72) traf den Vater oder Vornvond, der einen

Knaben burgerlichen Standes zu unsittlichen

Zwecken an einen Dritten vermietete. und diesen

Dritten selbst, wahrend der Minderjahrige nicht

verantwortlich war, Aisch. I 13. Ob auch diese

Klage I. hiefi, ist fraglich, richtiger ware die

Bezeichnuner ek halonmr uiofcbotcog, die Meier
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vermutet. Vgl. Meier-Lipsius Att. Proz. 411.

Dagegen halt Lipsius Att. Recht 437 auf Grund

des Wortlauts der letzten Stelle an der Bezeich-

nung L fest und dehnt nach Aisch. I 72. 87.

90 die Strafbarkeit auch auf das Mieten eines

Volljiihrigen aus. Fur Fremde, MetOken und

selbst Plataier bestand der gleiche Schutz nicht,

Aisch. I 195. Lys. in 22. [Thalheim.]

'Era^ia {ixaiQeia, spat haiQrja), die \ erbin-

dung von ixatgoi zur Erreichung eines gemein-

samen Zweckes. Der alteste Gebrauch des Wor-

tes ist der im kretischen Staatsrecht, wo die

Hetarie eine Unterabteilung der Bnrgerschaft be-

zeichnet, vergleichbar der attiBchen Phratrie (Be-

lege s. Lipsius Z. Recht v. Gortryn, Abh. sachs.

Ges. XXVII [1909] 401). Sie steht im Zusammen-

hang mit den Tischgenossenschaften (avdfiela),

empfangt in gewissen Fallen eingehende Straf-

gelder von der Stadt, wirkt bei der Adoption

mit. Zugehiirigkeit zu einer Hetarie war Voraus-

setzung des B'drgerrcchts. Auch in Karthago

hieBen die Unterabteilungen des Volkca haiQiai

(s. Ziebarth Griech. Vereinsw. 94).

Im ubrigen Griechenland empfangt der ganz

allgemeine Begriff L eine besondere Farbung

durcli den speziellen Zweck der Genossenschaft.

Oft ist es eine lediglich freundschaftliche, mehr

oder minder fest organisierte Vereinigung, deren

halQoi wie sonst yiXoi oder avvrj&Eig ein Mitglied

durch eine Statue ehren oder ihm den Grabstein

setzen (vgl. die ixaTgot von Olba, Journ.hell.

stud. XH 265, 56 und ol xou ayea^nsgov 'Q<pe-

Xiwvog hatgot xal avvn)9eig iplloi in Prusa, Arch.

Anz. 1903, 39; die haTgoi von Delos, 'A&^v. II

131).

In einem Falle ist hmgia als Kultverem

nachzuweisen, von dem wir ein Dekret besitzen.

Es ist die haigca x&v Za,uj}axioxwv (so auf der

zweitenlnschriftbeiHeberdey-WilhelmReisen

in Kilikien 07, die bei Dittenberger OGI II

573 fehlt) von Kanytelideis (1. Jhdt. n. Chr.), an

deren Spitze ein ovvaymysvs steht. Ahnlich die

ioyaaxcov haigeia re xal ovvegyaaia in Nikopolis,

s. IG Pom. Ill 592.

Weit haufiger wird L zur Bezeichnung eines

politischen Klubs gebraucht, wie sie in den zahl-

losen Parteikampfen der griechischen Staaten

cine groBe Rolle spielen. Cber Geschichte, Organi-

sation, Starke und Ausbreitung dieser politischen

Hetarien versagen die urkundlichen Quellen. Sie

waren durchweg heimlichc Vereine und werden

ilire Statuten selten oder nie aufgezeichnet oder
' gar Offentlich ausgestellt haben. Die altesten

Hetarien sind wohl die Hubs der Pythagoreer

und die anderen minder deutlich erkennbaren

Pbilosophenvercine (s. Diels zuletzt Parmenides

152). Hire Blfltezeit beginnt mit den Partei-

kampfen im Zeitalter der Tyrannis. Fast jeder Pra-

tendent auf die Alleinherrschaft steht an der Spitze

einer i. (so Kylon, Herod. V 71, weiteres Material

bei Sanppe KL Schr. 38). Es erscheint zwecklos,

alle diese Hetarien aufzuzahlen (interessant die

car Herrschaft in Atarneus gelangte Hetarie des

Hennias, Dittenberger Syll.2 122). Hire Bil-

dung war in politisch aufgeregteu Zeiten eine

selbstTeretandliche Sache, darum war es Tyrannen-

politik, pr/xt avaaCxta ISr pip* haiQlar fttft* mi-
Sriar fifot Silo ftr)3ir xoiovxor (Arist pol. p. 1313b,

41), wahrend ein Mann wie Lysauder sich uber-

all auf die hatgeTat sttttzte, ja sie ins Leben

rief (Plut. Lys. 13); darum ist in die Burgereide

von Dreros, Itanos und Chersonesos das Ver-

sprechen aufgenommen, jede ovvcofioola, was etwa

gleichbedeutend mit I. ist, anzuzeigen (Belege bei

Ziebarth Gr. Vereinsw. 94). Die L benannten

sich wie alle Vereine nach ihrem Vorsitzenden,

dem agxtiyog x&v haigttiv (Xen. hell. V 2, 25),

10 so die 1. n 'Itpiddov zu Abydos (Arist. pol. p. 1306a,

31), die I. des Ismenias und Leontiades zu Theben

(vgl. Theopomp. Hell. XXIV 12, 2 [E. Meyer]),

die des Themistokles, Kimon, Phaiax, Alkibiades,

Phrynichos usw. zu Athen (vgl. auch Plut. mul.

virt. p. 252 D. fisxix<ov xrjs avrooftoaias xoig negi

xov 'EXXdvixov (Elis); p. 262 b rots ayviaxaidvoig

in\ xov 'Agtaxodtjuov &v yyeXxo BvftoxiXrjg ^yme).

Zu einer stehenden Einrichtung wurden die

I. besonders in Athen, wo sie auch in den Zeiten

20 der friedlichen Demokratie das ttbliche Mittel der

politischen Opposition bildeten, sich zusammen-

zuschlieBen sni dixaig xal agxatg (s. bes. Ch.

Baron La candidature polit. chez les Atheniens.

Rev. d. Et.gr. XIV 394f. Carcopino Hist, d'

l'ostracism. Mel. d' hist. anc. [1909] passim). In

friedlichen Zeiten war dort ihre Aufgabe, die Wahl-

und Gerichtsbeeinflussung, in revolutionaren Zeiten

machten sie die Revolution (Thuc.VIII 54). Darum

das Verbot der Hetarien nach der Restauration der

30 Demokratie (Aristoph. Ritter 862. Hyper. Euxen.

8). Doch gab es auch im 4. Jhdt. noch Hetarien

in Athen, die sich aber auf heimliche Tatigkeit in

den Prozessen ihrerMitglieder beschrankt zu haben

scheinen (s. Demosth. XXI 139 /mqtvqwv avve-

orwo' haugeia. [Demosth.] LVIII 42). Wie sie

thatig waren. konnen die zahlreichen Fluchtafel-

chen erlautern, die gegen avvegyol oder avv&ixot

und uagxvgsg in Prozessen gerichtet sind (s.

Audollent Deflx. tab. p. LXXXIX. A. Wilhelm
40 0sterr. Jahresh. 1904, 118f.).

Auch spater blieb das xaff
1

hatgeiag stoXi-

revea&ai immer ein schlimmes Erbteil der grie-

chischen Gemeinden im rOmischen Reiche. Be-

sonders in Bithynien (s. v. Arnim Dion v. Prusa

371f.), Magnesia, Alexandria hatten einheimische

wie romische BehOrden oft gegen die i. einzu-

schreiten (Belege bei Ziebarth Gr. Vereinsw. 94).

Literatur; Biittner Gesch. d. polit. Hetarien

in Athen 1840. Vischer Die olig. Partei und

50 die Het. in Athen, KL Schr. I 157. Foucart

Hetairiai in Daremberg-Saglio IH 1 (1900).

[Ziebarth.]

Hetairlon, Sohn des Eumnestos aus Kyzikos,

Hipparch (Eponym) von Kyzikos (CIG 2158).

[Sundwall.]

'ExaZgoi. Die Etymologie des Wortes ist um-

stritten; doch hat Solmsen (Untersuch. z. griech.

Lautlehre 1901, 203; dort altere Literatur) die

Ableitungvon/sTjjff = .Angehoriger. Verwandter,

60 Freund' und die Verwandtschaft mit lat. satdles

= .Trabant, Begleiter1 erneut wahrscheinlich ge-

macht.
Daiu paBt der Gebrauch in den Homerischen

Gediehten, wo die spater vorwiegende Bedentung

(s. daiu auch o. Art. 23r«ue«a) .Genosse, Frennd',

etwa Patroklos im Varhaltois zu Achilleus (II.

I 845. XVm 80—81) noch znrncUritt hinter der

anderen: .freier Gefolgsmann*. So heiBen bei
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Homer die den jiaoiXevg umgebenden. zur Gefolg-

schaft verpflichteten Mannen (a. B u s o 1 1 Gr. Staats-

Altt.2 28. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. H 306.

Daremberg-Saglio Diet, des Ant. s. Hetairoi

[Martin] 159), etwa die Myrmidonen im Ver-

haltnis zu Achilleus; s. z. B. II. XVI 168ff. 204.

240—248. 269. XXIII 6. Diese selbe Bedeutung
liegt zugrunde, wo das Wort fur diese fSaatXeig

selbst (z. B. Achilleus) im Verhaltnis zu den
Atriden verwandt wird (s. z. B. Idomeneus II.

IV 266).

In den meisten griechischen Staaten ist die

KOnigsherrsehaft und was damit zusammenhangt
beseitigt, und demgemaB das Wort in der bei

Homer vorwiegenden Bedeutung verschwunden.

Die primitiven Zustando des Epos linden wir in

historischer Zeit nur noch in den nOrdlichen Kflnig-

reichen, erkennbar vor allem in Makedonien, wo
auch das Wort I. in annahernd homerischem

Sinne entweder sich erhalten hat oder in der Zeit

der zunehmenden Hellenisierung Makedoniens be-

wuBt aus dem Epos entlehnt ist. Das ist eine

Streitfrage. Fur Entlehnung s. Kchler S.-Ber.

Akad. Berl. 1893, 494. Kaerst Gesch. d. Hell.

I 128. B. Keil bei Gercke-Norden EinL III

315. Fur direkte Erhaltung: Hoffmann Die

Makedonen 115. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. II 67.

H. Droysen Heerwesen u. Kriegfiihrg. d. Griech.

108, 1. Beloch Griech. Gesch. II 479f. HI 6.

Man nimmt dabei durchgangig an, daB der Name
e. ursprunglich dem militarisch organisierten Adel

der Makedonen zukomme.
Nun findet sich aber die Bezeichnung I. als

fester Begriff unter Alexander noch in einem

wesentlich anderen Sinne. Alexander umgibt
sich mit einer Anzahl von Lenten, die man seinen

Staats- und Kriegsrat nennen kann. Ihre Zahl

betr&gt etwa 100 (bei der Hochzeit zu Susa er-

halten etwa 80 L vornehme Perserinnen zuFrauen

;

Arrian. VII 4, 6: oioavzcog 8i xal xotg SXXois hal-

gotg zds doxiftcozdzag JlegoSm ze xal Mydaiv naX-

das is Sydoqxorta). Es ist ein festgeschlossener

Kreis (Iphikrates scheint, obwohl f<Dv d(i<p' avzov,

nicht aufgenommen zu sein; Arrian. II 15, 4),

dessen AngehOrige, wo sie auftreten, nach ihrer

ZugehOrigkeit dazu [elg z&v haiguv x&v 'AXeljdv-

8oov, zcav &(i(p aizov I. o. 5.) bezeichnet werden.

Danach ist kein Zweifel, daB auch das Wort L
fur sie technisch war. Von dem Wesen dieses

Kreises lafit sich eine deutliche Vorstellung geben.

Es ist die standige persOnliche Umgebung des

KOnigs, sobald er in der Offentlichkeit erscheint

(wenn er ausnahmsweise nur wenige von ihnen

um sich hat, wird diese hervorgehoben; Arrian.

II 12, 6 bei der Begegnung mit der Mutter ie»

Dareios; V 19, 1 mit Poros. Fur das Begel-

maBige s. VII 16, 5. 18, 6. 24.JS) wie auch sonst

(so bei Mahl nnd Trunk; s. IV 8, 8. 9, 5. 12,

2f. V 2, 6 im Unterschiede zu V 2, 5. VI 28, 1.

VII 14, 1. 29, 4; bei Hephaistions Tode VII
14, 3 und 9. 15, 1; sie sind in seinen letzten

Stunden um ihn VII 26, 2f.). Sie haben stets

Zutritt zum Konige (s. Arrian. VII 11 , If. V
28, 3). Wo Alexander personlich am Kampfe
teiinhnmt, sind sie dabei (vyL I 15, 6); daher
sind Ton ihnen in verstehen Stellen wie Arrian.

I 6, 5 (toJt oo>paxo<pvXati xal wife ifup' "indr

hai(fOK, wo richer auch die oa>naxo<pvXax»t nor

die bekannten 7 sind, wenn es damals schon so-

viele waren); ferner Arrian. II 23, 2—6, wo de-

mit Alexander und den Hypaspisten die ersten

auf der Mauer von Tyros sind; vielleicht auch

II 27, 6. Aus dieser seiner nachsten Umgebung
entnimmt Alexander eine Reihe von Satrapen (aus-

drucklich als iw halgcov bezeichnet werden von
Arrian: MevavSgog Satrap fur Lydien HI 6, 7;

Szaodrmg ffir Areia an Stelle von Arsames DTI 29,

10 5; NutavwQ am Indos IV 28, 6) bezw. von mili-

tarischen hziaxonoi fur Satrapen nichtgriechischer

Geburt (TXrjnoXe/ios IIv&o<pdvovg fur Parthien nnd
Hyxkanien Arrian. IH 22, 1 ; 'Avd£izmog far Areia

ni 25, 1 ; NetXdStvog Sazigov am Paropamisos
III 28, 4 ; AizoXXddoigog 'Anq>uzoXizr\g in Babylon
VII 18, 1 ; s. auch 'AXig'avbgog 'Asgdszov otgazr/-

yog bd Ogaxyg, spater Oberst der Thessaler

Arrian. I 25, 1) und Festungskommandanten
('AgxeXaog 'AvSgoxXov in Aornos, Arrian. in 29,

20 1 ; IlavzaXimv Ilvdvalog in Memphis ; IJoXificov

MeyaxXeovg IleXXaTog in Pelusion; auch der Be-
fehlshaber der gsvoi in Agypten AvxiSag Alza>X8;

gehflrt wahrscheinlich , sicher der yga/*tiazei>s

dieser fevot Evyvwozog Sevocpdvzov zu den i. Ill

5, 3; Md£agog in Susa III 16, 9; IJavaaviag in

Sardeis I 17, 7), wie er sie auch fiir alle be-

sondere Umsicht erfordernden militarischen und
diplomatischen Missionen verwendet (z. B. I 12,

7. H 7, 2. Ill 26, 3. 28, 2. IV 1, 2. VI 23, 6).

30 Noch wichtiger ist die Eolle, die sie als Kcrper-

schaft spielen. Offiziell zusammenberufen sind

sie Kriegsrat (so vor Issos II 6, 1, wo Alexander

ihrem Batschlag entsprechend handelt, und vor

Gaugamela III 9, 3. 5). In anderen Fallen wer-

den sie, zumal sich viele hohere Offiziere unter

ihnen (Arrian. VI 12, 3. Vn 8, 3; s. auch V
13, 1) befinden, zusammen mit den samtlichen

anderen Offizieren berufen, wenn der Konig Mit-

teilungen an die Truppen gelangen lassen will

40 (Arrian. II 7, 3 und Diod. XVIII 16, 1 vor Issos,

vor Tyros II 16, 8; vgl. auch die Verhandlungen
am Byphasis V 25, 2. 28, 1. 4). -Sie sitzen fiber

einen aus ihrer Mitte, Alexander, den Sohn des

Aeropos , zu Gericht (I 25, 4f. ; hier wie sonst

manchmal werden sie auch als <piAot bezeichnet;

VI 13, 4. VH 24, 4). Und sie werden als offi-

zieller Staatsrat versammelt, in dessen Mitte

Alexander besonders wichtige Gesandtschaften

empfangt (II 25, 2 die zweite Gesandtschaft des

50 Dareios) und besonders feierliche Akte vornimmt
(so die Belehnung des Poros VI 2, 1). Diese I.

hat Alexander sicher als festes Institut von
seinen Vorgangem ubernommen. Soviel ist ohne

weiteres alien Nachrichten zu entnehmen, die

wir fiber die Eolle des Wortes i. bei den Make-
donen haben (s. u.).

Wie stehen nun diese i. im engeren Sinne zu

den j. (techrdsch zwr Lnxizov ol i. (xaXov/uroi)

oder of i. ol bouts) = Kavallerie und zu den

60 3r«C"cueo(alsInfanterie desmakedonischenHeeres?

DaB die Bexeichnung j. for die engste Umgebung
des KOnigs .durch Verengemng aus dem Begriff

L = Kavallerie entstanden sei (so Hoffmann
Maked. 118), ist ganz unwahrscheinlich. Denn es

wftrde der Tendenx rar Erweiterung dieses Be-
griffes xuwiderlaofen, die rich in der Benennnng-

xeChaifot kund tat; rudem hafie sich allenfaJlg

noch die Bezeichnung ol &t"f ainor * i» diesem

1377 'MtaiQOi 'Etalqot 1878

i

Sinne, also etwa als Benennung fiir ausgewablte

i. Inniig erklaren, aus denen dann die geschilderte

feste Institution erwachsen ware; keinesfalls aber

die weit haufigere Bezeichnung ol i. ol 'AXe£dv-

Sqov oder ol I. schlechthin, die beweist, daB L
in diesem engeren Sinne der urspriinglichen Ver-

wendung des Wortes in der makedonischen Amts-

sprache naher steht als die Ixaetg ol L xaXov-

usvoi. Man muB also diese Einrichtung der L
als Kriegs- nnd Staatsrat fur alter halten als die 10 Zeit heiBt in Makedonien der enge

i. htntig. Wir gewinnen damit ffir die Zeit vor

Philippos eine feste Institution des makedonischen

Eeiches. Damit ist noch nicht ohne weiteres ge-

sagt, daB der Name I. nun von allem Anfang an

bei den Makedonen diese Institution und nichts

anderes bezeichnet hStte. Die MOglichkeit ist

nicht vOllig auszuschlieBen, daB etwa von jeher

l. den gesamten Adel Makedoniens in seinem Ver-

haltnis zum Konige bezeichnet hatte, und prag-

in der makedonischen Amtssprache lusprimglich

die engste Umgebung des KOnigs bezeichnet, so

wird die Annahme recbt unwahrscheinlich, daB

diese Bezeichnung aus dem Epos entlehnt sei.

Es konnte fur diesen Kreis keine Ehre sein, mit

einem Namen bezeichnet zu werden, der bei Homer
auch die groBe Masse, etwa der Myrmidonen be-

zeichnete.

Es ergibt sich also folgendes Bild: Seit langer
-- • • • * nge Kreis der

nachsten, unter Philippos und Alexander nur

vorwiegend aus makedonischen Adligen bestehen-

den Umgebung des KOnigs: I. zov ftaoiXim- Dazu

pafit die in der Zeit des Archelaos spielende Anek-

dote Aelian. var. hist. XIH 4 mit der iozlaoig

tcov haiQwr, unter denen sich Euripides und Aga-

thon befinden. Auch die Erwalmung der I. aus

der Zeit des Ptolemaios (368—365) bei Plut.

Pelop. 27 muB von ihnen verstanden werden.

nant dann insbesondere fiir die vornehmsten, an 20 Wie das den Makedonen mit den Thessalern

den Hof und in die Umgebung des KOnigs ge

zogenen Edelleute gebraucht worden ware. Aber

diese MOglichkeit ist sehr gering. Keinesfalls

wird sie bewiesen durch die bei Arrian yorliegende

Bezeichnung ct d/wip' avzdv s., denn diese scheint

eine Unterscheidung von den hmeU « xaXovftevoi

zu bezwecken, nicht etwa eine Unterscheidung

von den nicht in die Umgebung des KOnigs ge-

zogenen Adeligen. Und daB zu Alexanders Zeiten

gemeinsame Fest der 'EzaigiSta mit dem Institut

der L zusammenhangt (s. Hoffmann Die Make-

donen 93. 115 und o. 'Ezaigia), ist ungewiB.

Als die Keiterei, von jeher die Nationaltruppe

Makedoniens, eine festere militarische Organisation

erhielt, wurde die Bezeichnung «. ehrenhalber ani'

diese Truppe iibertragen. Das geschah vermut-

lich erst unter Philippos. Aus Theopompos frg. 249

(FHG I 320) geht hervor, daB unter Philippos

ohne Zusatz meist nur die nachste Umgebung 30 die <plXoi und die L xaXovnevoi (d. h. i. im eigent

des KOnigs bezeichnet, spricht strikt daffir, daB

dies die urspriingliche Bedeutung des Wortes bei

den Makedonen ist. Dafflr spricht ferner noch

ein anderes Moment. Unter Alexander gehoren

zu den I. im engeren Sinne auch Nichtmakedonen

(z. B. Arjfidgazog Kogtv&iog zuiv a/J.<p' avzov e.

Arrian. I 15, 6; Mdfaeo«(?) m 16, 9; Eumenes
vonKardiaVII 14, 9; Mrjdtog von Larissa, Arrian

VII 24, 4. Diod. XVII 117; Ind. 18, 7). Das

lichen und im fibertragenen Sinne) schon neben-

einander existierten. Nnr der letzte Teil des Theo-

pomp-Fragmentes 249 handelt von den s. hneis
;

ihre Zahl gibt Theopompos auf 800 an (ofo/iai

yag zovg czaigovg ov nXeiovag ovzag xaz' exeivov zov

Zqovov oxzaxootojv). Anaximenes von Lampsakos

(bei Harpokr. s. ne^haigoi) berichtet von einem

Alexandres, fiir den vermutlich (s. z. B. Kaerst
Gesch. d. Hcllenismus I 136) Philippos eingesetzt

wie sich aus Theopomp " frg. 249 (FHG I 320)

entnehmen laBt : "Enstza 8' ol L avzov ex noXXaiv

xoTicov f)oav aweggvrixdzeg • ol fiiv yag l| avzf<g

zijg x^QUSi °l $" *x dezzaXiag, ol 8k ex zrjg SXXtj;

'EXXdSog . . . ovzoi axeSov tbiavzcg elg Maxedoviav

d&goioOerzeg i. qjrf.butov ngoorjyogeiovxo (s. auch

Hoffmann Die Makedonen 118). Hier wie im
folgenden (aufler der bei Athen. VI 260 D if.

erhaltenen Stelle) muB von den i. im engeren

scheint schon unter Philippos so gewesen zu sein, 40 werden muB: enciza zovg fur evSo^ozdzovg Imtevetv
" "

ovveJHoag haigovs ngoorjyogevae, zovg 8h nXetotov;

xal zovg neZovg elg Xoxovg xal SexdSag xa't zae

aXXag dgxdg 8te?.<ov nefyzaigovg oirofiaoev, oniog

exuzegoi fiezexovzeg zrjg jiaodtxijg izaiglat Ttgo-

{hvfiojaxoi StazcXcSotv ovze;. Stellt man sich aut

den Boden der oben gegebenen These, zu der des

Anaximenes Bemerkung tiber das fiezixav zijg

/iaodtxfjg ezatglag gut pafit, so ist nicht mehr
mit so grofier Wahrscheinlichkeit der SchluB ge-

Sinnediei Rede "sein; die Truppe kann nicht ge- 50 boten, daB Anaximenes hier zwei^z'Hlirh

meint sein, da sie sich nach Ausweis der Hen-
;i ""' J " '"""

'

bezeichnungen aus Makedonien rekrutierte, und

da die Thessaler und Griechen im makedonischen

Heere eigene Kontingente bildeten. Wenn aber

schon unter Philippos die e. zov fiaatXeayg nicht

notwendig makedonische Adelige waren, so spricht

das weiter daffir, daB das Wort im makedonischen

Sprachgebrauch von diesem engen Kreis ausge-

gangen ist. Denn derselbe Philippos hatte schwer-

lich dieses Wort zur ehrenden Bezeichnung fiir 60

die militarische Organisation des makedonischen

Adels benutzt, wenn es die Bedeutung .inake-

donischer Edelmann' ebemals besessen, aber in-

zwischen eingebfifit hatte. Dagegen war diese

Bezeichnung eine Ehre fur die makedonische

Reiterei, wenn sie bisher nnr der engsten Um-
gebung des KOnigs zukam.

Wenn also aller Wahrscheinlichkeit nach L

!IUS-

der

zu-

der

7\\

bei

einanderliegende MaBnahmen, die Schaffung

L und der Infanterie, falschlich in eine

sammengezogen habc, was man bisher aus

Bezeichnung xe£haigoi glaubte schlieHen

miissen (z. B. Kaerst a. a. O. A. Bauer
J . v. II u 1 1 e r Hdb. IV 2 1 2 424). Die ^.-Kavallerie

stand dem bisherigen Gebrauch des Wortes soviel

naher, dali die naliere Angabc ,zu Pfcrde' parallel

den xeZhatgot entbehrlich erscheinen konnte. um-
somehr, als die offizielle Bezeichnung der Hetiiren-

reiterei noch unter Alexander keineswegs i. schlech t-

hin lautet, sondcrn in der Regel oi Lincis oi hatgr.-i

(xaXovfitvot) oder t) izaigixi/ hno; ; so nach dem Ai-

rianischen Spracbgehrauch, der sie sorgfaltig von

den I. dfup avzov scheidet. Zu gleicher Zeit oder

wenig spater schuf Philippos eine FuBtrnppe, die

ebenfalls durch Benennung nach dem engsten Kreis

um den Konig geehrt wurde (xeiezazgoi, s. d.).



1379 'Eraigoi Heterodoxia 1380

Die Organisation der £. als Truppe kennen

wir erst aus der Zeit Alexanders genauer, doch
wird sie im Anfange der Regierung Alexanders

in alien Stlicken mit der ursprunglichen, auf Phi-

lippos zuruckgehenden identisch sein.

Die Grundteilung der Truppe ist unter Ale-

xander die in lien; erst in Susa gliedert Ale-

xander, als Nachschilbe aus der Heimat eintreffen,

jede lie in zwei Lochen (Arrian. Ill 16, 11). Die

Gesamtzahl der rait zum asiatischen Feldzug aus-

geriickten Hen betragt in der Schlacht von Gau-

gamela acht. Sie werden Arrian. HE 11, 8 aufge-

zahlt und sind nach den Ilarchen {KXsXxog Agco-

aldov , rXavxlag, 'Agioxmv, SdazoXig 'Eg/toSoigov

(Ersatzbezirk Amphipolis; Arrian. I 2. 5; s. o.

Bd. I S. 1949), 'HgaxXsldrjg 'Avxioxov (Ersatzbezirk

Bottiaia; Arrian. I 2, 5; s. o. Bd. HI S. 795),

Atjfiqxgiog 'AX&aifievovg , MsXeaygog, 'Hyiloxog

limoaxgdxov) benannt. Wie sich dazu verhalten

1. die lie von 'AnoXXojvla , Ilarch Saxgdxtje

Sa&arvos, am Granikos kommandiert von ITxoXs-

fiaTos 4>ilLbixov (Arrian. I 12, 7) und in Klein-

asien zu verschiedenen Sonderkommandos ver-

wandi (Arrian. I 12, 7), ferner 2. die 'Av&e-

Movoia (s. o. Bd. I S. 2369), Ilarch ITegoldag

Mevso&eeog, und 3. die Aevyala xaXov/xevrj (I. G.

Droysen Herm. XH 236, 1. Hoffmann Ma-

ked. 87; doch wohl Ortsname), Ilarch Tlavxog-

davog ZXedvdgov, beide bei Issos erwahnt (Arrian.

II 9, 3), ob sie den acht erwahnten zuzurechnen

oder unter ihnen enthalten sind und nur den

Ilarchen gewechselt haben. ist unklar. Plutarch

(Alex. 16) erwahnt dreizehn Hen. Als Ersatzbezirk

kennen wir noch die dvoy&ev Maxs&ovla, auf die

wohl zwei Hen kommen (Arrian. I 2, 5). Die He
dio Klelxos heiBt tX>] ^aatXixfj (Arrian. I 18, 3.

n 5, 9. IH 1, 4. 8, 1. 11, 8. 12, 3. 18, 5. 19,

8); ihr gehOrten vielleicht auserlesene Leute aus

der ganzen Truppe an. Wenn gelegentlich (Ar-

rian. IH 11, 8) noch eine andere lie, die des

'HyiXoxog 'biTtooxgdxov , als jSaoiXixrj bezeichnet

wird, so deutet das daraufhin , dafi diese beiden

zusammen einera engeren Verbande angehOrten.

Fur eine solche Zusammenfassung von je zwei

Hen kOnnte man vermutungsweise auch anfiihren,

daB die flaoiXixi] ZX-q einmal mit einer (Arrian.

III 8, 1) , ein anderes Mai mit drei andern zu-

sammen (Arrian. I 18, 3) zu Sonderkommandos
benutzt wird, wonach man in der nur einmal vor-

kommenden xetgagxla, wenn sie sich auf die k.

bezieht (Arrian. Ill 18, 5), den vierten Teil der I.

= zwei Hen zu vermuten geneigt sein kOnnte.

Eine eigentiimliche, iibrigens auch beim make-

donischen Fufivolk belegte Erscheinung (s. Arrian.

V 13, 4) ist der tagliche Wechsel der fjycftorla

(fur die Hen der I. bmu; s. I 14, 6).

Ton der Starke dieser Truppenteile haben wir

wenigstens eine annahernde Vorstellung (s. I. G.

Droysen Herm. XH 236ff. H. Droysen Unters.

uber Alex. Heerwesen 27ff.). Sie mogen, an Zahl

ungleich, weil auf bestimmt abgegrenzten Ersatz-

bezirken beruhend, 150—250 Mann umfaBt haben.

Die Gesamtstarke der haigtxij buiog ist unter

Alexander wesentlich grOBer als unter Philippos

(b. das obige Theopomp-Pragment). Wahrend es

unter diesem nor im ganzen 800 waren, l&fit sich

die Zahl allein der nach Asien mitgenommenen
battle I. unter Alexander auf etwa 1800 schatzen

(J. G. Droysen a. a. 0.). Sie ist dann noch

weiter vermehrt worden; nach Arrian. VI 14, 4

schevnen sie betr&chtlich fiber 1700 betragen zu

haben. Befehlshaber der gesamten btixsig I. ist

Philotas, der Sohn des Parmenion (Arrian. Ill 11,

8. 1 14, 1. Diod. XVII 17, 4). Von den einschnei-

denden Veranderungen, die Alexander etwa seit

dem Aufbruch aus Susa mit der Truppe vorge-

nommen hat, lafit sich keine klare Vorstellung

10 gewinnen. Es lafit sich nur soviel sagen. Nach
der Philotaskatastrophe ernennt Alexander zu

Hipparchen der iicuQixrj Imiog an Philotas
1

Statt,

indem er die Truppe teilt, seinen Freund 'Hyai-

oxla>v 'Apfoiogos und den Msherigen Darchen der

(taoiXixij TXr/ KXettog AgomiSov (Arrian. m 27,

4). Diese Zweiteilung spielt aber keine Bolle, zu-

mal sie nach Kleitos' Tode wieder beseitigt zu

"sein scheint. Denn spater kommandiert Hephai-

stion die gesamte ixatgtxf) uuiog, in welcher Eigen-

20 schaft er spater den Titel z'Xiaezo; fuhrt. Die I.

iimsig heiBen demzufolge 'Hqjaiaxloivot x^^SX^i
ehrenhalber auch nach seinem Tode noch, als

sie von Perdikkas kommandiert wurden (s. den

Art. Hephaistion o. S. 293).

Im ubrigen tritt die Einteilung in Hen seit

dem Aufbruch aus Susa zuriick hinter derjenigen

in Hipparchien; iiber das Verhaltnis dieser Hip-

parchenstellungen zu den eben erwahnten s. Hip-
parches. Uber die Bewaffnung der i. Imtstg

30s. H. Droysen Heerwesen und Kriegffihrg. d.

Griech. 109, 2. D elb ruck Gesch. d. Kriegskunst

I 141. [Plaumann.]

Hetera (ij Exiga), Stadiasm. m. m. 352. 353.

Imhoof-Blumer Zur Munzkunde GroBgriechen-

lands, Siziliens, Kreta usw., Wien 1887, 25f. Swo-
ronos Num. de la Crete Anc. 149 und 217) s. den

Art. Etera Bd. VI S. 712 und den Art. Latos
Nr. 2). [Blirchner.]

Hetereins, erwahnt 709 = 45 von Cic. ad

40 Att. Xni 50, 2. Vgl. Etereius s. Bd. VI S. 712,

58ff. [Miinzer.]

Heterodoxia. Die Andersglaubigkeit im
Gegensatz zur staatlich geregelten Orthodoxie ; vgl.

den Art. Haeresis; die Feststellung des rich-

tigen und alhjemeinen Christentums erfolgt nach

der Auffa8sung des Staats durch den Kaiser ; sie

erfolgt meist auf dem Wege, daB der Kaiser

unter Zustimmung der Vertreter der Kirche (Bi-

schofsversammlungen) die Lehrmeinung irgend

50 einer Sekte als irrig bezeichnet. Urheber und
Anhanger der Irrlehre werden aus der allgemeinen

Kirche ausgeschlossen. Die Abweichung vom
richtigen Glauben erscheint nicht nur als eine

Verletzung Gottes, sondern auch als Angriff auf

den Staat, Valent. Theod. Arcad. Cod. Theod. XVI
4, 3 (392). Arcad. Theod. Honor. Cod. Theod. XVI
5, 40, 1 (407): volumus publicum crimen esse, quia,

quod in religione divina committitur, in omnium
fertur iniuriam. Seitdem das Christentum zur

60 Staatsreligion geworden ist, hat der staatliche Aus-

schlufi aus dem offiziellen Christentum auch Reehts-

nachteile fur den Ausgeschlossenen zur Folge.

Sie bestehen in der Kegel in Ehren- und Ver-

mOgensfolgen (Infamie, Unfahigkeit zu Amtem,
Verlust von Testier- und Erbf&bigkeit, Konfis-

kation des VermOgens); dazu kOnnen verschie-

dene Formen der Aufenthaltsbeschrankung treten,

vereinzelt wird auch Todesstrafe angedroht. Hit
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schweren Strafen wird namentlich gegen diejenigen

Andersglaubigen vorgegangen, die ihre irrige und
vom Staat miBbilligte Meinung durch Lehrvor-

trage verbreiten, Weihen vornehmen und Ver-

sammlungen abhalten, ebenso gegen Personen,

die durch Gewahrung von Versammlungslokali-

taten die Propaganda heterodoxer Sekten erleich-

tern. Gegen einzelne Sekten (Manichaer, Mon-

tanisten), deren Tatigkeit als erhebliche Gefahr-

Name. Aus der Beschreibung des Aristoteles,

die unten folgt, geht hervor, daB das Altertum

die Vertreter der beiden Familien der Feld- und
Laub-H. meistens nicht unterschieden hat. Wenn
uns also auch verschiedene Namen uberliefert wer-

den (oxqIq, /Sqovxos, Pqvxos, xSgvcoyj, pt&axa^,

ndgvoy, locusta), so dtirfen wir dahinter nicht

ebensoviel verschiedene Spezies vermuten. Denn
was mit Ausnahme von gr. dxgis und lat locusta

dung des effentlichen Friedens erschien, wurde 10 gesagt wird, ist so verschwindend wenig, daB sich

mit besonderer Strenge eingeschritten. Die plan-

maBige Verfolgung der Ketzer beginnt mit Theo-

dosius d. Gr. Quellenmaterial : Der umfangreiche

Titel des Cod. Theod. XVI 5, dazu Nov. Theod.

n 3. Nov. Val. ni 17. Cod. lust. I 5. Litera-

te: J. Gothofredus Ausgabe des Cod. Theod.

Paratitlon zuXVI 5 (VI 116-122). E. Piattner
Quaestiones de jure criminum Romano (1842)

252-264. E. Loning Geschichte des deutschen

sichere Schliisse daraus kaum ziehen lassen. Uber
fSgoUxog, (Sgvxog und fidoxag schreibt das Etym.
M. : eldog axgidoe ' stagd xo flgyxsiy (to eo&ieiv)

fSgiixog xai jigovzog xaxa siXsovaa/iov xov • xo 6e

avxo xal /laaraf xaXsixcu naga xo [taoaoftai. Ni-

xavdgog • ,ftaoxaxt oixopogcp IvaXiyxiog' (ther. 802).

KXeixagx°S^ fprjaw, oxt TtagdA^gaxiojxaig fidoxaS

xaXetxai f) dxglg. Hes. S. flgovxos halt dies Wort
fur ionisch und sagt, die Kyprier hatten das griine

Kirchenrechts I 95ff. Th. Mommsen R. Straf- 20 Heupferd, die Tarentiner den dxxsXa^og so genannt.

recht 595ff. [Hitzig.]

Hetoimaridas^ angeBehener Spartaner, Mit-

glied der Gerusie, soil 475 durch eine Rede die

Spartaner bewogen haben, vom Kriege um die

Seeherrschaft Abstand zu nehmen (Diod. XI 50,

6—8). [Lenschau.]

Hetoimokles, Sohn des Hipposthenes aus

Sparta, siegt zu Olympia funfmal im Ringkampf,

Anfang des 6. Jhdts. ^aus. Ill 13, 9; vgl. FOr-
ster Die Sieger in den olymp. Spielen nr. 86

—90). [Sundwall.]

Heudanemos, EvSdvefiog • ayyeXog jtago) 'A&rj-

ralotg, Hesych. Das attische Geschlecht der H.

oder Eudamenoi (s. o. Bd. VI S. 893f.) wird von

Toepffer Attische Genealogie HOff. mit dem
korinthischen Geschlecht der Anemokoitai (of dv£-

fiovg xoifiltovxsg, s. o. Bd. I S. 2180) verglichen,

und es wird demgemaB der auch in Eleusis ver-

ehrte Gentilheros H. (Arrian. anab. Ill 16, 8) als

Mit axxiXafiog (erwahnt z. B. Gal. VTH 397.

Her. IV 172, der erzahlt, dafi die Nasamonen in

Nordafrika gemahlene dxxeXafioi mit Milch ver-

mischt tranken. Eubul. bei Ath. X 450 a. Lucill.

Anth. Pal. XI 265) ist ein zur Familie der Phas-

midae gehoriger Kerf, Rossis Gespenstschrecke

(Bacillus Rossii) gemcint. Plin. n. h. XXEX 92

versteht unter ctttelebus wohl die Jugendform der

italienischen H. (Oaloptenus italicus). Als ein

30 eUog dxgi&mv erklaren ftdoxag~ auch Eustath. Od.

1496, 53 und Hes. s. v. ; als identisch mit dxglg

soil es Sophokles frg. 645 gebraucht haben : Phot.

248, 18. Aristophanes dagegen hat mehrere Ma'e

den Ausdruck jidgvoy. Ach." 150 werden die den

Athenern zu Hilfe ziehenden Thraker so genannt,

Av. 588 heiBt es von den Zustanden in Wolken-
kuckucksheim : ngioxa ftev avx&v Tag olvdr&ag oi

jidgvojieg oi xaxiSovxai, dXXd yXavx&v Xdxog els

avxovg xal xegxyfldcov btaghpsi. Und AeUan.

ein alter Heros erklart, der die Winde bandigt, 40 scheint hist. an. VI 19 den ndgroy von der dxgig

wie Zeus Euanemos, Athena Anemotis u. a. (vgl.

Gruppe Griech. Mythol. 834ff.). DieUberlieferung

gibt kein Bild von den priesterlichen Funktionen

der H.; wir wissen nur von einem Rechtsstreit

zwischen diesem Geschlecht und den Kerykes ntgi

xov xavove (Dion. Hal. de Dinarch. 11) und von

dem Gentilaltar in Athen (Arrian. a. a. OX U s en e r

Gotternamen 259 vermutet, daB die H. wie die

Anemokoitai die Obliegenheit hatten, durch Opfer

zu trennen, wenn er sagt popfiovoav dxgiSa xai

nagvona vnoxgiZovxa ; vgl. XVII 19. Hes. erklart

wieder ndgvontg = dxgldeg. Ahnlich Artemid. II

22. Vgl. auch Sext. Empir. Pyrrh. I 49. ndgvoy
wird dzTsXapos von Phot. 398, 15 gleichgesetzt,

und Suidas sagt dazu : dxgiSog slSog, oi de fieXlooa;

dygiag (also offenbar eine Anthophora-Art)! Kog-
vwip (Buttmann Ausf. Gramm.1163 will xo'gvov')

schlieBlich wird nur an einer einzigen Stelle

und BeschwOrungsfonneln die widrigen Winde zu 50 (Strab. XTTT 613) als dialektischer Ausdruck der

bannen. Uber andere Erklarungen s. o. Bd. VI
S. 893f.). Der Sinn der Hesych-Glosse ist unsicher

(YgL A. Mommsen Feste d. Stadt Athen 209);
Usener a. a. O. liest Eiddvefioi -yevog naga'Aftr/-

vaioig. [.Tessen.]

Henrippa (Evginna), Epiklesis der Artemis
in Pheneos neben Poseidon Hippios. Ihr Heilig-

tum und das Kultbild des Poseidon Hippios sollte

nach der Legende Odysseus gestiftet haben, als

Otaer fur ndgvati> erwahnt, das seiner3eits wieder

durch dxglg interpretiert wird; Hesych. wiederum

setzt xogvcomdeg gleich xcovcons; (Stechmiicken).

Camus Histoire des animaux d'Aristote (Paris

1783) versteht unter dxgig das Heimchen (Gryllus

domesticus), und es ist vielleicht nicht unmOglich,

daB man teilweise auch die Grab-H. von den ubrigen

nicht getrennt hat, zunial da die Jugendformen

der H. den ausgebildeten Grillen nicht unahnlich

er die ihm entwendeten Rosse wiedergefunden 60 sehen. Fabricius und StrackUbers. d. Naturg.

hatte, Pans. VHI 14, 4. Munzen von Pheneos
zeigen den Kopf der Artemis, auf der Ruckseite

ein Pferd; vgL Immerwahr Kulte Arkadiens 148.

'Obex die Beziehungen der Artemis zur Pferde-

zoeht TgL o. Bd. Dt S. 13451 Gruppe Griech.

Mythol. 1292, 3. [Jensen.]

Hewearoeke (Fam. Acridiodea, Loeustidae,

Gryflidae).

d. Tiere d. Arist. (Frankfurt a. M. 1816) wollen

eine Zikadenart darunter verstanden wissen. Dar-

aus zieht dann Frantzius Aristoteles uber die

Teile der Tiere (Leipz. 1853) den meiner Meinung
nach im groBen und ganzen richtigen Schlufi, daB

mit axgie Arten der 3 oben genannten Familien

gemeint sind.

Aussehen nnd Lebensweise. Die H. ge-
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hort zu den Insekten (Arist. hist. an. IV 7 p. 5311, mir bedenklich, mit Didot txuSa fur axgifa zu

20)- sie vermag sich duTch Beugen und Strecken schreiben, da doch schon Phnius dieses las. Kner

ihrer srroBen Springbeine, die die hintersten dei konnte man, wie es Cresswe 11 Aristotle's History

sechs sind welche sie hat, weit fortzuschnellen of animals (London 1862) tut, an die Baubwespe-

(part an 'iV p 683a 33. Plin. n. h. XI 10b Sphex lacerticida denken/ Als Futter der H. nennt

258V ihr Magen steht durch ein verschlungenes Nic. ther. 803 Kornahren, Ar. av. 588 Weinbluten

;

Gedk'rm mitdem After in Verbindung (Arist. hist, ftir ihre Peinde gelten ebd. Nachteulen und Turm-

an TV 7 p 532b 8). ttber das Fortpflanzungs- falken, bei Arist. mir. ausc. 175 p. 847b 4 Maul-

s?eschaft das durch Paarung geschieht (Arist. hist. wiirfe und bei Aelian. hist. an. Ill 12 Dohlen.

an V 19 p 550b 30; gen. an. I 16 p. 721a 2), 10 Stimme. Die H. bringen Tone hervor: Theocr.

erzahlt Arist. hist. an. V 28 p. 555 b 18ff. aus- VII 41; es ist ein Zirpen, das durch Beiben der

iuhrlicher folgendes: ,Die H. begatten sich in der- Springbeine an den Flflgeldecken (Anst. hist. an.

selben Weiselie die anderen Inlekten, indem das IV 9 p. 535b 11) oder der Flugeldeckenwurzeln

kleinere Tier das groBere (denn das Mannchen ist aneinander (Phn. n. h. XI 107) entsteht; es wira

kleine*) belegt. Die Eier legen sie mit einer am Arist. de and. 804 a 23 kyvgov genannt und mit

hinterenKorperendebefindlichenIegerOhre,welche den Stimmen der Zikaden und KachtigaUen ver-

die Mannchen nicht besitzen, in kleine LOcher ab, _ glichen. Ja sogar Dichter singen begeisterte Lob-

deren sie mehrere dicht nebeneinander in die Erde , lieder auf ihre kleinen tienschen Kunstgencssen,

bohren die dann einem Wabenstiick gleicht. Die die man tcilweise im Hause pflegte, und beklagen

Eier sehen wie ovale "Wiirmer aus und sind mit20ihren friihen Tod; so schon Ennna (Pirn. n. h.

einer feinen Schleimschicht wie mit einer Haut XXXIV 57) ; dann Anstodikos Anth. Pal. VII 189,

iiberzoeen die sie zu einer hoheren Form heran- Anyte 190 (Myro setzt einer H. und einer /dkade,

reifen laBt- sie sind iiuBerst zart und werden bei ihren beiden Spielgenossen, einen Grabstein^, Mna-

der Berfihr'ung leicht zerdriickt; sie liegen nicht salkas 192 und 194, Meleager 195, dessen Gedicnt

an der Oberflache, sondem etwas unter der Erde. ich hier ttbersetzen mochte:

Haben sie sich zu Larven entwickelt, dann kommen Heupferd , memer Bekiimmernis Trost,,
scWat-

sie aus der erdigen UmhuUung ab kleine schwarze bnngendes Tierchen,

Tiere hervor' bald aber hauten sie sich, werden Heupferd, Muse des Lands, flugelgesangesbegabt,

schnell frrOBer, legen gegen Ende Sommers wieder Hellen Tones der Leier Nachahmerin, sing mir

ihre Eier ab und sterben gleich darauf ; denn 30 ein Liedchen

schon wiihrend des Geburtsaktes entstehen Schma- Schlage mit zierlichem FuB an die geschwatzige

rotzertierchen auf den Nacken der Weibehen. Auch
,, 7"^' ,^a„„^

die Mannchen sterben urn dieselbe Zeit. Die Zeit, DaB du von Leid mien erlCsest und nachtdurch-

zu der sie aus der Erde hervorkriechen, ist der
_

wachender Sorge

Fruhling In gebirgigen und unfruchtbaren Ge- Stimme den Ton mir an, dervonderLiebebefreit.

gendenlibteskeineH., sondem nur im gepflugten Wahrlich, ich gebe dir Lauch, stetsgrunenden,

Ackerboden der Ebene, der fiir ihre Eiablage die moigen «nm L^tae

srttnstigsten Bedingungen bietet. Die Eier bleiben Und ein tauiges Korn, das demem Kiefer benagt

den Winter iiber in der Erde, und im nachsten S. weiter die Epigramme von Phaennos 197

Fruhiahr werden neue H. daraus.' Vgl. auch VIII 40 und Leonidas 198. Urn den 21. Marz und den

17 p 601a 3 X 6 p. 637b 16; gen. an. I 16 23. September herum sollen die H. am meisten

p 721a 20. Dieser Darstellung fttgt Plin. n. h. zirpen: Plin. n. h. XI 107. Die Orte Lokroi und

XI 102 noch hinzu. daB ein trockenes Friihjahr Ehegion in Unteritalien werden durch em tiefes

der Entwickelnng der H. gunstiger sei, als ein Tal getrcnnt; auf der einen Seite nun waren, so

feuchtes, in dem viele Eier zu Grunde gingen. erziihlt Strab. VI 260 die H tonlos, auf der

Ferner fiihrt er die Ansicht einiger an, es gebe anderen zirpten sie; als Ursacne wird ieucntig-

zwei Generationen H. im Jahre, die eine im Mai, keit und Trockenheit des Klimas angegeben. Da-

die andere im Juli-August. In Indien soil es seibst steht auch die Anekdote von dem lokn-

meterlange H. geben, deren Beine man, getrocknet, schen Zitherspieler Eunomos, dem
i
eine H., als lhm

als Sagen gebrauchte (vielleicht liegen Nachrichten 50 wahrend des Wettkampfes eine Saite gesprungen

iiber Cvphocrania acanthopus zu Grunde, die war, den Ton erganzt hatte.

0,215 m lang wird). Von Goldglanz der Flugel- Verheerende Schwarme. Schon assynsche

decken einer arabischen Art spricht Aelian. hist. Inschriften sprechen von H. Auch aus der Bibel

an. X 13. Nach Arist hist. an. IX 6 p. 612 a (Exod. X) ist uns die Schilderung ernes ungeheuren

34 und Plin n h XI 103 machen sich die H. H.-Schwarmes als achte Landplage, die Got* fiber

auch an Schlangen heran, die sie im Genick fassen. Agypten verhangt, bekannt. DaB in Palastrna ein

Hier liegt die nchtige Becbachtung vor, daB die solches Ereignis nicht allzu selten war, beweisen

JL in del Tat nicht nur Blattwerk fressen, sondem einmal die vielen
>
Vergleiche mit EL inder Bibel

auch nach Fleischkost besonders lustern sind; und (z. B. Judd. VI 5. VII 12. Jes. XXXIII 4. Am.

zwar greifen sie jedes Tier, wie Fabre BOder aus 60 VII 1. Nah. HI 17); dann aber auch die manrug-

der Insektenwelt I 37 beobachtete, an den Genick- fachen Ausdriicke, die die hebraische Sprache fur

nervenknoten an. DaB sie auch auf kleine Schlan- dieses. Insekt hat. Es sind 10, die freilich nicht

gen losgehen, ist zwar neuerdings noch nicht be- alle mit Sicherheit ubersetzt werden kfinnen ;
Uegen

obachtet, aber fflr vOllig unmOglich mflchte ich es doch offenbar Beobachtungsfehler vor; denn Lev.

niehthalten; spricht doch Ps.-Aristoteleg an einer jj 22 wird ng"i8 (sicher die Wander-H.) zu-

anileim Stelle (mir an^ 139 p. 844b 23) von ^ - ^ ^ ^^
Zweikampfen zwischen Skorpion nad H., die zu """™ """ *rT »- **

Onnatea die«er augfallen. Jedenf&lls scheint eg fttfiiges Tier, das nicht («5 nicht einstimmig Qber-
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liefert) auf zwei Beinen hupft, genannt. pfc Nah. &e *h* V ™^ °tfe<x, «*W^T^,Z
III 15 erklart Hieronym^s mit tntlafc. und **»». wo-ww «*«^ ayovoa,

iibersetzen die LXX mit feft«w (vgl- oben). S. auch Wenn man ein paar H. verbrannte oder eine Bruhc

Jo I 4 II 25 Ps LXXVHI 46. Die friiheste von lhnen kochte und mit dieser Gruben ausruute,

Erwahnung der H. 'in der griechischen Literatur wurde man die Plage los (Pallad. I 35, 12. Geop.

ist Horn. H. XXI 12, wo die vor Achill fliehenden Xni 1, 5ff.). JTi-i •«
i n..

Troer mit einem vom Feuer aufgescheuchten H.- Als Nahrungs- und Heilmittel Das

Schwann verglichen werden. Hire regelmaBig im mosaische Gesetz (Lev. XI 22) empfiehlt H. als

Frtihiahr stattflndenden groBen Heeresztige, ver- Speise. In Athiopien gab es ein Volk das nach

anlaBt durch starke WindstoBe. ihre ganz un- 10 seiner hauptsachlichsten Nahrung axQiSo<paroige-

glaubliche Menge und ihr platzliches Erscheinen nannt wurde. Diese Leute fullten im iruhling

m Athiopien schildert der Geograph Agatharchides eine Schlucht mit Gestrupp und ^ndeten es an

;

bei Phot 250. Liv. XXX 2, 10 spricht von einem die H., durch den Eauch erstickt, nelen nieder

plOtzlichen EintrefEen der II. in der Gegend von und wurden yon ihnen gesammelt; gegen Faulnis

Capua im J. 202, XLH 2, 4 in den pomptinischen iibergossen sie sie mit balzlake: lhod. in ^.
SttmpfeTim J. 173; auch im folgenden Jahre Strab XVI 772. Plin n. i ^ 195 VH 29.

(10, 7) verheerten Wolken von H., die von Afrika Auch die Parther verschmahten sie nicht, Plin.

heruberkamen, ganz Apulien, zu deren Vertreibung n. h. XI 107. Seibst m Gnechen and fingen wohl

der Prator Cn. Sicinius abgesandt wurde. Im J. armere Leute BL und aBen sie
:
vgl. Ar. Ach. 1116^

125 v Chr. wurde (nach Iul Obs.) ein groBer Teil 20 Theocr. I 52. Theophylact. epist 14 wo era Hirt

Afrikas verwiistet; als ein Wind die H. ins Meer dem andern schreibt er habe getrocknete Feigen

ilT gla™ man sich gerettet, aber nun ent- und H. als Zukost aber ein junger Mensch habe

stand lurch ihre Verwesung eine Pestilenz ; daran mm die H. heimlich hinuntergeschlurft Johannes

soUen Seiche des Micipla 800000, in der Pro- der Taufer aB in der Wilste H. und wilden Homg,

vinz Carthago uber 200000 Menschen zu Grunde Matth. Ill 4. Marc. 1 6 Auch heute essen VOlker-

gegangen sein; in Utica wurden an einem Tage schaften Arabiens noch H., die sie zerstampten

1500 Leichen beerdigt. AusfQhrlich berichtet Phn. und rflsten. w „„,™„
n h. XI 104-106 uber die Zuge der H. Sie In der Medizm verwandte man die H

i

gegen

verursachen solches Gerausch, daB man sie fur Skorpiongift (Anst m.r ausc. 139 p. 844b 30);

Vogel halten konnte; sie verfinstem die Sonne ; 30 Diosc. LT 52 zieht hierfur eine Abart (rea>frhs ,,

bestiirzt stehen die Landbewohner da; denn wenn ovo?) die ungeflugelt und sehr langbeimg sei^ vor;

jene sich auf ihrem Acker niederlasseu, bleibt kein die Libyer urn Leptis herum sollen sie in^groBen

Hiilmchen iibrig; wenn sie mit dem Getreide fertig Mengen verspeist habe.u Die Beine m ZiegerJett

sind und Pflanzenkost nicht mehr vorflnden, fressen wurden gegen L«pra (Phn. n. h. XXX 30) ge-

sie sogar die Hausturen an. Sie iiberfliegen grofie rOstete ganze H ebenfalls in Ziegenfett gegen

Meeref wobei sie auch haufig zu Grunde gehen, Eauheit der Nagel (111), geraucherte gegen Stean-

xuid sind nicht selten von Afrika nach Italien gyie besonders der Frauen angewandt (123. Diosc

hiniibergekommen. sodaB die EOmer ihre Zuflucht II 52). Peisistratos stellte erne eherne H. auf der

zu den Sibyllinischen Orakeln nahmen. In Kyrene Akropohs auf, well man der Memung war daB

bestand ein Gesetz, bei Strafe der Verbannung 40 sie die Wirkung des besen Blickes abschwache

dreimal jedes Jahr die H. auszurotten, im Frfih- (Lobeck AgL 970ff).

jahi- die Eier, im Sommer die Jugendformen, im SpnchwOrthch ist prim locustapartetLucam

Herbst die ausgewachsenen Exemplare. Ahnlich war botem Naev. bell. Pun. fr. inc. 11
;
nach einem

es in Syrien. Auf Lemnos hatte die Polizei sogar griechischen Spnchwort galten die H. fur sehr

die Zahl der tot von jedem abzuliefernden H. fest- dumm. Wenn ^andleute von H traumen, so be-

gesetzt Man zahmte Dohlen fiir ihren Fang. Die deutet das nach Artemid. II 22 MiBernte, bei

Anwohner des Berges Kasius am Nildelta flehten anderen Menschen eine schlechte Heirat.

bei H.-Plagen zu Zeus, er mOge ihnen Pirole zu •
l^

033
!"'ffi,

deren Vernichtung senden, X 75. Ahnliches meldet HeMchotoikon metron, als Bezeichnung far

Eudoxos von den Galatern, Aehan hist. an. XVII 50 den Hekteu^s MaBe und Gewichte.

19. Varro hatte berichtet, daB ein ganzer Stamm Hexadaktjrlog (i^atoroiof.emBerg^essen

TOn den gefraBigen H. vertrieben sei, Plin. n. h. Kainm aus der Feme gleichsam m sechs Fmger-

Vm 104. Die Otaer verehrten den Herakles Kor- spitzen gegliedert erschemt ,
vgL ntvxaSaxvulov

nopion, weil er sie von dieser Landplage befreit oqos und nerreddxTvlos), AcU et Diplom. ed.

hatte, Strab. XHI 613. Die Athener hatten eine Miklosichund J.MullerlV 270. [Burchner.J

von Pheidias gearbeitete Statue des Apollon Par- Hexantion s. Heias.

nopios, der die gleiche Gefahr von ihnen abge- HeiBplethron , FlachenmaB, s. MaBe und

wandt; das erzahlt Paus. I 24, 8, der seibst be- Gewichte ,„,,.,, . ... ... ,

obachtet hat, wie am Berge Sipylos H. durch Hexapolis (»; Eforoiw, nchtiger ££<>"°"c;

Stunn und groBe Temperaturschwankungen ver- 60 denn in Nr. 1 ist das Wort Adjektivum IHeroO.

trieben wurden. Auch durch magische Steine I 144] zu Z*ev ™& bedeutet ein Gehiet, dag

snehte man ihrer Herr ro werden, Plin. n. h. gechs Stedte hat). 1) Das der donschen SIMte

XXTVn 124. An dem Kriege zwischen Magneten an Kleinasiens Sfidwestkuste umfaBte die secns

und Epneeem soU eine H. sehnld gewesen sein, St&dte: Knidos, Ialygos anf Bhodoa, Lmdos auf

Aelian. hist an. XI 27. Eine poetische Schilde- Ehodos, Kamiros anf Ehodos, Kog Md HalilBar-

nmg der BL-Scharen gibt Quint Smyra. H 196ff.: nasaoe. . ... . flu i?'
rcTL^Wr^trf^^to- *«r- »<5 ShOxvrto 8) Bund wch. 8ri«J^ 8^»?J1^,

W<» 2ooBtt£Z «/y*«m, «T « Vieon<u Pontuaufer. Vorner, wahncheinHeh hex der Kon-
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stituierung der rOmischen Provinz Moesien, ent- Hiarbas (gr. laQtpas bei Plut., lat. bei \erg.

stand daselbst ein Fiinfstadtebund , nevtanohs. larbaa, bei Liv. und Oros. Hiertas, bei Eutr.

Die mangelhaften Quellen erlauben uns, weder Hiardas), afrikanischer Komgsname.

die letzten ffinf noch die ersten sechs Glieder 1) Bei Iustin. XVIII 6, 1 und Verg. Aen. IV

dieser Organisatdonen mit Sicherheit zu bestim- 36. 196. 326 Name des afrikanischen Konigs,

men. Nach CIG 2056 c, ,die fiiglich der fruhe- der sich vergeblich wn die Hand der Dido be-

ren Kaiserzeit angehOren kann', gehorte dazu wirbt; nach Ovid, fast. Ill 552 eroberte er Kar-

zweifellos Odessos. Marquardt (Staatsverwalt. thago nach dem Tode der Dido. Iustin nennt

F 304f.) und Kalopothakes (De Thracia pro- ihn Konig der Maxetaner, eines sonst unbekann-

vincia Romana, Leipzig 1893) glauben auf Grand 10 ten Volksstammes; bei Vergil heifit er einfach

von CIG 2053d (aus Mesembria), in dei jemand Qaetulus, ebenso bei Ovid. Heroid. VII 123; da-

durch ein Denkmal von den Stadten Tomi, Istros gegen Ovid. fast. Ill 552 Maurus. Wann der

und Apollonia geehrt wird , da6 die mvrcbralts Name in die Sage eingedrungen ist, steht nicht

die erwahnten fiinf Stadte umfaBte. Statt Apol- fest: die filteste Version Tim. frg. 23 (Muller)

Ionia sollte, nach Kalopothakes, als dieselbe kennt ihn nicht, Cato bei Solin. XXVII 10

unterzngehenanflng.Kallatishinzugekommensein. nennt ihn Iapon. Der Name ist also jedenfalls

DiePentapoliswurde durch liinzutritt einer sechs- nicht vor der zweiten Halfte des zweiten vor-

ten Stadt eine H. Marquardt rechnet dazu christlichen Jhdts. in die Sage gelangt, und es

Istros, Tomi, Odessos, Mesembria, Apollonia und ist nicht ausgeschlossen, daB der histonsche

wahrscheinlich Kallatis oder Dionysopolis, Kalo- 20 Iarbas (s. Nr. 2) dazu den AnlaB gegeben hat.

pothakes aber Istros, Tomi, Odessos, Mesembria. 2) Konig von Numidien, vertrieb wie es

Kallatis und Dionysopolis. Einer ganz anderen scheint mit Hilfe der demokratischen Fiihrer

Meinung ist Mommsen (R. G. V* 283). Er folgt in Rom Hiempsal II. und nahm das Land in Be-

,den sichersten Ffihrcrn, den Mflnzen', und da es sitz (s. den Art. Hiempsal Nr. 2). Nach dem

in Niedennflsien sechs Mflnzstatten gibt: Istros, Siege Sullas unterstfitzte er den Statthalter Cn.

Tomi, Kallatis, Dionysopolis, Odessos, Markiano- Domitius Ahenobarbus, ward aber mit diesem

polis, so sind es dieselben, die die H. bildeten von Pompeius bei Utika angegriffen und be-

(MarManopolis ist von Traian gegriindet worden, siegt (Plut. Pomp. 12. Liv. per. 88. Aurel.

also bis dahin bestand nur die Pentapolis). Der Victor de vir. ill. 77). Auf der Flucht ward

Bundgeh0rtezuNiederm0sicn(dagegenKalopo-30er durch Bogud, den Sohn Konig Bokchus von

thakes a. a. O. Ex. B. 68f.), deren Statthalter Mauretanien, samtlicher Truppen beraubt und

fiber die Gemeindearbeiten von Tomi und Odessos warf sich in die Stadt Bulla, wo ihn Pompeius

Aofsichtffihrten, in den verbftndeten Stadten Altare zur tbergabe zwang und dann toten lieB (Oros.

und Denkmaler errichteten usw. (Pats chWissen- V 21, 13—14). Wenn er es war, der zur Ein-

schaftL Mitt, aus BosnienV 349). Er hieB xomw t»;s fiigung des Namens in die Aeneassage AnlaB

atnan6lt<os, xotvov xijs H-anoJUcoe oder xotvov z&v gab, so kann man vielleicht aus der Bezeich-

'EUyvarv. Die Organisation hatte eigenen Kaiser- nung Qaetulus bei VeTgilius schlieBen, daB Iarbas

kultus, dem ein novrdQxrjs vorstand. [VuliC] dem gaetulischen Kbnigshause angehBrte und

Hexapyla s. Syrakusai. den Thron Numidiens mit Hilfe der demokra-

Hexas, auch Hexantion, vornehmlioh sizili- 40 tischen Machthaber gewann. Sein Volk war

sche Rechnungsmunze , das Sechstel der Litra spater dem Sohne Hiempsals, Iuba I., unter-

(s. d.), geteilt in zwei ovyxtat, dem rOmischen tanig, Bell. Afr. 56. [Lenschau.]

Sextans entsprechend. Ausgepragt und mit zwei 'Iagiv Tas!4#a»ot'oj(appellativisch'?),Heilig-

Wertkugeln (seltener Strichen) bezeichnet inSilber tnm (Spratt Travels and Researches in Crete 11

nainon, Segesta, Lipara, von den Mamertinern S aim one. [Bflrchner.]

und auf sikulopunischen Mflnzen, Head HN« 'lagis usw.. dialektisch fur legos. [Bflrchner.]

120. 144. 149. 166. 172; 119. 121f. 139. 146.50 Hiberina, Ehebrecherin, Iuv. 6, 53f. [Stein.]

135. 151. 155. 166. 191. 156. 162. [Regling.] Hlberlnns s. Claudius Nr. 181.

Hiakinthos {'laxivdos IG XII 5, 864. 872. Hiaspis, Ortschaft am Tigris im Ostlichen

898), Phyle auf der Kykladeninsel Tenos. Davon Mesopotamien oder in Assyrien. Hier erwarb sich

ist ein Oh* genannt nr. 873, 6. 877, 8. 877: b> im J. 359 n. Chr., Ammian. Marc. XVDI 5, 7

Otcfi xqi 'IaxtvQtxQ. [Bflrchner.] zufolge, Antoninus, ein reicher in den Diensten

Hlannanef. Matribus paternis Hiannantf des Dux Mesopotamiae stehender Kaufmann, ein

(so und H.annanef lautet die flberlieferte Lesung, Landgut, als er sich durch die Bedruckungen von

in der einen Quelle mit Angabe einer Lflcke seiten seiner Gegner zur Flucht ins Sasaniden-

hinter F., vielleicht zu erganzen Hiannane[hisl) reich gezwungen sah. VgL dazu den Art. Anto-

war geweiht eine 1643 zu Koln gefundene, nach-60ninu8 Nr. 12 o. Bd. I S. 2572 und s. Bd. IV

her verschollene Inschrift, CIL XTH 8219, von S. 1091 unten. mem** [Street]

einem Centurio der niederrheinischen legio XXX HiberM s. o. Bd. LTC S. 1766.

ZJflma) Yftctrix), der ebd. auch den Mereurius Hibernia ist die zweitgrBBte der bntan-

verehrt hat (CIL xTTT 8288). Es ist offenbar nischen Inseln (grBBte LSnge ca. 480 km, Breite

ein Ortlicher germanischer Beiname der Matres ca. 280) and der weetiiehste Teil der altenWelt.

ans der Heimat des Stifters. Ihm Bonn. Jahrb. Die UrbevBlkening scheint .iberiseh gewesen

T.xxKHl 147, 287; vgl. 19. 4. Eoscher Lex. in sein, die dann iron dem Zweig der keltisehen

d. gr. n. r6m. Mythol. s. v. [Keune.] VBlker, den mau gewBhnlich Gaal oder Goidel I

nennt, erobert wurde. Die klassischen Be- haben), das Land mit wenigen Truppen (legione

nennungen der Insel lassen sich alle aus einer una el modieis auzfltis) erobern und niederhalten

altkeltischen Urform, Hwerijo oder Hweriju zu k6nnen. DaB er aber wirklich eingefallen sei,

(gen Hwerinos vgl das jetzige Erin) herleiten, sagt Tacitus nicht. Es ist zwar bisweilen in der

und 'sind zwar: 1. der bei den Griechen ubliche neueren Zeit behauptet worden (Pfitzner

Name Horn, zuerst bei Strabon (p. 75, 201 Ist Irland iemals von einem rom. Heere betreten

u a vgl. Diod. Sic. V 32 1e<»), aber offenbar worden? Neustrelitz 1883 und Jahrb. f. Phil,

aus alterer Quelle entlehnt. Da ligvri an Uqos CHI 560. G u d e m a n Classical Review XI 328.

erinnert, so wird Irland von Avien ora mar. 108 XIV 51), aber nie bewiesen. Sicher weiB Tacitus

insula sacra genannt; 2. die seltenere lovs&pla 10 nur in einem Punkt mehr fiber Irland als seme

(Ptol.), lat. luverna (Mela III 53. Iuv. II 159), Vorganger zu berichten. DaB es kleiner sei als

in der das ursprfingliche w erhalten ist; 3. die Britannien und inter Britanmam et Htspamam

herrschende lat Form Hibernia, wohl duTch liege, steht schon bei diesen; wichtig und neu

Nachahmung der adj. hibernug gebildet; daher ist seine Bemerkung, in melius adttus portusque

bei Claudian de IV. cons. Honor, VIII 33 glad- per eommereia et negotiatorejs eogniti. Ob m
alis Hiverne- 4 einzig dastehend und wohl aus dieser vielumstrittenen Stelle mit Halm t»-

dem keltisehen unmittelbar entlehnt ist Hiberio [teriora parum], melius usw. zu lesen sei, oder

(Confessio s. Patrici; vgl. Itin. marit. ed. Par- einfach in zu streichen, d. h. die Hafen seien

they-Pinder W. 5091. S. weiter Holder Sprach- besser als die eben erwahnten mgema eultusoue

schatz s *Iveriu und Rhys Proc. Brit. Acad. 20 bekannt, oder eine andere Auskunft zu finden

j 3Qf ist, laBt sich nicht entscheiden. Klar ist nur, daB

Die Alten haben die Insel wohl zu derselben (wie zu erwarten war) die Kiisten Irlands damals

Zeit wie Britannien kennen gelernt, obgleich leidlich bekannt und von Handlern besacht waren.

Nachrichten von Entdeckungen fehlen; Pytheas DaB einige von solchen Handlern unmittelbar

hat sie wahrscheinlich nicht besucht, und welcher aus Gallien nach Irland ubersegelten, ohne Bn-

Gewahrsmann hinter Strabon p. 75, 201 und tannien zu beriihren, Zimmer S.-Ber. Akad.

Diod Sic V 32 steht, ist nicht zu ermitteln. Berl. 1909, 363f., ist wahrscheinlich genug; gal-

Sicher hat sich eine genaue Kenntnis der Insel lische Handler, hauptsachlich wohl "Weinhandler,

sehr langsam verbreitet. Auch die rbmische Er- werden in der That nicht seiten im friihen Mit-

oberung Westeuropas in der caesar.-augustei- 30 telalter erwahnt, als direkt nach Westengland

schen Zeit brachte wenig Licht, und die da- oder Ostirland fahrend. Aber die Zeugnisse

maligen Schriftsteller haben wenig zu berichten. reichen gar nicht aus, einen intensiven Verkenr

Irland liege am Ende des bewohnbaren Welt auf dieser Linie zu beweisen, und die meisten

(Strab. p. 72), entweder nBrdlich von Britannien in der Romerzeit Irland aufsuchenden Kaufleute

(so Strabon, Mela) oder sudwestlich, gegenttber werden doch aus Britannien gekommen sein.

Spanien (Caes. beU. Gall. V 13), und etwa so Auf Berichten solcher Handler beruhen wohl

weit von Britannien entfernt wie Britannien die Angaben Ptolemaios (geogr. II 2), der 1U

selbst vom Festland. Die Einwohner seien auBerBt oder 11 (darunter 7 binnenlandische) *ota?,

roh, das Klima sehr feucht, die Weide fett, 16 Stamme, 15 FluBmundungen, 5 oder 6 Vorge-

so fett nach Mela III 53 (der wohl an Klee 40 birge namentlich anfuhrt. Wie man sieht, besaf.

denkt), daB peeora diutius pasta dissieiant; er gute Kenntnisse der Kiisten, obgleich seine

Strabon fugt hinzu daB die Iren sich mit Mut- Beschreibung der Westkiiste unklar und unbe-

ter oder Schwester ehelich verbinden. Vielleicht friedigend ist. Aber die Ortschaften die er mit

aus demselben Alter stammt Solins (23,2) aus den 47 Namen bezeichnen wollte, sind schwer

unbekannter Quelle entnommene Bemerkung, daB zu identifizieren. Man darf vielleicht die I^rni

in Irland weder Schlangen noch Bienen leben mit den spateren Krnai in Munster, die Erdmi

kSnnten. Die GrSBe der Insel wird von Caesar mit Lough Erne, die Voluntii mit den Ulaid

n. a. unbestimmt aber doch nicht unrichtig (als (jetzt Ulster), die Usdiae mit Ossory, die Conondi

kleiner als Britannien) angegeben, von Plinius mit den mittelirischen Coraind, den SenosnuB

(n. h. IV 102: 300x600 mill, pass.) und Mela 50 mit Shannon zusammenstellen; s. weiter Brad-

hoch fiberschatzt. Offenbar wuBte man in Rom 1 e y Archaeologia XLVIII 380. O r p e n Journal

-damals fiber Irland sehr wenig. Royal Soc. Antiquaries Ireland 1894. 115.

Auch die Eroberung Britanniens (43 bis Rhys Proc Brit. acad. I 30, 34. DaB aber

etwa 85) brachte Irland nicht in den romischen diese 47 Namen sehr wenig bedeuten, daB ro-

Kreis. Zwar beabsichtigte Agricola, Statthalter mische Kultur und sogar romischer Handel m
77/78—84/85, im J. 81/82 (Tac. Agr. 24) einen die Insel nicht wiTklich eingedrungen sind, er-

Eimlall, und mit dieser Absicht earn partem Bri- hellt aus den archaologischen Funden romischer

tanniae quae Eiberniam aspicit copiis instruxit, Mfinzen und sonstiger Altertumer. Diese Funde

d. h. Lancashire und Cumberland, oder vielleicht sind nicht nur auBerst dfirftig (nur 20 sind

Wigton und Galloway (wo aber romisehe tJber- 60 leidlich genugend beglaubigt, darunter keine

reste vollstandig fehlen), sicher nicht das fur Keramik), sondern fast alle sind auf oder un-

militariBchen Zwecken ganz unpassende Cantire. weit von der Nordostkuste (zwischen Lough Foyle

Er hatte die Idee, dnreh die Annexion Irlands die und der Nahe von Dublin) gefunden worden.

starken westlichen Provinzen des Reiehes Bri- FolgendesVerzeichnis ist von Norden nachSO-

tannien, Gallien nnd Spanien (vatentisrimam im- dengeordnet. 1. Unweit Coleraine, groBer Senate,

fMrit partem, vgL Tae. hist. HI 68, 5) enger m- 1506 SUbennanzen (wovon aber etwa 700 nnles-

sunmenzubinden, nnd hoffte (als erster der aahl- bar) aus dem 4. Jndt., zwei Silberbarren \\m*

loeen Optimisten, die sich um Irland geplagt VII 1198) nnd andere Silberarbat; naeh den
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Mtinzen zu urteilen (wenn man ein wohl schlecht

gelesenes Stuck von Honorius VOTIS XXX
MVLT1S XXXX auBer acht laBt), war der

Sehatz gegen J. 408 vergraben; 2. Giants Cause-

way, in derselben Gegend, Sehatz von mindestens

500 Denaren, von den aber nur 17 Stiick unter-

sucht waren (Vespasian bis Faustina II.); 3. Bal-

lyclough bei Bushmills (ders. Gegend), Sehatz

etwa 300 Silbermunzen, nie nntersucht;

(jetzt Pembrokeshire in Siid-Wales) iiberschifft

(Rhys Cymmrodor XVIII 26. 179. Zimmer
Nennius Vindicatus 84—90. K. Meyer Cymm-
rodor XIV 101). So zog, gegen 405, Irlands

Oberkonig Niall gegen Britannien aus und fand

seinen Tod in dem ,ictischen Meer'; d. h._ im
englischen Kanal (K. Meyer Otia Merseiana

II 84).

SchlieBlich hat doeh das Reich Irland beein-

4 Ballintoy (ders. Gegend), eine Goldmunze 10 fluBt. Durch Handel (Z i m m e r a. 0. Bury
- - ? /T >-—> -'--

Life of St. Patrick 350) oder Krieg oder alle

beide kam die christliche Religion nach Irland.

Nicht nur die Anfange, wie iiberall, sondern

auch die spatere Geschichte sind hier dunkel.

Der geschichtliche Wert der Patricius- (s.
_
d.)

Urkunden und Legenden laBt sich hier nicht

erbrtern. Auch muB es unsicher bleiben ob Pe-

lagius in Irland (Zimmer Pelagius in Irland

und S.-Ber. Akad. Berl. 1909, 558) oder, wie mir

Valentinians; 5. Dungiven (Lononderry) eine

Miinze Neros; 6. Moira, siidlich von Belfast, eine

Miinze Vespasians; 7. Downpatrick, acht Kupfer-

milnzen verschiedener Kaiser, Hiberius bis Kon-

stantin I.; 8. New Grange, bei Drogheda, ein

Denar Getas, zwei Kupfermiinzen, etwas Gold-

arbeit, zwei Goldmiinzen, Valentinian und Theo-

dosius; 9. Lambayinsel, etwas nordlich von Dub-

lin, ,romische' nicht genauer beschriebene Mtin-

zen; 10. Tarahugel, nordlich von Dublin, 13 kon- 20 wahrscheinlicher ist, in Britannien (Bury Her
- - - " "

---..-
. mathena XXX 26; Life of St. Patrick 15. 296)

geboren war. So viel aber darf man behaupten,

daB gegen Ende des 4. Jhdts. Irland bald christ-

lich wurde. Im J. 431 ging Palladius als erster

Bischof nach Irland (Prosper chron. s. a. 431),

und Patricius (Sucat) oder wer immer hinter

diesem Namen stecken mag, fand offenbar den

christlichen Glauben schon verbreitet (Bury
Patrick 349f.). Die Geschichte weiterzufuhren,

stantinische Kupfermiinzen; 11. Dublin, eine

Goldmunze Valens; 12. Clondalkin bei Dublin,

eine Kupfermiinze Pius; 13. Rathfarnham, sud-

lich von Dublin, ,romische' Miinzen; 14. Bray

Head (ders. Gegend), Kupfermiinzen Traians,

Hadrians u. a., je ein oder zwei in Skelettgraber

verteilt. Das sonstige Irland bringt nur wenige

weitere Nummern: 15. Grafschaft Fermanagh,

Ort nicht genau uberliefert, drei Kupfermiinzen;

16. Unweit Tipperary, Stempel eines Augen- 30 ist nicht meine Aufgabe. Zu den Kriegen sind

arztes, CIL VII 1315. 17. Templemore (Tipperary)

Mtinzen Pius und Gordian; 18. Castle Lyons

(Grafschaft Cork), eine Miinze Gordians; 19. Kil-

lenumery (Grafschaft Leitrim), ca. 100 Klein-

erz, Florian bis Konstantin I; 20. Grafschaft

Tyrone, Kupfermiinze von ,Augustus'.

Mit diesen wenigen und unbedeutenden R6-

merfunden kann man die Tatsache verbinden,

daB sowohl die einheimische Kleinkultur der

Eisenzeit in Irland, wie auch die frtiheste (leider 40

nicht genau datierbare) irische Literatur keine

Spur von romischem EinfluB verraten, wahrend

andererseits Irlands vorgeschichtlicher Reichtum

an Gold und hervorragende Goldschmiederei, die

vielleicht bis zum Anfang der Kaiserzeit fort-

dauerte (Beispiele in Brit, und Dubliner Museen;

6. auch Evans Archaeologia LV 397), nie von

klassischen Schriftstellern erwahnt wird.

Die erste wirkliche Beruhrung zwischen Ir-

endlich zwei lateinische Namen zuzuschreiben,

welche auf irischen Inschriften vorkommen, Ga-

leatos (Killorglin, jetzt Dublin Mus.) und Sagit-

tari (Burnfoot, Grafschaft Cork); diese sind wohl

Iren, die in den letzten Jahren der Kaiserzeit

unter den romischen Fahnen dienten (Rhys
Proc. Royal Soc. Antiq. of Ireland XXXII
1902, 16). [Haverfield.]

Hiberus usw. 1) s. lberus usw.

2) Hiberus, ein kaiserlicher Freigelassener,

dem Kaiser Tiberius nach dem Tode des Prafekten

Vitrasius Pollio im J. 32 n. Chr. zeitweilig die

Verwaltung Agyptens fibertrug (Dio LVIII 19,

6). Schon nach knrzer Zeit start er, worauf

(A. Avillius) Flaccus zu Ende des J. 32 oder An-

fang 33 (so Willrich Klio III 399) die Statt-

halterschaft Agyptens antrat, Philo in Flaccum

c. 1, LT 517 Mangey (durch eine freundliche Mit-

teilung von S. Re iter erfahre ich, daB s&mt-

land und Rom kam nicht von dem Eindringen 50 liche Hss. rijv Se^gov lesen, ausgenommen der

romischer Kultur in Irland sondern von dem
Eingreifen der Iren ins Reich. Ob in dem 1. und

2. Jhdt. irische Seeleute die britannischen Ktisten

verheerten, ist unbekannt; sicher sind Einfalle

von etwa 250 an. tTber diesen Einfallen liegt

selbstverstandlich schweres Dunkel; hauptsach-

lich hangt man von unverlaBlichen irischen Quel-

len ab, und die haufig darauf gebauten Ver-

mutungen entbehren solider Griinde. Doch steht

Cod. Vat. Pal. 248, der mehrmals die beste Uber-

lieferung darstellt und der hier t^v (Irjgov hat

[was leicht aus THN IBHPOYentstehen konnte],

so daB man den von Dio angegebenen Namen H.

wohl als den richtigen wird ansehen dfirfen).

Die Vermutung Dessaus (Prosop. imp._ Rom.

s. v.), daB er ein Freigelassener der Antonia, der

Gemahlin des alteren Drusus, gewesen und daB

einer seiner Nachkommen der Consul des J. 133

es fest, daB im 4. Jhdt. Scoti oder Scotti (s. d.) 60 M. Antonius Hiberus sei, kliugt sehr wahrechein-

aus Nordirland Britannien fiberfielen (der Cole-

raineschatz (s. o.) mag ihrer Bente zugehoren),

um schliefilich sich in Caledonia niederzulassen

(Rhys Celtic Britain 1904, 246). Kleinere Be-

wegungen trifft man fruher mid auch im Sfiden.

So sollen die Dean oder Deiai nm das J. 270
•as Deece in Meath ausfretrieben oder anagewan-
dert sein and haben sich dsnn nach Demetia

lich. [Stem.]

Hibis, Hauptort der groBen Oase el-Charge

in der libyschen Wflste (agyptisch hbt ; vgL Not.

dign. 1 27 und Lepsius Ztschr. fttr agypt. Sprache

X& [1874] 80t) mit einem Ton Darius gebauten

Tempel des Amon (Brugsch Beise nach d. groBen

Oase El-Chargeh, Leipsig 1878). [Grapow.]

Hlblseu s. o. Bd. I S. 1694.
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"Idgvaig. Als Substantiv zu ISgvco bezeichnet

I. das Niedersetzen; es wird aber vor allem von

Grundungen gebraucht, und zwarvom Errichten von

HeiligtOmern {iSqvoiv %[&]v i[tQ&v IG II Suppl.

71 d, 10). Solche Grundungen versprach man wohl

in Fallen groBer Not oder auch besonderen Gliickes

{Plat. legg. X 909E idgvoef; vmozveTo&ai foot;

xai Satfioai xal naial #s<5v). Plato warnt vor

leichtsinnigen Versprechungen (a. a. O. feed xal

des Benehmen Iugurtha aufs empfindlichste ver-

letzte (Sail. lug. 11), beschlossen die Briider zu-

nachst das Mobiliarvermogen und dann das

Reich zu teilen (Sail. lug. 12, 1—2). Zu diesem

Zweck nahmen sie ihren Aufenthalt in drei klei-

nen Stadten, die in der Nahe der Stadt lagen,

wo sich Mikipsas Konigsschatz befand (Sail. lug.

12, 3), d. h. also wohl bei Kirta oder in dessen

Nahe, da dies zu Mikipsas Zeiten den Mittel-

deovs ov oddwv idoveo&ai). Denn es kommt darauf 10 punkt des Reiches bildete (Strab. 832). H. re-
-• - - • "

' sidierte in Thirmida, und zwar in dem Hause

eines Numidiers, der zu Iugurthas vertrauten

Dienern gehorte. Mit seiner Hilfe liefi Iugurtha

H. nachts uberfallen und eimorden (Sail. lug.

12, 3—5), wohl noch im J. 116 (vgl. Flor. Ill 1.

Eutrop. IV 26. Oros. V 15, 3). H. war noch

sehr jung, als er starb (Sail. lug. 14, 22) und

von herrischer Gerautsart (natura ferox ebd. 11,

3), weshalb Iugurtha spiiter die Schuld auf die

an, die religiOsen Gepflogenheiten aufs strengste

zu beachten. In Boiotien besteht eine Kommission

von sieben, bisweilen auch acht Mannern (aepc-

dgtaxevovTee), die fiber die ordnungsmafiige Auf-

stellung oder Grttndung der hga zu wachen hat,

IG VII 1672 = Collitz Samml. d. griech. Dia-

lektinschr. 865. IG Vn 1795 = Coll. N. 807 a.

IG VLT 2723 = Coll. 570 = Solmsen Inscr.

Graecae ad inlustr. dial. sel. 15. IG VII 2724

Coll. 571. IG VTI 3207 = Coll. 494. IG VII 20 Numider schob, die H. wegen seiner Grausam

2724a. 2724b. 2724c. 2724d. 2724e. Ditten
berger zu IG VII 1672 hat im AnschluB an

Walpole und Boeckh nachgewiesen, daB a<ps-

dQiazevovieg = acptdgvovrsg ist; vgl. Solmsen
Berl. Phil. Woch. 1904, 1000. Muller Orchomenos

471. Boeckh zu CIG 1593. Daraus ergibt sich

nun, daB die I. ein wichtiger religioser Akt ist,

der sicherlich in ganz bestimmten ritaellen Formen

vollzogen werden muB. (Vgl. auch o. Bd. I S. 1686,

keit beseitigt hatten (Sail. lug. 15, 1).

2) Hiempsal II., vielleicht der Sohn Gaudas,

der nach Iugurthas Besiegung das verkleinerte

Numidien erhielt (s. den Art. Gauda o. Bd. VII

S. 855), war zur Zeit des ersten Biirgerkrieges

KBnig von Numidien. Nach der Verjagung der

Demokraten aus Rom im J. 88 wandten sich der

junge Marius und Cethegus nach Afrika, wo sie

zunachst von H. freundlich aufgenommen wur-

14) Und so nimmt auch Platon in seinen Staat als 30 den. Indessen merkten beide bald, daB der Konig

wichtigste, schonste und ursprunglichste Bestim- - l ,~ :-~ •-l-' t- v«.k„:-i,«^„ ™a \^*m™.

mung die fiber Tempelgriindungen und Opfer auf

(Rep. IV 427 B ieg&v tc Idgvaeig xal &voiat xal aXlat

de&v re xal datpovcov xal qgcowv degamiai). Natiir-

lich wurden auch von staatswegen ISgvmig vorge-

nommen; vgl. die Inschrift aus d. Piraeus bei Dit-

tenberger Syll.2 551 = Prott-Ziehen Leg.

Graec. Sacr. II 30 Jiegl ri}; iSgvasicoe rov kgov.

Ferner ist /. vom Aufstellen von GOtterbildern ge

sie nur hinzuhalten beabsichtigte, und beschlos-

sen deshalb zu fliehen, was dem jungen Marius

auch gelang (Plut. Mar. 40. Appian. bell. civ.

I 62). Nach dem Siege der Demokraten er-

fogte auch in Afrika der Umschwung: H.

ward von den Numidern unter Fiihrung des

Hiarbas vertrieben, der nunmehr an seiner Ste.lle

Konig von Numidien ward (Appian. I 80).

Allein der endgiiltige Sieg Sullas (83) brachte

sagt, Dion. Hal. ant. II 18 fyavcov tdgvactg. Wie 40 den rechtmaBigen Herrscher wieder auf den

so oft, ist auch bei i. die Bedeutung von der Tatig-

keit auf das durch die Handlung betroffene Objekt

iibertragen, und so ist /. gleichbedeutend mit ISgv/ia

Gfitterbild, Anth. Pal. VI 253 hfojXoyie; V 'EgfUco

idgvoteg. Von Stadtegrttndungen braucht Plutarch

das Wort Rom. 9; Poplic. 6; Mor. 495 C. Sonst

begegnet uns «'. nur noch in abgeblaBter Be-

deutung, Wohnsitz, Sitz, Ort; Plut. Mor. 408 A;
651 D. Strab. VIH S83 rove 5' SUovg s|<u Sia

Thron. Pompeius, von Sulla mit dem ausdriick-

lichen Befehl nach Afrika gesandt, die Reste der

Marianischen Partei unter Cn. Domitius zu ver-

nichten und H. in sein Reich zuriickzufiihren,

entledigte sich binnen 40 Tagen seines Auftrags:

Domitius ward bei Utica geschlagen, Hiarbas

gefangen und spater getotet (Plut. Pomp. 12.

Aur. Vict, de vir. ill. 77, wo allerdings statt H.

falschlich der Name Masinissas genannt ist).

nift-ipai HrjTyoovrai Tdgvotv ixaazov avrtjJ; vgl. 50 Es scheinen sich noch andere Kriege daran an-

auch Suidas und Etym. M. Tdgvatg • kogala ao<pd- geschlossen zu haben (vg. Sail. hist. I 11 bei
"' '

n

Gell. IX 12 und Non. MaTC. s. metus); jeden-

falls fiel H. bei dieser Gelegenheit auch Gaetu-

lien zu (Bell. Afric. 56). Auch in der Folgezeit

muB sich H. mit den Machthabern in Rom zu

Um. [Link.]

Hiempsal (griech. Id^ag Plut., li/iyae

Cass. Dio, lefiydXag Appian); in der numidi-
schen Konigsfamilie gebrauchlicher Name, von
dem zwei TrSger bekannt sind.

1) Hiempsal I., Sohn Mikipsas, Enkel Ma-
sinissas, vom Vater bei seinem Tode mit seinem

alteren Bruder Adherbal und seinem Vetter In

stellen gewuBt haben: durch einen Vertrag mit

dem Consul C. Aurelius Cotta wurden ihm im

J. 75 sogar gewisse Landstriche zugesprochen,

die P. Cornelius Scipio seinerzeit fur rb'misches

gurtha zum ETben des Reiches eingesetzt (Sail. 60 Eigentum erklart hatte. Allerdings war der

lug. 9, 3, vgL 10, 6). Wahrscheinlich dachte sich

Mikipsa die Regierung der Erben als eine Ge-

samtherrsehaft, wie sie seiner Zeit Masinissa,

wohl den GebrSuchen des Landes folgend, ein-

gesetzt hatte, indem Mikipsa die Verwaltung,

Golnssa den Krieg, Mastanabal die Reehtspflege

flbernahm. Indessen gleieh bei der ersten Zu-

sammenknnft, bei der H. dureh sein boehfahren-

Vertrag nicht vom Volke genehmigt; trotzdem

behielt H. die Landereien in Besitz und wuBte

auch, als 63 durch die Lex agraria des Tribunen

Servilius Rullus die Versteigerung drohte, diesen

zu veranlassen, daB die fraglichen Landstriche

ausdrucklich ausgenommen wurden, wozn aller-

dings, wie Cicero wissen will, sowohl das Gold

wie anch die schOnen Loeken des K5nigssohnes
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Iuba beigetragen hatten (Cic. de leg. agr. II 58 satz dazu glaubt Brueckner in dieser neuen

vgl. I 11). Sagenform ein politisches Zeitdokument sehen zu

Mit dem Erstarken der demokratischen Par- diirfen ; die KOnigin H. , deren Tod den Streit

tei in Rom ward die Lage fur H. wieder un- der Myser und Griechen endet, verkorpert ihm

giinstiger, und gleichzeitig regte sich die Oppo- das Friedens- und Eintrachtsverhaltnis, das zwi-

sition im eigenen Lande, an deren Spitze ein schen Pergamenern und Griechen der Zeit urn

adliger Numidier Masintha, wahrscheinlich aus 165 v. Chr. obwaltete. MOglich, daB H. erst

dem Geschlecht des getoteten Hiarbas, stand dem 2. Jhdt. entstammt, docb ist nicht ausge-

(Suet. Caes. 71). Sehon Vatinius Besuch im schlossen, daB sie bereits einer alteren Periode

J. 62, fiber den wir nichts Naheres wissen (Cic. 10 angehort. Zwar ist Welckers Ansicht (Episch.

in Vatin. 12), bedeutete sicherlich nichts Gutes, Cycl. II 140), diese Gestalt sei bereits den Ky-

und als dann Caesar selber nach Afrika kam, prien bekannt gewesen, abzulehnen, jedoch er-

nahm er sich des Masintha mit solcher Energie forderten die ueuen genealogischen Beziehungen,

an, daB er in einer Unterredung mit H. und die sich zwischen dem troisch-pergamenischen

dessen Sohn Iuba sich sogar zu Tatlichkeiten und den italischen Sagenkreisen anbahnten und

gegen Iuba hinreiBen liefi. Als dann H. gewalt- aus denen schon Lykophron 1245ff. (aus Timaios?

sam sich des Pratendenten bemachtigen wollte, v. Wilamowitz De Lycophr. Alexandra 11.

schiitzte Caesar ihn in jeder Weise und nahm Geffcken Timaios 44, 1) Tyrrhenos und Tar-

ihn zu seiner Sicheriieit mit sich nach Rom chon als Sohne des Telephos kennt, neue weib-

(Suet. Caes. 71). Diese Vorgange erklaren die201iche Fiillgestalten ; eine H. ware hier wohl am

scharfe Stellung, die Iuba sofort beim Ausbruch Platze, und deshalb ist der Angabe des Tzetzes zu

des Burgerkrieges fur Pompeius einnahm. Wann Lykophr. 1249, der H. Mutter dieser beiden Heroen

H. gestorben ist, wissen wir nicht, nach Sail. nennt, nicht unbedingt zu miBtrauen. Man veT-

lug. 17 scheint er auch schriftstelleTisch tatig ge- stfinde nicht recht, welches Interesse eine neue

wesen zu sein und sich dabei der punischen Version des 2. Jhdts. daran haben sollte, einen

Sprache bedient zu haben. Wenn es sich wirk- neuen Namen H. an Stelle der alteren Telephos-

lich um H. II. handelt — Sallust druckt sich gattin Astyoche zu setzen, zumal es doch fur diese^

sehr vorsichtig aus libri Ptmici qui regis Hiemp- Version, der es nach Brueckner besonders daraut

salis dieebanlur — so wiirde das beweisen, mit ankam, die Freundschaft des Rhodiers Tlepolemos

welcher Zahigkeit sich die von Karthago aus- 30 mit den Pergamenern zu betonen, so nahe gelegen

gegangene Kultur in Numidien behauptete. Im hatte, sich auf ein altes Verwandtschaftsverhaltnis

tibrigen geben die Proben, die Sallust c. 18 des Tlepolemos mit Telephos eben vermittelst

mitteilt, keinen sehr vorteilhaften Begritf von der Astyoche zu berufen: Tlepolemos' Mutter

der Schriftstellerei des K5nigs, der die Urge- Astyoche II. II 658 ist Gattin des Telephos in der

schichte seines Landes in ziemlich abenteuer- kleinen Ilias, Schol.Eurip. Troad. 822; Orest. 1392.

licher Weise mit der griechischen Sage von v. Wilamowitz Homer. Unters. 152f. Robert

Herakles verkniipfte. [Lenschau.] 259, 8. Der Name H. ist schwerlich Kurzform

Hiera {'Iiga). 1) Gemahlin des Telephos; (aus Hierapolis, Robert 259, aus Hieromneme,

neben Astyoche und Argiope (s. d.1. H. war nach Maass Herm. XXIII 1888, 616f.); ansprechender

Roberts Nachweis (Arch. Jahrb. II 1887, 255ff.) 40 als Brueckners .Heilige' (223) erklart ihn

am kleineren Friese des pergamenischen Altars Thraemer (395) als .Gewaltige' im Sinne des

dargestellt, wie sie als Amazone in der Kaikos- alten epischen legos.

schlacht sich hervortat. Die Sage selbst liefern 2) 'Iiga auf alterer attischer Inschrift IG I

Philostr. Heroik. n 14—18 K und Tzetz. zu Ly- Suppl. 190 nr. 491, 41. [Malten.]

kophr. 1249; Antehom. 279; Posthom. 558; Pro- 8) Tega vfjaos nach des Charax "EUyvued (s.

legg. zu den Allegorien der Ilias 1009ff.; Chiliad. o. Bd. Ill S. 2123), FHG III 644 frg. 45 Insel-

XII 951f. Der Widerspruch ThraemersPergam. chen im Kretischen Meer.

387ff. gegen Roberts Deutung, welch letzterer 4) Auch Automate genannt, infolge vulkani-

Schrader Arch. Jahrb. XV 1900, 127f. und scher Einwirkungen 197 v. Chr. in der Bucht von

Brueckner Arch. Anz. 1904, 219ff. beistimmen, 50 Thira (jetzt Thira) aufgetauchtes Inselchen, Strab.

ist gegrfindet auf ein abweichendes Wort des I 48. Plin.n.h. II 202. VI 70; s. o. Bd.H S.2604.

Tzetzes, der H. auf einem Sichelwagen kampfen S. Plan IG HI 3 nach S. 68. Zwischen den

lafit, worin Thraemer einen wesentlichen Nach- Inseln Thera und Therasia bTachen vier Tagelang

klang an die Schlacht bei Magnesia, in der Sichel- Flammen aus dem Meer, das sott und kochte.

wagen verwendet wurden, findet und daraufbin Dann kam das Eiland H. zum Vorschein, erhob

fur Tzetzes eine gesonderte ftberlieferung kon- sich wie durch mechanische Kraft, bestehend aus

struiert. Tzetzes als Autoritat fur sonst nicht Lavabl0cken,12StadienimUmfang. Nachdemsich

fiberlieferte Zuge ist an sich wenig wiegend , fur die Eruption gelegt hatte, wagten zuerst die Rho-

H. als Amazone spricht insbesondere, daB sie dier dahin zu fabren und errichteten den Poseidon

offenbar eine Nachformung der Amazone Pen- 60 Asphalios ein Heiligtum. Jetzt Paliokamem.

thesileia des alteren Epos ist In der Ausma- 5) Tab. Pent. Hiera = Hierapytna auf Kreta.

lung der Kaikosscblacht, die den Kyprien ent- 6) M. Jededn (ngoixomjaog 37) glaubt. daft

stammt be! Philostrat glaubt Robert pergame- eines der kleinen Eilande vor dem Inselchen Altai

nische Einflnsse ersichtlich ; die Quelle ist nach (antik Halone [s. d.]) namens Tega den antiken

ihm (258) wie nach Schrader pergamenische Namen Hiera gefuhrt hat Vielleicht ist es das

Hymnendichtung zu Ehren des Telephos {Pans, bei Plin. n. h. V 152 Phoebe genannte EUand.m 26, 9), nach Thraemer 393 eine episehe 7) ^ 2«e<£ (die geheiligte sc Stadt oder xcow),
Behandlnng am Hefe der Attaliden ; im Gegen- Name einer Ortlichkeit auf Lesbos bei Pyrrha, zm
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Zeit des Plinius (n. h. V 139) untergegangen.

Forbiger Handb. der alt. Geographie II 166, 34

beim heutigen groBen Hafen Hga (Jera) im Sfid-

osten der Insel (Kotsowillis Nios At/ievodei-

Ktris* 423 nlv. 180, der von italienischen See-

fahrern auch Hafen von Oliviera genannt wurde

(H. Eiepert FOA IX. Am Westrand des Golfes

von Jera C o n z e Reise auf der Insel Lesbos 53

;

oflene Koine Koldewey Antike Baureste der

Sprenger Die alte Geographie Arabiens 1875,

127 fur ,recht wahrscheinlich, daB derGetze Soms

dem Sonnengebirge des Ptolemaios den Namen
gegeben hat. An dem Vorgebirge der Sonne dflrfte

das Dorf Sampsa gelegen haben, von dem Stephanus

sagt, es sei in Arabien und der Name bedeute

Sonne' (vgl. Baisampsa). In weiterer Kombi-

nation der Erwahnung des Berges Sir an der

Kiiste (auf dem Wege von Slraf nach 'Oman) bei

Insel Lecbos 40. R. Kiepert Karte v. Kleinas. 10 Iakut III 441 und der Lage des Ortes Seer in

B I mehrere Ruinenfelder nordlich von Perama

[d. h. tberfuhr]). [BiiTchncr.]

8) H. ist die sfidlichste der hparischen In-

seln (als Volcaniae von Cic. nat. deor. Ill 22

bezeichnet, bei Liv. XXI 51 Insula^ Vuleani ge-

nannt), die auch unter dem Namen Therasia (Plin.

n. h. HI 93. Anonym. Leidens. 27) oder Ther-

rnessa (Strab. VI 275) erscheint, gewohnlich aber

als die (dem Hephaistos-Vulcanus) geheiligte

Niebuhrs Karte glaubte er, die Sonnenheilig-

tfimer unter 55° 30' Ostlicher L&nge, 25° 25'

nQrdlicher Breite annehmen zu dfirfen. Vielleicht

gehfirt zu demselben Sonnenkultus auch die von

Steph. Byz. erwahnte arabische Stadt 'Hhoinohg

rijg 'Aga>fiato<p6gov. [Tkac]

Hiera Akra, Vorgebirge am FuB des Kragos,

iin westlichen Lykien , Stad. mar. magn. 219

;

heute Yedi Burnu, Tomaschek S.-Ber. Akad.

Insel bezeichnet wird, Polyb. XXXIV 11 Diodor. 20 Wien, phil.-hist. Kl. 1891 VHI 45 [Ruge.]

V 7. Strab. a. O. Ptolem. Ill 4, 8. Plin. a. O.

Solin. 6, 2. Tab. Pent. Geogr. Rav. (Vulcana),

heute Vulcano. Die nordliche Halbinsel Vulca-

nello ist wohl die durch vulkanische Aufschiit-

tung entstandene Vuleani insula, quae ante non

fuerat, die 183 v. Chr. sich aus dera Meere

hervorhob (Oros. adv. pag. IV 20) und durch

Asche und Lava mit der Hauptinsel in spaterer

Zeit verbunden wurde. (Von der Verschuttung

Hiera Germe (jj 7ega Hg/irj [— das geweihte

Warmwasser]) s. Art. Germe Nr. 1 o. Bd. VII

S. 1261. [Biirchner.]

'Jega yeeovoia. Die l. y. ist eine BehOrde

in Eleusis. Unter diesem Namen erscheint sie

allerdings nur in einem sicheren Zeugnis aus dem

2. Jhdt. n. Cbr. (IG in 702; die Erganzung in

IG III 851 ist unsicher. Einmal findet sich diese

Bezeichnung auch im Peloponnes, CIG I 1395).

des Kiistengewassers durch die Auswurflinge der 30 Sicherlich hat sie aber schon yor dieser Zeit be-

Vulcanokrater berichtet Strab. VI 275f, von einer

grofien Eruption wahrend des Bundesgenossen-

kriegs, Plin. II 238). Der Volksglaube hat in

die Insel wegen ihrer standig rauchenden, bei

Nacht feurigflammenden Krater (Thuc. Ill 88.

Kallias frg. 4 bei Miiller FHG II 383. Scymn.

257f. Diodor. a. O. Pausan. X 11. Mela II 120)

die Werkstatte des Gottes verlegt, Thuc. a. O.

Scymn. a. O. Schol. Apoll. Argonaut. Ill 41;

standen. Ob sie jedoch schon in alterer Zeit den

Namen /. y. gefuhrt hat, bleibt unbekannt.

Der heilige Rat setzt sich vorzugsweise aus

Vertreteru der Eumolpiden, des alteleusinischen

Priestergeschlechts, und der Keryken, eines athe-

nischen Adelsgeschlechtes (Dittenberger Henu.

XX Iff.) zusammen (Plut. Ale. 33. Aristid. Dionys.

10 Keil. Aescb. Ill 18. IG II 605. 'E^fi. &g7..

1883, 82). Andere Mitglieder des Rates, wie z. B.

vgl RoscherMyth.Lex.12,'2073. HeiBeQuellen40Priester, werden gar nicht oder ohne besondere
8

- - J - - - — * « — a— Namensnennung erwahnt (Pint. Ale. 22). Diese

Zusammensetznng findet ihre Erklarung in der

Vereinigung von Eleusis und Athen und der Ver-

schmelzung ihrer Kulte. Sie ware dann, wie

E. Rohde Psyche I* 282, 3 annimmt, nur ein

Teil des Kompromisses zwischen Athen und Eleusis

(Pans. II 14, 2).

Die Obliegenheiten dieses Rates kiinnen nicht

vfillig klar crkannt werden. Er mag der BehCrde

erwahnt Paus. a. O. Auf der 21 km2 grofien

Insel, die keine Ansiedlung aufwies, hatten die

Bewohner von Lipara Kulturen, Time. a. O. Paus.

a. 0., vgl. Rev. (Stud. Grecqu. Ill 91. Im Winter

427/6 sind diese von den mit Rhegion verbun-

deten Athenern verwiistet worden. Thuc. a. 0.

In rOmisch-byzantinischer Zeit gehOrte H. zur sizi-

lischen Provinz, Oros. IV 20. Georg. Cypr. 594.

Not. I ed. Pinder-Parthey 595. Nil. Doxop. 315.

Die Insel diente zur Zeit des Theoderich alsVer-50der Ugoi in Andania in Messenien sehr ahnlich

bannungsort, Cassiod. var. Ill 47. Vgl. Nissen
ItaL Landesk. I 250, uber die physisch-geographi-

schen Verhaltnisse [Erzherzog Ludwig Salva-

tor] Die Liparischen "Inseln. I. Vulcano, Prag 1893

mit einer genauen Karte 1:25 000. Bergeat
Die aeolischen Inseln, Munchen 1899. Strazzella

Attraverso l'ant. liparea, Messina 1908. D'Amico
Sulle Isole Eolie (Girgenti). Die 3 letztgenannten

Schriften waren mir nicht zuganglich. [Weiss.]

gewesen sein, fiber die wir ziemlich genaue Kunde

durchdie Mysterieninschrift (Dittenberger Syll.2

653 = Prott-Ziehen Leg. Graecsacr. 58) haben;

vgl. dazu den Art. legoi u. S. 1471. Hochstwahr-

scheinlich fiihrt auch der heilige Rat in Eleusis

fiber den eleusinischen Mystericnkult die Aufsicht

und ist in alien Fragen, die diescn Gottesdienst

betreffen, zustandig. Zu seinen Aufgaben gehOrt

zunachst die c^tjois des heiligen Rechts (Ps.-

V) Itea miov axga, nach Ptolem. VI 7, 14 60Lys. c. Andoc. 10. Andoc. d. myst. 115f. Ps.-

Vorgebirge an der arabischen Kfiste des Persi

schen Meerbusens im Lande der Nareitai (s. den

Art. Anareitai) mit den MaBen 87° 20", 23° 30'

(var. 23° 5C). Mit Rficksicht anf den Namen
(Sonne heifit arabiseh .Sams') mid zugleich auf die

in IftVats Geographischem Worterbuch m 319

verxeichnete Nachricht von einer Gottheit Soms,

welche mehrere Araberstamme verehren, fand es

Plutarch, v. dec. oratt. 843 B. IG III 720), die

allerdings meist als Vorrecht der Eumolpiden gilt

und in iltester Zeit auch nur von ihnen geubt

wird (And. d. myst. 116). Ein Keryke wird als

Exeget genannt Bull, hell VI 1882, 436 (= '.Eyw

&eX . 1897, 63£) wl&'Ewi*. &qz- 1885, 152 (Dit-

tenberger SylL* 898); vgi Dittenberger a.

a 0. 12f. TopffeT Attische Genealogie 1889,
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71f. Ait.'E?VYV lal vonKerno.Bd. VI S. 1584. (Bukinna oder Phorbantia) spricht; vgl. o. Bd. I

Ehrmann De iuris sacri interpretibus Atticis S. 476, 26. Holm Gesch. Siciliens im Altert. I

1908 (= Rel. Vers. u. Vorarb. IV), 356f. Wegen 41. 351; Karte bei Freeman-Lupus Gesch.

Frevelns gegen die Mysterien in Eleusis konnten Siciliens I am Ende. [Ziegler.]

vom Archon Basileus bei einem Gericht der Eumol- 'lega 686g hieB die StraBe von Athen nach

piden, spater wohl auch des ganzen heiligen Bats, Eleusis: Harpokrat. (zitiert Kratinos und

Klagen erhoben werden (dtxdfro&at ngog EifioX- Isaios). Phot. lex. Suid. Etym. M. 469, 17.

nidag Demosth. XXII c. Androt. 601.27; s. auch Bekker Anecd. I 266, 6. Dikaiarchos FHG II

Meier-SchOmann-Lipsius Att. ProzeB 131f. 266 bei Athen. XIII 594 e. [Plut.] vit. X or.

Platner Der ProzeB und die Klagen bei den 10 837 c = V 160, 11 B. Zwei nahe bei H. Trias

Attikern II 147ff.). FoucartLes grands mysteres (s. u.) gefundene Steine geben die Inschrift opo?

d'Eleusis (Memoires de l'lnstitut national de France, xrjg Sdov xrjg TlXevaivdSe CIA II 1075. IV 505 a.

Academie des inscriptions et belles-lettres XXXVII Ihren Namen fiihrte sie wegen der beiden eleusi-

1900) llf. bestreitet allerdings das offizielle Recht nisehen Prozessionen, Pfuhl De Atheniensium

dcrRechtsprechung, indem er mit der oben zitierten pompis sacris, Berl. 1900, 36ff. 39ft. Polemon

Demosthenesstelle das Scholion 601, 26 vergleicht: widmete ihrer Beschreibung ein ganzes Buch,

legov Si yevog ol Ev/toXjiidat, hgaxat de ev'EXev- FHG III 119. Fiir uns ist Paus. I 36, 3—38, 5

oTvi, xai eni xovxov noXXdxtg idtxd£ovxo aoefieiag die wichtigste Quelle. Moderne Behandlungen

ol fiovXd/ievoi. Danach sieht er in dem Gericht sind P r e 1 1 e r De via sacra Eleusinia, Ausgew.

nur eine private Einrichtung, an die sichzuwenden 20 Aufs. 117ff. Lenormant Monographie de la

jedem tiberlassen bleibt. Voie Sacree Eleusinienne 1864. Erganzungen und

Seine Entscheidungen trifft der Bat nach liber- Berichtigungen dazu geben Milchhofer Er-

lieferten Grundsatzen (ayoayoi vo/ioi), die ver- lauternder Text Heft II 15ff. 46. VII/Vni 22ff.

bindlich und unumstsBlich sind (ovg ovdelg na> zu den Karten von Attika von Curtius und

xigiog iyevero xa&eXetv ovde exoX/irjoev avxeuisiv, Kaupert Bl. VI und XXI. Philios E(p. dgx-

Ps.-Lys. c. Andoc. 10; vgl. auch die Inschrift 1904, 61 8. Frazer Paus. II 484ff. Hitzig-
v. Eleusis, Bull. hell. IV 1880, 227). Spater sind Blumner Paus. I 347ff. Kern o. Bd. V
sie naturgemaB aufgezeichnet worden (Cic. ad Att. S. 2336f. Lesenswert die Schilderungen von

I !)). Dafi auch religiose Strafen von den Eumol- V i s c h e r Erinnerungen und Eindriicke 92ff

.

piden verhangt wurden, vermutet Platner a. a. 0. 30 Buchon La Grece continentale et la Mo.ree

II 148. 171ff. Den Ausgangspunkt der Heiligen StraBe

Ob der Archon den Vorsitz in der Verhand- in Athen bildete das Tor am Eridanos. Un-

king fiihrte, erscheint mir unsicher trotz der Er- mittelbar davor zweigte liDks die GrabcrstraBe

klarung eines Scholiasten (A. R.) zu Demosth. ab, wahrend die Heilige StraBe, bier 6,5 m breit,

XXII 601, 25: 6 yag paodevg enefieXeTxo xatv legoiv rechts von dem Heiligtum der Tritopatreu und
ngay/xdxcov xai uorffe xa; xi}g aoefletag ygaqtdg der Kirche der H. Trias vorbeizieht. Brueckner
,-tgog xovg Evfiolmdas ; vgl. Meier-Schomann- JJgaxxixa xov txovg 1910, 55ff. lOlff. Arch. Anz.

Lipsius a. a. 0. 132. Die Ehreninschrift IG 1912, 29f. Situationsskizze bei Struck Grie-

III 702 nennt den Vorsitzenden des Keryken- chenland I. Athen u. Attika 128. Im weiteren

geschlechtes als Vorstand der lego, yegovaia. Vgl. 40 Verlauf fallt sie mit der modernen StraBe nach

Bossier De gentibus et familiis Atticae sacer- Eleusis zusammen. Sie durchzog den Olwald

dotalibus 1833, 19ff. u. 27ff. Meier De gentilitate und iiberschritt den Aigaleos im PaB von Daphni.

Attica42. LenormantRecherchesarcheologiques An dessen ostlichem Ende, wo sich dem Reisenden

aEleusis 1862, 137. Topffer Attische Genealogie Athen zum erstenmal zeigte, lag das pompbse

1889, 68ff. 90ff. Art. Eumolpidai von Kern Grabmal, das Harpalos seiner Maitresse Py-

o. Bd. VIS. 1 1 1 5f. Lobeck Aglaophamus 193ff.; thionike erbaut hatte, Dikaiarchos (s. o.). Paus.

Art. 1. y. von Lenormant bei Daremberg- I 37, 5. Den Blick gibt das Aquarell bei

Saglio Diet, des ant. Grecques et Rom. Fou- Fulleylove and Mc Clymont Greece

cart a. a. 0. 3ff. Ehrmann De iuris sacri inter- 1906, 174 wieder. Auf der PaBhbhe liegt das

pretibus Atticis (= ReL Vers. u. Vorarb. IV) 353ff. 50 Kloster Daphni. Etwa zehn Minuten weiter ist

391ff. Pringsheim Archaol. Beitrage zur Gesch. die antike StraBe am rechten Ufer eines Wasser-

d. eleus. Kults, Munehen 1905, 118. [Link.] risses, der zur Bucht von Eleusis hinabzieht,

Hiera nesos oder Hleronesos ('hga vfjoog in betrachtlicher Ausdehnung erhalten. An der

Polyb. I 60, 3. 61, 7 und Ptolem. Ill 4, 8; engsten Stelle des Passes lag ein Aphrodite-

Hieronnesos Plin. HI 92) ist die westlichste der heiligtum, Wide 'Agx- %<P- 1910, 35ff. Am
Aegatischen Inseln, heute Marittimo (Maritima AuBgang des Passes, wo die StraBe um den Berg-

schon Itin. mar. 492. 493), ein kleines Feben- vorsprung zur Rechten herumbog, ist sie wieder

eiland, das in dem Monte Falcone mit 684 m festgesteDt, Philios Athen. Mitt. XIX 1S5H.

gipfelt. An der eine Landung gestattenden, Sie kreuzte hier nahe dem Strande die damals

flachen Ostkuste legte 241 Hanno (s. o. Bd. VII 60 noch nicht aufgestauten Reitoi (s. d.). Kurz

S. 2355 Nr. 12) auf der Fahrt nach dem Eryx vor Eleusis endlich sind Reste einer antiken

an und flfichtete nach der am n&chsten Tage Brucke in dem alten Bett des eleusinischen

zwischen H. und den ostlichen Aegaten dnrch Kephisos erhalten, Philios "E<p. &et- 1892,

Lutatiua Catalog erlittenen Niederlage mit den 106. Zwei Sltere Brfiekenbauten an dieser Stelle

Trummem seiner Flotte wieder damn zurack sind dnrch Inschriften ans Eleusis bezeugt, s.

(Polyb. a. a. 0.). SiL ItaL VI 684 rechnet H. die Zitate bei K e r n o. Bd. V 8. 2887. [BOKe.]

offenbar nicht zu den Aegaten, indem er nur von Hlermklon (der (Jentilname wild Ton dem
rwei Aeeaten, also FaTUtnana (Aigusa) und Leranzo Herausgeber wiuknrlieh erganzt), 8 xq&xioxos bti-
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oxQdxr/yos (der Heptanomis), um 230 n. Chr., Pap.

Flor. I 109, 58. [Stein.]

Hiera Kome, Hierokaisareia (^ leQa Kd>/it]

Polyb. XVI 1, 8. XXXII 27, daraus Hennol.-Steph.

Byz. [= geweihtes Dorf bezw. geweihte Caesar-

etadt]), Ortschaft am Hyllos, jetzt Kum(Sand-)

tschai in Lydien (nach HermoL-Steph. Byz. in

Karien); beriihmt durch die Verehrung der persi-

schen Artemis (Radet Rev.- Et. Anc. X [1908]

Neros 54-59 n. Chr. Bilder: Artemis, Zebu-

ochse, Altar mit Flamme [Feuerkultus] , Hirsch,

Gorytos und Kocher, Tyche und Stadtgottin

mit Turmkrone, Perseus, der FluBgott Glaukos

Kopf des Demos. DaB aber das Heiligtum ihrer

Stadt in die Zeit des PerseTkOnigs Kyros hinauf-

reicht, machten die Gesandten in Rom geltend,

Tac. ann. Ill 62. Ptolem. V 2, 16 (V 2, 14 M) setzt

H. 15' sudlich von Pergamon an. Die gymnischen

157ff.) und deren Heiligtum , das 201 v. Chr. 10 Spiele von H. xa peydXa Se^aaxd Xgxc/Moia

Philippos V. von Makedonien und um 155 v. Chr,

der Konig Prusias II. von Bithynienberaubten,

sowie -durch den noch im 2,,nachchristlichen Jhdt.

in Ansehen stehenden persischen Feuerkultus

Paus. V 27, 5. Ruinen beim jetzigen Sas owassi

R. Kiepert Karte von Kleinasien CI. I. Keil

und Premerstein Denkschriften Akad. Wien

LIII n 56. Es lag an der wichtigen Verbin-

dungsstraBe von Pergamon fiber Thyateira nach

Keil-Premerstein Denkschr. Akad. Wien LIII

n 56. Movastov Evayy. 2zoX. 1886, 34 nr. <pip'.

Bull. hell. XI (1887) 96 nr. 18. KCrtelnscr.Bure-

schianae 13ff. nr. 15ff. Zu H. hat eine Xcogiavfiv

xaxotxla eines Ortes Chora in oder bei Selendi

gehfirt, Keil-Premerstein Denkschr. Akad.Wien
T.TTT ii 57. Pausanias erwahnt den in H. ge-

iibten persischen Feuerdienst und die fremde

Sprache des Magers, der das Feuer sich ent-

Sardeis. Imhoof-Blumer Lydische Stadtmiin- 20 ziinden liiBt. Christen in H. schon zuAnfang

zen 8 hat aus dem Verlauf des Pliinderungszugs

des Prusias II. nachgewiesen, daB Hierokome und

Hierokaisareia zu identifizieren sind. Er kam von

Thyateira iiber H nach Temnos, in dessen Nahe

er den Tempel des Apollon Kynneios plunderte.

Da keine andere Ortlichkeit in der Umgegend
auBer etwa die Ruinen bei Sarjf Tscham westlich

am Delidsche tschay einen Tempel der persischen

des 3. Jhdts. (Denkschr. Akad. Wien LIII h 58.

Der Bischof von Hierokaisareia war (Not. episc.

I 182. Ill 115. VIII 194. IX 101. X 242. XIII

103) dem Metropoliten von Sardeis suffragan.

Neuere Literatur iiber Hierokaisareia; Fontrier
Movaelov x. ev SfivQvy Evayy. 2%o\. 1886, 29ff.

Foucart Bull. hell. XI (1887) 93ff. Schuch-
hardt Athen. Mitt. XIII (1888) 7. Ramsay
Hist. Geog. As. mm. 128. Radet La Lydie 318.

Artemis hatte, so ist es wohl nicht zweifelhaft,
,

daB H und Hierokaisareia, das ebenfalls einen 30 Imhoof-Blumer Lyd. Stadtmunz. 5ff. Klemas.

solchen Tempel hatte und auch zwischen Thya- Miinzen 172f. u. 521. Buresch Aus Lydien 33.
solchen Tempel hatte und auch zwischen Thyi

teira und Temnos lag, ein und dieselbe Ortlich

keit sind. Die ^-Miinzen von H. zeigen auf den

Aversen das Brustbild der Artemis, darunter

JltQOMrf oder einen Mager (vgl. Paus. V 27, 5),

auf den Reversen : in Ligatur leg und die Dar-

stellung der Artemis, eines liegenden Hirsches.

Die Miinzen stammen aus dem 1. vorchristl.

Jhdt.; aber es ist mOglich, daB der Ort schon

138. 184 Klaros 3. Head Cat. Brit. Mus. Lydia

LV1I. V. Chapot Province d'Asie 99. L'ber

das FluBchen Glaukos s. o. Bd. VII S. 1407f.

[Biirchner.]

'IeQa nvXri, ein Tor von Sikyon, das nach

Paus. II 11, 1. 2 nach Norden vom Stadtplateau

zur Strandebene hinabfuhrte. Diese Beziehungen

hat Clark Peloponnesus 343 iibersehen. Fiir

im 2.' Jhdt Stadtrecht gehabt hat, da man die 40 den Verkehr kommen auf dieser Seite drei'enge

Widmung von ij fiovXtj xai 6 irjpog an einen

KOnig Philippos (V.?) {Movaelov Evayy. 2%oX.

1886, 39 nr. ytr,- Bull. hell. XI [1887] 104 nr. 25

auf H. beziehen kann. Die tTberreste von Hiero-

kaisareia hat A. Fontrier in den Sanddflnen

sudlich von Sas owassi aufgefunden, Movaelov

xijs, iv Sfivgvji EiayyeX. SxoXijg 1886, 29ff.

Radet (La Lydie 1893, 318, 18) hat angenommen,
daB H. in den Ruinen von Mermere (s. den Art.

Schluchten in Betracht, die in den steilabbrechen-

den Rand des Plateaus eingekerbt sind. Der

einzige vorhandene Plan, bei Leake Morea III

pi. 4, lafit sie deutlich erkennen. Das Heilige

Tor lag, wie die Vergleichung von Paus. II 11, 1

mit II 5, 6 ergibt, neben der alten Akropolis,

Robert Paus. als Schriftsteller 118f., und diese

wieder kann man nur auf der schmalen Zunge

ansetzen, die an der nordostlichen Ecke d<"

Hierokapeleia) zu suchen sei. Imhoof Lyd. 50 Plateaus nach Norden vorspringt, Curtius
Stadtmunz. 9 halt dieser Ansetzung entgegen

daB der Hauptsitz der Verehrung der persischen

Artemis in jenen Gegenden das spatere Hiero-

kaisareia gewesen sei. Er nimmt an, daB zwischen

der Zeit des Polybios und der des Tacitus ann.

II 47. CIL X 1, 201 nr. 1624, der Namcnswech-
sel des Ortes stattgefunden hat. Einen gewissen

Wohlstand hatte schon Hiera Kome erreicht, wie

das Prigen von-Mftnzen zeigt. Die Veranlassnng

Pelop. II 495. Dann lag also das Heilige Tor

am oberen Ende der bstliehsten Schlucht. Durch

die mittlere, die heute der iibliche Weg nach dem
Dorfe Vasiliko beniitzt, wird Paus. II 7, 4 das

Stadtgebiet betreten haben; so B u r s i a n Geogr.

II 27, 2. B e u 1 6 Etudes sur le Peloponnese 355.

anders Curtius 488. [Bolte.]

'Itqdxwv xa>fii}, nach Ptolem. VI 7, 36 Ort-

schaft im Innern Arabiens mit den MaBen 84° 30',

zur TJmanderung des Namens ist nach Imhoof- 60 20° 30'. Sprenger Die alte Geographie Arabiens

Blumer die Erdbebenkatastrophe in Kleinasien

vom J. 17 n. Chr; s. o. (Tac und CIL a. a. 0.)

and die kaiserliche Hilfe dnrch Tiberius, Keil-
Premerstein vermuten (Denkschr. Akad. Wien
Lm II 56), dafi die Umnennung schon mit der

Annahme der AugUBtusverehrung in Zusammen-
hang stand. Die ersten Pragungen von Hiero-

kaisareia fallen in den Beginn der Herrsehaft

1875, 175 erklarte diese Ortlichkeit fur unbekannt

und stellt* nur fest, daB sie am Ostrande der

groBen siidarabischen Sandwiiste auf der ostlichen

WeihrauchstraBe von 'Oman nach Zafar (an der

Weihrauchkfiste) zu suchen sei. Glaser Skizze

der Geschichte und Geographie Arabiens II 1890,

425 stellte sie mit dem in der Bibel Gen. 10, 26
und I Chron. 1, 20 (mit Hadramant zusammen) ge-
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nannten joKtanidischen Araberstamm Iarah zu- Herden bestimwten Teiles des heiligeu Landes,

samrnen, dessen Sitz er in .Mahra, eventuell audi Ziehen Leges sacrae nr. 76. B a u n a c k SGDI
nochSudoman'ansetzte(wahrend nach Sprenger 2536. Syll.2 293. Die Grenze wird gefiihrt

270 Anm. Iarah sich in dem von Hamdani er- (Z. 22fl.) wzo rov AaxmvueoC kv axamv tv rav

warmten SchloB Iorah erhalten hat). Durch Volks- vwiav rav h legaaixsiav fayovoav xal St &]

etymologie konnte Iarah, der Name des vierten oSog ayu a i£ baiodgo/iov a £evis A eni xo

Sohnes Ioktan's, von Griechen sehr leicht zu 'A[oxvgov. Von all diesen Ortlichkeiten kennen

tioa£ in Beziehung gehracht werden. [Tkac.] wir sonst nur den Hippodrom dureh Pans. X 37,
"
'Icgdxaiv vrjaos, nach Ptolem. VI 7, 43 Insel 4, und aus dieser Stelle ergibt sich auch nur,

im Eoten Meere, unweit der westarahischen Kfiste, 10 daB er am Wege von Delphi nach Kirrha in der

mit den MaBen 69° 30', 19°. Nach Sprenger Ebene lag. Leake N.G. II 595 suchte ihn un-

Die alte Geographie Arabiens 1875, 45 entspricht mittelbar unterhalb des Dorfes Chrys6, Ulrichs

,der Habichtinsel der Griechen die Rabeninsel, Reisen und Porschungen I 10 nahe bei Itea,

(•razlrat-al-gorab, 17° 6', oder die ganz nahe dabei also westlich von Kirrha. Inbezug auf H. laBt

liegende Teran.' Mit Bucksicht darauf, daB xaif sich vorlaufig nur sagen, daB es in den die

arabisch ,Rabe' bedeutet, scbloB Sprenger, daB krisaisch-kirrhaische Ebene begrenzenden Bergen

,wenn man die Insel auch Abu (oder Ba-)z-zag, lag. [B51te.]

Vater der Raben, hiefi,' daraus auch Basag bei Hlerapetra, lega xal JUtoa Not. episc. HI
Plin. n. h. VI 151 (s. Basag) entstanden sein 447. 448. X 558. 559. XHI 408. 409, s. den

kann, ein SchluB, der allerdings hOchst gewagt20Art. Hierapytna. [BUrchner.]

ist, zumal da bei Plin. durch die handschriftlichen Hierapolis, Hieropolis (v Itg&nohg, auch

Verhaltnisse die Namensform Bam beglaubigt legoxoXig = geweihte Stadt), haufiger Name im

erscheint. Ganzlich verschieden ist diese Insel Osten Europas und im westlichen Vorderasien.

von der von Strabon XVI 773 (nach Artemidor) 1) Plin. n. h. IV 59. Hermol.-Steph. Byz.

erwahnten 1. v., einer jener ,Sechs Inseln' (772), Stadt auf der Insel Kreta. Vielleicht= Hierapytna.

welche gegeniiber der agyptischen Kiiste in der 2) Stadt in Karien, Hermol.-Steph. Byz.

Bucht von Assab 13° nordlicher Breite (in der [Burchner.]

llalib-Gruppe) zu suchen sein diirften. [Tkac.] 8) Stadt in Phrygien, Strab. XH 579. XIII

HierakonpolisCi«e<&x<u»'5i<tf«<;).Hauptstadtdes 629f. Plin. n. h. V 105. Ptolem. V 2, 17. 18.

dritten oberagyptischen Gaus, agyptisch Neehen, 30 Hierokles 665 . 2. Not. episc. I 40 , 504. m
heute Kam el Ahmar auf einem Hugel, der von 594. VI 40. VII 40, 270. VHI 40, 555. IX 466.

einer elliptischen Mauer umgeben war, uralte X 677. Itin. Ant. 337, 1. Tab. Pent. IX 5 (Miller),

agyptische Stadt, wahrscheinlich der ursprung- wo die Entfernnng Tripolis-Hierapolis , 12 Mi-

liche Sitz des Falkengottes Horus, der, anfang- lien, stimmt, dann aber ist die Zeichnung in

lich wohl nichts weiter als Lokalgott von Neehen, Unordnung. Steph. Byz. Die Stadt hatte auch

von nier aus seinen Siegeszug durch A'gypten den Namen 'Oyiogv/tti, Acta Philippi (Weber
angetreten hat. Von den beiden Reichen, die Philol. LXIX 201. 211). Sie ist wahrscheinlich

dem agyptischen Gesamtstaat des Menes voraus- ca. 190 von Eumenes als Grenzfestung fur sein

gingen, ist H. die Hauptstadt von Oberagpyten. neugewonnenes Gebiet angelegt oder verstarkt

In historischer Zeit hat die Stadt keine Rolle 40 worden. Die altesten Ruinen sind hellenistisch,

mehr gespielt, wenn auch der Titel ,der von ebenso reichen die Miinzen nicht fiber das

H ' noch lange einer der heivovragendsten agypti- 2. Jhdt. hinaus. Es war berfihmt durch seine

schen Beamtentitel gewesen ist, Strab. XVII heiBe Quelle (35° C), deren Niederschlage Kalks-

817. [Pieper.] interterrassen bilden, und durch eine Hohle,

Hieramai (ai 'kga/iai v. 1. legaud, legafidv Charonion (s. o. Bd. Ill S. 2184) oder Plutonion,

Hermol.-Steph. Byz.), Stadt Karieus. [Burchner.] an deren Boden sich Kohlensaure sammelte, so-

Hieramenes, vornehmer Perser aus dem Ende daB Tiere, die hinuntergelassen wurden, starben.

des 5. Jhdts. Seine amtliche Stellung ist nicht Die Hohle ist verschwunden , aber die Ansamm-

mit sicherheit zu bestimmen (Ed. Meyer Gesch. lung von Kohlensaure laBt sich noch heute da

d. Altert. IV 692A denkt an einen kOnigl. Sekre- 50 beobachten , wo die Decke des unterirdischen

tar), daB er Schwager Dareios II. gewesen ist. Laufes der heiBen Quelle eine Strecke weit ein-

mag sein, ist aber aus Xen. hell. II 1, 8) nicht gesturzt ist. Die Stadt wurde wiederholt vom

zu erweisen. Er erscheint in dem Text des spar- Erdbeben heimgesucht (s. Altert. v. H. 23f.), am

tanisch-persischen Vertrages von 411 (Thuc. VHI schlimmsten unter Nero. Heute heiBt der Ort

58, 1) als Kontrahent von persischer Seite nach Tambuk kalessi, nicht Pambuk kalessi, wie fruher

Tissaphernes und vor dem Hause des Pharnabazos allgemein und noch von Ramsay angegeben

Ende 406 (Xen. hell. II 1, 8f., die Stelle ist nicht wird. Es haben sich ziemlich bedeutende Reste

echt, ihre richtige chronologische Einordnung er- der alten Ansiedlung erkennen lassen, der sud-

gibt sich aber aus II 1, 15) veranlaBt er Dareios, liche Teil des Stadtgebietes ist durch die Ab-

Kyros zu sich zu rufen, als dieser durch Hin- 00 lagerungen der heiBen Quelle ca. 2 m dick fiber-

richtung von zwei Persern, die das ZeremonieU zogen. Besonders merkwurdig ist die zahllose

ihm gegenuber miBachtet haben sollten, seine VoU- Menge von Steinsarkophagen, vor allemim Nor-

macht fiberachritten hatte. Ferner wird er auf der den und Osten, nach denen auch der Ort seinen

Xanthosstele, Lyk. Z. 12 genannt. [Kahrstedt.] heutigen Namen bekommen hat (Tambuk = Tr°S)-

Hierapeteia (legcatittia), eine Ortlichkeit Eine umfassende Bearbeitung hat H. gefunden

der Nahe von Delphi, wild erwahnt in dem in Humann, Cichorins, Judeieh, Winter
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BeschloB der Hieromnamonen vom J. 178/7 v.

Chr. fiber die Abgrenznng des fBr die heiligen

Altertfimer von Hierapolis 1898, worin man auch

alles fiber Verwaltuig, Kalte, Industrie und

Handel der Stadt flndet. Ferner Ramsay Cities und Inschriftsteine. Miss Hall hat neuerdings

and bishoprics of Phrygia I 84—121 und Journ. an der Ruinenstatte Hockergraber mit Tondeckeln

hell. Stud. XVn 411f. Weber Philol. LXLX 187 gefunden.

und im Bonner Homers. Sehr schone Abbildungen Literatur: E. Chishull Travels in Turkey

z. B. bei Sarre Reise in Kleinasien Taf. HI and back to England 129ff. Fl. Cornelius Creta

—VI Die neuere Literatur ist zusammengestellt sacra 1 248ff. Sieber Reise nach der Insel Creta

von Oberhummer im Geogr. Jahrb. XXn 1899, 1 306. 344. Museum Classic. Ant. II 271f. Hoeck

241f XXVni 1905, 176. 187. Miinzen (mit IE- Kreta I 423f. Ill 472. 476. 516. Pashley Tra-

PAnOAEITQNxm&IEPOnOAEITQN): Head vels in Crete I 271f. Spratt Travels and Re-

HN 564 Catal. Brit. Mus. Phrygia LXV 228. 10 searches in Creto 1 235ff. (Ansicht der ganzen Land-

Imhoof-Blumer Kleinasiat. Miinzen 234f. schaft). Bursian Geogr. v. Griechenl. II 532.

Weber in XAPITE2, Friedr. Leo z. 60. Ge- 578ff. Journ. hell. Stud. VII (1836) 138. 140:

burtstae darcebr. 466; Journ. intern, d'archeol. Statue des Hadrian. Joubin Sarkophag von H.,

numism. XTV 65. [Rage.] Athen. Mitt. 1892. vgl. Revue Arch. 1895^1 109

Hierapytna (Hirapytna), jJ
'hscmvtva In- und S. Reinach Chroniqu. d'Orient. TJ 463. Se-

schriften lodjivrva alteste Miinzen. Dialektisch menoff Antiqu. iur. publ. Cret. 17. Svoronos

'lagaxvTva. Bei den Schriftstellern Strab. IX Numism. de la Grece Anc. 183ff. Inschnften

440 X 472 475. Plin. n. h. IV 59 (var. Eiera- (archaische fehlen): Chishull 134. Pashley

mn'na s. auch in codd. des Ptolem. bei diesem: I 290f. CIG 2555. 2556. 2562. 2563-2565.

Ill 17 4 Till 15, 3M.] var. lsga Ilvxva, leqa 20 2567 s. 2581s. 2585. 2590. 2601s. 2561b. Le

Ilixva, leoa Uhqa, leganezQa ed. princ.) lsed- Bas Bev. Philol. I (1845) 164-172 Naber

xvrva- Hermol.-Steph. Byz. Isganvdva. Cass. Mnemosyne I (1882) 52. 75ff. 105f. 114f. Spratt

Dio XXXV 8. Stad. m. m. 303. 304. Hierocl. Travels and Researches in Crete II 422 pi. I

649 Eiera Tab. Peut. Ilixqa'i Svoronos Num. nr. 21. Novosadsky Athen. Mitt. XI (1886)

de l'a Crete I 193. Geogr. Rav. 396, 18 Irapitta, 181ff. Doublet Bull. hell. XHI (1889) 51ff.

ietzt reoanexoog. Bedeutung des Namens unge- Halbherr Iscriziom Cretesi Museo Ital. di Anti-

wiB. Vielleicht (nach Strab. X 440 em. Casau- chita Class. IH2 [1890], nr. 34*-51. Bull. hell,

bonus: Trig 8k "ISrig sc. Tocotxijg Myog Ilvtva XHI 52f. Archivio Veneto ser. VH (1897/8) 9b.

»a« xfig Kmtr>g Si, av ot i> Itq&nvxvo. $ noXig) 9 f. Ad. J. Reinach Inscript. dltanos Rev.Et.

wx Zxv? {xi&va) = nhgaf (Chishull Travels 30 Gr. XXTV (1911) 377ff. Inschr gefunden von

in Turkey and back to England 132). J. Demargne 1899: aov^xa lepanvxvlwv xai

Die Stadt soil zuerst Kvp§a, dann Ilvxva, hier- npaiolcov.

auf Kdutoog und endlich H. geheiBen haben, In den alteren Zeiten hatte H. nur geringe

Strab a a O. ; daraus HermoL-Steph. Byz. Bedeutung. Im Beginn des 4. Jhdts. setzt die

lepdxvSva Not. episc. VIJI 231 (IX 140), lepag Miinzpragung ein. Die BehOrden hieBen Koofiov-

ein Bistum, nhpag zweites Bistum III 447. 448. xsg (Collitz und Bechtel Gr. Dial.-Inschr. 5045)

X 558 599. XHI 408. 409. Miinzen : Catal. Brit. In derselben Inschr. und in der nachsten werden

Mus X48ff. Head-SvoTonos loxoola Nopta/*. Zeus Asxaxcnpopog. Hera-Athena Damater Kora

I 574f napvaaaog I (1897) 91ff. Svoronos Nu- erwahnt. Zum Gebiet von H. gehOrten: Oleros

miam. de la Crete Anc. I 183ff. Autonome ;S40(s. d.) mit einem Heiligtum der Athena Olena

Munzen- 400—350 v. Ohr. 1PATV in Trique- (Fest Oleria). Inschrift in Mnemosyne I 106.

tram Eberbuste, Adler. Um 300 v. Chr.: IEPA- Hermol. Steph. Byz. vielleicht Ajos Stawros

77r7WJi3JV Palmbaum, Zeuskopf und Adler. Um auf dem fiber 900 m hohen Hugel Ostlich

200 v. Chr. Athenische Typen (der Athener Ke- von den Ruinen, Spratt I 268f., das Larision

phisodoros hatte um 200 v. Chr. eine Symmachie Pedion, Strab. IX 440. Hermol.-Steph Byz.,

Athens u. a. und der Kreter gegen Philippos V. Aigiaat Larisa, dessen Bewohner nach R uber-

von Makedonien gestiftet). 200-67 Frauenkopf gesiedelt waren, das Eiland Chryse oder Cbrysea

mit Turmkrone R Palmbaum und Adler. Kaiser- Qetzt rai&agovjoi = Eselsmselchen, s. o. Bd. ill

munzen: TAN (= Zevg) KPHTArENHS IEPA S. 2490) und ein noch kleineres Eiland Aus

Palmbaum 50 dem 3. vorchristlichen Jhdt. stammen Vertrag

Die Stadt lag am Libyschen Meer (Strabon) mit Priansos (Collitz-Bechtel 5040), Vertrag

an der sudlichen Kuste der Insel Kreta an der mit Praisos (ebd. 5029), der Isopolitievertrag

engsten Stelle Clo&twg) zwischen Zentralkreta und zwis.chen zwei Parteien der Hierapytmer, solcher,

Ostkreta, Strab. X 475. Gegenuber liegt die die in der Stadt waren, und solcher, die als Ko-

Insel Chryse (ietzt raidagov^atj. Als altester lonisten in einer Stadt lebten, zu der ein As-

Name der Niederlassung wird Kigpa genannt; klepieion gehOrte. FTeundsehaft hatte H. mit

dieser scheint auf eine Beziehung zu dem Kory- Antigonos Bull. hell. Xni (1889) 57ff. Arch,

bantenwesen und zu dem rhodischen Telchin Kyr- Venet. ser. VH (1897/8) 9 b. 9 f.
Gnech. Dial.-

bas, der in der Mythologie mit Rhea verbunden Inschr. 5043 Cardinal!, Biv. Stor. Ant. 190«»

ist, nach Kamiros auf Rhodos weist dieser Name. 60 191 und mit Antigonos Gonatas (Collitz 5043);

Im 10 christlichen Jhdt waren die Ruinen der gegen Ende des 3. Jhdts. (Cauer i 44) hatte

sehr mftchtig eewordenen Stadt noch sehr ansehn- H. Allianz mit Rhodos 'nur nicht gegen die

lich. Ja, es scheint sogar das Gebiet eine Zeit- Knosier^ Um 200 H. im Kampf gegen PhiLppos

lane in zwei Bistfimer geteilt gewesen zu sein. V. Le Bas Rev. Philol. I (1845) 164-172; im

1707 fend J Pitton de Tournefort Relation 2. Jhdt. BOndms mit Lyktos auf Kreta (s. d.),

d'nn Voyage dn Levant I 6ft einige TeUe von Mnemosyne I (1852) 52 (Collitz 5041) und mit

Manerwerk, and jetet erkennt man nnr noch das den Magneton am Maiandros, Mnemosynel (lt»-J)

grXre Theater, das Amphitheater, Grandmauem lUfT(Collitz 5042) Vertrag mit den krebschen
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Arkadern Spratt s. o. (Grieeh. Dial.-Inschr 5044) geben wird, -vielleicht deshalb, weil er der Stra-

193 v. Chr. Vertrag mit Teos. Im J. 185 v. Chr. tege des Gaus war, in dem die Weihung ihm

nahm H. neben 29 anderen kretischen Stadten errichtet war, d. h. des Gaues von Edfu. ttber

(darunter aueh Praisos) an dem Bundnis mit die Zeit macht der Herausgeber keine Angabe.

Eumenes II. von Pergamcn teil. Im Vertrag Da H. aber einer Bangklasse angehort hat — er

mit den Rhodiern s. o. versprachen die Hiera- war ovyyevrjs — , so wird man ihn friihestens in

pytnier den Rhodiern 200 Bewaffnete zu schicken. die Regierung Ptolemaios' V. Epiphanes setzen

Diese Zahl laBt auf eine ziemlich starke BevOl- durfen.daunserstseitdiesemKcuigindenlnschrif-

kerung scbliefien. Nach 148 v. Chr. flelen die ten und Papyri die Rangtitel fiir die Reichsbeamten

kretischen Stadte Praisos und Dragmos in die lObegegncn (Strack Rh. Mus. LV 161ff. Wilcken
Hande der Hierapytnier ; die Stadt Praisos wurde Papyruskunde 11,7). In dem Errichter der Statue,

zerstOrt, Strab. X 478, nachher fiihrte H. Krieg Ptolemaios, darf man wegen des Fehlens jedes

mit den Itaniern wegen des Besitzes der Insel- Beiwerkes wohl kaum den KOnig sehen, sondern

chen Leukai und des Tempels des Zeus Diktaios. wohl nur einen persflnlichen Freund des H. (tor

Schiedspruch der Magneten am Maiandros (Dit- Zavxov <piXov). Wegen der UnmOglichkeit, d^e Zeit

tenberger Syll. 2 929, 61—64). In diesen naher festzulegen, mufi man auch jeden Virsuch,

Kampf mischten sich die Romer ein. Viel- ihn mit einem der folgenden H. gleichzusetzen,

leicht 110 oder 106 v. Chr. Wahrend des aufgeben. In der Liste der agyptischen oxearriyoi

Kampfes der Hierapytnier gegen die Romer lei- bei Lesquier Les institut.milit.de l'Egypte bous

teten Ariston und Octayius die Verteidigung gegen 20 les Lagides 329ff. ist H. nicht aufgefiihrt.

Metellus, nachdem ein Teil der rOmischen Armee 4) H. aus Antiocheia soil in seiner Jugend

unter Bassus bcsiegt worden war, sahen sich aber als Flotenspieler Pantomimen begleitet haben nnd
gezwungen, die Stadt an Metellus zu uberlassen, ist dann der besondere Giinstling Ptolemaios' VI.

der hiermit die Eroberung der Insel Kreta be- Philometor und schliefilich der seines Bruders

endigte, Cass. Dio XXXVI 2. Sitz eines Bischofs

:

Euergetes II. geworden ; er wird als dessen Seirog

'he&s tsal nhgag III 447. 448. X 558. 559. *6Xa£ charakterisiert (Poseidonios bei Athen. VI
Xin 408. 409. 'legdnvSva VIII 231. 'leQoutidva 252 e). Wir kennen nun aus derselben Zeit einen

IX 140. [Biirchner.] H., der zuerst im Dienste des KOnigs Demetrios I.

Hieras, Gesandter des Deiotaros in Rom 709 von Syrien — anscheinend als hober Beamter oder

= 45 und 710 = 44 (Cic. Deiot. 41f.; ad Att. 30 Militar — gestanden hat, nnd der dann um 150

XVI 3, 6). [Mflnzer.] v. Chr. zusammen mit einem gewissen Diodotos

Hierasus (Ptolem. Geogr. Ill 8, 2 'Itqaa^ von seinem friiheren Herrn abgefallen und zu dem

xorafico), FluB, der nach Ptolemaios a. a. 0. die Pratendenten Alexandros Balas iibergegangen ist

Grcnze von Dacien bildete und sich in die Donau (Diod. XXXII 9 c). Dieser hat sich als Konig fiir

bei dem Orte Dinogetia ergofi. Heute Sereth

;

den Abfall erkenntlich erwiesen und hat H. und

vgl. Kiepert Formae orb. ant. XVII. rVulieY] Diodotos gemeinsam zu Gouverneuren der Haupt-

Hierasykaminos, Ort in Untemubien am Nil stadt Antiocheia gemacht (Diodor. XXIII 3). Aber

zwischen dem ersten und zweiten Katarakt, heute H. hat auch ihm die Treue nicht gehalten
;
denn

Maharraka (Plin. VI 184. Ptolem. IV 5, 74). als sich gegen Alexandros Balas der jungc Deme-

Unter den Ptolemaern und riimischen Kaisern 40 trios, der Sohn Demetrios' I., erhob und Ptole-

Siidgrenze des .ZwOlfmeilenlandes' (vgl. Dode- maios VI. Philometor sich von seinem Schwieger-

kas'choinos und dazu Schubart Ztschr. fiir sohne Balas ab- und Demetrios II. zuwandte, da

igypt. Sprache XLVII [1910] 154f.). Reste eines hat auch H. die nun aussichtslos erscheinende

Tempels der Isis und des Serapis aus romischer Sache seines Herrn aufgegeben (146 v. Chr.). Er

Zeit. Inschrilten von Reisenden CIG III 5110 hat zusammen mit Diodotos die Antiochener zum

_5]25. [Grapow] Abfall von dem bisherigen Regiment und zur Ver-

Hieratis, Kiistenstadt in Persicn, die Near- trcibung des Konigsbestimmt. Dajedoch die beiden

chos nach 750 Stadien Seefahrt, von der Miin- Fiihrer den Anschlufi an Demetrios II. wegen

dung des Sitakos aus gerechnet , erreichte , Arr. des friiheren Abfalls von seinem Vater fiir gefahr-

Ind. 39, 1. Die Lage entspricht ungefahr dem 50 lich hielten, haben sie den klugen Schachzug be-

heutieen Busir. Vgl. Heratemis und Ionaka. gangen, das den neuen Herrscher gleichfalls

[Weissbach.] furchtende Volk von Antiochien und die ihnen

Hierax. 1) Spartaner, Nauarch, Spatsommer unterstellten Truppen zur Ausrufung des Ptole-

389 bis Spatsommer 388 (Xen. hell. V 1 , 3f.

;

maers als syrischen Konigs zu bewegen (Diodor.

vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. V 263), segelte, XXXII 9c. Joseph, ant. Iud. XIII lllff.). Wenn

nachdem er dem Gorgopos den Befehl auf Aigina auch dieser die Konigswiirde aus Grunden der

iiborgeben hatte, nach Rhodos, wo er sich bis zur froBen Politik — Rucksieht auf Rom — abgelehnt

Ankunft des ncuen Nauarchen Antalkidas im Spat- hat, so hatte sich H. durch sein Vorgehen doch

sommer 388 aufhielt. Philometor zu grofiem Dank verpflichtet, nnd man

2) Kierax aus Amphipolis, Gesandter der 60 war nun nicht allein auf die Gnade Demetrios II.

Vmphipoliten an die Athener im J. 357 v. Chr. angewiesen. DaB ein Mann wie dieser H. m agyp-

(Dcin. I 8. Theopomp. m frg. 47 bei Harpokr. tische Dienste getreten ist und bei Philometor in

s. leoa£. lust. VTI 6; vgl. Schafer Dem. II- besonderer Gonst gestanden hat, ware nach dem

21).
" [Sundwall.] Vorgefallenen wohl begreiflich, nnd schon insofern

8) H-, nach einer griecbischen Inschrift auf ware seine Gleichsetzong mit dem von Poseido-

einer Stetnenbasis, publiiiert von Weigall Ann. nios erwahnten H. naheliegend. Fur die Gleich-

de service dee antiquit de l'Egypte IX 107, setznng spricht aber auch, daB der Gonverneur

arvutischer tnoaxmie, dessen Gau nicht ange- H. als in besondere enger Verbindung mit An-
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tiochien stehend geschildert wird und Poseidonios

seinen H. einfach als ,den Antiochener1 charak-

terisiert. Die Herkunft dieses Mannes gegen eine

Identifizierung zu verwerten ist wohl in Anbe-

tracht der allgemeinen Zustande jener Zeit kaum

angangig; auch kann hier sehr wohl die Chroni-

que scandaleuse tatig gewesen sein (es steht denn

anch wohl allein Jougnet Bull. hell. XXI 145

dieser Gleichsetzung skeptisch gegenflber). H. wird

faire les preparatifs' ist sprachlich kaum mo'glich;

wir werden vielmehr bei der ttbersetzung, H. sei

hierzu bestimmt, sei ernannt worden, bleiben

miissen, und dann fuhrt die besondere Mitteilung

dieser Emennung sogar davon ab, in ihm den

Epistrategen zu sehen. Wir diirfen eben aus dem

Tenor der Mitteilung nur folgem, dafi H. zu irgend

einer neuen Amtsstellung wie der Epistrategie da-

mals nicht berufen worden ist, da dies doch sonst

dann weiter als der allmachtige Giinstling 10 zngleich mit der Emennung zum Armeekomman-

Euergetes' II. geschildert. Insofern lage es nahe,

in ihm den oxgaxrjyog des neunten Ptolemaers zu

sehen, der auch H. heifit und sehr eng mit dem
Kenige liiert erscheint. Dieser hat um 140 v.

Chr. einen Soldatenaufstand verhindert, der wegen

Nichtzahlung des Soldes ausznbrechen drohte und

der umso gefahrlicher werden konnte, als die

Truppen von dem Athamanen Galestes umworben

wurden, der einen angeblichen Sohn Philometors

als Pratendenten gegen Euergetes zu lancieren20

versuchte. H. hat damals aus eigener Tasche —
ein Zeichen seines groBen Reichtums — den Sol-

daten den Sold gezahlt und so ihren Abfall ver-

hindert (Diodor. XXXIII 23). Dieser meaxrjy6s

H. wird als sehr kriegserfahren und als Mensch,

der mit den Massen ausgezeichnet umzugehcn

verstand, geschildert, eine Charakteristik, die sehr

wohl fur den ehemaligen syrischen General zutreffen

kdnnte. Weniger ist dies der Fall, wenn zngleich

danten erwahnt worden ware, und man wird in

ihm nach allem wohl einen in Igypten allgemein

bekannten General oder einen leitenden Beamten

der Zentralverwaltung zu sehen haben. Allznviel

kann iibr^ens damals H. bei seinem Vorriicken

gegen die Aufstandischen nicht ausgerichtet haben,

denn der Aufstand hat sich bis ins J. 86/5 v. Chr.

hingezogen (Pans. I 9, 3). Jouguet a. a. 0. 144ff.

Bouche"-Leclerq Hist, des Lagides TI 112.

6) H., Beiname des zweiten Sohnes des Antio

chos n. Theos und der Laodike ; fiber ihn s. dei.

Art. Antiochos Nr. 23 o. Bd. I S. 2457 und

seitdem vor allem Niese Gesch. der gr. n. mak.

Staat. II 152ff. Be van The house of Seleukus

I 19 Iff. Nach Iustin. XXVII 2, 7f. hat er den

Beinamen H. wegen des von ihm entfesselten

Bruderkrieges gegen seinen Bruder Seleukos II.

erhalten (Antioehus latronis more frairi totum

eripere eupiens puer seeleratam virilemque sumit

der oxoaxnyis als ucyaXowvvog bezeichnet wird. 30 audaciam. Unde Eierca; est eognominatus, quia

Will man die Gleichsetzung aufrechterhalten,

dann muB man annehmen, daB hier bei Diodor

eine fur H. giinstig gesinnte Quelle vorliegt, die

mit der fruher fur ihn verwendeten (vgl. z. B.

die XXXII 9 c erwahnten duagxiai des H. gegen

Demetrios I.) und mit der Erzahlung des Poseido-

nioB bei Athenaios nicht ubereinstimmt. Es er-

geben sich also Schwierigkeiten, welche eine sichere

Entscheidung wohl ausschliefien. Sollte nun aber

•rum hominis, sed accipitris ritu in alienis en-

piendis vitam sectaretur). Der Beiname ware also,

wenn Iustin richtig erzahlt, als ein auf seiten

Seleukos' H. gepragter Schmahname aufznfassen.

[Walter Otto.]

7) Sophist, sollte 356 nach Kyzikos als Lehrer

berufen werden ; doch zog man ihm einen andern

vor (Liban. epist. 441). Unter Lilian wurde er

Priester in Alexandria Troas (Liban. epist. 706.

der oxoaxriyos des Euergetes H. doch mit dem 40 1212 ist nach der besten Uberlieferung mit seinem

x6la$ H. identisch sein, so hatte Euergetes II.

die Treue seines Generals spater mit krasBem Un-

dank belohnt; denn der xolal ist von ihm spater

beseitigt worden (Athen. a. a. O.). Bevan The

house of Seleukus II 214. 220. Niese Gesch. d.

grieeh. und makedon. Staat. HI 262. 264. 269.

Bouche-Leclerq Hist, des Lagides II 52. 66.

5) H. ist Oberbefehlshaber eines Heeres, das

gegen Ende des J. 88 v. Chr. von Ptolemaios X

Namen iiberschrieben). An ihn gerichtet Liban.

epist. 441. 706. 1212.

8) Christlicher Grammatiker in Alexandreia im

Anfang des 5. Jhdts., Socrat. VII 13, 7—9.
[Seeck.]

9) Platoniker. Er handelte- in einer beson-

deren Schrift oder in einem Kapitel eines um-

fassenderen ethischen Werkes von der Stxcuoovvr).

Daraus entstammt eine Reihe von Exzerpten in

Soter H. zur Niederwerfung des Anfstandes in 50 dem Florilegium des Stobaios. Diese lassen einen

Oberagypten nach der Thebais entsendet wird (Gr.

P. Cairo, publ. von Jouguet Bull. hell. XXI
141ft; s. jetzt Wilcken Papyruskunde I 2 nr.

12). Ein Titel ist fur H. nicht bekannt geworden.

Er mufi aber fur die Empfanger des ihn er-

w&hnenden Briefes, fur die Priester und Einwohner
yon Pathyris, aber anch fur den Schreiber, nach

der Art seiner Nennnng zu nrteilen , eine wohl-

bekannte PersOnlichkeit gewesen sein. Martin Les

eklektischen Platonismus erkennen und erinnern

mehrfach an daB durch Apuleius, Albinos, Maxi-

moB von Tvtos u. a. vertretene Entwicklungs-

stadium der Platonischen Lehre. Ich habe des-

halb im Hermes XII (1906) 593—618 H. diesem

mittleren Platonismus zugewiesen, die Identifizie-

rung mit dem Neuplatoniker aber Gott. gel. Anz.

1909, 544 Anm. 1 deshalb abgelehnt, weil sich in

den ziemlich umfangreichen Bruchstucken keine

6pistrateges 56, 2 mOchte in ihm den Epistrategen 60 Spur des Nenplatonismus findet Bei der Ver-

der Thebais sehen, indem er darauf hinweist, dafi

einst auch unter Euergetes IL der Gonverneur

der Thebais, der in ihr mit kriegerisehen Opera-

tionen betraut wird, in einem Briefe an Einwohner

der Thebais ohne Titel erwahnt wild (Wilcken
a. a. O. nr. 10). Aber Martins Auffassmig des ent-

scheidenden Saties ,?i«axa *eetux*mUf&ot fitta
SvrA/Aicar . . . btl xataoxoXiiv xijs &t)pat9oe: H.

breitung des Namens H. besteht allerdings bis

zum erbrachten Beweise kein AnlaB, die Identitat

der beiden Manner for wahrscheinlich zu halten.

Aber den von mix angefnhrten Gegengrund kann

ich bente nicht mehr als stichbaltig betracbten,

nachdem sich mix ergeben hat, daBIm alexandri-

wjfuimn Nenplatcrmsmus die spezifischen Eigen-

tftmlichkeiten der neuplatonischen Lehre sehr zu-

45
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rlicktreten (Genethliakon f. Carl Robert [Berlin

1910] 145ff.). Vielleicht wird eine genauere Unter-

suchung der Fragmente, die sich besonders auf

Sprache nnd Terminologie zu richten hatte, sichere

Anhaltspunkte fur die Lebenszeit des Verfassers

bieten und damit auch die Identitatsfrage ftirdern.

10) Bruder des Neuplatonikers und spateren

Christen Synesios, von Damaskios im Leben Isi-

dors bei Phot. bibl. 242 p. 341b 18 § 78 W.
wohl nur nacb seinem Wohnsitze Alexandriner 10

genannt (die Familie des Synesios stammte aus

Kyrene), begab sich nacb. Damaskios bei Suid. s.

Aideoia a. E. mit Aidesia, der Witwe des Neu-

platonikers Henneias und ihren Sohnen Ammonios

(3. d. Nr. 15) und Heliodoros (s. d. Nr. 13) nach

Athen, vermutlich ran gleich den beiden letzteren

bei Proklos Philosophie zu studieren. Er gehorte

wahrscheinlich auch spater zum Kreise des Am-

monios. In Verbindung mit diesem erwahnt ihn

Damaskios bei Photios a. a. 0. (eine Vermutung 20

fiber den Zusammenhang bei Asmus Byz. Ztschr.

XVIII [1909] 456), wo von einem Ilavixbv f<j3ov

berichtet wird, das H. bei des3en Transport von

Aithiopien nach Byzanz in Alexandria gesehen

haben wollte. tJber das Verhaltnis dieses H. zu

dem Autor jisqI dixaioovvqg s. o. Nr. 9.

[Praechter.]

11) Hierax, angeblich ein alter Musiker und

FlOtenspieler, der in jungen Jabren starb; er soil

Schuler und Geliebter des Olympos gewesen sein 30

(Poll. IV 79). Seine Bertihmtheit verdankte er

einer ihm zugeschriebenen Aulosweise, die unter

dem Namen ivSgo/i^ den Aufmarsch der Kampfer

des Pentathlon begleitete (Plut. de mus. 26. He-

sych. s. 2&ivia). 'Hqclxos vo/iog auch erwahnt

bei Athen. X1H 570 b. [Abert.]

12) Von ihm eine Salbe gegen Bindehautent-

zundung bei Cels. VI 6, 38.

18) 'IiQaS s. Habicht.
14) Ein nur einmal bei Athen. VIII 356 a er-40

wahnter Meerfisch, jedenfalls eine StOrart, ver-

mutlich der Scherg (Acipenser stellatus Pal-

las). [Gossen.]

Hiereis (legslg). I. Charakter und Arten

des griechischenPriestertums in ihrer ge-

schichtlichen Entwicklung. Nach der bis

in die neueste Zeit herrschenden Ansicht hat es

bei den Griechen ein Priestertum im eigentlichen

Sinne dieses Wortes nicht gegeben. Denn der dafiir

wesentliche Glaube , dafl dem Priester besondere 50

religiose Kraft innewohne und daB er deshalb

zum Vermittler zwischen Gottheit und Mensch

berufen, ja notwendig sei, habe den Griechen

durchaus gefehlt, und wenn es trotzdem in histo-

rischer Zeit uberall Priester gegeben, so liege der

Grand in einem praktischen Bedurfnis, namlich

der regelmaBigen Besorgung des Kultes und

vor allem der standigen Pflege der Kultstatte

(Nagelsbach Homer. Theol. 201. Martha Les

sacerdoces atheniens Iff. 7ff. Stengel Kultusalt. 60

31, bes. Schoemann-Lipsius Griech. Altert. II

419f.). Allein dieser Ansicht widerspricht die ver-

tiefte Erkenntnis, die wir der neuesten religions-

geschichtlichen Forechung verdanken. Dabei kann

lie Frage nach dem ersten, eigentlichen Ursprnng

des Priestertums auf sich beruhen bleiben : liber

auf mehr oder weniger ansieheren Scblnsaen be-

rohende Hvoothesen (wie z. B. bei Jevons Intro-

duction to the history of religion 270ff.) kommt
man dabei kaum hinaus, und selbst wenn sich

eine sichere Losung finden liefie, wurde sie uns

jedenfalls in eine Zeit f&hren, die vor der Ent-

stehung griechischer Nationalitat und Kultur liegt.

Vielmehr geniigt die sichere Beobachtung der bei

den heutigen primitiven Volkern bestehenden tat-

sachlichen Verhaltnisse (die beste Materialsamm-

lung jetzt bei Landmann Origin of priesthood,

Ekenaes, Finland 1905), denn diese lehrt, daB iiber

den Verkehr zwischen Mensch und Gottheit uber-

all zwei Anschauungen nebeneinander bestehen.

Einmal und vor allem der Glaube, daB gewisse

Menschen besondere religiose Begabung nnd Kennt-

nis besitzen und deshalb am geeignetsten sind,

jenen Verkehr zu vermitteln. Eine der wichtigsten

AuBerungen dieses Glaubens ist, urn dies gleich hier

vorwegzunehmen , die Verwendung von Priester-

innen; denn der entscheidende Grand dafur ist

darin zu suchen, daB eben das weibliche Geschlecht

fur gewisse Riten und Kulte als besonders begabt

und geeignet gait (s. Farnell Arch. f. Religions-

wiss. 1904, 70ff., der die anderen Erklarungsver-

suche endgultig erledigt hat). Daneben geht aber

ruhig die andere Vorstellung, daB jeder Mensch

auch ohne Vcrmittlung eines Priesters sich der

Gottheit mit Opfer und Gebet nahen kenne (Bei-

spiele bei G. Landmann a. O. 56f. 74f.)._ So

ist schon a priori anzunehmen, daB auch bei den

Griechen einmal beide Vorstellungen herrschten,

nicht nur die Idee des allgemeinen Priestertums,

die allerdings besondere Priester nur aus prak-

tischen Riicksichten zulafit, sondern auch jene

andere, die ich im Gegensatz dazu die_ hiera-

tische nennen mOchte. In der Tat tritt uns

auch diese bei den Griechen in deutlichen Spuren

entgegen. Bei Homer freilich scheint die erste

vorzuherrschen. Typisches Beispiel dafur ist das

feierliche Opfer, das Nestor der Athene darbringt

(Od. Ill 4S0ff.), in dessen bis ins einzelste gehen-

der Schilderang ein Priester weder genannt wird

noch (iberhaupt Platz hat. Priestertumer einer

bestimmten Gottheit begegnen uns auch nur auf

Seite der Troer und ihrer Verbiindeten (anBer

Chryses noch Dares, Priester des Hephaistos 11.

V 9, Dolopion, Priester des Skamandros, D..

V 77f., Onetor des Zeus, II. XVI 604f. und

Maron, Priester des Apollon , Od. IX 197f.).

Aber man darf daTaus nicht etwa voreilig den

SchluB Ziehen, daB damals die Griechen kein

testes Priestertum gekannt hatten, und nicht ver-

gessen, daB wir es im Griechenheer vor Troia doch

mit besonderen Verhaltnissen zu tun haben. Die

Worte Achills H. I 62 beweisen, daB der Dichter

auch bei den Griechen Manner, die speziell den

Titel /. ffihren, voraussetzt (vgl. IX 575), und die

Mantik, die in der Person des Kalehas schon

bei Homer eine so groBe Rolle spielt, bernht auf

dem Glauben, daB gewisse Menschen eine besondere

gottliche Begabung dafur besitzen (fiber Kalehas

D. I 72) , die sich in manchen Familien wie den

elischen Iamiden von Geschlecht zu Geschlecht

forterbt. Die Mantik ist insofern ein Beweis, daB

in der Tat bei den" Griechen der homerischen wie

der spateren Zeit jene hieratische Vorstellung

lebendig war. Nun ist freilich richtig, daB die

Griechen im Spraehgebraueh frth iwiaehen ptartig

nnd I. unterschieden und daB I. in der Begel nor

derjenige genannt wurde, der den regelmaBigen

Dienst einer besti .mten Gottheit in einem be-

stimmten Heiligtum besorgte. Es fragt sich daher,

ob nicht fur diese «., wenigstens die der histori-

schen Zeit, jenes hieratische Moment doch mit

Recht geleugnet ist. Man kann sich daffir ja

auch auf ein direktes Zeugnis berufen, Isokr. II

6 fiaodetav dboitsg hqmavvrfv navxbg dvSgog thai.

Allein dieses Urteil ist in dieser allgemeinen Fas

und die Art und Weise, wie sich z. B. Toepffei
mit dem Namen Eviio)jil8ai (a. O. 24ff.) aus-

einandersetzt, ist durchaus unbefriedigend. Wichtig

scheint mir die merkwiirdige Ahnlichkeit, die diese

Namen von Geschlechtern nach Bildung und
Bedeutung mit den Namen rCmischer Priester-

tumer haben. Denn solche Namen wie Krjgvxcg.

llQal-iegyldai , Bov&yai entsprechen nicht den

Namen der Iulii, Claudii usw., sondern vielmehr

sung keinesfalls richtig: es trifft selbst fiir die 10 den Fetiales, Salii, Pontiflces, Aryales. Ferner

Xeit des Isokrates nur fiir gewisse Gegenden und

Kulte zu. Ein Blick auf die vier Hauptarten
des Priestertums, die es damals gab, lehrt dies.

Die Priestertumer waren entweder erblich oder

sie wurden durch Wahl oder durch das Los
oder durch Verkauf besetzt. Den kauflichen

Priestertiimern gegentiber treffen jene Worte des

Isokrates gewiB zu; auch fiir die Wahlpriester-

tiimer, die iibrigens im ganzen nicht besonders

geht die Frage gar nicht immer einfach so auf,

daB wir einem bestimmten Geschlecht einen be-

stimmten Kulf zuweisen kOnnen, sondern es sind

z. B. an dem einen Kult der Athene Polias sowohl

die Eteobutaden wie die Praxiergiden, an dem dei

eleusinischen Mysterien die K^qvxss, Evpolnidai

und Philleiden beteiligt. Hier liegen Probleme,

deren LOsung Aufgabe weiterer Forschuog ist

(wichtig dafur auch die milesischen 'Ovaddat, fiber

zahlreich gewesen zu sein scheinen, kann man ihre 20 die v. Wilamowitz S._-Ber. Akad. Berl. 1904,

Berechtigung zugestehen, wobei aber solche Falle

aus ganz alter Zeit wie der der troischen Athene-

priesterin Theano (II. VI 300) mit den spateren

nicht zusammenzuwerfen sind. Schwieriger ist

schon die Entscheidung bei der Losung: sie kann

dem spateren demokratischen Prinzip entsprechen

und stimmt dann freilich zu Isokrates' Urteil, sie

kann aber auch der uralten religiosen Vorstellung

entsprechen, die in dem Ergebnis der Losung eine

619ff.). Jedenfalls aber weisen die beiden erwahnten

Momente nach der Richtung, daB bei der Ent-

stehung und dem Charakter jener Geschlechter

Von vornherein das religios-hieratische Moment
eine bedeutende Rolle spielt. Dasselbe Moment
wird aufierdem im allgemeinen durch die uberall

in Griechenland bestehenden weiblichen Priester-

tumer (s. o.) erwiesen und im besonderen noch

durch einzelne fiir manche Priestertumer geltenden

Entscheidung der Gottheit sieht, zu der sich noch 30 Bestdmmungen, die wie die kultische Keuschheit

Platon bekannt (Leg. 759 C, IG XII 3, 178: ano

deix&ek vno tag &eov Sia zov xktjQov lapevg ; vgl.

Headlam Election by lot at Athens, Cambr. 1891,

5— 6). Unter keinen Umstanden dagegen trifft

jenes xavzo; avdgos auf die erblichen Priester-

tumer zu, die gerade zu den altesten und wich-

tigsten gehOren. Allerdings handelt es sich nach der

herrschenden Anschauungbei diesenPriestertumern

um ursprungliche Familien- oder Geschlechtskulte,

den Glauben an eine nahere Verbindnng der Gott-

heit mit dem Priester voraussetzen.

In der historischen Zeit ist dann allerdings

eine starke Abschwachung, zum Teil geradezn

ein Schwinden des hieratischen Moments einge-

treten, wobei aufierlich das Eingreifen der Staats-

autoritat eine bedeutende Rolle spielt. Man darf

diese freilich auch nicht iibertreiben. Der Staat

d. h. die Gemeinde macht sich allerdings zum

die dann in Staatskulte verwandelt wurden unter 40 Garanten des regelmaBigen Kultus der von der

der Bedingung, daB das erbliche Recht auf die

Priesterwtirde den bisherigen Inhabern des Kultes

verblieb, und man konnte sagen, daB solche Fa-

milienkulte, in denen der Alteste des Geschlechts

oder eines Zweiges desselben das Priesteramt ver-

sah (das ist sicher das Ursprungliche und Ge-

wohnUche , die aus Plutarch vit. X or. 843 f ge-

folgerte Losung sehr zweifelhaft, s. Toepffer
Att Geneal. 124ff.), doch mehr in den Bereich des

Gemeinde gemeinsam verehrten Gottheiten und

unterwirft deshalb den Kult und damit auch bis

zu einem gewissen Grade das Priestertum seiner

Kontrolle. Ohne Zweifel kann die Gemeinde

Priester, die offensichtlich ihre Pflicht versaumt.

zur Verantwortung ziehen, und zwar nicht nur

die von ihr direkt oder indirekt bestellten, son-

dern auch die Inhaber erblicher Priestertumer

(Hauptstellen: Aesch. HI 18 rovg legeag xai rag

allgemeinen Priestertums fallen, nnd daB bei der 50 Ugeias vxev&vvovg sivat xelevei^ 6 voftog xal ovl
—" -

! i *« i „x^.i.. «.^_. mSdrjv axavzag xal X^S'? cxdaTOvg xaxa ota/ia

rovg xa yigr] [tova Xa/i/Sdvoyrag xai Tag tvxag

ixsQ vftaiv ngog rovg &eovg evxo/Uvovg xal ov

fiorov IStq, alXd. xal xotvfj xa. yhr„ Ev/M>Xjiidag

xal Ki)gvxag xal xovg aXXovg anavxag und [Dem.]

in Neaer. 116 'Agxiav tor icQO(pdrxtjv yeroficyov-

ifiJUyjjfoVra h> xcj> 8txaOTt]gl(i) dospovvxa xai

&vovxa Jiapa xa naxoia xag dvoias xxl.-; vgl. IG
II 5, 184b Z. 22). Allein fiber die Gestaltung

spateren erblichen tfberlassung politische Motive
und Rflcksichten auf das historische Recht mehr
als religiose Rflcksichten bestimmend waren. Je-

doch ganz sind diese keinesfalls zu eliminieren,

denn das Moment, dafi die Familie, die bisher

den Knit gepflegt, auch fftr die Weiterpflege die

beste Borgschaft bietet, spielt sicher eine Rolle

<TgL Plat Leg. VI p. 759 A). Vor allem aber ist

jene herrschende Ansicht fiber die Entetehung
der erblichen Priester, wie hier betont sei, gar 60 der Riten selbst, nach denen der Kult voll-

nicht so absolut sicher; die Losung, die sie bringt,

ist einfach, aber es fragt sich sehr, ob die wirk-

lichen Verhaltnisse so einfach lagen. Ein Be
denken liegt in dem Namen mancher Geschlechter,

die erbliche Priestertumer besafien, wie in dem der

XiftoixUku, Rfjemtts, llQaSuerldtu, Bouivru,
MiArt/m, frnaliSoi u. a. Diese Namen sind

bis jetrt meines Eraehtena nicht genugend erkUrt,

zogen wurde, hat sich der Staat in der Regel

keine Autoritat angemaBt (anders, aber ohne

znreichende Beweise, Stengel Kultusaltertum. 2

32 nnd ihm folgend Fehrle Kultische Keusch-

heit 75). Charakteristisch sind in dieser Hin-

sicht die erhaltenen Leges sacrae, die man ganz

mit Unrecht als Beweis daffir anffihren wollte.

Denn wohl finden sich daranter zahlreiche Dekrete
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imd Gesetze iiber Priestertamer, aber sie ent-

halten fast nur Bestimmnngen liber die Besetzung

des Priesteramtes oder — und zwar hauptsach-

lich — iiber die Vorrechte und Sporteln der

Priester (vgl. auch meine Leges sacrae II 1 p. 340),

wahrend tiber die Ausubung des Kultus sicli ge-

rade kerne Bestimmungen linden. Ebenso haben

wir allerdings zahlreiche Opferkalender und ahn-

liche Urkunden. Aber es ist doch kein Zweifel,

dafi diese Gesetze nicht etwa die Verpflichtung

des Priesters, sondern die des Staates gegenuber

den Gottern regeln, und eben deshalb flnden sicli

auch _ leider — so selten Bestimmnngen darin,

die den eigentlichen Ritus angehen (am meistcn

noch in dem grofien Kalender von Kos: Prott

Fasti n. 3 und 4).

Scharfer rind Barer aufiert sich die Ab-

schwachung des hieratischen Elementes in der

Art der Besetzung der Priestertiimer. Hier

entwickeln sich drei Haupttypen, von denen zwei

naher verwandt dem dritten gegentlberstehen

:

einerseits die Besetzung durch Wahl oder durch

das Los, andererseits — auch geographisch auf

cin besonderes Gebiet beschrankt — der Verkauf.

Dieser, bci dem die Besetzung des Amtes ein Ge-

schaft wird, das hieratische Moment also sogut

wie keine Eolle mehr spielt, verbreitet sieh in

Kleinasien und auf den Inseln, d. h. also auf

griechischem Kolonialboden, und zwar sind so-

wohl die ionischen Kolonien (Milet: Anh. zu d.

Abhandlung der Bcrl. Akad. 1908, 20 und 22,

Erythrae: ebd. 1909 II 32 und Syll.2 600; Sinope:

Syll.2 603; Chios: Leg. sacr. 113 (= Syll. 2

599); Priene: Inschr. nr. 174. 201—203; Magne-

sia: Inschr. 99; Iasos: SyU. 2 602; Mylasa: S.-Ber.

Akad. Wien 132 II 23) wie die dorischen (Halikar-

nass: Leg. sacr. 155; Kos: Leg. sacr. 132ff. ; Chalke-

don: SyU. 2 594-596) beteiligt, wenn auch freilich

charaktcristischerweise auf ionischem Gebiet die

Sitte friiher und weit allgemeiner durchgedrungen

zu sein scheint. In Erythrae, uber das wir durch

SyU. 2 600 genauer orientiert sind, sind offenbar

die meisten PriestertflmeT so besetzt worden, und

in Chios ist die Kauflichkeit selbst in den Kult

eines Geschlechts eingedrnngen (Leg. sacr. 113).

Dagegen lassen sich in den dorischen Kolonien

viele Kulte nachweisen, in denen entweder die

Erblichkeit geblieben (Poseidonkult in Halikar-

nass: Leg. sacr. 154 = Syll.2 608, im Apollon- und

Dionysoskult in Thera: IG XII 3, 868. 869 und

529) oder doch wenigstens nur durch Wahl oder

Los verdrangt ist (dies z. B. in den meisten Kulten

auf Rhodos, auch dem des Helios: Leg. sacr. 147).

In der Sitte der Verkauflichkeit der Priester

turner hat man seit Boeckh mit Recht ein

Zeichen des Verfalls der ReligiositSt erblickt.

Wenn man freilich frfther sich daranf sttttzte,

dafi die meisten Urkunden der Art nicht alter

seien als die Zeit Alei&nders des Grofien, so ist

dieser Grand hinfallig. Denn durch die neu ge-

fondenen Steine ist die Sitte fur Milet jetzt

schon fur das 5. Jhdt. bezeugt, woraus Otto
(Herm. XLT7 594ff.), schlieflen wollte, dafi jene

ungffflstige Erklarung falseh gel Hit Unrecht:

vielmehr ist umgekehrt xa schliefien, dafi dieser

Verfall in Ionian eben bereits riel frfther als

gegen Ende dea 4. Jhdta. anhebt, was auch gar

nicht Terwundertich ist. wean man bedenkt, dafi

schon in den Homerischen Gedichten sich doch

eine unzweifelhafte Verweltlichung zeigt. Und
vielleicht ist es kein Zufall, daB die altesten

Verkaufsurkunden gerade aus Milet, dem Haupt-

sitz ionischer Philosophie, stammen. Bezeichnend

ist auch, daB diese Sitte, soviel wir sehen, auf

das konservativere Mutterland, selbst auf Attika

nicht ubergegriffen hat. Hier ist statt dessen die

Wahl oder die Losung verbreitet, wobei es aller-

10 dings im einzelnen Fall oft schwer zu entspheiden

ist, ob wir es wirklich mit einer Neuerung oder

nicht mit einer alten Sitte (s. o.) zu tun haben.

Die Priestertiimer von neu eingefiihrten Kulten

sind, in der Blutezeit wenigstens, wohl stets durch

Wahl (z. B. das der Athene Nixrj: Leg. sacr. 11

= Syll. 2 911) oder durch Los besetzt worden, so

selbst das des athenischen Asklepios, obwohl dessen

Kult durch eine PrivatpersoD ,Telemachos von Achar-

nai, eingefiihrt wurde (A. Kfirte Athen. Mitt.

20 XXI 315ff.), die tJbertragung der erblichen Prie-

sterwiirde also nahe gelegen hatte. In welchem

Umfange bei den alten Kulten etwa die Erblich-

keit des Priesters durch Wahl oder Los verdrangt

wurde, ist schwer zu bestimmen. Ich glaube

aber, daB man heute ihn eher zu groB annimmt.

In Attika wenigstens, iiber das wir allein genauer

unterrichtet sind, hat sich gerade mit in den

altesten und wichtigsten Kulten die Erblichkeit

behauptet. Und was fur Athen gilt, wird mehr

30 oder weniger doch wohl auch far die flbrigen

Gemeinwesen des Mutterlandes, vor allem fur so

konservative wie Sparta, gegolten haben. Man
wird also z. B., wenngleich die Inschriften der

Kaiserzeit an sich mit Vorsicht zu verwenden

sind (s. u.), doch die durch CIG 1444 und 1446

fur Sparta bezeugte Erblichkeit der Priestertamer

der Artemis Orthia, des Apollon Kagvstoe, der

Dioskuren (vgl. J. M. Pat on De cultu Dios-

curorum 22ff.) u. a. unbedenklich auch fur die

40klassische Zeit annehmen. Wichtig ist ferner,

daB zu der Losung keineswegs immer alle Burger

gleichmaBig zugelassen wurden, sondern daB der

Losung eine Urwahl vorausging. Sicher bezeugt

ist dies fur Athen (Dem. in Eubul. 46 ngocxgtfojv

h rois eiycreoxaxon xXrjgovodat zfjs hocooivtjs

i<j> 'Hgaxhtj und Syrakus (Cic. Verr. n 126f. lex

est de religione, quae in annos singulos lovis

sacerdotem sortito eapi ivbeat . . Cum suffragiis

tres ex tribus generibus ereati sunt, res revocatur

50 ad sortem), aber es ist hochstwahrscheinlich, dafi

dieser Modus, dei eine Art Kompromifi zwischen

Wahl und Los darstellt nnd die Nachteile der

Losung ausgleicht, dabei sogar noch auf die Ab-

stammung, d. h. also auf das gentilizische Prinzip

der Erblichkeit Rflcksicht nahm, weit verbreitet

war (vgl. CIG 2270 = Michel Recueil 163 Z. 18

und Pans. VII 27, 3). Eine andere Art der Evn-

schrankung zeigt sich bei den Priesteni des As-

klepios in Athen, wo bei der Verlosung ejne be-

60stimmte Reihenfolge der Phylen berftcksichtigt

wurde (nachgewiesen durch Ferguson The priests

of Asklepios, Univ. of California 1906). Die

Richtung auf Verdrangung der Erblichkeit war

lange wirksam : noch bei der Anfangs des 1. Jhdts.

vTChr. erfolgten Neuordnnng derMyaterien Ton

Andania (Leg. sacr. 58) ist das erbliche Priester-

tum der GTofien OsttiniMm beseitigt worden.

Aber schon etwas frOber hatte eine rflckUufige
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Bewegung eingesetzt, und Priestertumer, die bis-

her durch Los oder Wahl besetzt worden waren,

wurden wieder erblich einer Familie ubertragen.

Sicher stent es far das des Asklepios in Pergamon
(Inschr. nr. 251. Syll. 2 592) und das des Apollon

zu Gytheion (Leg. sacr. nr. 56), aber daB es viel

efter vorgekommen ist, ist daraus zu schliefien,

daB in den Inschriften der Kaiserzeit wieder viel

haufiger als vorher /. und Uqmu 8ta ykvovs er-

zeichnet: Athen. IX 410 h> rocs riov EvnarQti&v

[hds. {hyargidaiv] jiargfoj?) machte, genugenden

Ersatz. Bei den Wahlpriestertumern wiederum

war mindestens die MOglichkeit gegeben, auf die

Befahigung Rucksicht zu nehmen und die rich-

tigen Leute auszusuchen, was bei den wichtdgen

Kulten doch auch ohne Zweifel trotz Demosth.

Prooem. in der Regel geschehen ist, und die

Losung war ja, wie oben bemerkt, oft, wenn nicht

icheinen. So steht wie am Anfang so am Ende 10 meistens mit einer Vorwahl verbunden. Nur bei

der griechischen Religion und Kultur das erbliche

Priestertum. Nur ist jetzt der Grund ein ganz

anderer: er liegt nicht etwa darin, daB das hiera-

tische Moment wieder erstarkte, sondern im Gegen-

teil im Sinkeo der Religiositat, die bewirkte, daB

es an den notigen Bewerbern um die Priester-

stellen fehlte. Bezeichnend ist, dafi jene Ur-

kunde von Gytheion (Leg. sacr. 56) die Erblich-

keit als Lohn fur die Wiederherstellung des Ugov

den Lospriestertttmern, wo dies nicht der Fall

war, und bei den kauflichen Priestertumern fehlte

allerdings jede Garantie. In alien diesen Fallen

konnte als Ersatz nur die schriftliche Aufzeich-

nung der Riten eintreten oder — das Wichtigste

— die praktische Erfahrung des Tempeldieners,

des vstoxogog, wie das ja ahnlich auch in andern

Verhaltnissen war und wohl noch manchmal ist,

und es ist wohl kein Zufall, daB gerade in Klein-

S xai fjv Ix xaXai&v xQ°vo»' xatr/geiwevov, ver- 20 asien und auf den Inseln die vscoxogla zu wesent

leiht, und ein gutes Beispiel dafur, wie allmah

lich de facto diese Erblichkeit entstand, ist die

rhodische Inschrift IG XII 1 n. 65, die den

Priester des Helios, der seit historischer Zeit

durchs Los bestimmt wiirde, bezeichnet als xov

isQfj xov 'AXiov xov xai aSeXqpor iegsco; 'AXiov xai

vlov tegecos 'AXiov.

II. Bedingungen fur die Ubernahme
und Ausubung des Priesteramtes. Es sind

lich grOflerer Bedeutung als im Mutterlande ge-

langt ist (vgl. Herond. IV 82ff. Inschr. v. Mag-
nesia 100 = Syll. 2 552 Z. 22 und 28f. Burch-
ner De neokoria, GieBen 1888, 2—21). Aus dem-

selben Grande erklare ich es mir auch, wenn in

Kos die Kauferin des Priestertums des Dionysos

berechtigt ist, eino vqjtsoeta zu ernennen (Leg.

sacr. 133, 24, vgl. 134, 4).

Von den besonderen Bedingungen, die von

lie allgememen Bedingungen, die uberall fur die 30 der Eigenart des betreffenden Kultes abhangen,
- - "

oft aber auch in ahnlichen Kulten stark von ein-

ander abweichen (vgl. z. B. Paus. II 14, 1 : der

Hierophant zu Eleusis muBte unverheiratet sum,

der in Phlius nicht), konnen hier nur die wich-

tigsten erwalmt werden. Das Hauptinteresse be-

anspruchen die ayvtlai oder Tabugebote (Wach-
ter Reinheitsvorschriften im griech. Kult, GieBen

1910), und unter ihnen wieder die geschlecht-

liche Keuschheit, die in vielen Kulten ge-

Cbernahme aller Priestertamer die Voraussetzung

bilden, und die besonderen, die nach den ein-

zelnen Kulten verschieden waren, zu unterscheiden.

Zu jenen, die Platon Legg. VI 759 C am besten

und den ubrigen Zeugnissen durchaus entsprechend,

zusammenfaBt, gehoren drei Dinge : Freiheit von

kOrperlichen Fehlern (SloxXrjgog , Plat. a. a. O.

Anaxandr. bei Athen. VII 300 A. Etym. M. 176,

20. Leg. sacr. 133, 9 und Syll. 2 594, 9) , voll-

burtige bargerlicheAbkunft (yrTJoto; bei Platon ; 40 fordert wurde (die beste Bearbeitung des Mate-
s ~ „..«»«. -r

rials bei p enr i e Die kuitische Keuschheit im

Altertum, GieBen 1910). Die Forderung tritt in

zwei Formen auf: entweder wird direkt Jung-

fraulichkeit — als Priester also jiag&hoi und

TtaTdes — oder wenigstens far die Dauer des

Priesteramts geschlechtliche Enthaltsamkeit ge-

fordert. Fur die Erklarung kommen, wie Fehrle

eingehend gezeigt, besonders zwei Grunde in Be-

tracht: einmal der allgemein verbreitete Glaube,

das Gesetz v. HaUkarnass SyU. 2 601 = Leg. sacr.

155 fordert sogar fur die Artemis Pergaia Uostav

aaxi/v ef aoimv ajicpoxigtov ini xgeis ysvsas ye-

ysvrjfisvrjy xai xgo; aaxgos xai xgoe fitjzgoz; Vgl.

Dem. Eubul. 48) und die Unberuhrtheit von

solchen Vergehen, die wie Mord eine reUgiOse;

d. h. nach alter griechischer Anschauung eine

korperliche Befleckung nach sich Ziehen (Platon:

<p6vov dyvos xai navxoiv x&v jreoi xoiavxa eig xa

fola a/iagxarofiEycov). Auch die AusschlieBung 50 daB geschlechtlicher Verkehr verunreinige (Hesiod.

der ^xaigrjxoxci wird nicht durch ethische Ruck
sichten, sondern damit motiviert, daB ein solcher

nicht xa&agd; xo oth/ia sei (Aesch. 1 188). Dagegen
fehlt durchaus die Forderung einer besonderen Vor-

bildung irgend welchei Art, was zunachst doppelt

befremdlich ist, da es ja gerade bei dem griechi-

schen Kultus auf die genaue Kenntnis des Rituals

ankam, und solche Ausspruche wie der oben er-

wahnte des Isokrates navxog drdgo; eirai xrjv

'Egya 733f., mehr bei Fehrle 25ff.), sodann aber

die Vorstellung, daB diejenigen, die priesterliche

Funktionen ausuben, der awovsia mit der Gott-

heit gewurdigt werden und deshalb sich des

menschlichen Liebesverkehrs enthalten mussen.

Ein ganz sicheres Beispiel fur die ovvovota mit

dem Gott bietet die Vermahlung der jSaotXiwa

mit Dionysos im Bukolion (Arist. 'A&. noL 3, 5.

Ps.-Dem. in Neaer. 79), aber dieselbe VorsteUung

UeoKwrtiv oder Demosthenes Prooem. LV zielen 60 Uegt ursprunglich ohne Zweifel auch dem Glauben

wohl auch besonders dahin. Aber bei naherer

Betrachtung steUt sich doch auch hier die Sache

in anderer Beleuchtung dar. Zunachst bot bei

all den erblichen gentiliiischen Priestertumern

eben die Erblichkeit, die den Vater znm natftr-

lichen Lehrer des Sohnes oder jedenfalls den

Kultus nun Gegenstaud einer festen Familien-

trAdition (spater ubrigens auch schriftlich aufge-

an die mantische Kunst der Pythia in Delphi

(Fehrle 7f. und 75ff.) und der ApoUonpriesterin

in Patara (Herodot. I 182, bei dem sich freilich

schon der Zweifel regt) zugrunde. So ist es wohl

mOglich, dafi sie auch sonst die aigentliche Ur-

sache des Keuschheitsgebotes ist, wenigstens da,

wo es sich tun Priesterinnen handelt. Fur die

abrigen Falle mttfite man bei dieser Erklarung
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schon eine andere Vorstellung zu Hilfe rufen, wie tewt dftsgav tqi&v, a<p as x[a afiegas xtx^r,

sie Dieterich (Mithrasliturgie 124) fiir das Ver- ixxq&i ^Se & oljxiav eotQiuv tv onouu xa av-

haltnis der Mysten zur Gottheit voraussetzt, dafi #ewaos [djioUvTjt afitQay xgi&v a<p as xa a/*e-

namlich die Gottheit dem Mensehen gegeniiber gas ° vsxqos Htvirffl' pn&B xmv &vaaW<w m™
immer das Mannliche ist, eine Vorstellung, die Jxnov wdevog eodev (vgl. Leg. sacr.

aber meines Erachtens doch mehr den Spekula- 117 Z. 14f). So mussen auch Speiseverbote

tionen spaterer Zeiten als dem primitiven , auf ftir Priester in Gnechenland nach Porph. de abst.

Hare sinnliche Anschauung gestellten Denken IV 5 allgemein verbreitet gewesen sein, obwohl

entspricht. Zu diesen beiden Griinden tritt als nur ganz wenige uberliefert sind, namlich das

dritter und wohl mehr sekundar der Glaube, daB 10 bekanite Verbot fiir die Pnester der Athene Po-

Keuschheit besondere Kraft verleiht (Pehrle lias in Athen, einheimischen Kase zu essen (fetrab.

54ffA Abgeschwacht tritt uns die Porderung in IX 395. Athen. IX 375 c), und die V«b<>te,

der Bedingung entgegen , dafi keine Frau , die Fische zu essen bei Plut. quaest. symp. V1H 8,

mehr als einmal verheiratet war, Priesterin wer- 4 und Aelian. nat. an. IX 65; vgl. Leg. sacr.

den durfte (besondere Keuschheitsprobe dafiir in 49, 3. 91. 92, 148 und p. 150. Dagegen sind so

Bura Paus Vtl 25, 13; vgl. auch Herod. II 111 einengende Beschrankungen, wie sie dem Pnester

und mehr bei Pehrle 106f.). Ein festes Prin- und der Priesterin der Artemis Hymnia m Orcno-

zir, warum der eine Kult Keuschheit verlangte, menos ahnlich wie den ephesischen Eooijvss nach

der andere nicht, lafit sich nicht erkennen; nicht Paus. VIII 13, 1 auferlegt waren, selten gewesen,

ausschlaggebend war, wie ausdriicklich betont sei, 20 da Pausanias selbst sie als singular hervorhebt.

der iumffrauliche Charakter der Gottheit selbst: Verschieden war auch die Tracht der Priester,

die attische Urkunde IG n 550 setzt eine ver- zu der die Binde wohl regelmaBig, der Kranz

heiratete Priesterin der Athene voraus, die der oft (iiber die konseknerende Bedeutung von beidem

Aphrodite in Sekyon war eine nag&ivos (Paus. s. Hock Griechische Weihegebrauche passim),

LI 10 4)
der stab wohl nur in h°n»enscher Zeit gehorte.

In' engem Zusammenhang mit diesem Keusch- Die Farbe der Kleidung war meist weiB (Bei-

heitseebot stehen meist die Bestimmungen iiber spiele bei Wachter Reinheitsvofschr ira griech

das Alter. Ganz klar liegt er da zutage, wo Kult 18f.), daneben kommt besonders Purpur vor,

iuntre Madchen, ofters mit dem ausdrucklichen so sicher bei den eleusmischen Pnestern (Mym.

Zusatz le yduov cigar o. a., Priesterinnen sind 30 M. p. 429 s. rjftegoxaXks. Lys. VI 51) dem Prie-

(Paus II 33 2 VII 19 1. 26, 5). Aber auch ster des Asklepios m Pergamon (Aelian. Anst.

fiir die zunachst auffallige Wahl von Knaben X p. 125, 4f. Dind) dem des Zeus Sosipohs m
wird diese Riicksicht, wenn nicht die einzige, so Magnesia (Strab. XIV 648), d. h also in chthoni-

doch die Hauptursache gewesen sein, Ofters durch schen Kulten ; vgl. Aisch. Eum. 1010. Plut. Anst.

iiiihere Bestimmungen wie ngiv ^daxeiv (Paus. 21u.Arat.53. Das Haupthaar wurde lang getragen

VHI 47 3. IX 10, 4. X 34, 8) angedeutet (vgl. (Herod. II 36. Plut. Anst. 5). Viel wichtiger

auch die Bedingung der Bartlosigkeit Paus. VII ist der verschiedentlich bezeugte Brauch, daB die

24 4 wo der Grund freilich auch ein anderer Priester bei Festen das Kostiim oder wenigstens

sei'n kann). Ubrigens wird doch zweiroal in Ver- die Maske ihrer Gottheit anlegten, was aber mehr

kaufsurkunden eine Mindestaltersgrenze verlangt 40 zu ihren sakralen Kultvemchtungen gehort (s u.).

(Lee sacr 133: 10 Jahre, Leg. sacr. 135: 14 Jahre). Endhch gehort hierher die Amtsdauer. Auch

\nderseits suchte man die Porderung auch wieder hier sind groBe Unterschiede, immerhin wiegen

dadurch sicher zu stellen, dafi man altere Leute, zwei Arten weitaus vor: entweder die Pnester-

vor allem altere Frauen, wahltc (Strab. 329 turner sind lebenslanghch — so natiirgemaB ein-

Plut Num. 9 und Pyth. or. 20. Paus. II 10, 4. mal wohl alle erbhchen und dann gcrade wieder

VI 20 2 VIII 5, 12). Oft scheint die Verwen- die das andere Extrem bildenden kauflichen (Leg.

dung 'alter Franen auf einer spateren Anderung sacr. 84. 133. 155. Syll.2 595. 603. Inschr v.

zu beruhen, weil man mit Madchen schlechte Er- Priene 202f.) - oder einjahng wie die meisten.

fahrungen gemacht hatte (Pans. VIII 5, 12 mit durchs Los besetzten (doch vgl. Leg. sacr 147 mit

dem bezeichnenden Ausdruck yvvdixa avbg&v dfii- 50 Komm.). Die Zwischenstufen wie zwei Jahre (ln-

Uas anoMwrw lXovoar).
schr. v. Perg 167 und 525) vier Jahre (PausJI

Neben dem Keuschheitsgebot erwarten wir 14, 1), funf Jahre (Paus. X 34, 8), hangen, wie

vor aUem Bestimmungen, die die Beriihrung mit Stengel gesehen, wobl meist damit zu^minen,

Toten und allem, was damit zusammenhangt, daB das Hauptfest der betreffenden Gottheit in

verbieten, auf die auch Plat. Legg. XII 947 D langeren Zwischenraumen gefeiert wurde und die

schlieBen laBt. In der tJberlieferung begegnen Amtsperiode mit lhnen abhef (Pans. U 14, i).

wir ihnen allerdings nur zweimal, bei Paus. IV m. Obliegenheiten der P"? 8 *61-,^1

12 6 fur Messene und in dem koischen Sakral- kleineren Verhaltmssen mochte der Pnester aUein

eesetz. Archiv f. Eelw. X (1907) 400ff. Aber ge- oder hochstens mit einem Tempeldiener, dem reca-

rade diese Inschrift, deren erst ganz kurzlich er- 60 xoqos, sowohl den Gottesdienst selbst wie Oie

folgter Fund uns mit einer uberraschenden Fulle ganze Verwaltung des Heiligtums und alles dessen,

von dyveuu bekannt gemacht hat, zeigt, wie die was dazu gehOite. besorgen. Bei grOBeren lem-

Erhaltung unserer tlberlieferung von ZufsUlig- peln verbot sich das von selbst hier muttten dem

keiten abhangt Der Anfang des Gesetees mag Priester besondere Beamte zur Seite gestellt wer-

als Probe hier stehen: ayvcvta&a* xav hgfjr x&v den, die ihm die mehr auBeren, adnumstratiyen

i. . -i. ..ri. — ./. o_. ,.„^~: „_jl.„.77 Ai.>un+»ii ram Tail oder <nunz abnahmen. So nn-
rTem-
vtm-
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xoioi (s. d.), fiir die Verwaltung der Tempel-

schatze xafiiai, daneben !e@dgxcu in Boiotien, fur

die Vorbereitung und Leitung der grofien Feste

und Spiele a&Xo&hat und besondere Kommissionen

von tegoxoioi, die Besorgung der Opfertiere zu

den Festen flowrat usw. Natiirlich hatte der

Priester auch hierbei ein "Wort mitzureden und

dafflr zu sorgen, daB alles entsprechend den For-

derungen des Kultes geschah, wie z. B. in dem

vaten Opfer dabei war, sondern hanfig vor allem

in groBeren Tempeln entweder sich durch den

rstoxoQoe vertreten liefi (so bei Herond. IV) oder

auch — was aber gewiB seltener war — seine

priesterlichen Funktionen von dem Opfernden

selbst vollziehen lieB (so im Amphiareion zu Oropos

:

Leg. sacr. 65), natiirlich unter der Bedingung,

daB er seine yierj doch erhielt.

Schwieriger ist die Frage, worin denn eigent-

letzten Falle die entscheidende Priifung der lOlich die notwendige Mitwirkung des Priesters be-

Opfertierenatiirlichihmoblag,aberseineeigent- stand, d. h. welches diejenige heilige Handlung

liche Aufgabe blieb, wie sie es urspriinglich aUein beim Opfer war, die nur der Priester selbst oder

gewesen war, der Gottesdienst selbst, d. h. vor sein Stellvertreter vollziehen konnte. Die den

allem der Verkehr mit der Gottheit in Opfer Anfang bildenden Eiten der xh^eg und ovko-

und Gebet. So einfach und klar nun auf den x1-1" 4 . die mit xmdgxeoftai bezeichnet zu werden

ersten Blick diese Bestimmung der priesterlichen pflegen (s. daruber jetzt Stengel Opferbrauche

Obliegenheiten ist, so birgt sie doch mehrere 34ff. und 40ff.), kommen nicht in Betracht, well

Schwferigkeiten und Fragen in sich (in neuerer daran alle Opferteiluehmer beteiligt waren. Eben-

Zeit eigentlich aUein von Martha Les sacerdoces sowenig aber kann die eigentlicbe Opferung, das

Athemens73ff.klarausgesprochenundeindringend20Schlach.ten des Opfertieres, die fur das Prie-

behandelt, wahrend die Handbiicher mehr oder steramt charakteristische Handlung gewesen sein.

weniger iiber die hier vorliegenden Schwierig- Die Annahme liegt allerdings nahe, zumal Ugevw

keiten hinweggehen). Zunachst erhebt sich hier bei Homer ,schlachten' bedeutet und das o<paz-

noch einmal die Frage nach der Notwendigkeit mv wiederholt fiir den Priester bezeugt ist, und

der Vermittlung des Priesters. Bei den haus- Jevons (Introduction 291ff.) hat darauf auch

lichen und ahnlichen Opfern, die ihrer Natur nach seine ganze Hypothese von der Entstehung des

unter die Wirksamkeit der Idee des allgemeinen Priestertums aufgebaut (the key to hts priestly

Priestertums fallen, ist nach dem unter I. Ge- power is that he deals the first and fatal blow

sagten diese Notwendigkeit ohne Zweifel zu ver- at the victim,). Aber daB diese Auffassung nicht

neinen. Aber wie war cs bei den offentlichen 30 richtig ist, daB diese Handlung keineswegs als

und privaten Opfern, die im Tempel dargebracht die fur das Priesteramt entscheidende und cha-

wurden? Aus dem Wortlaute mancher Dekrete, rakteristische angesehen wurde, beweist — ab-

in denen Beamte fiir die erfolgreiche Darbrin- gesehen von den praktischen Bedenken — nicht

gung von Opfern geehrt werden (z. B. to fiir nur die Euripidesstelle Iphig. Taur. 40f. und 621ff.,

aya&a Shea&ai a cuiayyiXlu 6 aQ%a>v yeyovsrat sondern vor allem auch die Schilderung des Nestor-

iv role Ugolc oh Bvev xxh IG II 5 n. 318 b, opfers Od. 111429ft., wo gerade die oyayi} nicht

vgl. IG II 393. 417. 425. 431. 432. 440) und von Nestor selbst, sondem von seinem Sohne voll-

der fast dieselben Formeln aufweist wie die ent- zogen wird, und die Tatsache, daB in dem tWr»?<?

sprechenden Dekrete fiir Priester (IG II 325. 326. von Magnesia (Syll.2 553, 19) und wahrschem-

373 b. 453 b. 477 b), konnte man versucht sein 40 lich doch auch in den hiiung erwahnten icgo-

zu schlieBen, der Archont habe ganz selbstandig iWrm (s. besonders Paus. VIII 42, 12) besondere

das Opfer dargebracht, also dieselbe Bolle wie Beamte dafiir bezeugt sind. Nur das Abschneiden

Nestor am 0. a. O. gespielt. Allem diese Auffas- der Stirnhaare , das man friiher zu dem xaxag-

sung ist, wie Martha mit Kecht betont, un- yjo&ai rechnete (s. dagegen Stengel a. a. O.

moglich, nicht sowohl deshalb, weil ein paar- 43f.), kam vielleicht, wie Martha roeint, allem

mal tatsachlich die Mitwirkung des Priesters er- dem Priester zu. Es bleibt das Gebet, die xaievxy,

wahnt wird (IG II 305. 467, 5), als vielmehr und die mit einer Spende verbundene Darbringung

aus inneren Griinden : es ist unmOglich, daB der der sei es blutigen oder unblutigen Opfergaben

Priester von der Mitwirkung an einem Opfer aus- auf dem Altar, und in der Tat sind in diesen

geschlossen wurde, das in dem Tempel seines 50 beiden Zeremonien die fiir das Priesteramt charak-

Gottes stattfand, in dem seiner Obhut anver- teristischen Handlungen zu sehen, die bei den

trauten Kult, fur dessen richtige Ausubung er offentlichen Opfern der Priester stets selbst voll-

dem Gott und der Gemeinde gegeniiber die Ver- Ziehen mufite , bei privaten wenigstens ,
wenn

antwortung trug. Wieweit seine Mitwirkung er anwesend war. AEerdings finden wir hier und

ging, ist eine andere Frage, aber dafl er dabei da, daB der Ugox^ovs, dessen eigentliche Auf-

initwirkte, muB als sicher gelten. Dasselbe muB gabe es war , bei Festen als Herold zu dienen,

auch, wenigstens im Prinzip, fiir die privaten auch Gebete spricht (IG II 57 b. Inschr. v. Magn.

Opfer gelten, zumal hier die Nichthinzuziehung 98, 21. Athen. IV 32). Allein einmal sind das

des Priesters eine Beeintrachtigung auch seiner Falle, bei denen es sich gar nicht urn ein Opfer-

materiellen Bechte bedeutete, da jeder Opfernde 60 gebet handelt und der x»;grf wohl mehr dem

verpflichtet war, ihm bestimmte Sporteln zu geben. Volke als Vorbeter dient. und dann steht dem
Daher wird auch in Inschriften ausdrucklich die gegenuber eine grofle Zahl von Zeugnisset, die

tlbergehung des Priesters verboten (Leg. sacr. 33, geiade das Gebet als charakteristisch fur den

6. 41, 7; 160 = SGDI 5496), was freilich zugleich Priester hervorheben (z. B. Aisch. Ill 18) oder

beweist, daB sie bisweilen versucht wurde; vgl. die tatsachliche Vollziehung des Gebetes durch

anch die Bemerkungen Platons Legg. X 909 J) ff. den Priester bezw. seinen Stellvertreter bezeugen

Die Praiis war freilich nicht so strong. Es war (Od. Ill 446 und — wohl typisch fur das gewohn-

natorlich, daB der Priester nicht bei jedem pri- liche Privatopfer — Herond. IV 79ff.). Das ent-
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spricht auch der grofien Bedeutung des Gebetes,

dessen Erfolg von der ricbtigen Wahl der Namen,
der Worte usw. abhing. Derselbe innere Grand
gilt aber auch fiir die Darbringung der Opfer-

gaben: nur der Priester wuBte sicher, welche

Opfergaben dem Gotte gebiihrten und wie aie

ihm auf dem Altare darzubringen waren. End-
lich haben wir dafiir noch ein direktes Zeugnis,

namlich das Tempelgesetz des Amphiareions von
Oropos, das ausdriicklich bestimmt xaisvxeafrai

8i x<ov isgatv xal inl tor ^oifiov intxideTv , Stay

nagsl, xov legia (wo Stengel a. a. 0. 47 ohne

zureichenden Grand den Text des Steins in xaxdg-

yeo&ai andern wollte).

Von den iibrigen sakralen Obliegenbeiten des

Priesters verdient be3ondere Erwahnung einmal

die regehnaflige Besorgang des Kultbildes und
die Vollziebnng dar besonderen damit verbun-

denen heiligen Gebrauche, unter denen der wich-

tigste die durch die attiscben Plynterien am mei-

sten bekannte, aber auch sonst uberlieferte Wa-
sehung des Kultbildes ist (zuletzt behandelt von

Fehrle a. a. 0. 171ff.). Bei den Plynterien wirkte

nieht nur die Priesterin selbst, sondern das ganze

Geschlecht der Praxiergiden mit, und hochst wahr-

scheinlich stammten aus demselben Geschlecht

die xoofica und die xganetoq>6go; , die dauernd

der Priesterin zur Seite standen. DaB die Prie-

sterin far diese Obliegenheiten Hilfe brauchte,

ist begreiflicb, bezeichnend, daB dazu ebenfalls

Mitglieder desselben Priestergeschlechts genom-
men wurden : diese Funktionen sind priesterlich,

und mit Recht werden sie deshalb auch von Har-

pokration (s. xganeZocpogog) als legcaavvai be-

zeicbnet. Ferner wirkt der Priester bei den
Festgebrauchen in der verschiedensten Weise
mit. Die Hierophanten und Daduchen bieten die

bekanntesten Beispiele, religionsgeschichtlicb am
wichtigsten sind die bereits oben erwahnten Falle,

wo der Priester oder die Priesterin das Kostum
oder die Maske seiner Gottheit anlegfcs (Polyaen.

VIII59. Paus. VII 18, 12. VIII 15, 3. 53, 3; vgl.

Back De Graecornm caerimoniis, in quibus ho-

mines deorum vice fungebantur, Berol. 1883). Wir
haben e3 hier mit den Resten eines Kultgebrau-

ches zu tun, der bei primitiven Volkern eine

groBe Rolle spielt und deshalb besonders wichtig

ist, flbrigens auch fur den unter I. erorterten

Charakter des griechischen Priestertums. Endlich

finden wir wiederholt, daB Priester Zauber-
riten vollziehen, besonders Regenzauber (Paus.

II 12, 1. Vm 38, 4. Ps.-Dikaearch in Geogr. min.

I p. 207), ohne Zweifel Reste altester Religion,

die zugleich beweisen, daB auch in Griechenland

ursprunglich der Zauberer vom Priester nicht ge-

schieden war (vgl. Nilsson Primitive Religion

84ff.).

IV. Einkiinfte und Vorrechte der Prie-
ster. Die Einkunfte bestanden bei der grofien

Masse der Heiligtfimer, die nicht besonders reich

dotiert waren, bis in die spateste Zeit vornehm-
lich in dem Anteil an der Opfergabe (legoiovra

oder yigi\, s. Stengel Opfergebr. 169), also in

Naturalien. SchoL Arist. Vesp. 695 ; Pint 1181
sagt, den Priestern kamen die Felle and Schenkel
der Opfertiere xa. Oenauer sind wir gerade dar-

flber durch die Leges sacrae untenichtet (reiche

Aoswahl Ton Beispielen bei Stengel Kultusalt

38ff., sonst vgl. bes. Leg. sacr. 10. 11. 16. 17.

24. 25. 26. 41. 48. 49. 54. 65. 113. 114. 132.

133. 151. Syll. 2 594—596.601-603. 627. 641.

Prott Fasti passim) : ihre Bestimmungen daruber

bestatigen trotz mancher Verschiedenheit im ein-

zelnen, daB das Hauptstuck ein Schenkel des

Opfertiers war. Auch die Felle flelen bei den
kleineren Opfern (bei den privaten aber auch
nicht immer, Syll. 2 601) wohl meist den Prie-

10 stern zu, wahrend sie bei den grofien Festen

wenigstens in Athen fur Rechnung der Staats-

kasse verkauft warden (uber dieses 8eofiaxix6v

s. IG II 741 = Syll. 2 620). Neben diesen Natu-

raleinnahmen spielen in der Regel die direkten

Geldbezuge eine geringe Rolle. Ein fester Ge-

halt kommt nur zweimal vor (bei der Priesterin

der Athene Nixrj, also in einem neu eingerich-

teten Kult, Leg. sacr. 11 und in Milet im Kult

des Sij/tog x. 'PojfiaCmv und der 'Poi/itj : Abhandl.

20 Akad. Berl. 1911 Anh. S. 16) ; haufiger war wohl,

daB der Priester bei dem einzelnen Opfer Geld

erhalt (Leg. sacr. 17. 24. 25. 41. 132. Syll.* 566),

aber die Betrage sind klein und dienten wohl
mehr dazu, ihm die kleineren Ausgaben fur das

Opfer zu ersetzen (s. Leg. sacr. II 1 p. 80). In

einigen Kulten flndet sich dafur freilich das

Recht zu einem ayegp6; (s. zu Leg. sacr. II 116

p. 302), der wohl meist recht eintraglich war;

vgl. auch die Zahlungen der Mysten an die Kult-

30 beamten Leg. sacr. 3 C. Wieweit die Priester

auch Anteil an den Einkiinften aus den Tempel-

giitern batten, ist zweifelhaft, in den republika-

nischen Staaten meines Erachtens wohl nur aus-

nahmsweise (wie Syll. 2 594), haufiger wohl in

den von den hellenistischen Konigen dotierten

Tempeln (Inschr. v. Perg. 40). Einen gewissen

MaBstab fiir die Eintraglichkeit des Priesteramts

bieten iibrigens die Verkaufsurkunden, wobei frei-

lich auch das Ansehen des betreffenden Tempels

40 in Anrechnung zu bringen ist. — Die Ehren-
rechte der Priester waren sehr verschieden und
hingen wesentlich von dem Ansehen des betreffen-

den Tempels ab. Am haufigsten war wohl die

ngoedgia in der Volksversammlung und im Theater

(vgl. die allerdings der Kaiserzeit angehOrigen

athenischen Sessefinschriften IG III 261ff.), und
eine bevorzagte Stelle bei den Prozessionen, er-

wahnt wird auQerdem AxiUia (SylL 2 592), Be-

freiung vom Kriegsdienst (Syll. 2 594. 603), die

50 ohriois kp ngviaveio) (IG III 1041f. Inschr. v.

Priene 202). Eine sehr groBe, aber auch seltene

Ehre war die Eponymie: sie besitzt z. B. der

Priester der Hera zu Argos und der des Helios

zu Rhodos. [Ziehen.]

V. DiePriesterimeponymen Herrscher-
kult (Alexanders und der Ptolemaer)
des hellenistischen Agypten (Alexan-

dria und Ptolemais).
Die im Gefolge Alexanders und Ptolemaios' I.

60 in Agypten einwandernden Griechen stellten dem
fest organisierten Stand der agyptischen Priester

ihren heimischen Kult in seinen traditionellen

Formen und ihre 'H. griechischen Characters

gegenuber. Im allgemeinen kann bier auf die zu-

sammenfassende Behandlang aller das agyptische

vie das griechische Priesterwesen beteeffenden

Fragen dnrch Otto (Priester und Tempel im
hellenistischen Xgypton 1 1905. II 1908 Teubner)
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verwiesen werden. Die folgende Darstellung be-

schrankt sich zunachst auf den griechischen Kult

und innerhalb der griechischen Priester auf die

vornehmsten unter ihnen, diejenigea namlich,

welchen das Vorrecht der Eponymie zukam. Es

sind das: 1. der Priester des Alexanderheiligtums

in Alexandria, in das die ptolemaischen Konige

mit ihren Gemahlinnen als ovwcuoi einzogen;

2. die ebenfalls alexandrinischen Priesterinnen

noch keine Beschwerde machen konnte]. Zweifel-

los hatte das umgekehrte Verfahren, eine Be-

schrankung auf die Namen unter Fortlassung des

Titels dem Zwecke der Kurzung besser gedient,

gleichzeitig abei uns eine Fulle von historischem

Material unterdruckt. Erst seit dem J. 100 etwa

beginnen die Schreiber, mehr oder minder ener-

gisch, sich die ermudende Reihe der seligen Pto-

lemaer zu verkurzen. Sie datieren in Mittil- und

einiger KSniginnen; 3. die Priester des Herrscher- lOOberagypten, wo^ nu^ Alexandria^ m Betracht

kultes in Ptolemais in Oberagypten. Von der ' ~"*" - J ~1"" 1 -",-~,—v
'

+ OT "rma

allmablichen Einfuhrung dieser Priestertumer soil

zunachst ein knappes Bild entworfen werden.

Die Quellen fur die Gesehichte der alexan-

drinischen Kulte sind fast ausschlieBlich solche

Papyrusurkunden, die eine solenne Datierung auf-

weisen und dazu neben der Angabe des Regierungs-

jahres auch die eponymen Priester von Alexandria

beniitzen. Speziell in Oberagypten kam seit der Re-

gierune Ptolemaios' IV. Philopator (215/4) die An- 20 geben nur die eben genannte Formel, d

kam, mehr und mehr leiiglich mit der Formel:

s<p iegecos 'Ale^avdgov xal %S>v aXXosv x&v yga-

<poti£yo>v ir 'AXegavdgetq; in Oberagypten fiihren

sie entweder die Priestertumer von Alexandria

vollstandig auf und nehmen auf die von Ptole-

mais lediglich mit den Worten Bezug: b> de IIxo-

Xettaldt xijg &rjpaido; e<p' kgecov xai teget<ov xai

xavr)<pogov xa>v ovxam xal ovatov, oder sie lassen

sogar Alexandria ganz und gar auBer acht und
"

n

h. also

gabe der nur fiir Oberagypten eponymen Priester

des Herrscherkultes von Ptolemais hinzu (vgl. dazu

Otto I 160. Plaumann Ptolemais in Ober-

agypten, Leipziger Histor. Abhandlungen XVIII

[1910] 50. Wilcken Grundzuge der Papyrus-

kunde 98). Solche Datierungen liegen uns jetzt

in mehreren hundert Urkunden durch die ganze

Zeit der ptolemaischen Herrschaft vor; die letzte

mir bekannte stammt aus dem J. 37/6 v. Chr.

In welchen Fallen, d. h. bei welchen Arten von 30

Urkunden diese feierliche Form der Datierung

gewahlt wurde, bediirfte einer besonderen Unter-

suchung, die an dieser Stelle nicht vorgenommen

werden kann. Jedenfalls findet sie sich nicht nur

in griechisch geschriebenen Urkunden, und zwar

mit der Formel : fiaodirvovxoz IlioXsftatov xxL cxovg

x iq>' iegecos K. xov N. 'AXs§dvSgov xxL /ii]v6: X, son-

dern auch in den gleichzeitigen Urkunden des tag-

lichen Lebens in agyptischer Sprache und demo-

tischer Schrift hat man dem agyptischen Formular 40

der KOnigsdatierung (hsp x^bt xn Pr^o Ptwlmis

Jahr x Monat x des Pharao Ptolemaios) die An-

gabe der eponymen Priester angehangt. DaB diese

Angabe jedesmal ad hoc aus dem Griechischen

ubersetzt wurde und darum die demotischen Texte

reicher an Irrtamern und in geringerem MaBe ver-

laBlich sind als die griechischen Urkunden, wird an

anderer Stelle (Ztschr. f. aegypt. Spr. 50 (1912)

nachzuweisen versucht. Sind wir auch aus diesen

zahlreichen Urkunden uber die Entwicklnng der 50

Priestertumer einigermaBen unterrichtet, so lassen

sie uns fur die Namen der amtierenden Priester

leider mit fortschreitender Zeit und dementspre-

chend fortschreitender Lange der Ptolemaerreihe

immer mehr und bald ganzlich im Stich. Die

Schreiber, die bald an die immer umfangreicher

werdende Datierung ebensoviel Tinte una Arbeit

Terschwenden sollten als an die eigentliche Ur-

kunde, liefien zunachst das eigentlich Wichtige,

namlich den Namen des Priesters , fort und be- 60
schrankten sich darauf, seinen langen Titel wieder-

zugeben (iy* tsgeo>; tov Srxos 'Altgai'dgov xxl.);

der fruheste Beleg dafur in griechischen Texten,

P. Grenfell I 10, stammt vom J. 174 [denn

P. Petrie IH 21g = Mitteis Chrestomathie

der Papyruskunde nr. 21 Tom J. 226/5a ist als

Ansnahme zu betrachten and anden m erkUien,

da ja damals die Lauge der Eponymendatiening

nur eine Datierung nach den Priestertiimern von

Ptolemais. Fur die Entwicklung der Datierungs-

schemata s. Plaumann Ptolemais 39ff. Es mOgen

ein paar markante Beispiele soldier Urkunden-

datierungen folgen:

J. 285/4 = 40. J. Ptolemaios' L Soter [BaoiXsvov-

xo; htokefiaiov (ezovs)]/* iy hgewg Msvelaov

xov Aayqy x&ii e (exei) (J.rj[vds Aio]v. (P. Hib.

84 a nach der Neulesung; vgl. P. Elephantine

S 22

)

J. 224/3 = 24. J. Ptolemaios' III. Energetes I.

:

[BaaiXevovtJog IlxoXe/MUov xov JJxoXs/jialov xal

'Aqoivotj; &ea>v 'ASeXtp&v sxov; xsxdg[tov xal

elxooxojv ixi iegeo)s 'Aqx&xov xov lanloy 'AXs-

t-dv&QOV xal dewv 'AbeX<fS>v xal dewy [Eveg-

yexmv, xavrj] apogov 'Agaivorjg <3?iXa5eX<pov Tifico-

vaaotjg xfj; ZcoiXov fttjvog Aiov (P. Hamburg 41

unpubliziert, von mir eiugesehen und hier ver-

wertet dank der freundlichen Erlaubnis von

Herrn Prof. Paul M. Meyer in Berlin).

J. 147/6 = 35. J. Ptolemaios' VI. Philometor:

[BaoiXevovxmr IlzoXe]ftalov xal KX[eoixdxQag

x]f)g a&eXxpijg x[wv ex IlxoXsJftaiov xa[l] [KXeo-

xazgag &ea>v Tixijtpavwv ixo[vg Xe

e<p' iegejoig xov ovxog [b> 'AXe^ay]SQsiai'AXegdv8gov

[xal tJecov 2<oxyQ(ov

xal &]e6~iv A8eX<pa>v

[xal bswv Ev]egyexci>v

xal [&ewv <PtXoj3tax6gmv

xal [decoy 'Em<pavG>v

xal deo]v Eimdxopoi

x[al fcwv $iXon]rjx6gwv,

a&X[o<pogov Bege]vixrjg Eveoyi[xi6og,

xavrj<pogov 'Agotvorjjg $iXa8iX(pov,

i[egelag 'A^oivojtjg $iXondxo[gog

xa>y ovo](5v ev 'AXe^av5ge[iai] ,

[h 8k IlxoXe/ialSi xijg &]r]§ai8o;

e<p Ug[ea>g IlxoXepJaiov /uv 2o>x[rjgog ]tov

xov Avxoipgovog

[ftaotXeayg 8e IIxoXe/Mxio]v $iXofirjtogog 'Avxi-

ndxgov xov 'Avxmd[xgov

nxoXeJfiaiov 8i $iXa8£X<pov [.

xov Joigov

nxoXe/iaiov 8e EvtQfetov Ilto[Xtuaiov

x]ov HgtoxaQZOV [

IlxoXefiJalov 8e $dondxogog AioSatgov

toS Ai[



1427 Hiereis Hiereis 1428

IlxJoXeftatov 8e &eov [Enupavovg
Evxagioz]ov Nixiov zov

ArjfirjTQiov

IlzoXefialov [Si Eimjdzogog Zrjvwvog

[zov

eqj' legetjwv fiaoiXiooris KXeoadxgag B[e]odoig[ag

xfjg ... J rjQov

KXeondx[ga]g [be xfjg fiTjxgog Jxrjs xfjg

Awyvrjxov

xavrjtpogov 'Agoivorjg [$iXabeX<pov . Jaibog zijs

[ tcSv ovjowv iv Hxo-

Xeftaibi, prjvos Me%eig. (P. Grenfell I

12 + P. Heidelberg 1285 ed. Gerhard S.-Ber.

Akad. Heidelberg 1911 VHI 8).

J. 110/9 =8. der Kleopatra u.Ptolemaios'X. Soterll.

BaoiXevovzwv KXeojidxgag xai jiaoiXewg HxoXe-

/mUov &ewv $iXofirjz6gwv Swzygwv hovg dyboov

kip
1

iegewg xov ovzog iv 'AXel-avbgeiai 'AXeg~dvbgov

xai ftecbv Swzrjgwv
xai &ewv AbeXcpwv
xai #ewv Evtgyexwv
xai -frewv QiXonazdgwv
xai -&ewv Emtpavibv
xai ficov EiiTidxoQog

xai fteov <PiXoprizogog

xai #eov $tXondxogog veov

xai deov Evegyhov
xai &ewv $>iXonr\xogwv Swxrjgwv

legov jiwXov loibog fieydXrjg firjzgdg frewv

d&Xcxpdfiov Begevixrjg Evegyiztdog

xavrjcpogov 'Agoivorjg $tXabeXq>ov

iegeiag 'Agotvotjg $iXondzogog zwv ovoojv iv

'AXet-avbgeiai, iv be TlioXefiaibi zrjg Grj^aibog

iqp' iegewv xai iegei&v xai xavrjtpoqov zwv ov-

xcov xai ovowv ftijvog Me%eig (P. Grenf. I 27).

Eine anschauliche Vorstellung von diesem im
Grande uberflussigen Aufwand von Tinte ist fur

die Bewerfcung dieser unserer Quellen fur die

Entwicklung der eponymen Priestertumer uner-

laBlich, zumal in Rucksicht darauf, daB der

grflfiere Teil der Urkunden demotisch geschrieben

ist, und die tlbersetzung ins Agyptische manchmal
merkwurdige MiBverstandnisse gezeitigt hat (s. dav-

tlber Ztschr. f. aeg. Spr. 50).

Es mOge nun ein kurzer Uberblick liber

die Entwicklung der eponymen Priester-
tumer zunachst von Alexandria folgen. Im Mittel-

punkte steht der Priester Alexanders. Wir kennen
einen eponymen Priester Alexanders und der Bed
'AdeXquoi, Ptolemaios' II. und seiner Schwester

und Gemahlin Arsinoe II. fur die Regierungszeit

Ptolemaios' II. (285—246) seit langer Zeit. Den
friihesten Beleg bildete P. Petrie I 24 (2). 4/5

(270/69). Der Umstand. daB die iiltesten Belege der

Regiernng Ptolemaios' II. Philadclphos angehorten,

zusammen mit der auffalligen Erscheinung, daB
dem Knit Alexanders zunachst die'ASeXtpoi (Ptolem.

II. nebst Gemahlin), dann die Eiegyhat (Ptolem.

III. nebst Gemahlin) und erst unter Ptolemaios IV.

Philopator (8. J. = 215/4) auch die &eoi Zwzfjgeg

(Ptolem. I. mit Gemahlin) angeschlossen wor-
den Bind, bestimmten eine Eeihe von Forschern
(Wilcken s. o. Bd. H S. 1285f. v.Wilamowitz
Nachr. Gott. Ges. 1894, 29. Otto 1 139ff.), Phila-

delphos die Schafiung des Alexanderknltes zuzu-
schreiben, zumal Kombinationen anf Grand der
Schriftetellemachrichten daza zu passen schienen.
Bonche'-Leclercq Hist. d. Lag. HI 88 und

Rev. de philol. XXXII (1908) 133 schrieb Pto-

lemaios I. die Stiftung eines internen Familien-

kultes, Ptolemaios II. dann die Einriehtung des

eponymen , offiziellen Kultes. zu. Derogegeniiber

hat neues Material die Ansicht von Kaerst Rh.
Mus. LEE (1897) 42ff. nnd Kornemann Klio I

60ft. bestatigt, die die Schaffung des eponymen
Alexanderkultes als ein Werk Ptolemaios' I. be-

trachteten. Durch die Hibehpapyri (ed. Grenfell-

Iq Hunt 1906) und die Elephantinepapyri (ed. O. Ru-
bensohn 1907) haben wir jetzt namlich folgende-

Urkundendatierungen erhalten:

P. Eleph. I : AXtfdvbgov xov 'AXeg'dvbgov /JaoiXevov-

zog Izei efidofiwi

IIxoXe/Mxiov oaxQamvovtog ezet ^eoaa-

QeoxaiSexdxaH J. 14 Ptol. I. = 311
P. Eleph. II : paoiXeiovzog IlzoXejmiov (hovg) ft

ia? ligiais MevcXdov zov Aadyov
J. 40 Ptol. I. = 285/4

20 P. Hibeh 84a (Neulesung von Gren fell-Hunt
s. Eleph. S. 22)

[flaoiXcvovxog IlzoXeftatov (ezovgjjft

i<p' hgi<og MeveXdov xov Adyov xc5i e (het)

J. 40 Ptol. I. = 285/4

P. Eleph. III. IV fiaotXcvovzoe IlzoXeftaiov(hovg) fta

iy ieQcwg Evoiov zov IJooizov z&t y (ezci)

J. 41 Ptol. I. = 284/3

P. Hib. 97 fSaotfovovzos U[zoXefta]iov zov JJzo-

[Xe/iaijov (hovg) t (oder 8)

30 i<p Uoifog A[i/i]vai[o]v zov 'A7i[o]XXa>

J. 7 (oder 4) Ptol. H. 279/7 (oder 282/1).

P. Hib. 110 (hovg) ifi i<p' iegewg zov KaX-
Xifir,6ovg J. 12 Ptol. II. = 274/3

P. Hib. 110 (hovg) iy] iq>' Ugiwg Nea[. ... iot>

. . .]oxXhvg J. 12 Ptol. II. = 273/2

P. Hib. 30 [hovg . . icp hjgewg 0tXioxov zov

Sxovdaiov (vor 271/70)

P. Hib. 99 fiaotXevovrog HzoXejxalov zov HzoXs-

fiaiov (hovg) te

40 i<p' iegewg Uaz(>[6]xXov zov IldTQoyvog

'AXel-dvd[oov] xai ffewv 'AdeXqidv

J. 15 Ptol. II. = 271/70.

Aus den Hibehtexten zogen Grenfell und
Hunt (App. Ill 368) den SchluB, daB das

Alexanderpriestertum bereits unter Ptolemaios I.

geschaffen sei; nur Alexander konne der Gott
sein, dessen ausdriickliche Nennung als eb'.e Uber-

flussigkeit empfunden wurde. Demgegenuber ver-

wies Wilcken (Arch. f. Pap.-Forsch. IV 184) auf

50 die Moglichkeit , daB immerhin noch an einen

andern eponymen Kult von Alexandria gedacht

werden konne, den des Hephaistion (s. o. S. 295).

Auf Grand der Elephantinepapyri konnte Euben-
sohn dagegen geltend machen, daB ein solcher

Hephaistionpriester in der Datierang der Ur-

kunde Eleph. I vom J. 311 (s. o.) sich vor-

tinden mufite. Zudem laBt sich dagegen ein-

wenden, daB fiir die Worte Arrians (anab. VII

23, 8) eine solche Interpretation, die auch Otto
60 I 144, 5 gibt , nicht einmal die nachstliegende

ist. Die Ausdrucksweise Arrians fuhrt auf eine

andere Anr.ahme als die eines (im ubrigen von

Alexander nur geplanten) eponymen Priester-

tums fur Hephaistion (s. o. S. 295), und die

e/jizogoi , von denen Arrian redet , die anf ibre

Vertrage in irgend einer Weise (s. z. B. o. S. 295

;

zu meiner dort gegebenen Deutung mOchte ich

heute noch nachtragen, dafl als Subjekt zu
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emxgaxrioyi xaXeTofiat ano 'Hyaioxicovog statt

to r)Qo~iov doch wohl die Insel Pharos gedacht

werden muB. Ich nehme danach im Einklange

mit meinen weiteren Bemerkungen a. O. an,

daB Alexander die Insel Pharos nach Hephai-

stion nennen wollte. Hephaistion und Alexander

sollten auch hier zusammen sein), meines Er-

achtens nicht in Form einer Eponymendatienmg,

Hephaistions Namen setzen sollten, wiirden immer _ „ _
> ™- ii ^ e j„„ ^.._„' ;„ dessen 10 Ptolemaios I. und Alexander zugunsten Alexanders

(II 319 ad 139), es kOnne der eponyme Priester

311/289—274 ein Priester des Sarapis, 274—270
ein Priester des Alexander sein. Eine so grund-

legende Inderung des Kultes hatte im J. 274

eine Nennung Alexanders hervorgerufen. Vielmehr

beweisen diese typologischen Indizien, daB der

ungenannte Gott in alien Fallen Alexander ist.

Es werden dadurch auch die von Kaerst (Gesch.

d. Hell. II 1, 394) angestellten Erwagungen uber

den Plan Alexanders auf das e/.isz6oior, in

Nahe ja das ife<j>ov geplant war, und eben auf

die alexandrinischen efiizogoi beschranken. Und
daB Ptolemaios I. gerade dem Hephaistion die

uber Alexanders Intentionen hinausgehende Ehre

erwiesen hatte, ihn fur ganz Agypten eponym zu

machen, ist nicht naheliegend. Ahnlkh auBert

sich Kaerst Gesch. d. Hell. II 394/5. In der Tat

hat denn auch Wilcken jetzt die Hephaistion-

Hypothese aufgegeben (Arch. V 202; Grundz. S. 97)

entschieden. Wir verdanken demnach diesen neuen

Texten die Erkenntnis, daB zwischen dem J. 311

und spatestens dem J. 289/8 der Alexanderpriester

\on Alexandria eponym geworden, also spatestens

damals ein Kult Alexanders d. Gr. in Alexandria

geschaffen worden ist.

Auf alle Falle ist auch, was meines Wissens

noch nicht gemigend beachtet worden ist, mit der

Moglichkeit zu rechnen, daB Soter bereits einen

und es als wahrscheinlich
'

bezcichnet , daB dei 20 Kult Alexanders vorfand, und zwar einen von der

Alexanderkult schon von Soter eingerichtet worden

sei, und zwar zwischen 311 und 289/8; vgl. auch

v. Wilamowitz Staat und Gesellschaft 159.

Otto hat (nach Erscheinen der Hibehtexte) das

Hypothetische in den Folgerungen von Grenfell

und Hunt stark unterstrichen , und seinerseits

die Vermutung aufgestellt, daB der ungenannte

Gott Sarapis sei. HOchstens in den J. 274—270
miisse notwendig Alexander damit gemeint sein

Stadt Alexandria eingesetzten und von einem

stadtischen Priester aufgettbten. DaB die junge

Gemeinde von Alexandria sich beeilt hat, ihrem

Eponymos vielleicht schon bei seinen Lebzciten,

jedenfalls nach seinem Tode gOttliche Ehren zu

erweisen, erscheint beinahe selbstverstandlich.

Ich hetone , daB mir die Annahme eines nur

heroischen und erst nach Alexanders Tode einge-

ftthrten Kultes fur eine Stadt, die Alexander nicht

Ein Gesenbeweis laBt sich meines Erachtens mit 30 mehr und nicht weniger als
,

ihre Existenz ver

hinlanglicher Sicherheit auf Grund von typolo-

gischen Beobachtungen fohren (die genauere Aus-

fuhrung, die hier nicht gegeben werden kann,

s. Klio XIII). Das Formular der Priesterdatie-

rungen lautet

ey iegewg N. zov N. AXetjdvSgov

(xai &eci>v Soiztjqoiv),

xai Secbv A8eX(pwv

xai #e&v Evegyezwv xiX.

aMo<pogov Begevixrjg Eiegyhtoog N. zijg Is.

xavrj(pdgov 'Agotvor/g <friXabeX<pov N. zrje N.

hQelag 'Agoivotjg $iXondzogog N. tj;s N.

iv Se TlioXtfmidi zfjg Otj/laidog

ctp' iegewg IlzoXefiaiov (lev 2wzfjgog N. xov N.

flaatXiwg Si IltoXeftaiov N. zov N. xxX.

Eb weist in der Folge der Worte i<p Iegewg N.

toO N. 'Alek'avb'gov xai Qewv 'AdeXywv usw. eine

Eigentumlichkeit auf, die eine Erklarung erheischt.

WT
arum heifit es nicht i<p' iegecog 'AXe^drSgov xai

dankte, zu eng erscheint (vgl. Bouche-Leclercq
Hist. Lag. Ill 37), besonders im Hinblick auf das

Verhalten der griechischen Gemeinden des Mutter-

landes (s. Kaerst Gesch. d. Hell. II 381. 387ff.).

Auch die heroische Verehrung des Hephaistion

die in diesem Zusammenhang betraehtet worden

ist (Kornemann Klio I 62), scheint mir eher

auf die Annahme gOttlicher Verehrung Alexanders

zu fuhren. Denn wenn Alexander ausdrflcklich

40beim Orakel anfragte, ob Hephaistion als Gott

oder als Heros verehrt werden solle, so beweist

das, daB Alexanders Plan auf gOttliche Vereh-

rung gerichtet war. Und gerade diese Nach-

richt gibt einen MaBstab, was eine Stadt wie

Alexandria dem groBen Konig gegentiber fur

schicklich halten mochte. Dagegen fehlt uns

jeglicher Anhaltspunkt dafur, ob Soter diesen

stadtischen Kult bestehen oder in dem von ihm

geschaffenen staatlichen Kult aufgehen lieB. Dafi

tiemv 'AdtXcfwv xzX. N. xov N., wie es das Nor- 50 auch die ersterwahnte Moglichkeit besteht, zeigt

male ware, und wie die Formel bei alien den andern

Priestertumern lautet? Besonders lehrreich ist der

Vergleich mit den Priestern von Ptolemais unter

diesem Gesichtspunkt. WT
enn wir weiter gar nichts

wflBten, muBten wir auf Grund dieses Tatbestandes

eine Periode postulieren, in der die Formel lautete

:

itp' iegewg N. zov N. (ohne Zusatz). Diese Formel
war erstarrt, als man sich in die Notwendigkeit

versetzt sah, den Gott zu nennen; und darum

die Analogic von Ptolemais (Plaumann Ptolem.

50ff
.
; Herm. XLVI 296ff. Wilcken Grondzuge 98).

In diesem Zusammenhang kann auch das Pro-

blem beruhrt werden, an welchem Tempel der

Alexanderpriester amtierte. Durch den Fund eines

neuen Bruchstiickes der parischen Marmorchronik

scheint jetzt festzustehen, daB Alexanders Leiche

von Ptolemaios I. in Memphis bestattet und erst

von Ptolemaios II. Pbiladelphos nach Alexandria

stOrte man diese seit langer Zeit angewandte 60 gebracht worden ist (hieraber s. zuletzt Kaerst

Folge der Worte nicht, und fugte das Neue nicht

mitten hinein, wie es korrekt gewesen ware, son-

dem gewissermaBen nachhinkend daran. Es ergibt

sich daraus, daB bis zur Angliederung der feoi

'Adehpoi kein Zweifel fiber den Gott bestehen

konnte, dafi erst jetzt zum erstenmal eine Ver-

anlassung war, das 8elbstver8tandliche auszu-

spreehen. Damit erledigt sich Ottos Hypothese

Gesch. d. Hellenismus II 392, femer Jacoby
ed. Marmor Parium 126; Rh. Mus. LVTII 1903,

461f. Otto I 140. Rubensohn Arch. V 157, 1.

BSAA 1910, 83). Da nunmehr richer ist, daB

nicht erst damals die Einriehtung des Kultes

erfolgte, so muB auch schon unter Soter ein

Tempel des Alexander eiistiert haben. Die Frage

ist otfen, ob die Aleiandriner ihn ihrem Stadtgott
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oder Ptolemaios I. dem Begriinder seiner Herr-

schaft gebaut haben, oder ob er erst stadtisch,

dann, als der Priester staatlich (und eponym)
wurde, staatlich war, ob die Kultstatte in Ale-

xandria oder in Memphis (beachtenswert Ruben-
sohn Bull. Soc. Arch. d'Alex. XII [1910] 86)

sich befand. Diese Fragen bedurfen weiterer Kla-

rung (s. Klio XIII). Mit der ttbcrfiihrung der

Leiche Alexanders aus Memphis nach Alexandria

Tode noch nicht existiert zu haben scheint. Sie

findet sich dagegen in dem P. dem. Louvre 2424
(Bevillout Chrestomathie demotique LXXXVUI
= 231 = Eevue eg. 1 5 vom 19. J. Monat Hathyr).

Es ist, gegenuber den vielen MiBverstandnissen,

besonders von Wilcken des Ofteren darauf auf-

merksam gemacht worden, dafi der eponyme
Kultus der 'Agotvot) $iXddsk<poe, ebenso wie der

Alexander- und Ptolemaerkult flberhaupt, den

fallt dann die Vollendung des arjfia 'AXel-drSgov 10 griechischen Kulten irn hellenistischen Agypten

durch Ptolemaios II. Philadelphos zusammen.
Hier wurden auch die Ptolemaer beigesetzt, und
hier scheint auch seit Philadelphos der Kult Ale-
xanders ausgeiibt worden zu sein (Otto I 139).

Ptolemaios II. Philadelphos ubernahm die In-

stitution des eponymen Alexanderpriesters. Wir
finden ihn in der bislang iiblichen Form (i/p' hgemg
N. rov N. ohne Gottssnamen) noch in seinem 13.

Jahre = 273/2 (Hib. 110, 44) erwahnt. Dagegen ht

zuzurechnen und daher sorgfaltig zu nnterscheiden

ist von der Verehrung der Arsinoe als airvaos foa

in den Heiligtiimem der agyptischen Gatter (Otto
I 348), von dem Kult der Arsinoe als GaugOttin

des friiher dem Sobek-Suchos heiligen Gaues Kgo-
x^SdonoXitrjg = Aiavrj = nunmehr 'Agoivoixr\g

= dem heutigen Fajum (Otto I 350) und end-

lich von dem Kult der agyptischen Gflttin 'Agoi-

vdr\ &dddsX<pog , der durch die bekannte axo-

eine Urkunde aus seinem 15. Jahre = 271/70 (Hib. 20 poiga fundiert wurde (Otto I 342)

99) datiert: {Saodevovrog IlioXefialov rov IIxoXs

fiai[o]v (hov;) le i<p' tsgccog IIarg[6]xXov rov lid-

rgcovog 'AXe^dv8[gov] xai fotovAHeXtpobv ftrjvd; Acu-

olov x (= Phamenoth oder Pharmuthi) . G r en fe 1

1

und Hunt haben daraus (Hib. S. 368) die notwen-

digen Schlusse gezogen: ,Da Arsinoe II. Phila-

delphus im 15. Jahre der Regierung ihres Bruders

vor dem Monat Pachon starb, so wird

wohl die Angliederung der Gotter-Bruder an den

Wir kehren zum Alexanderkult zuruck. Es
ist von Wilcken (Gott. geL Anz. 1895, 141, 1

nach Lepsius Abh. Akad. Berl. 1852, 463 = 9)

beobachtet worden, daB bei den Angliederungen

der Ptolemaer als fool 'A8sX<pol usw. 'AXel-avdoog

stets ohne den Zusatz foog bleibfc, also vollkommen
als Gottesname behandelt wird.

Ptolemaios III. Euergetes I. folgte dem Bei-

spiele seines Vorgangers, indem er sich und seinfi

Kult Alexanders eine der vielerlei gSttlichen Ehren 30 Gemahlin als fool Evegyhat dem Kulte 'AXs^dv-

gewesen sein, die ihr Philadelphus nach ihrem

Tode zuteil werden lieB, obgleich das Material

die MOglichkeit nicht ausschlieBt, daB die3e An-

gliederung bereits ein oder zwei Jahre vorher

erfolgte'. In der Tat ist nach diesem neuesten

Material die MOglichkeit, daB Philadelphos und
seine Schwestergemahlin sich schon zu beider

Lebzeiten gflttlich verehren lieBen, ernstlich ins

Auge zu fassen. Das ist fur die Geschichte des

Sgov xai fowv 'A8eX<pa>v anschloB. Das muB
in seinem 3. , 4. oder 5. Jahre geschehen sein

|s. P. Hib. 145 vom 3. Jahre - 245/3 ; P. dem.

Louvre 2431 (Revillout Chrest. dem. LXXXLX
= CLI = 265 = Rev. eg. I 7) vom 4. (?) Jahre,

dazuGrenfell-HuntHibeh373(21);undP.Hib.
171 vom J. 5 = 243/1, in dem die fool 'Evegyi-

xat uns zum erstenmal begegnen].

So bleibt es wahrend der Regierungszeit Pto-

antiken Herrscherkultes von groBer Bedeutung, 40 lemaios' III. Euergetes I. (bis 221) und noch

denn es wird dadurch die allgemein herrschende

auf v. P r o 1 1 zuruckgehende Annahme (vgl.

Kornemann Klio I 70f. Otto II 274. Bou-
ch<5-Leclercq Hist. Lag. I 236) unsicher, daB

erst der Tod der Arsinoe dem Philadelphos Ge-

legenheit gab, als erster hellenistischer Herr-

scher seine eigene gottliche Verehrung, in Ge-

meinschaft mit der toten Schwestergemahlin, ein-

zufuhren. Nach dem neuesten Material ist also

wahrend der ersten Jahre seines Nachfolgers Pto-

lemaios' IV. Philopator. Zwischen dessen 5. Jahre

= 218/7 [P. dem. Marseille = Revillout Rev.

eg. I 121, 1 = 20. P. dem. Louvre Photogr. 1

= Revillout Chrest. ddm. 300"| und seinem

7. Jahre [P. Hamburg 309 unpubl. P. dem. Haus-

waldt 25 ed. Spiegelberg (It. frdl. Mitt.) vom
Mesore. P. dem. Louvre 3263 = Revillout
Chrest. demot. 369 mit seinen Bemerkungen

der fool 'AdeXipoi-Kult friiher als der einer xavrj- 50 LXXXVIH 6 S. 300, 1] sind die fool ^dondzogs;

ipooog ubertragene der 'Aqoivot] <Pdd&t:X<pog ein- Aarn AWni^r Am A™) 'AKrlmnl und fool Eieo-

gerichtet worden. Er kOnnte bei Lebzeiten der

beiden Herrscher eingerichtet worden sein.

Ptolemaios IL Philadelphos hat einige Zeit nach

dem Tode seiner Schwestergemahlin Arsinoe LL

(271/70 vor dem Monat Pachon; vgl. Bouche-Le-
clercq Hist. Lag. 1 180. Otto 1 146; liber Arsinoe

s.o.Bd. II S. 1282ff. Arsinoe Nr. 26 Wilcken)
far sie eine eigene Priesterin mit dem Titel xavrj

dem Alexander, den fool 'ASeXtpol und fool Eieg-

yirtai beigesellt worden.

Kurze Zeit darauf hat Philopator die Reihe

'Ateg'avb'gog , fool 'AdtXcpoi, fool Evegyhat, fool

<PiXoholtoqss durch die Einfuhnmg der fool 2a>-

rfjgeg in den Alexanderkult vervollstandigt und

diese von jetzt ab an der chronologisch korrekten

Stelle hinter Alexander nennen lassen. Fraheste

Belege: P. dem. London = Revillout Rev. eg.

<pogog 'Agoivdy; $da6iX<vov eingesetzt, die, eben-601 135, 1 vom 8. Jahre = 215/4. P. Gradenwitz

falls eponym fur ganz Agypten, von nun an in unpubL vom__J. 8 jitjvbg Alov,

den Urkundenpraskripten neben dem Ugevs 'AXe-

fdvigov xai fomv 'AdsXqxov genannt wird. Pap.

Petrie I 24 (2) vom 16. Jahre (270/69 oder 269/8),

Monat Artemisios = ca. Meehir-Phamenoth, nennt

sie noch nicht, was Grenfell-Huut Hib. S. 369
llbersehen zu haben scheinen. Doeh ist es wichtig,

daB die xavr/qtigos etwa 9 Monate nach dem

In demselben Jahre, oder wenig frtther, hat

Philopator in Ptolemais in Oberagypten einen

zweiten offlziellen Staatskult der Ptolemaer, an

achlieBend an Ptolemaios I. Soter, geschaffen and
ihm die Eponymitit far ganz Oberagypten ver-

liehea (Plaamann Ptolemais SI. Wilcken
Gnmdz. 98). In Oberagypten geschlossene Ver-
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trage nennen also von nun an die eponymen

Priester von Ptolemais neben denen von Alexan-

dria. tJber den Herrscherkult von Ptolemais s. u.

S- 1437.

Noch eine weitere Neuerung, namlich die Ein

1880, XVHI 115. P. Tebt. 1 176 ist leider nicht

genan zu datieren, doch bietet die Hochzeit des

Epiphanes (193/2) den terminus post quern, das

Ende der Regierung des Epiphanes den terminus

ante quern (182/1)].

setzung einer neuen eponymen Priesterin imDienste Ptolemaios VI. Philometor scheint sehr bald

seiner Mutter Berenike mit dem Titel a&Xo<pieos nach seinem Regierungsantntte mit seiner die

BspsrUni EvesyinSoe stammt von Philopator. Regentschaft fiihrenden Mutter als foot <Pdo/irt

Sie scheint kurze Zeit nach den oben erwahnten roots vereinigt, in die Reihe der vergOtterten

erfolet^u sein [P. Gradenwitz unpubl. vom 8. Jahre 10 Ptolemaer eingetreten zu sein. P. dem. Cairo

=215/4mit,^r«es? ohne<iM0?.o'eoS ;femerP.dem. 31178, 286 vom Tybi des 2. Jahr^s = 180/79

London = Revillout Rev. eg. 135,1 vom 8. Jahre nennt sie noch nicht. Ebenso datieren ,Lnter

= 215/4 der die aMoytgos noch nicht nennt, der Regierung der KOnige (sic) Kleopatra, der

trotzdem Revillout es Chrest. dem. 369 irrtiim- glanzenden Gottin und des Kiinigs Ptlumis, des

lich anzunehmen scheint, ferner P. dem. Bo- Sohnes des Ptlumis des glanzenden Gottes die

Revillout Rev. fe. Ill 2, 5 aus Texte P. dem. Cairo 30783. 162 vom J. 3 und
logna

und P. dem. Cairo 30968, 207/8 (dazu Plau-
mann Ptolemais 44/5), ebenfalls vom J. 3. P. dem.

Cairo 80 968, 207/8 vgl. Ptolem. 44/5 nennt die

dem Mechir des 12. Jahres = 211/10, der eben-

falls diese Priesterin noch nicht auffuhrt, trotz-

dem er spater ist als die beiden folgenden Texte, v , , , . , . m ,4.

und cndlich als erste Belege P. dem. British Mus. 20 Philometoren sicher nicht, bei dem andern lexte

= Revillout Proceed. Society Bibl. Arch. XIV P. dem. Cairo 30783, 162 ist eine Entscheidung

(1891) 60 = Griffith ebd. XXIIT (1901), 294ff. wegen des Erhaltungszustandes nicht moglich

vom Tybi, P. dem. Cairo 30622, 74 vom Athyr, Ein griechischer Text, P. Amh. 42 1—10 und

und dazn vomPayni desselben 12. Jahres = 211/10 20ff. dagegen nennt bereits im 2. Jahre die fooi

P dem Berlin 3075 = Revillout Nouv. Chrest. <PdoftTJzoges. Spater tntt dann statt seiner Mutter

dim 4'= Precis du droit eg. 1037 = Spiegel- seine Fran ein. In die tjbergangsperiode (nach

berg P dem Berlin 7, jetzt nur zu beniitzen dem Tod der Kleopatra I. und vor der Hochzeit)

nach Spiegelberg Recueil des travaux relatifs scheint das J. 176/5 zu fallen, in dem die Epo-

a la philologie egypt. usw. XXX (1908) TJ 159]. nymendatiorungen statt der fool ^dofiVrogee nur

Von nun an nennen die Eponymendatierungen 30 den Konig Ptolemaios Philometor nennen (s. dar-

also neben dem Alexanderpriester und der Kane- liber Klio XIH).
. ro

nhore der Arsinoe Philadelphes noch eine «Mo- Der Kronprmz Eupator der zwischen 153 und

«>6oos Begsvixns Emgyhtdog, und zwar wird sie 150 zum Mitregenten erhoben wurde, wiejungst

unter Vemachlassigung der chronologischen Folge ein dcmotischer Papyrus gelehrt hat (P. dem.

vor der Kanephore, also unmittelbar nach dem Rylands XVI, dazu Griffith Catalogue of the

Alexanderpriester aufgezahlt, wo sie ihren Platz Demotic papyri in the John Rylands Library,

behalt Es ist nur als ein Versehen des agypti- Manchester 1909, 140ff.), wurde schon bei seinen

schen tbersetzers zu betrachten, wenn sie in dem Lebzeiten Alexander-ouvrao? tJber seine Stellung

soeben genannten P. dem. Brit. Mus. erst hinter in der Reihe der Ptolemaer s. Griffith a a. O. HI.

der Kanephore genannt wird, ein Versehen, das 40 Wann Ptolemaios VTJI. Euergetes H. (145—1 16)

mit der Neuheit der Institution zu entschuldigen sich hat in die Reihe der Alexander-owvaoj anf-

ist und in mannigfachen andern Versehen seine nehmen lassen, 1st nicht bekannt. Es lalit sicli

Parallele hat (so nennt der P. dem. Cairo dieses nur sagen, daB er im 5. Jahre seiner Regierung

Jahres zwei Kanephoren statt einer Athlophore (nach offizieller Zahlung = J. 29 = 142/1) genannt

und einer Kanephore und derselbe Pap. dem. Brit, wird [P. dem. Berlin 3113 = Revillout Rev. eg.

Mas. ubersetzt aMoydoos mit dem allgemeinen III 15 ^ Proces d' Hermias 132 = Nouv Chrest.

Wort utb, Priesterin, wahrend spater eine wort- demot. 79 = Spiegelb erg 11 ; als Gott Wohltater

liche tJbersetzung flblich ist). im Singularis wohl nur durch einen Irrtum, der

Anf Ptolemaios IV. Philopator (221—204) durch die Nahe ,des Gottes, welcher seine Mutter

folgte Ptolemaios V. Epiphanes (204-181), der501iebt' und ,des Gottes, dessen Vater edel 1st'

in der ublichen Weise zwischen seinem 2. Jahre (Eupator) veranlaBt sein mag; vgl. P. dem. Berlin

= 204/3 [P dem. Leyden 373 = Revillout 3090 + 3091 = Revillout Nouv. Chrest. de-

Rev. <?g. I 128, 1. P. dem. Cairo 30700, 119. mot. 32 = Spiegelberg 12 vom J. 30 = 141/40].

30660, 97] und seinem 7. Regierungsjahre [P. Er wurde mit seiner Schwester Kleopatra LL, der

dem. Louvre 2435 = Revillout Chrest. de- Frau seines Bruders Philometor, und seiner zweiten

mot 389 vgl. Bev. eg. II 106, 5] sich als foo; Fran Kleopatra III., seiner Nichte, Tochter der

'Em<parr)s Eizde"" * in d™ Alexanderkult auf- Vorigen, zusammen als foot Megyhai verehrt.

nehmen lieB. In derselben Zeit richtete er seiner Unter seiner Regierung ist dann wiederam

Mutter Arsinoe Philopator einen von einer Ugtta ein neues Priestertum eingerichtet worden. Znerst

'Aooiroys Gdomixooos versehenen Kult ein. Diese 60 in seinem 40. Jahre = 131/30 [P. dem. Leyden

Ugtia wird in den Eponymendatierungen an letzter 185 = Revillout Rev. eg. 1 91 = Precis du droit

8teHe, hinter der Athlophore und der Kanephore egyptien 1025 = Spiegelberg Recueil de tra-

genannt. Nach seiner Heirat mit Kleopatra Ton raux relat a la phiL et arch, dgypt. usw. XXylH
iyrien (zum Datum s. BouchiS-Leclercq I 387) (1906) 194] begegnet ein legos n&Xot (zu dieser

ist dann seine Frau ihm zur Seite getreten. Der Form s. Gerhard Arch, fur Religionswiss. VTI

frOheste Beleg stammt aUerdings erst aos dem [1904] 520. Otto Priester and Tempel I 411)

J. 21 = 185/4 [P. dem. Louvre 2809 = Re- 'LstSot iuj6Xt^ mtgis fo&>. Neaerdings smd

villout Rev 6g. I 129, 2 = (?) Aeg. Zeitschr. zwei weitere Erwahnungen ebenfalls aos der Be-
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gierung Ptolemaios' VIII. Euergetes II. (bis 116) New-York 375 = Revillout Rev. eg. Ill 26
in den P. dem. Cairo zutage gekommeu [30608, = Spiegelberg Eecueil de trav. XXV (1903),

32 vom J. 47 = 124/3, 30628, 80 vom J. 51 (?) 13. P. dem. Vatic. = Bevillout Rev. eg. Ill 25
= 120/19]. Seit Euergetes' II. Tode unter der = Spiegelberg a. a. 0. vom J. 9 = 109/8.

Herrschaft der Kleopatra III. (116—102) wird P. Rein. 20 vom J. 10 = 108/7], ebensoviele sorg-

dieser Priester — denn ea handelt sieh um einen fiiltig datierte Teste jedoeh, die sie verschweigen.

mannlichen Priester trotz der weiblichen Gottheit In dieser Verwirrung laBt sich keine Ordnung
— dann regelmaBig , wenigstens in denjenigen herstellen. Die Urkunden der folgenden Zeit geben
Urkundenpraskripten , die von Versehen relativ nur noch die obenerwahnten allgemeinen Formeln,
frei sind, erwahnt. Wen man unter dieser Gottin 10 und so ist die weitere Entwicklung des Alexander-

Isis , die hier plstzlich in der Reihe der seligen kultes, in den vermutlich die folgenden Ptolemaer
Ptolemaer erscheint, zu verstehen habe — daB eingetreten sind, und iiberhaupt des eppnymen
es sieh um eine der beiden KOniginnen Kleo- Kultwesens, das noch um manche Priesterinnen

patra II. oder Kleopatra III. handeln nrasse, war bereichert sein mag, unsererKenntnisverschlossen.

Mar — ist viel diskutiert worden (s. zuletztLa- Uber die Frage, an welchem Temp el diese

queur Quaestiones epigraphicae et papyrologicae Priester amtierten, ist oben (S. 1430) schon ge-

selectae, StraBburg Diss. 1904,42. Wilcken Arch, sprochen worden. Wabrscheinlich umfaBte das

IV 264. Otto I 158. 412. II 321). Insbesondere oij/na 'Alsk'dvSgov auch das IJzoXeftdctov , das

Wilckens Hinweis, daB der erwahnte Papyrus Heiligtum der vergottlichten Herrscher (Otto I

vom J. 131/30 den Priester nennt, gleichzeitig 20 139, 2). Die KOniginnen, welche eigene eponyme
aber der erste ist , der den zwischen den Ge- Priesterinnen hatten, rrtCgen auch eigene Tempel
schwistern Euergetes II. und Kleopatra II. aus- gehabt haben (Otto I 160), wofur auch die Er-

gebrochenen Zwist darin zum Ausdruck bringt, wagung zu sprechen scheint, daB sie ja sonst

dafi er in der KOnigsdatierung Kleopatra II. ,die doppelt in demselben Heiligtum vertreten gewesen
Schwester' ubergeht , entscheidet die Frage zu- waren ; und das erweckt Bedenken besonders bei

gunsten von Kleopatra III. Es ist unmOglich, Kleopatra III., die als Alcxander-<ruivaof zu den

dafi Euergetes II. unter den Gott-Herrschern seine tfeoi 4>dofirjrogeg Saizfjgeg gehort, daneben aber

Schwester duldete, mit der er im Kampfe lag. in ihren eponymen Kulten teils
r
Ioig fisydlrj fi^ztjg

Es laBt sich auch der umgekehrte Beweis filhren. &e&v, teils fSaoihoaa KXeondzga &ea 4>do/iyraig

Im Thot des J. 40 = 131/30 (Beleg o.) exi- W Zrbretga Aixaioovvq Nixrjepdgog heiBt. Das scheint

stierte der tsgd; n<blog . Aus dem folgenden Monat doch auf besondere, selbstandige Kulte mit ver-

stammt die Urkunde Wilcken Aktenstucke schiedenen Grundgedanken zu fuhren.

aus der kgl. Bank zu Theben 11. Sie riihrt aus Fur die Frage der Besetzung der Priester-

dem Lager der feindlichen Schwester her und stellen ist die Vorbemerkung notwendig, dafl e3

datiert nur nach Kleopatra II. Ware diese Konigin sich um einen vom KOnige, eingerichteten Kult
unter der Isis zu verstehen, so hatte ihr getreuer handelt (iiber das Verhaltnis des eponymen Ale-

Anhanger ihren iegog 7twi.og sicher genannt. Aber xanderkultes zum Stadtkult von Alexandria s. o.

das ist nicht der Fall. Also die *Iots fieydXy fifjzr)g S. 1430 und Klio XIII). Durchgehends ist darum
deaiv ist sicher Kleopatra III. (tJber die Erwah- im Vorstebenden die Voraussetzung gemacht wor-

nung und Nichterwahnung des tegog nailog unter 40 den, dafi jede Anderung des Kultes, die Aufnahme
Euergetes II. s. Klio XIII). Vom J. 116/5 an, neuer Alexander-atwatot also und die Schaffung

wahrend der Regierung der Kleopatra III. bis neuer Priestertiimer, auf einen koniglichen ErlaB
zu ihrem Tode (120/1) wird der iegog nwkog fast zuriickgeht und von den Beschliissen griechischer

regelmaBig enviihnt, soweit die in dieser Zeit auf Gemeinden oder Priester oder gar agyptischer

dem Hohepunkte angelangte Nachlassigkeit der Priester vollkommen unabhangig ist (Otto II

Schreiber ein Urteil erlaubt. 304). Die Konsequenz ware, daB der Konig es ist,

Ebenfalls im Dienste der Kleopatra III., und der die Priesterstellen besetzt. Diese Annahme
zwar als Paoihooa KXeondzga ifea $doftrJTcog laBt sich auch aus dem Material rechtfertigen. In

Sojzeiga AixaioovvT) Ntxrjipooo;, stehen drei weitere den Jahren des Burgerkrieges zwischen Euergetes II.

eponyme Priesterinnen, eine azs<pavrj<p6gog , cine 50 und seiner Schwester Kleopatra II. lautet die Formel
cpcocxpoQo; und cine isgsia, die unter ihrer Regie- der Eponj-mendatierung: BGU HI 993 iy' Ugicog

rung, in der Eegel hinter dem hgog szojXog, der zov ovzog b> r<j> zov paodewg ozgazojzcdcp (J. 128j7)

a&Xo<pogo; und der xavrjrpooog eingcschaltet, ge- and entsprechend in P. dem. Leyd. 185 = Re-
nauntwerden. EsistkeinZufall,daBP.dem.Ryl.20 villout Rev. eg. I 91 = Spiegelberg Rec. de

von ihrem 2. Jahre, Phaophi, sie noch nicht nennt: Trav. XXVIEI (1906) 194 ,unter dem Priester . .

denn er gibt eine KOnigsdatierung, die zeigt, daB und der Priesterin , welche mit (bei) dem
damals die Mutter Kleopatra II. noch mitregierte, KOnig sind' (J. 131/30). Ein deutlicher Hinweis,

Dagegen P. dem. Cairo 30 602, 3 und 30603, daB das Priestertum weniger mit der Stadtver-

8 vom Monat Phamenoth desselben 2. Jabres waltung von Alexandria, als mit der Residenz

= 116/5 kennen sie bereits. Die letzten Er-60und dem Hofe des KOnigs zu tun hat (uber die

wahnungen sind P. dem. Cairo 31254, 321 und Annahme von Doppeleponymen in diesen Jahren
31079, 254 vom J. 12 = 9 = 106/5, Mesore, s. Klio XHI). Der Annahme der Bestallung

wo sie allerdings nicht an der gewohnten Stelle (durch Wahl) von seiten der Stadt, deren Auto-
stehen. Dazwischen liegen eine Reihe von Texten nomie ubrigens nicht gesichert ist (Wilcken
aus verschiedenen Jahren , die sie auffuhren [P. Grundzuge 14/5), widerspricht auch die Besetzung
dem. Bulak. 1 und 2 = Kevillout Chrest. de- des Alexanderpriestertnms mit koniglichen Prinzen
mot. 401. P. Rein. 9, 10 alle vom J. 6 = 112/1. (J. 285/4 Menelaos, Sohn des Lagos, der Binder
P. Rein 14. 15. 16 vom J. 8 = 110/9. P. dem. des Kotdgs, 158/7 der Kronprini Eupator) nnd
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vollends die Bekleidung durch den Konig selbst, eine autonome Griechenstadt, die einzige der-

den paodsvg IlTolsfiatog &eog (sic) &dofujta)g Sco- artige Neugriindung der Ptolemaer. Sie hat, wohl

trig usw., die unter den spateren Ptolemiiern beinahe bald nach ihrer Grundung, Ptolemaios I. als Osog

zur Kegel wird. Endlich spricht die Analogie Scurijg zu ihrem Stadtgott erhoben. Dieser Kult

von Ptolemais fur eine Besetzung durch den Konig existiert durch die ganze ptolemaische und rOmische

(Bouch6-LeclercqIII44;s.iurPtolemaisPlau- Zeit (Plaumann Ptolem. 50 und 88; Hermes

mannPtolem. 34 und dazu die P. dem. Brit. Mus. XLVI 296. Wilcken Grundzuge 98. 119). Pto-

1201/2 = Spiegelberg Rec. de trav. XXXI lemaios IV. Philopator hat dann neben diesem

[1909] 4, 7 ; s. auch u. S. 1438). Weiteres s. Klio stadtischen Kult einen neuen begriindet, dem er

XIII. 10 Eponymitat verlieh
,
jedoeh mit der lokalen Be-

DaB der KOnig die Priester eines reingriechi- schrankung auf Oberagypten (etwa 215/4). Der

schen Kultes aus der makedonischen und grie- Kult wandte sich an Ptolemaios I. Soter als Iho-

chischen BevOlkerung Alexandrias entnahm, ist Xs/.ialog Scotijg (ohne #eog !) und an die &eol <Piko-

selbstverstandlich. Ebenso rekrutieren sich die ndtogsg als seine ovwaot. Ptolemaios V. Epi-

Eponymen von Ptolemais augenscheinlich aus phanes ersetzte die Seol foXondrogeg durch sich

Ptolemais. Fur eine solche Kegel spricht , daB selbst als Beds 'Em<pavi)g Eixdgiatog und richtete

kein Fall der Bekleidung von eponymen Priester- auch hier in Ptolemais einen Kult der Arsinoe

tiimern sowohl in Alexandria wie in Ptolemais Philadelphos ein, deren Priesterin ebenfalls den

durch eine und dieselbe PersOnlichkeit vorliegt. Titel xartj<pdgog fiihrte. Ptolemaios VI. Philo-

Ebenso selbstveratandlich ist es, dafi nur An- 20 metor lieB in den ersten Jahren seiner Regierung

gehorige der vornehmsten Familien mit diesem den Kult IlTofefialov Sajxrjgog xal foot) 'Em<pa-

ehrenvollen Amte vom KOnige betraut wurden vovg Evxaglorov sowie das Kanephorat der Ar-

(s. auch Schubart Arch. V 104), und es nimmt sinoe bestehen, setzte jedoeh daneben einen legeig

nicht wunder, zu sehen, daB wir einigemale Mit- fSaodJwg Tlxolsfmiov xal KXeondtgog xfjg ftrjrgog,

glieder einer und derselben Familie unter den d. h. fur sich selbst und seine Mutter, ein (Be-

Eponymen nachweisen kCnnen. Darum ist jedoeh lege aus dem 3.— 12. Jahr = 179/8—170/69). Viel-

die Annahme keineswegs geboten, daB fur einen leicht hat er auch schon in diesen Jahren seiner

geschlossenen Personenkreis ein formelles Recht Gemahlin Kleopatra II. eine Sonderpriesterin ein-

(,Erbrechf, Otto I 253 u. 0.) auf die Anwart- gesetzt (Klio XIII). Jedenfalls hat er dann

schaft zur Eponymitat bestand. Schon die sichei 30 spater das eponyme Kultwesen von Ptolemais

richtige Vorstellung, daB der KOnig ganz nach griindlich umgestaltet: jeder Ptolemaer (in der

Belieben homines novi durch die Bbertragung Reihenfolge Soter — regierender Konig — Phi-

des eponymen Priesteramtes auszeichnen konnte ladelphos usw. aufgezahlt) bekommt einen eigenen

(Otto I 254 mit dem Hinweis auf Makk. Ill Priester, und hinter ihnen werden Sonderprieste-

3, 21), erweist diese Annahme als falsch. rinnen fur Kleopatra II., seine Gemahlin, Kleo-

Die Wiederbekleidung der Amter ist zulassig patra I. , seine Mutter, und die Kanephore der

und mehrfach belegt; eine feste Reihenfolge und Arsinoe Philadelphos genannt. Diese Neuerang laBt

demzufolge eine Hierarchie innerhalb der einzelnen sich heute (anders noch Ptolem. 43) bereits fur

Priestertumer gibt es nicht (Otto I 159; s. u. das J. 162/1 = 20. Jahr des Philometor belegen

die Liste zu 58). Die Falle, in denen mehr als 40 (s. P. dem. Brit. Mus. 1201 = Spiegelberg
ein Inhaber eines und desselben Priestertums in Rec. de trav. XXXI (1909) 4; vgl. Klio XIIT).

demselben Jahre genannt wird, bedtirfen beson- So bleibt es, nur daB Euergetes II. sich als

derer Bemerkungen (s. u.). Tiber das Amtsjahr regierender KOnig an die zweite Stelle setzen

der Priester im Verhaltnis zu der Jahreszahlung, laBt und fur seine zweite Frau, Kleopatra 1)1.,

die sonst in den Urkunden verwandt wird, s. noch eine neue Sonderpriesterin einsetzt. Auch
Grenfell-Hunt Hib. S. 369. nennen einige Texte seiner Regierung [Belege

Von den Amtspflich ten und Funktionen gibt s. Ptolem. 432] unmittelbar hinter dem Konig

es keine tjberlieferung. Otto (II 267) erschliefit das merkwiirdige Priestertum (wenn es iiberhaupt

sicher mit Recht aus den Titeln der Priesterinnen ein Sonderpriestertum ist und nicht zur Titulatur

xavrjqpogog, d&i.o<p6gog, aisq>arrj(p6gog, tpcoarpogog, 50 des KOnigspriesters gehort , was nicht unwahr-

dafi eine ihrer Hauptobliegenheiten in der Teil- scheinlich ist) rov fSfaazog xoS xqvoov zov fla-

nahme an einem religiOsen Festzuge bestanden adeo>g IlxoXsiiaiov deov Eiegyhov zov /itydXov

haben wird; es sind wohl die no/snai, die wir fur fiaodicag kavz&v Evxagtozov. Weiter laBt sich

Alexandria kennen (Otto II 267, 1). uber die Entwicklung der ptolemaensischen Kulte

Eine wichtige, wenn auch nichtreligiOse Funk- nichts sagen, da unsere Quelle, die Aktpraskripte,

tion wurde sich fur den Alexanderpriester ergeben, versiegt (o. S. 1426).

wenn er, wie vernratet worden ist, mit dem if17- Die allgemeinen Bemerkungen zu den epo-

TtjT^s identisch ist. Zu dieser umstrittenen Frage nymen Priestem von Ptolemais sind die gleichen

s. Otto I 154. Wilcken Grundzuge 98, 2; vgl. wie oben zu denen von Alexandria. Die Ein-

Klio XITJ, auch for die Fortexistenz des Alexan- 60 setznng durch den Konig ist strikt erweisbar

derknlte8 in rOmischer Zeit. (s. Ptolem. 34). Man kOnnte aus dem Wortlaut
Pftr die bereits mehrfach erwahnten Priester der erwahnten Formel in P. dem. Brit. Mus. 1201

des eponymen Herrscherkultes von Ptolemais in ed. Spiegelberg Eec. detrav. XXXI(1909)4(vgl.
Oberagypten kann im allgemeinen auf Otto 1 160. auch 1202, 7) jetzt sogar als Modus, in dem die

Planmann Ptolemais in Oberagypten, Leipz. Bestallung erfolgte, ein bindendes Kommendations-
Hist. Abh. XVHI 39 verwiesen werden. Die Stadt recht des KOnigs enchlieBen; es heiBt wOrtlich:

war Ton Ptolemaios I. Soter als Zentnun des ,und welche der KOnig befehlen wild, sie zu

Hellenismus in Oberagypten gegrflndet; sie war Priestem zu machen'. Es kOnnte hierin ein Unter-
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schied von Alexandria liegen. tJber die Kreise,

aus denen die Priester stammten, s. o. Desgleichen

ilber Wiederbekleidung der Amter, sowie die Funk-

tionen. Ein IlzoXsfidciov und ein Tempel des Stadt-

gottes, des psyioxos fade Scozrjg als Kultstatten

lassen sieh nur vermuten (Ptojem. 59/60). Soviel

liter die Entwicklung der Kulte und der Priester-

tiimer von Alexandria und Ptolemais.

Eine Liste der alexandrinischen und ptole-

maensischen Eponymen, auf der ein annalistisehes

Geschichtswerk aufgebaut war (so Wilcken
Deutsche Literaturzeitung 1895, 368), scheint

das verlorene Werk des Charon von Naukratis ge-

geben zu haben, betitelt: ITsgl rtov iv 'AXeSavSgelq

xai iv Aiyimco isgecov xai xijs SiaSo/^s avzwv xai

negl xwv iizi ixdozov szgax&ivzrov. Wir mussen
versuchen, sie aus den griechisehen und demoti-

schen Urkunden zu rekonstruieren. Was die Na-

mensformen betrifft, so ist standig zu beachten,

dafi mehr als die Halfte des Materials demotisch

ist, und demotisch uberlieferte Namen nur dann
wirklich verstandlich sind, wenn sie zu den ganz

gebrauchlichen gehoren. Es ist darum, wenn mCg-
lich, immer die lautliche Transkription geboten

und daneben der vermutlich gemeinte griechische

Name, sofern er mit voller oder wenigstens einiger

Sicherheit zu eruieren ist (so verfahren Spiegel-
berg und Griffith; die von Revillout publi-

zierten Teste mussen jedoch , da er diese Schei-

dung nicht vornimmt, mit den von ihm ver-

muteten griechisehen Formen gegeben werden).

Fur die Beniitzung der demotischen Namensformen
ist zu beachten, dafi das agyptische Schriftsysterc

gewisse Unvollkommenheiten aufweist. Von dem
in der Praxis der demotischen Texte, wenn auch
inkonsequent, durchbrochenen Prinzip der Untcr-

driickung aller Vokale in der Schrift ganz abge-

eehen: die mangelhafte Scheidung von r und I

im Agyptischen z. B. macht bei der Herstel-

lung der Griechennamen viele Schwierigkeiten.

10 Auf diese Dinge ist also bei der Beniitzung der

Liste zu achten, wo man auf demotische Texte

angewiesen ist und auch bei korrekter Entziffe-

rung zusammenhanglose Laute statt griechischer

Namen vorfindet; die Editoren trifft keine Schuld,

wenn sie in vielen Fallen keine plausible Ver-

mutung fur die korrekte Form der oft sehr sel-

tenen Namen zu bieten vermOgen. Griechisch uber-

lieferte Namen sind in griechischer (und zwar

im Gen.), demotisch Uberlieferte in lateinischer

20 Schrift gegeben. Die demotischen Formen treten

immer nur subsidiar auf.

Die Umrechnungen der Jahre in die christ-

liche Ara sind nach Grenfell-Hunts Bemer-
kungen Hib. App. II, vgl. S. 374 (27) durchweg
unsicher, doch ist im folgenden auf die von
ihnen a. a. 0. angewandte Korrektheit der stan-

digen Angabe zweier Jahre verzichtet worden. —
Eine Eeihe von Inkonsequenzen in der folgenden

Liste bitte ich damit zu entschuldigen, dafi viel

30 unpubliziertes Material ersi in der Korrektur ver-

wertet werden konnte.

0)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(?)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(12a)

(12b)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Ptolemaios I. Soter (323—284/3) i<p hgicag N. zov N.

40 = 285/4 Alex. MeveXdov xov Afajdyov (rcot e \_)

41 = 284/3 „ Evgiov zov IJgotzov

J.

Ptolemaios II. Philadelphos (285—246) iy Ugicos N. tov N.

(4?) = 279/8 (282/1?) Alex. A[H,]va([o]v zov An[o]XX<b

, /. xov KaXJXifiydovs
7

12 — 274'3
"

13(?) = 273/2 » Xea[. . . . iov . . .JoxUovs

vor J. 15 = vor 271/70 , foXioxov zov Zxov&aiov

J. 15

, 19 :

. 21

, 22

. 23

. 24

,26

27

20-

. 28

, 29

, 38

, S4

r.y kgeayg N. xov N. 'AXe^dvSgov xai #«»v 'A&tXtpwv

Alex. IlaxgoxXov xov Ildzgwvos= 271/70
= 267/6

= 265/4

= 264/3

= 263/2

= 262/1

= 260/59

= 259/8

-27 = 267—258

= 258/7

= 257/6

=• 253/2

= 252/1

Kan. Aristomacha, Tochter des Aristomachus

Tmrgits (Timarchides), Sohn des isglpitutus (Asklepiodotus)

Kan. Gsinuhruti (Xenorhode), Tochter des igspurs (Agesipolis)

IleXojiog xov 'AXt£dr6gov

Kan. Mvtjoiaxgdzrjs zijs Tciodgxov

Ktveov xov 'AXxezov

Kan. [. .] xrjg IloXt/ioxgdxovs

'Aoiozovixov zov UcgiXdov
Kan. Xagiag xijs 'Aniov

Tavglvov zov 'AXtSdvdgov

Kan. 'Agoivdrjs xijs Ilfojgttdaivtoy

Mrjietov xov Aadycovog

Kan. MtjzdXas xijg 'Avdgcoxddovs

Kan. 4>da>[xega; ijjf ....
'AvxuptXov xov Avxivov
Kan. Nvfupr}f Tije Ilaioros

'Arxii%ov xov Kefifia

Kan. At]ftor(x[7]cJ xijs $&ooroe
Aetos, Sohn'des Apollonius

Kan. Demetria, Tochter de» Dionyaiw
NanczoXiftov xoB fgiftoo

Kan. 'A$otr6tjs rift SixoXdov
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(18) J. 86 = 250/49 Al

(19) „ 27—39 = 259—246

(20) , 31—39 = 255—46

(21) „ 16—26 ca. = 270—60 ca.

(22) „ 16 Philad. = 270-243
—5 Euerg.

(23)

Ptolema

J. 2 = 246/5 A

(24) „ 3 = 245/4

(25) , 4(9) = 244/3 (?)

(26) , 5 = 243/2

(27) , 7 (?) = 241/0

(28) , 8 = 240/89

(29) , 9 = 239/8

(30) „ 10 = 238/7

(31) , 11 = 237/6

(32) ,12 = 236/5

(38) , 13 = 235/4

(84) J. 14? = 234/3

(35) , 15 = 288/2

(36) ,17 = 231/30

(87) , 18 = 280/29

(88) , 20 = 228/7

(39) , 21 = 227/6

(40) , 22 = 226/5

(41) „ 24 = 224/3

(42) , 25 = 223/2

(48) , 23 = 225/4

(44) Zeit des Euerg. (oder frflhet?)

(44.) Zeit des Euergetes (c. 5. J. ?)
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Alex. Apinatus, Sohn des Apinatus

'Exs*if*is ^s Mtwsov
[. xov] AtfovtSovs

Kan. /".... xijg] A^fnjxglov

Kan. Mty(ozi}S [xijs •]

Sohn des . . .1'ntrus (. . . a]ndros)

Kan. 'wgr'y , Tochter des 'rstytqs

(Eukleia, Tochter des Aristodikos?)

Kan. Mtlia, Tochter des Nig[ian?]rus

Matela, Tochter des Nik[aad]ros(?)

HI. Euergetes I. (246—221).

Alex. TXifiioXipov xov 'Agxaxdxov

Kan. IlxoXs/taldos xijs Gvioiro;

'Agzs[Xaov, Sohn des ttm (Adamas)

Kan. Arsinoe xijs TToXeftoxgdtove

Archelaos, Sohn des ttm (Adamas)

Kan. Arsinoe, Tochter des Polemokrates

'Agioro/iovXov xov AtoSdxov

Kan. Iaiivias xijs Two ...[.....]
irgibis, Sohn des Phtn
Archibios, Sohn des Pheidon

Kan. Gritrt, Tochter des Snutrs

Kallistrate (?), Tochter des Zenodoros

'Otio[fi]dqxov zov Jlvgymvos

Kan. 'Agxeoxgdzris zijs KxtjotxXiovs

'AitoXXoyyidov xoS Moo%L(ovos

Kan. Msrexgaxsias zijs $tXd/ifiOvos

'AnoXXtovidov xov >Mooxlcovos xo ft (hos)
Kan. Mevexgaxttas xijs $tXdfiftoyos xd fi (hog)

SsXsixov xov 'Avxi . . . ov

Kan. rAoJnaolae xijs 'A&rjvica[vo]s

EvxXeovs zoS EvjSdza

Kan. SxgaxovixTjs xijs KaXXidvaxxos

Zo>oi@lov xov Dioskoros

Kan. Begerixr)g xijs IIzoXi[palov]

Hellenicus, Sohn des Hellenicns, Sohn des Euphratoros

Kan. Socia, Tochter des Licotas

T?rsmgs, Sohn des Ltan
Thrasymachos?, Sohn des Leon?
Kan. Brfng?], Tochter des T?rtn

Berenike?, Tochter des Dryton?
Mnias, Sohn des Mntis
Menneas, Sohn des Menoitios?
Kan. Brnigia, Tochter des lAtis?

Berenike, Tochter des Atis?

(45) Zeit des Euergetes

Kan. . .?piln, Tochter (?) des lAtiptrs (Antipatros ?)

Actitos(?)

Kan. , Tochter des Alexilaos

raXiozov xov <PiXioxt(»vos

Kan. Begerlxrjs xijs 2<oaai6Xtog

'AXt^ixgdtovs xov Otoytvovs
Kan. Begevlxtfs xijs KaXXidvaxxos

'Aexixov xov laotov

Kan. Tifi(ordovT)s xijs ZmlXov
Atoott}£ov xov Agifiidov

Kan. Bsgtrixtis zijs IlvftayyiXov

Ptolemaios, Sohn dee Krsmus (Chrysermos)
Kan. GuVrist, Tochter des Khritn (Chariton)

rP?]flun (PMon?)
Kan. . . . rkmi(?), Tochter des Pilnn (Philon?)

Fhitss, Sohn des iprntre (Apollodoros)

Kan. Thnwti, Tochter des Grintus
Tbemista, Tochter dee Korinthos

.... xoC .... Jrbtov Kan.



1443

(46)

(47)

(48)

(49)

(49a)

(50)

(51)

(51a)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

Hiereis

J. 2 = 221/0

, 3 = 220/19

, 5 =218/7

„ 7 =216/5

Vor J. 8 = 215/4

J. 8 = 215/4

, 9 =214/3

10 = 213/2

1,4, 6, UP) = 222/1,

219/8, 217/6, 212/11

12 = 211/10

13 = 210/9

14 = 209/8

15 = 208/7

12—18 = 211—204

= 204/3

Hiereis 1444

(57) J. 2

(58) „ 7 =

(59) , 8 = 198/7

(60) , 9 = 197/6

(61) , 21 = 185/4

(62) „ 23 = 183/2

(63) J. 2 = 180/79

Ptolemaios IV. Philopator 221—204

Alex. Demetrius, Sohn des Apelles

Kan. Numenia, Tochter des Numenius

„ Demetrios, Sohn des Apelles (?)

Kan. Npis, Tochter des Menapion

, Demetrios, Sohn des Apelles

Kan. Numenia, Tochter des Nymphios

„ 'Aya&oxUovs xov Aya&oxXiovg

Kan. <Pdrjoovg xijg Aijprjxolov

, .... is, Sohn des imps

Kan. Hrut, Tochter des Pom
Rhode, Tochter des Pylon (?)

IlToXefialov xov IlxoXsfiaiov xov SxaaixQaxovg

Kan. 'Aootvor/g xijg Scnqifiiov

„ mtmikus, Sohn des Nignr

Andronikus, Sohn des Nikanor

Kan. . . .]is , Tochter des Ptolemaios, Sohn des iputinn

„ Pitntlus (Peithandros), Sohn des Pir [

Kan. mi[gs]gli, Tochter des Thnginis

Ana[xi]kleia(?L Tochter des Theogenides

Atanus, Sohn des Atanus

Kan. [Ptolema, Tochter des Dionax??]

Atanus, Sohn des Atanus im zweiten Jahre

Athl. Iamneia, Tochter des P(h)rign(e)s

Kan. KniJn, Tochter des Tmsts

Athl. EtQrjvtls xijg MrjTQOfpdvovg

Kan. 'Ia/tvclag xijg [P(h)rigns?]

linupts (Oinopides?), Sohn des Hiirmnus (Hieronymos ?)

Athl. Glupt (Kleopatra?), Tochter des Snttus (Zenodotos)

Kan. Hirni (Helene?), Tochter des Trtrin (Tartarion?)

Demosthenes, Sohn des Kraton

Athl. Diogene, Tochter des Philltos

Kan. Proce", Tochter des SentSous

IlxoXe/iaifov, Sohn des . . Jrius

Athl. Hurma, Tochter des . . w
Kan. *P v

Ptolemaios V. Epiphanes (204—181)

Alex. lAristmns (Aristomenes), Sohn des M[nias]

Athl. Didyme, Tochter des Mnntrs (Menandros)

Kan. Hrnia, Tochter des Hlns

Athl. Ni[kias], Tochter des Apelles

Kan. Phami Tochter des

Priest. Eirene, Tochter des Ptolemaios

„ Demetrios, Sohn des Sitaltes

Athl. Areia, Tochter des Diogenes

Kan. Nikias, Tochter des Apelles

Priest. Eirene, Tochter des Ptolemaios

„ Acxov xov 'Aexov

Athl. IIvqqcls xijg $dlvov

Kan. 'Ageiag xijg Aioyivovg

Priest. Elstjvtjs xijg ITxoXe/Mlov

[IIxoJXtfMiov x[ov IlxoXtpaiov], S. d. Chrysermos

Athl. TQV(pa[in); xijg] Menapion

Kan. Demetria, Tochter des [&t]Xsbov

Priest. Eirene, Tochter des Ptolemaios

Ptulmis (Ptolemaios), Sohn des Prrts (Pyrrhides)

AthL Tmtriit (Demetria), Tochter des Tirimkos

Kan. Irainit (Arsinofi), Tochter des Prksidws

Priest. Hirnit (Eirene), T.d. Ptu<lm)is (Ptolemaios)

Ptolemaios VL Philometor (181—145)

Alex. [Iloloffidjcoriov xoB Ilooti&mrtov

AthL t&, xije'A m>

Kan.' 2tii[a]Ql<mR [x]fi[e] Eyw[6r]oe[oe]

Priert. El&jinje rijc IHoUfialmi
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(64) J. 3 = 179/8 Alex. Hlna, Tochter des Gs[
Athl. Simariste, Tociter des Euphranor

Kan. Himia, Tochter des Philigsnus

Priest

(65) „ 8 = 174/3 „ HoaxXeoSioQov (xov) 'AnoXXotpavov

AthL SaQcattados (xijg) 'AnoXXcoviov

Kan. 'AQUSTOxXelag xijg Armr)XQ{i)ov

Priest. ElQrjvtjg xijg IlxoXeftaiov

(66) „ 12 — 170/69 „ Pyrrhns, Sohn des Pyrrhus
Athl. Hennione, Tochter des Polykrates

Kan. Berenike, Tochter des Artamen
Priest , Tochter des Ceros

(67) „ 21 = 161/0 „ , Sohn des Mdntitios

Athl. Nicaena (wohl Nike), T. d. Ck*o....nos (Hinrams)

Kan. Aelia, Tochter des Alexandres (?)

Priest. T[imarion?], Tochter des Metrophanes

(68) „ 22? 23? = 160/58? „

Athl
Kan. Nig«s» (Nike), Tochter des [Hieronymos]

PriestTmriiania (Timarion?), T.d,Mtrupns(Metrophanes)

(69) ,24 = 158/7 „ Ptnhnis, Sohn des Konigs Ptulmis und der KOnigin Kluptra

der mutterliehenden Gotter

Athl. Nigia (Nike), Tochter des Hirnums (Hieronymos)

Kan. lArsinia (Arsinoe), Tochter des . . imrkus

Priest. Tiamriian, T. d. Miatrupns (Metrophanes)

(70) ,25 = 157/6 „ N(?)tiiauins, (Sohn des) Ksiantikus (Xanthikos)

Athl. Khanigia, Tochter des Artiias

Kan. Kluptria (Kleopatra), Tochter des lAisukrts

Priest. lApulianiia (Apollonia), T. d. lAisukrts

(71) , 26 = 156/5 Kan. TMana, Tochter des Aetos(?)

(72) „ 34 = 148/7 „ Kli^lias (Kallikles), Sohn des Tiukrts

AthL lAruniias (Heronias?), T. d. lAnaksiantrus (Anaxandros)

Kan. lAsklpias (Asklepias?), Tochter des Ptolemt.ios,

Sohn des lAskelpiiats (Asklepiades)

Priest. lApulnia, Tochter des lAisukrts

(Apollonia, Tochter des Isokrates"1

Ptolemaios VTU. Euergetes II. (145—116)

(73) J. 33 = 138/7 Alex, Ti[n]siias (Dionysios), Sohn des Briias (?)

Athl. Ptluma (Ptolema), Tochter des Pulinus

Kan. Trmuti, Tochter des Miknis (Magnes)

Priest. Artmia, Tochter des Sr(oder l)utus>

(74) „ 33? = 138/7 , xov Evxvzov
AthL xijg Mayvrjxog

Kan. Ilx[otefMxg xijg ....
Priest

(75) , 25, 35, 45 = 146/5, 136/5, 126/5

Kan. Philinna, Tochter des ....

Kleopatra IIL und Ptolemaios X. Soter II. (116—107)

(76) J. 2 = 116/5 Alex. Kcnig Ptolemaios, der mutterliebende Gott, welcher das

Unheil abwehrt (&iXoftTJxa>Q Sanyo)
Hierop. Kriatutrs, Sohn des Kriatutrs

Stephanoph. 'Ariatinia, Tochter des Tutrs

AthL Kriatiaia, Tochter des Tutrs
Phosph. Totris, Tochter des Tutrs

Kan. Tinsiia, Tochter des Tinsis

Priest Kleop. m. Mnuiamsinia, Tochter des Nignr
Priest 'Artmia, Tochter des Slutus

(77) ,3 = 115/4 „ fiaodkog TlxoXefiaiov teov ^iXo/t^xooog Stoxrjoog

(78) , 4 = 114/3 „ paoiXtag IlxoXefiatov xxX. (Sot IL)
(7W , 5 = 113/2 , paotXiog UxoX. xxX. (Sot. II.)

(80) ,8 = 112/1 „ 'Agttpu6d>Qov xoO Sonianrot
in deriweitenHalfte: flooding IlxoX. xxX. (Sot IL)

Hierop. KoaxiQov xov Koaxi^ov
AthL Ayp[. xijg , . .Jov
Kan. $da[. , . . xijg Jov

Priest Xae/u1[. ] [ ]a>[ ]
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(81) J. 8 = 110/9

(82) » 9 = 109,8

(83) , 11 = 107/6

Alex, pamtiws Ilxol. r.xl. (Sot. II.)

(84)

(85)

Kleopatra III. und Ptolemaios XL Alexander I. (106—102)

12 = 106/5 Alex. fiaoiXifOs IIzoh/M[iov tov imxaXovfievov]

'McidvdQov (Alexander I.)

107-101 .
'
"",'"

(Alex. I)

Nicht genau datierbar.

Zu dc-n unter dieser Rubrik von Otto 1 184 auf-

gefuhrten Priestern s. o. S. 14S7 fiber seine Identifi-

kation des hoeis 'Akegdvdoov mit dem ifjjyijTiJff

:

(86) — Alex."? Thugls (Theokles?)

Priest, d. ArshioePhilopator? Tml[

(87) — ? Ligs(?)

(88) J. 16 ? Puli[. . .

(15) P. Berl. unpubl. 13438, 13441, 13442; P.

ffib. 95, 2 (Kf/J/So It. frdl. Mitt Hunt's);

P. dem. Leyderi'379 — Revillout Rev. eg.

I 125, 1 = Chrest. dem. LXXXVTI 2, 4 =
Lepsius Abh. Ak. Berl. 1852, 30, 1.

(16) P. dem. Louvre 2433 = Revillout Chrest.

demot. LXXVI = CXXVHI = CXLV = 241

= Precis 1035 (?) = Eev. eg. I 6, 14.

(17) P. Hib. 98,7.

(89) - Nicht Alex.: .... rs.as, Sohn des K ... 10 (18) p! Petr'. I 22 (1), 2. P. dem Louvre 2443
K ' = Revillout Chrest. dem. CXLVH = 246

Bemerkungen. = Rev. eg. 16, 14. — Vielleicht 'Eaalvczos ?

m P Eleph II. P. Hib. 84a. In dem Hibeh- (19) P. Berl. unpuR 13436.

textfindetsichderZusatz(vgl.Eleph.IIEinl.) : (20) P. Petr. Ill 54 (a) (1) col. I
£

(V Uei<os Mereidov tov Adyov r&i s (hu), (21) P. dem. Bryce = Griffith Proceed Soc

woraus man zuniichst entnehmen wiirde, daB

Menelaos schon seit 289/8 das Amt beklei-

dete. Das wird zweifelhaft, weil im folgen-

den Jahre 284/3 EvQias 6 IJqoitov eponym

ist mit dem Zusatz t<3i y \_. Zu dieser 20

Schwierigkeit vgl. Kub e n s o h n Eleph. Ill/TV*

Einl. und Bouche-Leclercq Revue de phil.

XXXII (1908) 135. Es erscheint die sachlich

wahrscheinlichere Annahme auch gramma-

tisch moglich, daB die zwei friiheren Epo-

nymenjahre des Eureas nicht mit denen des

Menelaos zusammenfallen , sondern vorher

Bibl. Arehaeol. XXXI (1909) 47. Ohne Zwei-

fel ist Alexa]ndros Vatersname des Alexander-

priesters, woftir Griffith aicb entscheidet.

Denn der Gott Alexander kaiin es nicht sein,

da er erst genannt wird, als die 'A&sXcpoi

dazutreten, raid diese wiederum treten vor

der Begriindung des Kanephora'ts hinzu (s.

o. S. 1431). An eine Nennung der Athlophore

zu denken, verbietet sich nach Griffith

aus andern Griinden. Man konnte an den

niXoy 'Ah^dvdgov vom J. 22 = 264/3 [s.

(10)] denken.menelaos zusammeiiiaiiun , wiuuem rumci v»~,j -<-—-.

oder dazwischen. - Zur PersOnlichkeit des (22) P. dem. Brussel 4 ed Spiegelberg.

Menelaos s Eleph S. 23. Metala moglich. Nik[and]ros; oder Nik[anj-

i.y, - ix\ 30 rus.= Nixfdvojgos, also Nixdvag.

3 Hib/97, 3; -AfoWoJv moglich. (23) P. Pet,-. Ill 43 (2) col. II III. V Verso
,

col

(4) T Hib 110, 40 H. III. P. dem. Louvre 2438 - Revillout

(5) PHib 110,44. Otto II 322 vermutet Near- Chrest. dem. LXXXVIII = CXLIX = 257

chos. Sohn des Neokles. = Rev. eg I 7 14

(6) P. Hib. 30, 23. (24) P. Hib. 14o. Zu den Personal s. (25).

7) P Hib 99 3 128. — Vgl. Journ. hell. Stud. (25) P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg 7 (It.

XXXI (1911) 254. 256/7. Arch. V 104. frdl. Mitt.); P. dem. Louvre 2431 = Re-

(8) P dem Louvre 2421. Chrest. dem. ed. Ro-. villout Chrest. dem. LXXXIX = CLI = 265

villout LXXXVIII = 231 = Rev. eg. I 5. = Rev. eg. I 7, 14. Zum Jahre s^ Gren-

Wohl Aristomache. 40 fell-Hunt P. Hib. S. 373. Zu den Per-

(9) P. dem. Lond. = Revillout Rev. eg. I 6, sonen s. (24).

nach Siiicgelberg P. dem. Hauswaldt 1 (26) P. Hib. 171.

Anm. (dank der Gutc von Herrn Prof. Spie- (27) P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg 2 8, 9

eelberg im Manuskript benutzt). P. dem. (It. frdl. Mitt.). Mit Recht lehnt Otto (I

Hauswaldt 1 und 10 geben die Kan. Beim 414/5) die Auffassung des in der Inschnft

Namen ihres Vaters setze icb start des un- von Telmessos (Dittenberger O. G 55)

wahrscheinliehcn Axipolus Agesipolis oder genannten GtdSozos HoaxlttSov als Alexan-

ieesinolos o a derpriester ab.

(10) P Hib 92 3. P. Petr. II xxiv = III 52 (a) (28) P. Hib. 89. P. Hib. unpubl. 'Ovo?axeizov ts

(11) P. Hib. 88, 2. P. Hib. unpubl. 50 a possible aUernaitte.

12 P. Hib 85 3. P. Hib. 150. (29) Dekret von Kanopus: gnech. Dittenberger

12a) P. Berl. unpubl. 13433, 1, 14. O.G. 56; demot z.B. Revillout Chrest.

12b) P. Berl. unpubl. 13435, 1, 16 (av«a,)>5e<»- ««. 125; hierogl jetzt: Sethe trkondn

xd&ovs); P. Petr. in 56b = Rev. Laws des ag. Altertoms Abt H Heft 2; Apwliruds

S. 187 (Mareiae, Aa[d]yovog, 'Avadqoxddovg pi n Mwsknn, Mimkriti sit n Pilimni. Die-

It frdl. Mitt. Smyly's). ' selben (30).

.18) P Hib 134 (30) P. Petr. I 18, 2 = m 4 m, US. I 14 =
(14) P! Berl. unpnbL 13434, 1, 14. P. Hib. 94, HI 6(a), 16ff. 115, 7 = III «, ». I 16 (1)

8 (One. einKesehen). 8. I 17 (3) =. m 8 (1), 6. I 18 (2) = HI
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5(a). I 21 = III 1. II S. 23 = III 7. Ill (43) P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg 11 (It.

6(b). Vgl. dieselben Pers. (29). frdl. Mitt). Der Alex.-Pr. vom J. 185/4 (s. u.

(31) P.Petr. I 28 (2 = III Einl. S. 8. Ill 58(c)(d). (61) und Otto a. O.) ist augenscheinlich sein

(32) P. Petr. 1 17 (1) = HI 14. 1 11, 1 = III 12. Sohn; P. Petr. II 25 (i) 5, gehbrt vielleicht

IH S. 3(?). Ill 10. Ill 11, 10, 37. m in dieses selbe Jahr.

13(a), 21. Ill 16, 19. (44) P. dem. Cairo 30621, 74.

(33) P. Petr. 1 18 (1) = HI 18. Ill 55(a). P. dem. (44a) P. dem. Hausw. 16 ed. Spiegelberg (It.

Marseille = Revillout Rev. eg. I 134, 1. frdl. Mitt.). &aiouog, Qeidlas usw. paBt

Vgl. zu Sosibios Bouche'-Leclercq in nicht vdllig. Korinthos eher als Charinades

46, 2 und Otto I 177, 6. 414, 2, der Atoo- 10 o. a.

xovoidov emendiert. (45) P. Petr. II 44.

(34) P. dem. Louvre 2429 = Revillout Chrest. (46) P. dem. Rev. eg. IV 153. StattApelles ware

demot 273 = Rev. eg. I 8. Da jetzt fur das auch z. B. Hippalos denkbar. Zu Demetrius

J. 15 bereits [s. (35)1 andere Priester belegt s. (47). (48). Zu Numenia (48).

sind, so kann man vielleicht daran denken, (47) P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg 6 (ip»Vi(?),

in der griechischen Unterschrift (mit Gren- Mnpiri); P. dem. Vatic. = Rev. eg I 112

fell-Hunt P. Hib. S. 375) «s zu lesen, in = Precis du droit eg. 1055. Zu Demetrius

dem demotischen Text jedoch 14 zu ergiinzen. s. (46).

Vgl. Otto I 177, 7, der 'E)ldvixo<; 'EUa- (48) P. dem. Marseille = Rev. eg. I 20, 121, 1

rixov zov Evyodvooog vermutet. Zur Per- 20 = Photogr. 1 du Louvre = Chrest. demot.

sonlichkeit s. Otto" a. a. O. 300. Numenia ist vielleicht identisch mit

(35) P. dem Cairo 30604, 14. (vgl. 10262, 336). der in (46). Zu Demetrios s. (46).

(36) P. dem. Cairo 30601, 1. P. dem. London (49) P. Hamburg 309, benutzt mit freundlicher

(Wilkinson?) = Revillout Rev. eg. I 135, Erlaubnis von Prof. P. M. Meyer, der den

1 = Cm-est. dem. CXXVI vgl. Rev. eg. I Text demnachst publiziert. P. dem. Louvre

119. Ill 15. Precis du droit eg. 717. 724. Es 3263 = Revillout Chrest. dem. 369 = Rev.

handelt sich um zwei demotische Papyri, die eg. I 20.

ich in den Editionen jedoch nicht immer zu (49a) P. dem. Hausw. 15. Spiegelberg ver-

sondern vermag. P. dem. Berlin 3089 — ed. mutet Alypos. Vielleicht nuch 'Aeoonos mOg-

Spiegelberg S. 6. 30 lich. Rhode vielleicht = 'P in (56)?

(37) P. dem. Cairo 31208 4- 31210, 301 (50) P. Gradenwitz unpubl., dank der Gflte von

{38) P. dem. Brit. Mus. = Revillout Ag. Ztschr. Herrn Prof. Gradenwitz eingesehen. Staai-,

XVIII 1880, 111. Man kOnnte naturlich 2am- durch demot. Texte sicher; P. dem.

auch etwa an 'AexrjoiXao; denken. London = Rev. eg. I 20, 135, 1 (stsygrts,

(39* P. Petr. I 27 (2) (3) = ni 21ft). Ill 21 also Stasikrates Orig., It. frdl. Mitt. v. Sir
'

(a) (c) (d) (e). Ill 21(g) = Mitteis Chresto- H. Thompson). Zu Sosibios s. Otto I

mathie 21, 28. P. dem. Cairo 30624, 76. 188, 7. P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg

P. dem. Louvre (Rev. eg. I 115 = Precis du 25 v. J. 7 Mesore. Der von Griffith Proc.

droit eg. 1050). P. Hay 479 = Chrest. d<5m. Soc. Bibl. Arch. XXXI (1909) 53 erwahnte

CXXXI. P. dem. Louvre 2425 = Chrest. dem. 40 Text gehOrt in dieses Jahr (so Griffith It.

278, dazu Grenfell-Hunt Hib. S. 375(32). frdl. Mitt von Sir H. Thompson).
Zur Form rakiarrn Wescher Rev. arch. (51) P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg 17.

N. S. XIV (1866) 159. (51a) P. dem. Hausw. ed. Spiegelberg 18a.

(40) P. Petr. I 19 = III 19 (a). I 20 (2) = III (52) Zu erschlieBen aus der Angabe ,zum zweiten

19(c) 9ff. I 28 (1) = IH 21(f). in 19(f). Male' bei (53); s. Bouche-Leclercq Hist.

III 21g = Mitteis Chrest. 21. P. dem. d. Lag. HI 47 nach Otto I 180.2. Zur

Leyd. 381 = Chrest. dem. CLVI = Rev. eg. Kanephore s. (53).

I 135, 2 = II 94, 1. P. dem. Louvre 2415 (53) P. dem. Berlin 3075 = Spiegelberg Rec.

= Chrest. dem. 364. P. dem. Berlin 3109 trav. XXX (1908) 159 = ed. Spiegelberg
= Revillout Nouv. Chrest. de'm. 1 = Pre"- 50 S. 7 = Revillout Nouv. Chrest. d£m. 4 =
cis du droit eg. 1036 = Rev. eg. I 8 = ed. Precis du droit eg. 1037. P. dem. Lond. =
Spiegelberg S. 7. Revillout Proc. Soc. Bibl. Arch. XIV (1891)

(41) P. Hamburg 41 unpubl., eingesehen und 60= Griffith ebd. XXin (1901) 294.

hier verwertet mit freundlicher Erlaabnis P. dem. Cairo 30622, 74. Zu der Einfuhrung

von Herrn Professor P. M. Meyer-Berlin. der Athlophore s. o. Zu den Namen s. Grif-

P. dem . Lond. = Revillout Ag. Ztschr. fithP.S.B.A.XXXI(1909)52. Griffith ver-

AV1U 1880, 112, wo Revillout dem Rich- mutet in Atanus 'Etecavsv;, in Knbn etwas

tigen mit der Lesung Alcetas Sohn des lasos wie *Xrjviov (?), in Tmsts Aa/tdaTtig, wo

und Dionysia Tochter des Silas recht nahe Spiegelberg an Themistios denkt, Jmma
kam. Auf Grand des Griechischen vermochte 60 ist sicher 'Id/ireia s. (54), in P(h)riqns sieht

Herr Professor Spiegelberg laut freund- Spiegelberg Philogenes, Griffith Xaqi-

licher briefucher Mitteilung jetzt tlgitus, Sohn yevtji oder KaXliyevtjs, da der Anfangsbuch-

des Itsiiu und 2V»w(?)?ii*[ . . ], Tochter des stabe nicht ganz sicher ist. Auch IIeQtyirj)e

Sihts zu erkennen. scbeint moglich. P. dem. Bologna = Ee-

(42) P, ffib. 90. P. Tebt unpubl. [Vgl. P. Hib. villout Rev. <%. m 2, 5 soil aus diesem

8. 876 (86)1. P. dem. Berlin 3096 = Bev. e^. selben Jahre stammen. Der Aleianderpriester

IV 152 = Spiegelberg S. 6. VgL nber ist der gleiche, die Kanephore eine andere;

delftvlot Willrich Klio VH 298. Herr Professor Spiegelberg liest lhren
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Namen (mit allem Vorbehalt, da lediglicli

nach einer mangelhaften Photographie):

Ptrum(?)e(?), Tochter des Tin(?)kes, also etwa

Ptolemaia (?), Tochter des Dionax ('?). Sollte

diese Priesterdatierung nicht in das Jahr vor-

her gehOren? Wir wissen ja, dafl Atanus

schon einmal Priester war, and die Nichter-

wahnung einer Athlophore wfirde gut dazu

stimmen. „ (°3)

P. Petr. H 47 = III 55(b). Zu'/fyve.a s. (53). 10

— J. 14: Spiegelberg P. dem. Hausw. 14.

P. dem. Lond. = Revillout Rev. eg. Ill

2, 5. Otto 1 189, 2 denkt an J7edx<i>»? oder

IIq6x{v)i). Die Annahme, dafi in Sentoous

ein agyptischer Name Btecken kOnnte (Otto

a. a. 0.), ist nicht sehr wahrsctieinlich. Phi-

letos — Philotas o. a.

(56) Hieroglyphisch-demotisch-griechische Stele =
Spiegelberg Dem. Inschr. Cairo 31088, 14.

Die ZuweisuDg der Namenreste ist sicher. 20 (65)

Denn wenn es heiBt : rites

(54)

(55)

U 5r®Ura <
e /:

Iw Burma sit . . w , so muB das die Ath-

lophore sein. Denn fur Athlophore und Ka-

nephore ist die gleiche Folge (Namen-

Titel) vorauszusetzen ; die Namenreste vor-

her sind also dem Vater des Alexanderprie-

sters zuzuweisen. Die Folge der Namen im 30

griechischen Text ist abweichend von der im

agyptischen Teil, nnd stimmt mit dem grie-

chischen Schema tiberein (s. dariiber Klio XIII)

.

Also ist der griechische Text keine Dber-

setzung des agyptischen. Burma vielleicht

=• 'Pwfirj.

(57) P. dem. Leyden 373 = Revillout Rev. eg.

I 128, 1. P. dem. Cairo ed. Spiegelberg
30660, 97. 30700, 119. Spiegelberg ver-

mutet Helene, Tochter des Helenos. Revil-40
lout hatte Hirene vermutet und Cleonos,

also k statt h, gelesen und an Kleon ge-

dacht. Zu Arist. s. W i 1 ck e n Arch. V 229.

(58) P. dem. Louvre 2435 = Revillout Chrest

dem. 389, vgl. Rev. eg. n 106, 5. Otto ver-

weist fur die Athlophore Nikias auf die gleich-

namige Kanephore des nachsten Jahres 198/7

(59). Auch zur Priesterin der Arsinoe Philo-

pator s. (59)— (65). Es ist dies einer der
_

Falle, die den Mangel einer Hierarchie unter 50

den Priesterinnen beweisen, unter der Voraus-

setzung, dafl das an erster Stelle stehende

Amt das vomehmere war.

(59) P. dem. Louvre 2408 = Revillout Chrest.

dem. 336. P. dem. Louvre 3266 = Rev. eg.

1 124, 2. Otto 1 181, 1 vermutet ZixdXxijg.

Zur Kan. und zur Pr. s. (58). Zur Athl.

s. (60).

(60) Dreisprachige Inschrift von Rosette, griech.

Dittenberger O.G. 90, demot Revillout 60

Chrest. demot. 4ff. Den 'Ahrjg (oder 'Atxdg)

setzt Otto dem Alexanderpriester v. J. 216/5

gleich. Zur AthL s. dieKan. (60) (Schwester?).

Zu Eirene s. (58).

(61) P. dem. Louvre 2309 = Revillout Ag.

Ztuchr. XVm(1880) 115 = Bey. eg. 1 129, 2.

P. Tebt I 176. Zum Alex. 8. Otto I 181,
8. Zu Eirene s. (58).

(66)

(62) Hieroglyphische Stele ed. M. Bouriant
Recueil de travaux VI Iff., vgl. jetzt Daressy
Recueil de trav.XXXLU (1911) 3. InPrrits ver-

mutet Daresay Pyrrbides, wohl mit Recht;

fur Tirimkws setzt er Telemachos ein. Fiir

Prksi(od.m)dws ware statt Pergasides auch

IlQaSiadas, nga^iddijg, IlQa£i&eog u. a. mOg-

lich. Zu Eirene s. (58).

P. Amh. II 42, 2, 20. Zur Kan. s. Plau-
mann Ptol. 44, 2. Zu Eirene s. (58).

(64) P. dem. Cairo ed. Spiegelberg 30968, 207;

30783, 162/3. Zur Datierung Plaumann
Ptol. 44/5. Hlna Sp. = Helene (?) Philig-

snus Sp. Philixenos, schwerlich Philoxenos.

Hirna = Eirene. Es scbeint also eine Frau

das Alexanderpriestertum bekleidet zu haben.

Als Priesterin der Arsinoe Philopator wird

wohl auch hier Eigyvi] nxoXe/uxlov zu ver-

muten sein, s. (58).

P. Amh. 43 = Wilcken Chrest. 105. P.

Giss. 2. Zu Eirene s. (58).

P. dem. = Revillout PrtScis du droit eg.

1052. Otto DI 325,3 vermutet 'Aexa/tevrjg.

(67) P. dem. Leyd. 378 = Revillout Nouv.

Chrest. demot. 113. Auf Grand der neuen

Texte aus den folgenden Jahren sind die Er-

ganzungen mOglich.

P. dem. Cairo ed. Spiegelberg 30969, 208.

Ins J. 24 (Spiegelberg) kann der Text nicht

gehOren, da in diesem Jahre Nike Athlophore

ist, s. (69).

P. dem. Cairo 30606, 26. Ptolemaios ist nie-

mand anders als der Kronprinz Eupator, wie

schon Spiegelberg hervorhob. Timarchos

kann nicht angenommen werden, da dem Er-

haltenen h oder n vorhergeht. Zu Tima-

rion s. (67) (68).

P. dem. Cairo ed. Spiegelberg 30605, 18.

Sp.Klanig«a=Kleonike? Arthas, Aretios oder

Gen. v. Aretis? lAisukrts wohl sicher mit Sp.

Isokrates. Zu Apollonia s. (72).

P. dem. Louvre 3440 = Revillout Le Pro-

ces d'Hermias 34 = Chr. demot 375.

P. dem. Cairo 31179, 290. Fur Tiukrts (Sp.

Diokrates?) wird vermutlich auch z. B.

Geoxgtxog, AioxXeldrjg usw. mOglich sein. Zu

Apollonia s. (70).

P. dem. Cairo 30619a und b, 66. Briias etwa

Berios (Sp.), BaXiog o. a. In Trmuti wird

wobl doch ein griechischer Name stecken;

jArtmta etwa 'Aqxchw, Slutus etwa ZyXcaxog.

In (74) begegnen zum Teil dieselben Personen,

jedoch in andem Amtern; die Alexander-

priester sind verschieden. Also ist wohl bei

einem der beiden Texte die Datierung nicht

in Ordnung. Entweder benutzt der demo-

tische Text noch die Eponymen des Vorjahrs,

oder der griechische ist aus dem J. 34= 137/6,

was mir in Anbetracht der Unsicherheit der

Lesnng naherliegend erscheint Es fragt sich,

ob xcxdloxov gelesen werden kann. Zu Magnes

s. (74) '(75) P. Tebt. I 137.

P. Amh. 44. Die Datierumg ins J. S3 be-

raht auf der Lesung xq]hov xai xpaxooxov

(Z. 2) und der Erwahnung des 34. Jahres

(Z. 8> 8. (73) for die Personen.

(75) P. Tebt I 137.

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)
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(76) P. dem. Cairo ed. Spiegelberg 30603, 8.

Sp. gibt als AuflCsungen : Kratoteros, Aretine,

Deuteros, (oder Theodoros), Krateia, Deuteris,

Dionysia, Dionysios, Mnemosyne, Nikanor und
falls lArkna statt iArtmiaArachne(S.337). Der

Text ist der frttheste nachweisbare Fall der Be-

kleidung des Alexanderpriestertums durch

den regierenden KOnig. Bouche'-Leclercqs
(Hist, des Lag. LTI 58) Versuch, die vielen

Belege umzudeuten, ist vollig verfehlt und

wird schon durch das demotische Formular

(s. daruber Klio XIII) widerlegt, das deutlich

zeigt, dafl der KOnig wirklich Inhaber des

Amtes war. Denn hier heiBt es : zu der Zeit als

Priester des Alexandros und der GOtter Ret-

ter usw. und der Getter Pbilometoren So-

teren KOnig Ptolemaios war, der Gott Philo-

metor Soter. Das zeigt, dafi im griechischen

Text (eip'isQews ftaoiXiwg IlxoXeftaiov &eov

4>tXoftqTOQog Scoxijeog 'AXegdvdeov USW.) alles

in Ordnung und der KOnig demnach Alexan-

derpriester ist. Ygl. auch Otto I 183, 6.

Zu Kratoteros s. Kgdxeeog (80).

(77) P. Grenfell I 25. P. StraBb. 59, 62

(= Laqueur Quaest. epigraph. 33/4).

(78) P. Grenfell II 20. P. Casati = Par. 5.

P. dem. Berlin 103 = Nouv. Chrest. demot.

ed. Revillout 121 = ed. Spiegelberg S. 15.

P. StraBb. 56 (= Laqueur a. a. O. 33). P.

Lond. IH S. 8. BGU IE 994.

P. Lond. IH S. 10.

Griech. Inschrift = Milne Cat. gen. Cairo

10

Greek inscr. nr. 9299, 8 = Strack Arch.f.Pap.

II 551 nr. 33 = de Ricci Bull. Soc. Arch. <T

Alex. XI (1909) 330 (mit Neulesungen). Zu den

verwickeltenFragen.die sich an diese Inschrift

kniipfen s. Klio XLTI. Die P. dem.Bulak 1 und 2

= Revillout Chrest. demot. 401 gehOren

unter (76); s. Spiegelberg P. dem. Cairo

3060% S. 4/8 Add. Als Beleg vgl. auch

P. StraBb. 57 = Laqueur a. a. O. 33 und

vielleicht P. dem. Ryl. 21 (s. darttber Klio

XIH); zn Kedxsgos s. (76).

(81) BGU m 995.

(82) P. Lond. Ill S. 12.

(83) BGU HT 996.

(84)

(85)

(79'

(80!

P. Reinach 23. 24.

P. Tebt 1 166 (vgl. S. 182). Der Text scheint

doch, trotz einiger Schwierigkeiten, unter die

Belege fur die Bekleidung durch den KOnig

zu gehOren, was ich (Ptol. 48, 5) fruher be-

20 zwerfelte.

(86) P. dem. Cairo 30796, 167.

(87) P. dem. Cairo 30650, 91. Wahrscheinlicher

gehOrt der Name nach Ptolemai3. Vgl. Phi-

ligsnus.

(88) P. dem Cairo 31042, 236.

(89) P. dem. StraBb. 46.

Unten wird die vorstehende chronologische

Liste noch einmal in alpnabetischer Anordnung

gegeben, urn die Benutzung, besonders in Ruck-

30 sicht auf das Durcheinander von Transkriptionen

und griechischen Namensformen, zu erleichtern.

(54) J. 14 nicht aufgenommen.

'A ov (gen.) (63

iputinn (51)

Adamas (24) (25)

Agathokleia, T. d. Theo-

genea (51a)

'Aya»oxXrjs (49)

'Aya&oxXtjg 'Aya&oxXeOvg

(49)

Agesipolis (9)

Aelia, T. d. Alexander (67)

Aeropos (49a)

'Acrog 'Aexov (60)

Aetos, S.d.Apollonios(16)

Aetos (49) (60) (71)

'A^vlav (31)

Actitos (38)

MJlifav«oos(10)(12a)(21)

,
W

.

AitStxgdxi]sOtoyivovg (40)

Alerikos (38)

'Abehag (11)

Alcetas (41)
Alypo8 (49a)

'Ar&eaxdirii (19)

Andronikus, S. d. Nikanor

(51)

'Am...ov (31)

'Ayxloxog Kififia (15)

Antipatros (37)

'AnUptXog Avxirov (14)

Axrpolus (9)

Apelles(4^(47X48Xi8X5>)
Apin»tus,8.dJLpinatus(18)

Apinatug (18)
'Axtog (12)

'AnoXXoSagos (44a)

'AnoXXotpavrjg (65)

'AmoXXdi (3)

Apollonia

T.d. Isokrates (70) (72)

'AjwXXcovidrjg Mooziwvog

(29) (30)

'AnoXXoiViog (16^ (65)

lAratinia, T.d.Tutrs(76)

Arachne (76)

Archibios

S. d. Pheidon (27)

'Ageia Awyevovg (59) (60)

AreiaC?)

T. d. Alexandros (67)

Aretine (76)

Aretis (70)

'AgioxotlovXog Aio86zov(U)

Aristodikos (21)

AgioxoxXetaAiHirjTQiovfili)

Aristomache
T.d. Aristomachos (8)

Aristomachos (8)

Aristomenes
S. d. Menneas (57)

AQiozovtxogntgiXaov(l2)

AgxTjoiXaog (38)

•ArVna (76)

'Aqoivotj NixoXdov (17)

'A4H>tt>6tjnooeid<oviov{12&)

Arsinoe UoXt/ioxedxov;

(24) (25)

Arsinoe.T.d.Prksidws(62)

AsatroT] 2<ooipiov(h0)(§l)

Artamen (66)

'A^zafdvrjg (66)

A(>xandxt}g (23)

A^TeftiSaeogSoittovog (80)

AQt€ft<o (73)

Artiias (70)

Artmia, T. d. Sr(oder l)u-

tus (73) (74)

tAruniias

T, d. Anaxandros (72)

'AozeXaog

S. d. Adamas (24) (25)

'AQX*0XQ&xrl KxyoixXeovs

(28)

'AQxttys laoiov (41)

Asklepiades (72)

Asklepias, T.d.Ptolemaios

S. d. Asklepiades (72)

Asklepiodotus (9)

Aonaaia A&r>vi<ovog (31)

Atanus, S. d.Atanus(5z) (53)

Atanus (52) (53)

Atis (36)

BaXiog (73)

Berenike
T. d. Artamen (66)

Berenike, T. d. Atis (36)

Berenike, T.d. Dryton (35)

Begerlxr) KaXXidraxxog

(40)

BcQEvlxrj IlxoXefiaiov (33)

Btetrixt] IIv»aryiXov{42\

BtQevcxr] 2tooatoi.UK (39)

Berios (73)

Briias (73)

raXiatrjs $iXtaiimvog (39)

Geochariste

T. d. Chariton (43)

Gs[ (64)

Gukrist (43)

Aa/idaxtjg (53)

Arnx[r)tQia (80)

Demetria
T. d. Dionysios (16)

Demetria
T. d. Tirimkws (62)

Demetria [$t]Xtlvov (61)

Demetrios, S. d. Apelles

(46) (47) (48)

Demetrios
S. d. Sitaltes (59)

Arjurjteiog (19) (49a) (65)

Demosthenes
S. d. Kraton (55)

Deuteris (76)

Deuteros (76)

Didyme
T. d. Menandros (57)

Diogene, T.d.Phile'tos (55)

Aioyivrjg (59) (60)

Aio&ozos (26)

AioxXttSrjg (72)

Diokrates (72)

Dionysia
T. d. Dionysios (76)

Dionysia (41)

Dionysios, S.dJBriias (73)

Dionysios (16) (76)

Dioskoros (S3)
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AtooxovglSr/g (33)

AglfmXog (42)

Dryton (35)

Awoldeog AgiuvXov (42)

Eigftvrj Mrjxgotpavovg (54)

Elonvrj UxoXe/ialov (58)

(59) (60) (61) (62) (63)

(64?) (65)

Eirene (64)

Helene (57) (64)

Helenos (57)

Hellanikos, S. d. Hellani

kos,S.d.Euphrator(34)

Hellanikos

S. d. Euphrator (34)

Hlna, T. d. Gs[ (64)

Enaivexog (18)

Em rffs'A ov(63)

Hermione
T. d. Polykrates (66)

Heronias

T. d. Anaxandros (72)

Exemvevg (53)

Evpdxag (32)

Eukleia

T. d. Aristodikos (21)

EvxXrjg Evpdxa (32)

Eigeag IIqoItov (2)

Evrvxvs (74)

Ei<fgdvwg (63) (64)

Enphrator (34)

Zr\Xmxog (73)

ZrjvdScogog (27)

Zcbdog (41)

'HgaxXt6do>gog

<pavov (65)

AnoXXo-

Kallikles, T.d.Tiukrts (72)

KaXXipydqg (4)

Kallistrate

T. d. Zenodoros (27)

Kifflag (15)

Keros (66)

Kivsag AXxstov (11)

Klianigia, T.d.Arti«as(70)

Kleon (57)

Kleonike (70)

Kleopatra

T. d. Isokrates (70)

Kni'u, T. d. Tmsts (53)

Konige und Prinzen

Meneiaos (1)

Eupator (69)

Philometor Soter II.

(76M83)
Alexander I. (84) (85)

Korinthos (44a)

Krateia (76)

Kgdxegog Egaxigov (80)

Kgdxegog (80)

Kraton (55)

Knatutrs
S. d. Knatutrs (76)

Kratutrs (76)

KxrjOixXijg (28)

A&yog (1)

Aadycov (12b)

Leon (35)

Aemvidris (19)

Ligs (87)

Licotas (34)

Ai/ivdiog 'AnoXXd)

Avxivrft (14)

Themista
T. d. Korinthos (44a)

Themistios (53)

Beoycvijg (40) (51a)

BedSoxog 'HgaxXeiSov (27)

Theodoros (76)

Bedxgixog (72)

Thrasvmacnos
S. d. Leon (35)

Bvicov (23)

Hirene (57)

Hirnia,T.d.Philigsnus(64)

Hlns (57)

Hmia, T. d. Hlns (57)

Hrat (49a)

Hurma,T.d...w (56)

T. d. [P(h)rigns?] (54)

l&Hvea Tno[ (26)

laxnos (41)
Hieronymos (67) (68) (69)

Isokrates (70) (72)

K (89)
KaXUamS (82) (40)

Kaffigenes (53)

(3)

T. d. Hierony-I Ptolemaios

(67) (68) (69)
I

S. d. Pyrrhides (62)

JltoXe/uiiog

S. d. . . . riua (56)

IltoXt/Muog Sxaoixg&xovg

(50)

ntoXe/mog, S. d. Chry-

sermos (43) (61)

ntoXe/mtog (33) (50) (58)

(59) (60) (61) (62) (63)

(64?) (65)

IlToXtfiaig Bvitavog (23)

IJv&dyysXog (42)

Ilgotxog (2)

Proce\ T. d. Sentdus (55)

Ilodxvti oder IlgdxXri (55)

Puli( (88)

Pnlinus (73)

Pylon (49a)

Iligytov (28)

Ilvg$a $tXivov (60)

Pyrrhides (62)

Pyrrhos (66)
~ \d. Pyrrhos (66)

Nike(?),

mos (f

Ni[kias]

T. d. Apelles (58) (59)

NixoXaog (17)

Npis, T. d. Menapion(47)

Ntkauins
S. d. Xanthikos (70)

Numenia
T.d.Numenios(46)(48?)

Numenios (46) (48?)

Nv/upV Ilalovog (14)

Nymphios (48)

X[ (64)

Xanthikos (70)

Xenorhode
T. d. Agesipolis (9)

'Oro/iaxQixog (28)

'Ovo/Mtoxov Ilvgymvog (28)

Mdyvrig (73) (74)

MaxeXa AvadgoxdSovg{l9)

T. d. Nik[and]ros (22)

Meyioxr) .... (20)

Menandroa (57)

Menapion (47) (61)

Mevexpdxeia ^iXafiftovog

(29) (30)

MereXaog Adyov (\j

Menneas
S. d. Menoitios (36)

Menneas (57)

Menoitios (56) (67)

Mtjitiog Aadyojvog (12b)

MrjxdXa Ar&gatxddovg

(12 b)

MrjXQO<pavri$(hi) (67) (58)

(69)

M[mas] (57)

Mnemosyne
T. d. Nikanor (76)

Mvr)Oiaxgdxi) Tetadgxoti

(10)

J!liaf...][...]oxX£ovg(5)

[NtoVxiils (5)

Nto*x6h>fiog $gt£lov (17)

Nikandros (21) (22)

Ntx&rwe (22) (51) (76)

JJalcov (14)

fl&tgoxXog IJaxgwvog (7) [Pyrrhos,

Ildxgwv (7)

Peitholaos

S. d. Pir[ ]
(51a)

IJeXoy 'AXet-dvdgov (10),

vgl. (21)

Pergasides (62)

Perigenes (53)

IlegtXaog (12)

Pir[ ]
(51a)

JJoXeiioxgdxrjg (11)24)(25)

Polykrates (66)

JJoan&wviog TlootiHavlov

(63)

Tloactbwviog (12a) (62)

ngag-tdStig (62)

IlgaSifoos (62)

Prigns (53) (54?)

Prksidws (62)

Ptolema, T. d. Pnlinus (73)

Ptolema(?) T. d. Dio-

nax(?) (53)

IlxoXlpa .... (74)

Ptolemaios

S. d. iputinn (51)

Ptolemaios

S. d. Asklepiades (72)

Ptolemaios, S. d. KOnigs

Ptolemaios nnd der

KOnigin Kleopatra, der

mutterliebenden Gotter!

T . . . . T. d (56)

Rhode, T. d. Pylon (49a)

Taw (56)

Sagcuxiag AaoXXmviov (45)

SiXevxog 'Am ...ov (31)

Sentous (55)

Siuaglatj] Eitpgdvogog

(63) (64)

SndXxtjg (59)

Sitaltes (59)

Slutns (73) (74)

Enovbalog (6)

Sxaoixgdxtjg (50) (51)

Sxgaxovlxij KaXXtdvaxtog

(32)

Socia, T. d. Licotas (34)

Stoalpiog

S. d. Dioskoros (33)

Smolfitog (50) (51)

2cooLnoXig (39)

2a>rl(OV (80)

Tavglvog AXeSdvdgov(l2a)

Telemachos (62)

Tmodgtos (10)

Theokles (86)

Thiana T. d. Aetos (71)

Thugls (86)

(= Ptolemaios VII. Eu-j Timarchides (9)

pator) (69)
"" *— """

Konig Ptolemaios, Gott

Philometor Soter n.

(76) (77) (78) (79) (80)

(81) (82) (83)

flaotXevg IltoXs/Miog o

emxaXovfierog Ali£ar-

6gos (Ptolemaios Ale-

xander L) (84) (85)

IlxoXeftalos IltoUiuUov

toS Sxaoixgdxove (50)

nxoXefuuoe LltoUfiatov

S. d. Chrysermos (61)

Timarchos (69)

Timarion, T. d. Metro-

phanes (67) (68) (69)

li/Movaooa ZtolXov (41)

Tinkrts (72)
TXijxoXe/tog'Agtaifdxovfti)

Tml[ (86)

Tmsts (53)

Tirimkws (62)

Trmuti T. i M»gn«s (73)

Tgixpaiva

T. d. Menapion (61)

Tutre (76)
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'Yao . ,

'leQtis
Hienos 14&8

.(26)

(44a)

Phitss

S. d. Apollodoros (44a)

$gli-iog (17)

Xdgca 'Aniov (12)

Charigenes (53)

Charinades (44a)

Xxxglxwv (43)

ZoqiuL ][-M](W)
Xijvlov (53) io
Chrysermos (43) (61)

. . . is, T. d. Ptolemaios

S. d. ipntinn (51)

... is (49a)

. . vixog (45)

..jntrus (21)

..piln (37)

. . rius (56)

.r^mi (44)

. rsias, S. d. K
. w (56)'

.(89)
20

$aioxtog

Phami .

.

T. d (58)

$da[ ]ov (80)

$iXrjOa) Aqfiqxgiov (49)

Phil&os (55)

Philigsnus (87)

Philigsnus (64)

$tXelvog (61)

$tXlvog (60)

Philinna ..... (75)

$lXioxog Snovbalov (6)

$iXioxia»> (39)

Philixenos (64)

Philogenes (53)

$iXcov (15)

Philotas (55)

Philoxenos (64)

QiXmxiga (13)

Philon (44) (44)

P(h)rigns (53) (54?)

Fur die Liste der bislang bezeugten eponymen

Priester von Ptolemais kann auf Plaumann
Ptolemais in Oberagypten 46ff. verwiesen werden.

wo sie zusammengestellt ist. Durch die inzwischen

erfolgte Pnblikation des Pap. Heidelberg 1285,

der mit Grenfell 1 12 zu einem Stucke gehort (s.

Gerhard Ein grako-agypt. Erbstreit aus dem 30

2. Jhdt. v, Chr., S.-Ber. Akad. Heidelb. 1911

VTII 8; s. o. S. 1426), ergibt sich jetzt, dafl die

in Grenf. I 12 genannten Priester demselben

J. (147/6) angehOren wic die des Pap. dem. Cairo

30800, 170; darnach ist Ptol. 48 zu berichtigen

und zu erganzen. Die von Gerhard konstatierte

Schwierigkeit den Philopatorpriester betreffend

beseitigte Herr Professor Spiegelberg durch

die freundliche Mitteilung, daB statt Tiugls Tiu-

turs zu lesen ist, was zu dem griechischen Aid- 40

dngog stimmt. In Sian vermutet Herr Prof. Spie-

gelberg Zrjv[mv. Anderweitiges Material fur

Ptolemais nur P. dem. Hausw. 14. [Plaumann.]

'Jeeijg s. Malier.
Hieria s. Plotius.
Hlerinos, Archon in Delphoi 355/4 (Bull. hell.

XX 198, 31; vgl. Pomtow Art. Delphoi o.

Bd. IV S. 2608. 2695). [Sundwall.]

Hierlos. 1) KiliMer aus Tarsos (Liban. epist.

1291) , alter als Libanios, der 314 geboren war 50

(Liban. epist. 671). Seine dreiSahne, von deneneiner

Peregrinus hiefi (Liban. epist. 1458. 1555), waren

zuerst Schuler des Aresios gewesen (Liban. epist.

343), traten dann aber in die Schule des Liba-

nios aber (Liban. epist. 671. 1458). An ibn in

den J. 362—365 gerichtet Liban. epist. 671. 1206.

1291. 1458. 1555. [Seeek.]

8) PhOnizier (Liban. epist 195, wo er wegen
seiner Charakterfestigkeit und der Abwesenheit

zunftiger All&ren bei hohsm philosophischem Inter- 60
esse gertthmt and dem Andronikos empfohlen

wird) aas DamaskusfLarsow Die Festbriefe des

hefl. Athanasins 41). Heidnischer Philosoph, hatte

eine consolarische PiOTim! yexwaltet, war abet ab-

geeetrt worden und kehrte 360 in seine Heimat

«urtck (Uban. eptet 195). Im J. 364 war er

Praefectos Aegypti (Larsow a. O. Liban. epist

1318). Sein EinfluS Wi Kaiser Valens soil 366 die

Hinrichtung des Andronikos herbeigefuhrt haben

(Liban. or. I 171 ; vgl. o. Bd. I S. 2163, 43).

An inn im J. 364 gerichtet Liban. epist. 1318.

Zur Identifizierung mit dem Adressaten von ep.

671 (Sievers Leben des Libanios 143, 52) ist

kein genflgender Anhaltspunkt vorhanden.

[Seeck-Praechter.]

3) Befehlshaber der Flotte im J. 363 bei dem

Perserkriege Iulians. Zosim. Ill 12, 1.

4) Vicarius Africae, erwiihnt am 23. Marz 395.

Cod. Theod. XVI 2, 29.

5) Consul 427, Praefectus praetorio iterum,

weihte wahrend seines Consulats die Theodosia-

nischen Thermen ein (Mommsen Chron. min.

H 76). Als Praefectu3 praetorio (Mentis nach-

weisbar vom 23. Januar 425 (Cod. Theod. IX 41,

1) bis zum 21. April 428 (Cod. lust. VIII 53,

29; vgl. Cod. Theod. VI 10, 4. 22, 8. 30, 24.

IX 42? 24. XH 12, 16. VIH 7, 21. VI 27, 21.

24, 10. II 3, 1. ni 5, 13. 7, 13. 13, 4. IV 6.

8. V 1, 9. Cod. lust. VI 61, 2. Cod. Theod. IX

45, 5), zum drittenmal am 28. Marz 432 (Cod.

Theod. IX 45, 5). Erwahnt Cod. lust. VTH 53, 31.

6) Praefectus praetorio im Orient, an ihn am
13. Pebruar 496 gerichtet Cod. lust. VI 21, 16.

[Seeck.]

7) H. wird von Augustinus als romanae urbis

orator genannt (conf. IV 13, 20. IV 14, 21);

ihm hat Augustinus urns J. 380 eine Jugend-

schrift de pulchro et apto gewidmet, die zweifellos

rhetorischer Natur war, da sie nach ihrein Titel

das xaXov xal Trgenov behandelte. Alles iibrige,

was wir von H. wissen, berubt auf den Angaben

Augustins. Danach war er von Geburt Syrer :

hatte erst die griechische Beredsamkeit gepflegt

und war spiiter in latina etiam dictor mirabilis

geworden. Es ist zweifelhaft, ob ihn Rohde (bei

C. Bitter Unters. iiber die Quint. Decl. 207)

richtig mit einem H. identifiziert hat, der in den

Subskriptionen der groBeren Deklamationen Quin-

tilians genannt wird; wenn es im Parisinus 16230

s. XV p. 35 heiflt: legi et emmdavi ego Dra-

contim cum fratre Ierio incomparabili arrico

urbis Romae in scola fori Traiani feliciter, so

ist die Anderung von arrico in oratore ziemlich

kuhn; Dessauer (Die handschriftliche Grundlage

der 19 groBeTen Pseudo-Quintilianischen Dekla-

mationen [1898] 81) hat, mit freilich um nichts

grOBerer Wahrscheinlichkeit , vieario aus arrteo

gemacht und in H. einen vornehmen Earner ge-

sehen. Ein Hierius vicarius Africae ist uns fur

das J. 395 bezeugt und wird vielleicht auch ge-

nannt im Carmen adv. Flavianum 47ff. (Lehnert

Eh. Mus. LX 157). Die Identifizierung dieses

Mannes mit dem orator urbis Romae beruht auf

unsicherer Kombination; wenn Lehnert bemerkt,

daB Literaten es damals zn hohen Ehrenstellen

gebracht haben, so hat doch Seeck (Gesch. des

Untergangs der antiken Welt IV 191ff.) darauf

aufmerksam gemacht, daB gegen Ende des 4.

Jhdts. derartige BefOrderungen aufhoren.
[Radermacher.]

8) Philosoph aus der Zeit Kaiser Iulians,

Mutterbruder des Aristophanes, fur welchen sich

Libanios in der 14. Bede bei Iulian verwendete,

zur Zeit der Bede (362 n. Chr. nach Sievers
Leben des Libanios 96, 61) nicht mehr am Leben

(§ 32 S. 99, 9 FOrster). Der Philosophie des H.
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und seines Bruders Diogenes gedenkt Libanios § 7 Tempels geworden, oder als Findliage im heiligen

S. 90, 2. § 34 S. 100. If. Ihre Richtung muB Bezirk aufgezogen, zum Teil auch aus der Tempel-

der des Iulian und seiner neuplatonischen Um- kasse angekauit worden sein mOgen.

gebung jedenfalls nicht entgegengesetzt gewesen In Agypten wurden nach Herod. II 113

sein, da Libanios § 32 S. 99, 9ff. bemerkt, der solche Tempelsklaven wie das Tempelvieh mit

Kaiser wfirde sie, wenn sie noch an Leben waren, einem Metallstempel als Bigentum des Gottes

im sich haben, ebenso wie den Priskus und gezeichnet (Wiedemann Herodots 2. Buch 183.

Maximus. Mit dem Lehrer des Maximus (s.u.Nr. 4) 436); es scheinen jedoch, wenigstens in helle-

ist dieser H. schwerlich identisch, da Libanios nistischer Zeit, die Tempelsklaven in Agypten

(§ 32. 34) alien AnlaB gehabt hatte, dieses Ver- 10 nicht sehr zahlreich gewesen zu sein (W. Otto
haltnis zu Maximus zu erwahnen ; hingegen viel- Priester und Tempel im hellenist. Xgypten I

leicht identisch mit dem H. der Briefe 1206 und 315. II 299, 3). In zwei Abrechnungen fiber die

1291 (anders Sievers Leben d. Libanios 94, 47). Kosten von Agonen oder Prozessionen (Oxyrh.

9) Neuplatoniker des 4. Jhdts, , Schiiler des Pap. Ill 519 und VLT 1050) erscheinen u. a. auch

Iamblich und Lehrer des Maximus nach Amnion. Posten fur IsgoSovXot. Die in Tebt. Pap. I 6

in Analyt. priora (Comro. in Aristot. Graeca IV Col. 2 (erg. von Rostowzew Arch. f. Pap.-

6) p. 31, 16 Wallies. DaB H. in der Frage nach Forsch. IV 569) erwahnten legddovXot konnen
der Vollkommenheit der Schlusse der zweiten und ebenfalls hierher gehoren; nach derselben Ur-

dritten Figur mit Iamblich und Maximus tiber- kunde hatte dieses Heiligtum Einktinfte aus &<pgo-

einstimmte, sagt Ammonios nicht ausdrticklich, 20 diota : man hat daraus auf die Existenz von

es scheint aber seine Meinung zu sein. Tempelhetaren geschlossen (W. Otto a. a. O. I

10) Neuplatoniker des 5. Jhdts., Sohn des 316, 3), vgl. I&iacae saeraria lenae bei Iuven.

Plutarch (wohl des Neuplatonikers), Schiiler des VI 489.

Proklos. Damaskios bei Phot. bibl. 242 p. 342 Die am Jahwe-Tempel in Jerusalem dienen-

a 16ff.B. § 88 W., erzahlt eingehend von einer den ,Nethinim' (d. i. Gegebene, Geweihte), deren

Wundererscheinung (einem lebenden Menschen- Grundstock Kriegsgefangene und von den KCnigen

haupte in GrOBe und Form einer Kichererbse), dem Tempel uberwiesene Sklaven bildeten, werden

die H. im sog. Hause des Quirinus gesehen habe. griechisch durchaus entsprechend als isg68ovXoi

Sein Sohn konnte der von Suidas s. Ila^gsjzioi bezeichnet (I Esra 8 , 22. Joseph, ant. Iud. XI

genannte Athener IlXovxagxos d Isgiov sein (die 30 5, 3; vgl. XI 3, 10 SovXoi iegol); fur die Leviten

Konjektur Nsoxogtov fur legion ist vOllig will- ist dagegen die Apposition IsgoSovXoi xov 'IagatjX

kiirlich und fuhrt zu chronologischem und sach- (I Esra 1, 3) weniger zutreffend, ahnlich Philo

lichem Widerspruch mit dem Vorhergehenden). de praem. et poenis 13. Vgl. Buttmann bei

[Praechter.] Hirt 66. Andre" L'esclavage chez les anciens

Hieriphthon s. Idriphthon. HcSbreux (Paris 1892) 147. Stade Gesch. d.

Hlerna s. Hibernia. Volkes Israel I 2 480. v. Orelli Bealencykl.

Hlero. Einer der machtigsten parthischen f. prot. Theol. u. Kirehe XI 3 421ff. Schurer

Satrapen, wandte sich von dem PartherkOnig Ti- Gesch. d. jfid. Volkes lis 240.

ridates m., der ihn unfreundlich behandelt hatte, Nach einer nicht besonders glaubwiirdigen

ab und dem Artabanus m. zu, gegen den Tin- 40 Nachricht des Iulius Africanus epist. ad An-

dates mit Unterstfitzung des Kaisers Tiberius stid. 4 (bei Euseb. hist. eccl. I 6, 2f. 7, 11.

aufgestellt war. So konnte Artabanus aus Hyr- Synkellos I 561 Dind. u. a., s. Gelzer Sextus

kanien, wohin er geflfichtet war, siegreich auf Iulius Africanus I 258ff. und 258, 4) war der GroB-

den Thron zuruckgelangen, Tac. ann. VI 42. 43 vater Herodes' des GroBen xtiv nsgi xov vtcbv

(im J. 36 n. Chr.). [Stein.] xov 'AnoXXmvog IsgoSovXwv xaXovpivwv in Aska-

Hierobolos s. laribolos. Ion (vgl. Wilcken o. Bd. I S. 2509. Schurer

Hierocharax s. Siocharax. a. a. 0. 13 292, 3). DaB Eusebios I 7, 11 ihn zu-

Hieroduloi (IsgoSovXot) = legol SovXot, vgl. gleich xov legsa nennt, empfiehlt auch nicht diese

dyadoSalftwv = ayaddg 8ai/ia>v, axgoxoXtg = dxga ttberlieferung.— Nach einer Inschrift aus G eras a

ndXig, also Sklaven einer Gottheit, Tempelsklaven, 50 im Ostjordanland (Inscr. Graecae ad res Bom.

im Gegensatz zu 8oi>Xoi im Privatbesitz ,
pact- pert. Ill 1355 = Mitt. d. d. Paliistina-Vereins

Xtxol, Srifidotoi (o. Bd. V S. 1786). Das Wort 1901, 53 nr. 9) macht ein Priester des Zeus

ist in der antiken tjberlieferung ziemlich jung Olympios eine Stiftung v[mg xwv xov] Aid; Ugo-

und seltener, als man nach seiner haufigen, viel- 8ovXwv.
. .

fach miflbrauchlichen (s. u.) Verwendung in der Von dem groflen Heiligtum der Dea Syria in

modemen wissenschaftlichen Literatur annehmen Hierapolis-Bambyke berichtet Lukian (jko«

sollte; die Sache aber ist, wie die Sklaverei fiber- xijg 2vgir)g #eov 43), nachdem er von den ver-

haupt, fur die antike Welt etwas ganz Selbst- schiedenen Priesterklassen gesprochen hat: am
verstandliches. Die groBeren Heiligtiimer, be- 8s xai SXXo nXiftog ar&gwnan- loutv avXtjxeaiv xs

sonders solche mit einer ausgedehnten Uga *<uea, 60 xa't ovgioxiwv xai rdXXcov xci ywaixesexifiavesg

bedurften fiir die niederen Dienste im Tempel, xs xal tpgsvo^Xafissg; sie sind es, die die wilaen,

die Bedienung der Priester und Besucher, die blutigen ogyta dieses Kultes ausfuhren (a. a. U.

Bestellung des Tempelguts, die Wartung der dem 50). Man wird sie unbedenklich alsHieroduleii -

Gott gehcrigen Herden usw. naturiich solcher ansehen dflrfen (Cumont o. Bd. VII S. o79).

Sklaven, die etwa als Kriegsgefangene dem Gott Die Gallen in den semitiBchen und klemasiatiscnen

geweiht oder auch von Privaten wie andere Weih- Kulten wurden durch die Selbstentmannung zu

feschenke dargebracht worden, gelegentlich auch Sklaven ihrer Gottheit (Cumont 677), was auch

urch Richterspruch unfrei una Eigentum des vielfach noch dnrch Einbrennen von sphragitides
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auf den Kfirper zum Ausdruck gebracht warde chos I.: Dittenberger Syll. (or.) 383 ist die

(Hepding Attis 162f. Perdrizet Arch. f. Bel.- Hauptinschrift des prunkvollen Grabmals, das der

Wiss XIV 117). Eine vorziigliche Illustration KSnig sich auf dem Nemrud-Dagh errichtet hatte,

zu dem Treiben der ayvgxat der syrischen Gflttin, und das dem Kult des Zeus Oromasdes, Apollon

wie es uns etwa Apuleius in den Metemorphosen Mithras Helios Hermes, Artagnes Herakles Ares,

schildert, gibt ein in Syrien gefundener Inschrift- der LandesgOttin Kommagene und des Konigs

stein (Bull hell. XXI 59 nr. 68), auf dessen selbst als Seds Aixaios 'En«pavr)s sowie seiner

vier Seiten ein Aoixios 'A[xgd]P(aJioe svoipftjs Ahnen geweiht war. Er stiftete dafttr wgav zs

xai asfupfolg ind xijs xvgia[s'A]xagW*TWiiber ixavijv xai agooodovg If avxije axivtjzoyg .. .

seine Erfolge berichtet, z. B. 0ea Svgia. 'Is- 10 degantlav xt aviyXemtov xai iegci; ,
zwei janr-

gafnloXtxoiv Aovxiog dovXog avzfj'g xov ficofiov liche Feste u. a., auch ein jiivjflos Liovoixm;

avidrixtv IX&cbv (t)lxoo(a)xi , nXr)oas xjgag ti

.

deren Kinder und Kindeskinder alle wieder diese

— In einer leider sehr unvollstandigen Inschrift Kfinste erlernen und fiir das Heiligtum ausuben

aus Kypros (Journ. hell. Stud. XH 193 nr. 48) sollen: mfcvl di Sotov toxo> . . . xoixovg hgo-

kommt ein Ug68ovXog des Zeus Olympios vor. SoiXovg, ove iyo> fools xs xai xiftaig sfialg xaxa

Besonders zahlreich sind die Hierodulen in, daiftonov (SovXrjotv aretirjxa, /it)8k ijrjv naidag

Kleinasien und Armenien. Wir verdanken die txyovovg xs sxsivtov, ot[xt]vee av sv cbiam x°°-

meisten Nachrichten fiber die grOfieren Heilig- vcot xovxo yevog 8iaSsxa>vtai, fxr\xs avx&i xaxa-

tfimer, die zum Teil von Priester-Konigen regiert SovXmaao&ai pr/re sis sregov aaaXXotgiwoai xgonmi

werden (Heller Jahrb. f. Philol. Suppl. XVIII 20 fit/derl ftijxs xax&oal xiva xovxmv r} itsoiomaai

218f.) , den Geographika Strabons. Im fernen Xeixovoyiag xavxtjs, all" entfieXet'o&aoav psv avxoiv

Albanen-Land am Kaukasus (XI 503) lag ein iegeig, sna/twhaioav Si paoiXsTg zs xai agyovzsg

reiches Heiligtum ihrer MondgOttin: der Priester Idimzal xs xa[r]xe; (Z. 17111.). Am Stammsitz

ist der angesehenste Mann nach dem Konig, ago- seines Hauses, in Arsameia, nchtete Antiochos J.

roxwg zijs iegag zvga; . . . xai x&v hgodovXaiv, einen Kult seiner Ahnen ein (Humann und

wv ivdovottiot noiiXoi xai Ttgo^zsvovoiv. Fiir die Puchstein Eeisen in Kleinasien und Nordsyrien

in diesem Kulte noch iiblichen Menschenopfer 359ff.), den er wiederum mit Landereien und

wird jahrlich einer der Tempelsklaven genommen. H. ausstattete; eine weitere mit den beiden eben

— Im Heiligtum der Ana'itis in der Akilisene genannten sich meistens deckende Inschrift wurde

araxi&iaot. SovXovg xai SoiXag (XI 532. Gelzer 30 in Selik bei Samosata gefunden. Die Bestim-

Ber. Ges.d. Wiss. Leipzig XLVni lllff.). — Zum mungen fiber die H. in dieser Inschrift ent-

Hieron des pontischen Gottes Mijv <Pagvdxov ge- sprechen auch im Wovtlaut denen vom Nemrud-

herte ein groBes Hierodulendorf Ameria (XII Dagh und Arsameia. — Fiir Antiochia in Pi-

557). _ In Zela befand sich ein in alterer Zeit sidien bezeugt Strabon XII 577 eine hgwovvn

sehr angesehenes Heiligtum der Ana'itis, xai f)v Mtjvdg 'Agxalov (Aoxarjrov?) nXfjdog e'xovoa isgo-

6 Isgevg xigtog xwv aavzwv (ZtjXojv). r£>xe~txo b' dovXav xai xo>gia>v legwv. — In der Inschnit

vno xov nXMovg x&v iegooovXav xai xov Isgiwg aus Oinoanda in Lykien bei Heberdey und

Bvxog h nsgiovoia fteydXn (XII 559). An einer Kalinka Bericht fiber zwei Eeisen im siidwest-

andern Stelle (XI 512) sagt Strabon von der lichen Kleinasien 54 nr. 79 handelt es sich wohl

Stadt: eon ds IsgoSovXoiv jzoXiofta xo nXsov. 40 um den Loskauf zweier isgooovlai der Mi)xrn>

Allmahlich hatte jedoch dieser Kult sehr viel von ogsia durch ihien Vater , der fiir sie als Ersatz

seinem Ansehen eingebiiBt: ixdxmoav 8s noXXoi zwei Tempeldiener stellte, von denen der erne

xai ifuiwaav xo xs aXij&os xtiv tsgo8ovXcov xai ein Sklave, der andere, falls die Lesung nchtig

xrp> SXXVv sijzoglav (XII 559). Vgl. Cumont ist, ein Freier war. — Zu dem groBen Hekate-

Studia Pontica II 194, der in einem in Zela ge- Tempel von L agin a gehOrte auBer der hgaxa>ga

fundenen Reliefkopf eine DarsteUung eines Hiero- ein ncgmoXiov xijg d-sov; ol xaxoixovrxsg xo itsgi-

dulen der Analtis vermutet (?). — Noch bedeu- jioXtov erscheinen in einer Inschrift bei Newton
tender war das legov des pontischen Kom an a Hist, of discov. at Halicamassus . . . II 798 neben

mit seinen 6000 Ug68ovXot (XII 558). Strabon ij BovXr, xai 6 orjpog (vgl. Bull. helL V 190),

berichtet, daB von dem xXijb\>g ywaix&v x<Sv 50 gehoren also nicht zur Biirgerschaft vonStra-

Igyafafisvcov euro xov odiftatog, dem die Stadt den tonikeia , sondern standen in einem Abhangig-

Namen Klein-Korinth verdankte, at nXsiovg tloiv keitsverhaltnis zu dem Tempel. In der Inschrift

Ugal (XII 559). Die Hierodulen durften nicht Le Bas Asie 519—20 wird bestimmt: xov Ugea

verkauft werden. — Auch das Heiligtum der Ma xijg "Exaxrjg xaxaXkyuv lx xojP sv x<Z nsguioXloi

im kataonischen Komana waT beruhmt wegen xijg &sov xai xwv ovveyyvg xalSag xa&^ exaoxov

seiner Scharen von dsoipogtjioi und H. , d:e [hiavxov], xai avxovg aoovxag xov avvr\b\ v/ivov

ebenfalls wie im pontischen unter der Hcrr- xfj &sqZ. Es ist mOglich , daB diese Leute zum

schaft eines nur den Konig fiber sich aner- groBen Teil H. waren (Diehl et Cousin Bull,

kennenden Oberpriesters standen. Zu Strabons hell. XI 156), aber so sicher, wie dies etwa

Zeit gab es hier auch mehr als 6000 Ug68ovXot. 60 Gruppe Griech. Mythol. u. Religionsgesch. 263

ardgsg 6pov yvra^l (XII 535).— Der nachste im tut, lafit sich das nicht sagen. — Ein Inschrift

-

Bang nach dem Hohen Priester von Komana war fragment ausOlymos (LeBas 333) nennt neben-

der des Hieron toS sv Ovrjvdooig Atog iv xjj einsnder fee ' xa' fypooioi naideg. — In einer

Mogifirjvjj, UgodovXtov xaxoutiar i%or xQtoxiXlwv lydischen Inschrift lesen Keil und v. Pre-

oxtSor tt xai i<i>e<xr Ugdv tvxagnov (XII 537). merstein Bericht fiber eine 2. Beise in Lydien

— DaB in Kommagene zu jedem groBen Hei- (1911) 99 nr. 196: le]efo]i x(oSj Ue[ov]= ,Die-

ligtum 8eIb«tveTstandlieh auch H. gehbrten, zei- ner oder Fnnktionare des Hedigtams'. Falls die

gen die groBen Inschriften des Konigs Antio- Erganzung richtig ist, bleibt doch noch unmer
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•die Frage, ob legoi hier im Sinn von IsgodovXoi

stent, eine Frage, die seit Cardin alia Behaud-
lung nicht ohne weiteres mit ja beantwortet
warden kann.

Der mythische Ahnherr der Euangeliden in

Didyma war der Sohn einer aua der Kriegsbeute

dem Apollon geweihten Frau aus Karystos (Ko-

non 44). Haussoullier (Rev. phil. XXI 114)
weist auf verschiedene Inachriften vom Apollcn-

tempel hin, in denen uber die Arbeiten von IsqoI 10
acaideg oder natSs? zov dsov beim Bau abgerechnet

wird; in einer andern wird berichtet, daB jemand
dve&rjxsv £evytj fjfttovixa n&rxt xal xovg eoxaX-

fihovs eiti zfjg zovzarv &egcvzetag SrSgag xbv

aQt&fidv xevTs. — Daa beruhmte Artemision in

Epheaoa hatte natiirlich auch zahlreiche H.
(Schreiber Eoscbers Lex. I 591. Preller-
Robert Griech. Myth. I* 329. v. Wilamowitz
Staat u. Gesellsch. d. Griechen 179; nur muB die

auch noch ,Forschungen in Ephesos' I 280 in 20
diesem Zusammenhang erwahnte Inschrift CIG
3005 nach Ann. d. Inst. 1847, 108 wegfallen).

Demetrius, einer der Architekten des Tempels,
war nach Vitruv (VII p. 159 Rose 2

) ipsius Dia-
naeservus (Haussoullier Rev. phil. XXI 112ff.).

Noch Achilles Tatioa VII 13 erzahlt, daB Skla-

vinnen im Artemision Schutz fanien gegen ihre

Ilerrn; wenn es sich erwies, daB ihr Herr sich

kein Unrecht ihnen gegeniiber hatte zu schulden

kommen lassen , wurden sie ihm allerdings zu- 30
rtickgegeben ; el dk edol-ev fj fteodnatva dlxaia

Xeyeiv , efieve aizov dovXtj zfj deep. Uber die

hool in der bekannten ephesischen Inscbrift vom
J." 86 v. Chr. Dittenberger Syll. 2 329, 44ff.,

vgl. C ardinali 177ff., 182f. — Auf einer Iuschrift

aus dem Heraion in Samos Athen. Mitt. VII
367f. wird ein legog z-ijg ~3eov UeXvatog genannt,

in dem man wohl mit Recht eineu H. sieht

(Cardinali 183). — Aus Smyrna haben wir

eine Weihinschrift far "HXiog "AjtoXXmr Kioav- 40
Xoddrjrdg (Dittenberger Syll. 2 583), nach der

dem Gott u. a. auch gestiftet wurden ozeyva

intxe&a xai en avzcov ozoa xazoixobofir\\ierr) xal

xexcQa/jw/itvt] jiqo; zfjv oTxrjOir zdr IsgoSovXcov

xal zor &eor dsoaitevovzwv. — Im Asklepieion

von Pergamon gab es nach Frankel Inschr.

v. Perg. 251, 26 legol xatdeg, die dem Befehl des

Priesters unterstanden (anders Kern Herm. XLVI
302) ; auch Aelius Aristides leo. Xoycov a' 30 (= II

383 Keil) und <5' 38 (= II 435) erwahnt sie als50

Hymnensanger. — Zur Suhne fur des Aias Frevel

an Kassandra muBten die opuntischen Lokrer 1000
Jahre lang jahrlich zwei vornehme Jungfrauen nach
Ilion schickeu, die von den Troern getotet wur-

den, wenn es ihnen nicht gelang, unbemerkt in

den Tempel der Athena zu fliehen. In diesem
Fall wurden sie H. der Gottin : el oe tires extpv-

yotsr dveX&ovoai Xddga el; to tijg 'Afrrjvd; legov,

legeiai eyerorzo • eaaigov yag avid xai eggatrov,

rfj Se &eq> ov ngoojjgzorto, el fii} rvxzzag • rjaav 60
be xexagfierai

, /tovoxlzmveg xai arvx6dt)zoi. In
spaterer Zeit seien statt der Jungfrauen ein-

jahrige Kinder mit ihren Ammen nach Ilion ge-

schickt worden (Timaios frg. 66 bei Tzetz. ad
Lycopbx. 1141). Noch bis nach dem zweiten
pnokischen Krieg erfullten die Lokrer diese

Pflicht (8. die Zeugnisse bei Gruppe Griech.

Mythol. 310, 1; vgL Nilsson Griech. Feste 60).

Zahlreiche mythische und historische Ober-
lieferungen bezeugen H. fur das delphische
Heiligtum (C. O. Miiller Die Dorier I 2 256ff.):

M&XV Te oe' Agvoiteg vno 'HgaxXsovg sxgazrjfhjoav

xal zqj 'AitoXXcovi dvd&rjfta rjxvXnaav eg AsXipovg

(Paus. IV 34, 9; s. o. Bd. V S. 1749), ebenso wie
Herakles aus der Kriegsbeute von Oichalia nach
Soph. Trach. 183 und 245 einige Frauen dar-

brachte , dnagxdg deotot zoTg eyx<ogloig. Die
Phoenissen in des Euripides gleichnamigem Drama
nennen sich (202ff.) : axgo&irta Aofia $otriooas

duo rdoov, <Po?jia> dovXa fisXd&gojv (vgl. 282), die

Scholien zu 202. 224. 236 bezeichnen sie denn
auch direkt als legoSovXoi. Ion, den einst die

Priesterin als Findling im Heiligtum aufgezogen
hatte, sagt bei Euripides (309) vou sich: tov

#£oS xaXovfiat SovXog elj.il t\ a> yvrai , woraut*

ihn Kreusa fragt: avd&tjfta szoXemg rj ttvog uga-
deig vjto (vgL lOlff., wo er uber seine Tatigkeit

als Tempeldiener spricht). Die Epigonen weihten
nach der Einnahme Thebens neben anderen Kriegs-

gefangenen auch des Teiresias Tochter Daphne
oder Manto dem Apollon (Diod. IV 66. Paus. IX
33, 2. VII 3, 1, vgl. Gruppe Griech. Mythol. I

78 und 88f.). Die reipvgaioi waren dexazsv-

•ftevzeg sis AeX<povs v%" 'A&ijvaicov (nach Suid. s.

Aogv xrjgvxsiov). Rhegion ist eine Griindung von
Chalkidiern, ot!j xaza xQVt10 '' dsxatev&eyza; zo~>

'AjzoXXojvi di dtpGQiav vazegov ex AeX<p<Dv aTioi-

xijoai dsvgo tpaat JiaoaXapovzag xal alXovg zcSr

oXxo&ev (Strab. VI 257). Ebenso weihten die

Thessaler einen Menschen-Zehnten dem Apollon,

der diese dann als legol zov ^sov, AeXtpmv amoi-

xoi Magnesia am Maiandros griinden laBt (die

verschiedenen tTberlieferungen bei Kern Die
Griindungsgeschichte von Magnesia a. M. 26ff.

v. WilamowitzHerm.XXX182). Dafur bracbten
dann die Magneten noch spater dem Gott dr-

&g<Q7t<Qv anagxag dar (Plut. ae Pyth. orac. 402 A,
vgl. Plat. Leg. XII 946) ; dasselbe wird von den
Eretriem (Plut. a. a. 0.) und den Kretem be-

richtet (Plut. Thes. 16, 2 nach Aristoteles iv tij

Bozzialcov noXnela): xal xoze Kgrjzag svx'jv Jia-

Xatar cuzodtdorzag av&gdacov diragxtji' elg AeX-
rpovg aTioazsXXeir. Diese Angabe beruht viel-

leicht auf den Ereignissen des ersten heiligen

Krieges, durch den die nach dem Homerischen
Hymnos auf den Pythios aus Kreta stammenden
,6gyloveg zu Tempelaklaven degradiert' wurden
(o. Bd. IV S. 2528. Gruppe Griech. Mythol. 106,

8), vgl. Aeschin. in Ctesiph. 108: dvaigsX f\ IIv-

&la noXe^ieii' Kiggalotg xal KgayaXtdaig . . . xal

avzovg avSgdjiodtaafievov; dra&ijvai r<« 'AxoXXcovi

tqj llvdlo). Im zweiten persischen Krieg be-

sehlossen die Griechen, die ohne Not (iqUCovzes

dem Apollon zu zehnten (Herod. VII 132. Lykurg.

Leokr. 81. Diod. XI 3. Polyb. IX 39, 5. Xen.

hell. VI 3, 20. 5, 35). Der BeschluB kam zwar

nicht zur Ausfuhrung, aber er zeigt, daB damals
noch die Sitte des Menschenzehnten bestand.

In die hellenistische Zeit fflhrt tins die delphische

Inschrift bei Dittenberger SylL (or.) 345: Die

Delphier baten den KOnig Nikomedes III. von
Bithynien, wohl bald nach seinem Regierongs-

antritt 92 <r. Chr., durch Gesandten um am/taxa

rijj n #t(ji xai tq stiXei; die Bitte wurde ihnen

fewihrt. sie erhielten 30 Sklaven, deren bar-

arische Namen sie durch griechische ersetzten,
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von denen manche, wie ^coo<p6gos, 'IsgoxXijg,

'HXiodcogog, "I<ov, offenbar absichtlich wegen ihres

religiOsen Klanges gewahlt wurden. Bei dem

Namen 'lu>v dachten sie ohne Zweifel an den

mythischen Tempeldiener Apollons xaz' etoxn*

(Pomtow Philol. LIV 367). Die Sklaven wurden

als Hirten fur das heilige Vieh (Schafe, Ziegen,

Rinder, Pferde), als Bauhandwerker , Backer,

Metzger, 7iaXausxgo<pvXas; Tempeldiener verwandt.

u. a.). — Paus. ILT 18, 4 iiberliefert eine Sage

von Knageus: ngaMvza eg Kgrjtqv dovXevtiv

ev&a yv 'AgteftiSog totg Kgr/olv legov. — Das

Heiligtum der Aphrodite auf dem Eryx in Si-

zilien war nach Strab. VI 272 legodovXmv ywai-

x&v siXrjgeg zo TtaXaiov , ag av&frsoav xaz' svxrjv

oX x ex trjg 2ixsXlag xal e!;a>&sv moXXol • rvvl 5'

wojzsq avtij fj xatoixia XemarSgel xal zo~v legojv

oco/idzwv exXeXome to nXf[b\>g. In den Verrinen
/>* ~»J—1 -_ J!a nAauin* T/iwaiuV Aia tTavi>AO ale

Im liegipoXog des Asklepieion bei TithorealOCiceros spielen die servi Vmerii, die Verres als

in der Phokis befanden sich olxrjosig fur die

SovXot tov fcov (Paus. X 32, 12). — In der von

Rouse Greek votive offeringa 54 angefuhrten

Inschrift aus Atben IG I 210 (einer Ubergabe-

urkunde der tafilai zcov aXXcov deaiv) werden mit

'AJgze/uScg ['AJygozegag [S]sxdzr)v dvdgaJioSojv

kaum Tempelsklaven gemeint sein, sondem wohl

eine aus dem Verkauf derselben gemachte Wei-

hung (vgl. Xen. anab. V 3, 4ff.). Aristoph. Plut.

71C erwahnt einen nalg (— SovXog ztg Schol.) 20

im Asklepieion. — Das Hieron der Aphrodite zu

Korinth war so reich, o>axs nXelovg fj x l^a^

legodovXovg sxextr/zo ezalgag , as dvexltieaav zfj

&e$ xai avSgeg xal yvvaixeg (Strab. VIII 378,

vgl. XII 559). Als der Olyrapionike Xenophon

die Hetaren, die er der Gottin fur semen Sieg

gelobt hatte, darbrachte, pries sogar Pindars

Muse in einem Skolion (frg. 122) die noXv&vat

vedvideg, dfuptnoXoi Jleidovg sv oupyeoj Koglv&o).

servi publiei bentitzte, eine groBe Rolle (DH 50.

55. 86. 87. IV 32. 104. V 141; pro Cluent. 43).

In der div. in Q. Caecil. 55f. berichtet Cicero

liber die Ungerechtigkeit des rOmischen Quaestors

gegen eine liberta Veneris Eryeinae. Aus

Diod. IV 83 schlieBt man, daB sich auch Tempel-

hetaren unter den H. befanden. Jedenfalls ist

dieser Aphroditekult orientalischen , und zwar

phOnizischen UEsprungs.

Aus dem rOmischen Sprachgebiet sind nur

wenige Beispiele zu erwahnen : so die zahireichen

Martiales inLarinum, ministri publiei Martis

atque ei deo veteribus institutis religionibusquc

Larinatium conseerati (Cic. pro Cluent. 15, 43).

— Zwei Inschriften in Pola CIL V 170 und 244

sind nach Mommsen zu CIL V 8139 auf servi

Minervae der Insula Minervia bei Pola zu be-

ziehen.— Die Weihinschrift aus Ap ulum (CIL III

1079) ist von einem libertus numinis Aeseulapi

Weiteres' o. Bd. I S. 2741, auch Odelberg Sacra 30 gesetzt — Das Ver sacrum l&Bt sich den Kolonie-

Corinthia, Sicyonia, Phliasia 64f. Diese Tempel

prostitution im korinthischen Aphroditekult darf

wohl mit Sicherheit auf orientalischen EinfluB

zurflckgeflihrt werden. — Der naig 6 zq> deep itvg-

(pogwv in einer Inschrift aus dem Asklepieion zu

Epidauros (Dittenberger Syll.2 802 = IG

IV 951 Z. 43) ffird mit Recht als Tempelsklave

erklart. — Als 468/7 die A rgiver Mykenai zer-

storten, machten sie die Mykenaer zu Sklaven,

griindungen unter dem Schutz des delphischen

Apollon (s. o.) vergleichen(WissowaRel.u.Kult.

d. Rom. 132), vgl. Dion. Hal. Antiqu. Rom. I 16.

Der Vollstandigkeit halber seien noch ange-

fuhrt Plut. amat. 21, Steph. Byz., Hesych., Suid.

s. AovXoiv ndXig {'IegodovXcov JtoXtg, er jj elg pdvog

eXsv&sgog iaxi) und Firm. Mat. astron. 8, 21. 11

(von einer bestimmten Konstellation heifit es:

erunt aeditui , eustodesque templorum vel qui

dexdznv e£ avzcbv zw &t(5 xa&tegwoavzeg (Diod. 40 saerorum offieiis deputentur out hierodidiy

XI 65). — Von dem Asklepieion in Titane
berichtet Paus. II 11, 6: aegiotxovoi ftiv Sfj xal

aXXoi xal zo xoXv olxezat zov &eov. — In dem
,Gcttesurteil von Man tinea' uber den Tempel-

raub im Heiligtum der Athena Alea liest jetzt

Hiller v. Gartringen Arkadische Forschungen

(Abh. Akad. Berl. 1911) 15: Saeot av xQsozegiov

xaxgire, e yvooidtxa xgt&er zor xgepdzov, ns zoig

Joixidxai xag &eo evai. — Von den Tempelsklaven

Aua dem Kaiserkult erklart ea sich, daB in

einer Inschrift aus Larisa in Thessalien {Ecprjfj..

agx- 1910, 355) die Schenkung eines Gutes an

Augustus so ausgedrflckt wird: Avzjoxgfdzogi

Kaljoagi [&]sat, &sov [vlwi SJeflaozai . . . T.

'IovXiog Seflaozov ansXei&egog AxoXXoydvrjg . . .

[ave{h}]xev [ijsgav [x]zfjoiv, xai za. er aizf,

o<bftaxa xal v^ge/ifiaxa.

In den hier aufgezahlten sicheren Zeugnisseri

des Heilistums von Olympia ist literarisch nur 50 fur H. handelt es 3ich um Unfreie, die durch

ein gvXtvg bezeugt (Paus. V 13, 3): sozi 8e 6 gv-

Xei>s ex turn olxsza>v xov Aidg , sgyor Se avxtjj

ngooxcixai xa elg xag &volag £vXa xexaypevov Xr]fi-

fuixog xal noleoi nagixetr xai drSgi Idicbxg. Aus
den Inschriften ist noch einiges hinzugekommen:
In Listen des 2. und 3. Jhdts. n. Ohr. flnden

•wir nicht nur die Stelle des £vXevg, sondern auch

einige der onordavXat und extrniovSogxioxal , so-

gar manchmal die des yga/j/Mxeig durch H. be-

setrt, vgL Dittenberger Olympia V zu 102. 60 darf man fur die groBen altkleinasiatischenHeihg-

Geburt, Weihung, Kauf, Asylrecht des Heiligtums

fiir Sklaven u. a. in einem Abhangigkeitsverhaltnis

zu einem Gott, bezw. einem Heiligtum stehen,

wie dies auch schon in dem Wort legodovXog liegt.

Der Grad der Abhangigkeit, die Verpflichtungen,

die sich fur sie daraus ergaben, mCgen in den

verschiedenen Fallen recht verschieden gewesen

sein. Aus der Nachricht, daB die H. im ponti-

schen Komana nicht verkauft werden konnten.

121. — In Patrai berichtet Paus. VII 20, 8 uber

den Knit der Artemis I.imnatis, deren sites Xoa-

non jahrlich einmal von einem ihrer olxexai aus

ihrem Heiligtum in Mesoa in den groBen Tempel

am Markt getragen wurde.

tJber die Tempelsklaven des delischen Apol-

lon handelt nach den Inschriften Homolle Bull.

helL XIV 480ff. W &-*e<»»<K, fenje^f, avXr,zglg

turner schlieBen, daB ihre H.-Massen nicht Sklaven

im engeren Sinne, sondem Leibeigene, Horigo

waren, die, auf der lega %a>ga ansassig, zu be-

stimmten Leistungen und Abgaben an den Tem-
pel verpflichtet waren. Ancb manche der mvthi-

schen Berichte aus Hellas mOgen an solche Hongen-
verhaltnisse anknflpfen (Schoman-Lipsins Gr.

Altert 1* 139), aber die meisten Angaben ant
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historischer Zeit scheinen mir wirkliche Sklaverei

zu bezeugen, aus welcher Befreiung nur durch

cinen formellen Frei'assungsakt mCglich war (vgl.

die liberta Veneris Erycinae and den libertus

numinis Aeswdapi in Apulum). Schon daraus

ergibt sich, dafl die Boeckhsche Gleichsetzung

von H. und Freigelassenen (Kl. Schr. VII 579ff.)

nicht zutrifft. Mit Becht verwirft daher Cardi-

nali 173 die seit Boeckh tiblich. gewordene Aus-

drucksweise .Freikssung durch Hierodulismus'

statt .Freilassung durch Weihung oder Verkaut

an einen Gott' (s. z. B. L. Mitteis Reichsrecht

u. Volksrecht 100. 374). Entstanden zu denken

ist diese religiSse Form der Freilassung aller-

dings aus der Schenkung oder dem Verkauf eines

Sklaven als H. an ein Heiligtum; das bedeutete

sieher schon eine Verbesserung seines Loses.

Aber allmahlich wurde diese Ubergabe an die

Gottheit nur zu einer Fiktion, die den Zweck

rini 117). Dazu paBt sehr gut, daB in einer

stadtrSmischen Inschrift aus der Zeit Caracallas

ebenfalls ein freier Verehrer des Sarapis sich t.

nennt (IG XIV 1024): 'Ysikg oojzrjgias avxoxgd-

Togog . . . Ad lIMo) MeydXto Hagdmdi F-'AfilSiog

TQOcpijA.ia.vos legodovXog ndotjs iegodovXlag svg~d-

fisvos ave&rixa. Die Erklarung von hgo&ovlia

macht bier Schwierigkeiten ebenso wie in der In-

schrift aus dem Sarapisheiligtum in Ostia IG XIV
10 914: ... Ail 7Wq> MtydXat SagdmSt . . . M. Avqtj-

Xiog "Hqcov vecoxdgog zov kv JJogxoy Sagdmdog, im
Aagyiriq) BeiraMcori dgxwsitjgdrfj xai xattetvsvxij

xai Avgi]Xt<j> 'E<pr)(tq> xai 2[a]Xo>riq> 0s[o]86xq>

Ugoqxbvois xai xafttivevxdifg x]al (?) zfj isgodov-

Xelq, avelhixev «i' aya&qi. Auch die I. eines Tem-
pels der Thoeris in Hibeh Pap. I 35 gehflren

Werher. Cardinali 175 zieht ferner noch fur die

metaphorische Bedeutung von I. heran: Ditten-
berger SylL (or.) 203 aus dem Heiligtum des teds

hatte, die Freilassung unter gottlichen Schutz zu 20 fisyioxos Eg/iys IIa6xjirov<pig in Pselchos : 'AoxXtj-

stellen (s. o. Bd. VII S. 97f. Calderini La
manomissione e la condizione dei liberti in Grecia

[1908] 96ff.). Es ist sehr fraglich, ob man unter

den hier in Betracht kommenden Inschriften noch

einige fur den Hierodulismus in Anspruch nehmen
kann (Cardinali 172 Anm. Calderini 97),

einen Rest sehen z. B. die Herausgeber in einer

Inschrift aus Lebadea, Rec. d. inscr. jurid. gr. TL

238f., in der dem Freigelassenen gewisse Ver-

mddov legodovXov to ngooxvvrjiia &8e siaga r<p

xvgloy 'Egm und CIG 2327 (von einer der Kykla-

den) : legddovXe Av[X]e Kaaiglxie xeVa™ Xa'Qe -

Filr hechst unsicher halte ich alles, was uber

H.-Darstellungen in der antiken Kunst geschrieben

worden ist ; es verlohntsichnicht, daraufeinzugehen.

Vgl. A. Hirt Die Hierodulen, mit Beilagen

von Boeckh [= Kl. Schriften VII 575K] und
Buttmann, Berlin 1818. Kreuser Der hellen.

pflichtungen gegeniiber seinen Schutzgottern auf- 30 Prjesterstaat mit vorzuglicher Rticksicht auf die
r

, .

o o D .£_ — rt J„l«„ TV«"«;«» 1QOO A P flnwafn>V T>oiili-
«rlegt werden.

Unter den H. des pontischen Komana befanden

sich nach Strabon zahlreiche Hetaren, dasselbc

wird von den stark orientalisch beeinflufiten

Aphroditeheiligtiimern in Korinth und auf dem
Eryx berichtet; auch filr ein agyptisches Hieron

war dies vielleicht aus einem Papyrusfragment

zu erschlieBen. Diese Nachrichten in Verbindung

vielleicht mit denen uber die semitischen Kede-

Hierodulen, Mainz 1822. A. Baumstark Pauly

R.E. III 1312ff. Hermann- Stark Lehrb. der

griech. Antiquitaten 112 i07f. Hild in Darem-
berg-Saglioni 171ff. Cardinali Note di ter-

minologia epigrafica, n. Isgoi, Rendic. d. r. ac-

cad. d. Lincei, scienze morali, Ser. V 17 (1908)

165ff. [Hepding.]

Hieroglyphen. Mit dem Wort H. bezeichnen

wir nach dem Vorgange der klassischen Schrift-

schlm und Kedeschoth (= Heilige) haben dazu 40 steller die aus Bildern von Menschen, Tieren,

gefuhrt, in alien Fallen sakraler Prostitution,

wie sie uns in zahlreichen orientalischen , aber

auch in einigen von diesen beeinfluflten griechi-

schen Kulten (vgl. das Gelubde der epizephyri-

schen Lokrer bei Iustin. XXI 3) entgegentritt,

von Hierodulie zu sprechen. Wenn freie Mad-

chen einer Gottin des Geschlechtslebens das Opfer

ihrer Jungfrauschaft bringen muBten, so kanr

man sie deswegen so wenig H. nennen (so noch

Pflanzen und Gegenstanden zusammengesetzte

Schrift der alten Agypter. Die Zahl der zu die-

ser Schrift verwendeten Bilder betragt etwa 3000,

von denen rund 300 im h&ufigen Gebrauch waren.

Die Schrift lliuft — in senkrechten oder wagrech-

ten Zeilen — gewOhnlich von rechts nach links,

nur selten — zu besonderen dekorativen Zwecken—
laBt man sie von links nach rechts verlaufen.

Die Kopfe der Menschen und Tiere sehen dabei

Hild 172), wie die Jungfrauen, die als agxtoi 50 nach dem Anfange der Zeilen hin.

der brauronischen Artemis eine Zeitlang, ngo

yd/icor, dienten (Gruppe a. a. O. I 44).

Von unserer Betrachtung ausgeschlossen hatten

wir bishcr cinige Zeugnisse, in denen das Wort
('. offenbar in metaphorischer Bedeutung gebraucht

ist (Cardinali 174f.). Wie SovXos zov Qeov

im Christentum eine sehr gelaufige Formel ist,

so konnten auch schon die Alten von Dienem
Gottes in flbertragenem Sinne sprechen (Kreuser

Entstanden ist die BL- Schrift aus einer Bil-

derschrift, die den skandinavischen Felsenzeich-

nungen oder den Bilderschriften der nordamerika-

nischen Indianer ahnlich gewesen sein mag Diese

alteste Bilderschrift der vorhistorischen Agypter

ist uns verloren; sie wird auf Denkmalem der

historischen Zeit nur noch vereinzelt, absichtlich

archaisierend angewandt Eine derartige Inschrift

zeigt Abb. 1 (S. 1469); sie bedeutet: der (als Stier

27). Diese Bedeutung hat auch I. angenommen : 60 dargestellte) KOnig hat eine feindlicne

im Pap. Lugd. D 1, 22 und Par. 30, 26 werden

zwei durchaus freie AngehOrige des Tempelperso-

nals des Sarapeums zu Memphis, die ,Zwilfinge',

als /. bezeichnel Wahrend Preuschen MOncht.

und Sarapiskult 3 47f. in ihnen Kedeschen sieht,

weist dies W. Otto ». a. O. I 816, 8 zturflck

und lehnt mit Kecht zugleich die Erklarung als

TempeUklavinnen ab (I 116. II 299, 3. Calde-

Stadt (die durch ein darinstehendes Gebaude dem
Agypter kenntlich war), erobert undzeratOrt
Diese Art der Schrift gibt naturlich but den be-

absichtigten Sinn, nicht aber einen bestinunten

Wortlaut wieder; sie ist von der Spraehe gani-

lich unabhangig und kann auch von jedem, der

des IgyptUchen nicht michtig ist, verstanden

werden. Doch war ram eingehenden Verstandnis
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einer solchen Schrift ein miindlicher Kommentar
notwendig. Ging derselbe verloren, so wurde das

Schriftbild so gut wie wertlos. Ein weiterer Ubel-

stand war der, daB man Eigennamen, TStigkeiten

und Abstrakta gar nicht oder doch nur unvoll-

kommen wiedergeben konnte. Die Agypter haben

sich da nun folgendermafien geholfen, daB sie an-

stelle eines schwer wiederzugebenden Wortes das

Bild eines anderen einsetzten, das diesolben Kon-

sonanten enthielt, wie das zu bezeichnende, ohne

jede Rucksicht auf die Vokale, die die beiden

Worte hatten. Durch diesen Schritt verlaBt die

H.-Schrift den Boden der reinen Bilderschrift und
bleibt naturlich nur noch fur einen der Spraehe

Kundigen verstandlich. Diese Stufe zeigt uns die

%weite Inschrift Abb. 2 : d e r (als Falke dargestellte)

K6nig hat aus dem Lande der (durch ihren

Typus Mnreichend gekennzeichneten) Feinde
6000 Gefangene weggeftihrt. Hier ist die

Zahl 6000 durch das sechs mal gesetzte Blatt
wiedergegeben, da das Wort fftr Blatt dieselben

Konsonanten besitzt wie das Wort fur tausend.
,Aus dieser Verwendung von Wortbildern zur

Schreibnng bestimmter anderer Worte hat sich

dann sehr frtth auch eine weitergehende heransge-

bildet, bei der die einzelnen Wortzeichen zu rein

phonetischen Zeichen werden, die man in jedem
Worte das die betreffendenKonsonanten enthalt, be-

nutzenkann.' (ErmanGramm.s § 19). Soz.B. das

Bild fur das Brettspielmn zur Schreibung des m-hn
in *montu Qottmont, *menet tUglich, "srninet fest-

stellen, *h6smen Natron, *emn6d Brust u. a. Dem
wurde etwa entsprechen, wenn wir das Bild einer

Wage auBer zur Wiedergabe von Worten wie
10 WegJ Wiege und Woge auch zur Schreibung der

Konsonanten w-t-g in Verben wie wagen und
bewegen benutzen wollten. Von hier aus war
es nur noch ein Schritt, wenn die Agypter Zeichen

ffir einsilbige Worte, deren zweiter Radikal ein

Halbvokal {j oder tv) oder der schwachste Hauch-
laut (der Spiritu3 lenis) war, als einfache Buch-
stabenzeichen verwandten; so z. B. *ro' Mund
fiir r, *$ej See fur S usw. Trotz dieser gewal-

tigen Errungenschaft, die phonetischen Elemente
2C ihrer Spraehe in einzelne Konsonanten, aufzulcsen,

sind die Agypter nie zur reinen Bnchstabenschrift

durchgedrungen, sondern sie benutzen nach wie

vor ihre alten Wortzeichen neben den neugewon-
nenen 24 Konsonantenzeichen und verbinden sie

in ganz eigenartigerWeise miteinander ; so schreiben

sie z. B. das Wort * ,

onet Jhl erst mit dem Buch-
stabenzeichen ', dann mit dem Wortzeichen 'n

und lassen dahinter die beiden alphabetischen

Zeichen n und t folgen. Das Wortbild stellt

30 sich also folgendermafien dar: '-n-n-t, wobei

unserem Empflnden nach das Wortzeichen '« gSnz-

lich uberflflssig ist, wahrend es fur den Agypter
vielleicht die Hauptsache war.

. AuBer diesen phonetischen Zeichen gibt es

in der H.-Schrift nun noch Dcutzeichen, die sog.

Determinative, die am Wortende stehen; sie haben
keinerlei phonetischen Wert, sondern sollen nur

das Lesen der vokallosen Schrift erleichtern; so

ist z. B. die Konsonantengruppe prjt mit dem Zu-

40 satz von drei KOmern "prejet Korn, mit dem Bilde

einer Sonne *projet Fruhjahr, mit zwei schreiten-

den Beinen *pdrjet hinausgehen zu lesen.

,Von der hier geschilderten Gnmdlage hat sich

die agyptische Schrift nie losgelOst und ist trotz

ihrer reichen Entwicklung im Grunde immer nur
eine phonetisch erganzte Bilderschrift geblieben.

Daher die uns befremdende Gleichgiiltigkeit in

der Bezeichnung der Laute (keine Vokale, unvoll-

standige Bezeichnung der Konsonanten); denn
50 Wortzeichen und Determinativa halfen dem Leser

schon gentigend zum Verstandnis ; fur Leser wie

wir, die die Spraehe nicht kennen, waren die

H. ja uberhaupt nicht bestimmt.' (Erman a. a.

O. § 21.)

Mit H. hat man, wenn wir von der altesten

reinen Bilderschrift absehen, vom Beginn des drit-

ten vorchristlichen Jahrtausends bis in die spate

rOmische Kaiserzeit geschrieben ; die letzte datierte

hieroglyphische Inschrift ist unter Decius abge-

60fafit, die alteste, unB verstandliche langere In-

schrift stammt aus der Zeit von etwa 2900 v. Chr.
Durch das Schreiben mit dem Binsenpinsel

auf Papyrus nehmen die H. bereits sehr fruh eine

abgerondete kursive Form an, die wir hieratiach

zu nennen pflegen. Das Hieratische selbst spal-

tete sich spater in eine steife Buchschrift und
eine stark abgekunte, im tiglicben Verkehr an-
gewandte Kursive, das Demotische.
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Neben der gew6hnlichen H.-Schrift begann Titel, eine bestimmte aaBere Stellung bezeichnet,

man etwa seit dem 19. Jhdt. eine spielende nicht solche, die I. nor als Epitheton ornans auf-

Schriftgattung hier und da anzuwenden, die die weisen. Die fast durchweg inschriftlichen Zeug-
einzelnen Schriftzeichen in den seltsamsten titer- nisse sind nicht immer geeignet, festbegriindete

tragenen Bedeutungen verwertet, und welche man Schliisse zuzulassen. In einem Falle aber sind wir
nur als Rebusschrift bezeichnen kann. In der iiber die /. recht gnt unterrichtet.

spateren Zeit, namentlich unter den Ptolemaern In Andania in Messenien treffen wir eine

und rOmischen Kaisem gewann diese anigmatische fest organisierte BehOrde der I. an. Es sind nicht

Schrift eine groBe Bedeutnng, und Clemens Ale- Priester (ihre Amtstracht ist freilich fast priester-

xandrmus charakterisiertdieH.-Schrift deszweiten lOlich; Zeile 14 d. ant. zit Inschr. ozscpdvovs 3s

nachchristlichen Jahrhunderts durchaus treffend, l^onco ol fiiv Isgol xal al Ugai sitXov Xevxov ; nXXog

*venn er sagt: fj fiiv iazi &ia z&v xgmzatv axoi- etwa = wollene Binde, vgl. Sauppe 271), son-

xela>v xvgioXoyixij, fj 5h ov/ifloXixq. xfjs Ss avfi- dern sie nehmen eine Mittelstellung zwischen

ftoXixijs fj ftsv xvgioXoytlxai xaxa (li/tr/ow, fj S diesen und den im Knit sonst tatigen, niederen
cooncg xgomxcog ygdqisxai, fj 8e avztxgvg dXXtj- weltlichen Beamten ein (vgl. die Mysteienin-
yogelzat xaxd zwag alvtyfiovg. Die Erklarungen der schrift bei Dittenberger Syll. 2 653 = Prott-
H.-Schrift von Diodor, Plutarch, Eusebius und Ziehen Leg. Graec. sacr. 58; dazu d. Kommen-
vor sllem von Horapollon *) beziehen sich zu- tar von Sauppe Abh. d. Kgl. Gesellsch. d. Wiss.
meist auf solche anigmatischen Schreibungen. Gottingen "VII 1859, 217ft = Ausgew. Schrift.

Durch diese Angaben lieBen sich die ersten moder- 20 1896, 261ff.). Dire Zahl ist unsicher, jedoch muB
nen Entzifferer irre fiihren und alle ihre Versuche, sie verhaltnismaBig groB gewesen sein, weil aus

die alte Schrift wieder zum Beden zu bringen, den i. zwanzig Stabtrager (gafSSotpogot) und auch
muBten scheitern. Auf die verschiedenen Deu- Mystagogen gew&hlt worden sind (Z. 41 gapdo-
tungsversuche einzugehen, ist hier nicht der Ort; <pogoi de tozwoav ix t&v Itg&v ilxoai; Z. 147
zudem haben sie fiir uns nur noch historisches ngoyga<p6vzo> diex %&v legmv xal gafldoipogovs...,

Interesse. Den ersten richtigen Ansatz zur Ent- opolws de xal fivozayaryovs). Die Wahl dieser

differing machte der Dane Zoega, welcher er- Beamten wird vollzogen auf Grand der Phylen-

kannte,daB in Beischriften zu KonigsdarstelluDgen einteilung durchs Los (Z. 6 aXXov dvxl xovxov

die in den King ( )| eingescblossenen Zeichen xXagaioAxoi ix x&g avxas <pvXag ; Z. 180 xovg Ugovg
den Namen des betrenenden KOnigs enthalten 30 xXagovo&ai) fur die Dauer von einem Jahre (vgl.

mtifiten. Erst nach der Auffindung des hiero- Sauppe a. a. 0. 290). Vorbedingung fur ihre

glyphisch, griechisch und demotisch abgefaBten Zulassung ist naturlich, daB die zu erwahlenden
dreisprachigen Steines von Rosette gelang es dann I. in die Mysterien eingeweiht sind, da sie ja sonst

FrancoisChampollion,imhieroglyphischenText die ttberwachung der Feiern, wie sie von ihnen
die Namen des Ptolemaus und der Kleopatra und gefordert wird, nicht ausuben kCnnen. Sind die-

vermittelst der hierdurch gewonnenen alphabe- t. gew&hlt, so erfolgt sofort ihre Vereidigung
tischen Zeichen eine ganze Reihe weiterer Namen (Z. Iff.). Aus ihrem Eide ersehen wir: sie haben
von Ptolemaern und rSmiBchen Kaisern, schlieB- dafur Sorge zu tragen, daB die Mysterienfeier rite

lich auch von agyptischen Pharaonen zu besthn- begangen wild. Der Eidlautet:'0/*vt5«) xovs&covs,
men und festzustellen, daB die Sprache der alten 40 oh xa paiazrjgia biiz[eXs]lzat, ixifiiXeiav es~etr, chime

Agypter im wesentlichen dieselbe sei, wie die von ylvr/zat xa xaza xav xeXsxav deongencbs xal dxa
den Kopten mit griechischen Buchstaben geschrie- navxog xov Sixaiov, xal itrjxt avfxjog fir/fthr aoxq-
bene. Mit diesen Entdeckungen hat Champollion (tor ftt]8i adixov aoirjouv oil xaxaXvast x&v /al-

ien Grundstein zur endlichen Entzifferung dieser oxtjQicov pr/de AXXcp imxgi-qmv , akka xaxaxoXov-
uralten Schrift und zum Verstandnis der in ihr Wjotiv xoig ycygafifievotg , igogxioeiv 8t xal x&e

geschriebenen Sprache gelegt. legag xal xdv Ugfj xaxa xo dtdygap/ta. Die I.

Fur alles Weitere siehe: Erman Altagyp- unterstehen der BehOrde der Zehnmanner (Z.32.

tische Grammatik 8 (Berlin 1911) § 16—89; for 164ff.), haben aber im ubrigen eine durchaus

das Hieratische: Mb Her Hieratische Palaogra- selbstandige Stellung. Im einzelnen werden uns
phie (Leipzig 1909ff.); fur das Demotische: Grif- 50 noch folgende Pflichten und Rechte mitgeteilt

fith Rylands Papyri Bd. LH; fur die Entzifferung: Die <'. haben den Priester, die Ugai, d. i. die den
H. Hartleben Champollion und sein Werk I. entsprechenden weiblichen Beamten, endlich

(Berlin 1906) Bd. I Kap. 7. [Burchardt.] den Aufseher dieser Frauen, den ywauxor6fto;, zu

'Iegoi. Der Gebrauch des Wortes itgog ist vereidigen (Z. 5ff. 26f.). Feiner gehOren zu ihren

sehr ausgedehnt. Hier linden nur die Stellen besonderen Obliegenheiten die Vorbereitungen fur

Berucksichtigung, an denen Ugog , etwa wie ein die Feiern; so haben sie z. B. die Lieferung der

notwendigen Tiere dem Mindestbietenden *u uber-

*) Die Hauptstellen der klassischen Schrift- geben und sonstige Verdingungen vorzunehmen.

steller, die von den H. handeln, sind folgende: 1st schlecht geliefert, haben sie das Erforderliche

Herod. II 102. 106. 125. 136. 141. Diod. I 45. 60 selbst zu beschaffen (Z. 64ff. 109). Sie bestimmen

47. 49. 55. 64. 81. Strab. XV 1113. 1138. XVII genau die Grenzen fttr den Baum, den die Zelte

1171. Tac. ann. II 60. Plin. n. h. XXXVI. 8. der Festteilnehmer einzunehmen haben (Z. 34ft),

Ammian. Marc. XVII 4. xxn 15. Dio Chrysost setzen auch sonst Grenzen fest, z. B. fur den
orat XI p. 161. Aristid. H 297 K. Plat Tim. Marktplatz (Z. 99), fttr den Platz, der als Asyl
23. Clem. Alex. Strom. V 4 p. 657. V 7 p. 670. fttr flttchtige Skl«Ten gelten soil (Z. 80). 8ie

Galen. IlgHt za imtgtjitira xxX. (contra Iulian.) engagieren dio Fertmusik (Z. 78 ol Ugol Mgoyga-
XVHI 247 (nach Elthn). Auch Pint, de laid. <p6rxa>, Max' irutvxor . . avXrfxae md xiflagunic),

cap. 56 (Parthey). Horapollo, Hieroglyphica. treffen Bestimmungen liber Kidder und Schmuck
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(Z. 14f. 25). iiber die Beschaffenheit der Zelte

(Z. 34f.). Sie haben die heiligen Schriften und

Gerate in Verwahrung (Z. llf. 88f?.). Von ihnen

wird auch das Festmahl veranstaltet (Z. 95ff.).

AuBerdem haben sie die Gerichtsbarkeit bei alien

Vergehen, die in der Zeit der Mysterienfeiern am
heiligen Orte von den Festteilnehmern begangen

werden (Z. 44. 52. 62. 76. 79. 102. 106. 111).

Dare Strafen bestehen in AusschlieBung von den

rag f'<p' <"°S Kl" <5|"°'V ;
VK^ iMC

'

h Ancient greek

inscriptions in the Brit. Mus. Ill ed. by Hicks

589 a ['E]nl aoyvgcbfia[xog ]vibov Ugov ; 589b
ojio[v]8onoL[ovv]z[og GJefmoftfaov, !e]gov; iihn-

lich 578 c; s. dazu Proleg. S. 85f.). Dieselbe Art

von t. treffen wir in Delos (CIG 29o3b, 35

BeoScogog 6 avxov legos) und Mytilene an (Athen.

Mitt. XI 271, 7 [o delva] isgog M. xal 4>dta>

^.^^ „„„.™ spends). In Samos scheint der legos ein Hiero-

Mysterien , "Geldbufien oder auch Ziichtigungen, 10 dule zu sein (Athen. Mitt. VII 368 h z<p iityaXi?

die sofort durch das Kollegiun der Stabtrager vnqi ooa iv [z]o[T]g fisgeaiv avey'yvmoxsv ix xov

vollstreckt werden (Z. 40. 43. 165ff.). Jedoch fiipXiov xov oiotjfiaofdvov , xal 6 Ugo; xijg &eov

haben sie die Verpflichtung , ihre Beschlflsse im JTsXvatog &ne<paivev ovxa szXijv x&v[8]s). Inandern

Prytaneion schriftlich anzuzeigen, auch im Heilig- Fallen mOgen die Mysten /. genannt sein(Le

tumselbstdieBestrafungenaufzuzeichnen(Z.112f.). Bas-Foucart = Le Bas Wage arch, en Grece

Eine ahnliche Stellung wie die eben geschil- et en Asie Mineure II 235 Geronthrae . . o#evt)s

derten Beamten mOgen die /. in Elea einge- fep6ff Za»es;249PyrrhichosZoy^o<t'aed,/>7a/"ree/;

nommen haben Dort beteiligen sie sich neben 255 Teuthrone 'Agioxovixa lega, xalge; 291 = CIG

dem Volke an einer Dedikation (Bull. hell. IV 1487 Phera in Messenien 'Addaxwv hgog Bovgiog

1880,380 6 Srjuog xal ol icgol hlmoav M6oXov 20 z««e« ; 1G XIV 984 Rom Kaxa xiXevmv deov

Moayov xgirjgagxyoavxa; s. auch GerlachGriech. AoXtxi)vov avioxrjaa[v xat'Adtjvmv] xov Ugov; vgl.

Ehreninschr. 1908, 17). In Aphrodisia dediziert Cardinali a. a. O. 176. 184. Anders urteilt

ein hgog 122000 Denare der Aphrodite (Revue Kern Hermes XLVI 1911, 302). Hierher ge-

des etud. grecques XIX 1906, 242. Col. II 1, llf. horen wohl auch die i. der Inschriften aus dem

'Bagog Mevlxxov, Ugog, evos^cog Si xal evowtt- Heiligtum der Leto und des Apollon Lairbenos bei

Sfrixjwg exo>v xgdg zr)v ovgavia[v 'AJqpgoSixtjv, Ramsay Cit. and Bishopr. of Phrygia I 1471

xal avaxedetxo>[g ajvxij sig cmorSag xal dvaiag n. 38 A[wvvoiog-? 'ATtoXJXaivi&ov Atdvfiov isgog

xal iaxtdaeig x&v noXux&v agyvgiov otjvagtwv xal [MeXxivtj] »; ywrj uov . . . . ; n. 45 [AzJOeig

jivgtaSeg (sic) Uxa bvo xal Srjvdgta dtoxe[I]Xia ; 'Ayadtjtd[g]ov hgd . . .; n. 49 Zocpgov Ugog . .;

nichtzutreffendbemerktReinachzuTStellea.a.O.30n. 51 fAoxXJrjmddtig 'Azxdp.ov l]egog . . ; n. 54

243 Ugog e'est-a-dire eselare sacre d' Aphrodite; 'AoxXa [s dig xal'AnoXX(a]viog'A[7ioXXo86xov] ugog; .;

vgl. Cardinali Note di terminologia cpigrafica, vgl. Cardinali a. a. O. 168. 178ff. 184.

Rendic. d. r. accad. d. Lincei, Ser. V 17, 1908, Die Bezeichnung /. hat also verschiedenen Sinn.

183, 4). In diesen Inschriften wird man die i. In einer Reihe von weiteren Zeugnissen vermogen

als ordnungsmaBige Beamte ansehen diirfen. Wahr- wir nicht anzugeben, was Ugog bedeutet ;
und von

scheinlich auch in T enos (CIG 2339b «ii . . Ugov den Gelehrten sind da, wie auch iiber eimge der

IIv&La>vos). Ebenfalls ein Kultbeamter scheint der obigen Inschriften, die verschiedensten Ansichten

cigog in Ambrakia zu sein (CIG 1798 'AnoXXib- gelte:nd gemacht worden. Es lohnt sich nicht, auf

sie naher einzugehen. Cardinali a. a. 0. 168ff.

CIG 13 Gerania in

cigog

viog IloXvoxgdzov, cigog). In Chalkedon sind _ ^t/-,ho^
die /. priesterliche Beamte (Dittenberger Syll.2 40 hat sie ausfuhrlich besprochen. CIG 13 Gerat

595 noxayovzo ds xofl hgol xol ixaaxdxi ytvdftevoi Messenien iagog Xagon[T]vog • lag[6;] '-*V'

xd kgtla a xa [Setji dvoid{ct]v noxl xitv pco/iov Saftog; 3842b Aizanoi Ail xal xocg Kvgioig Kag-

xov xcov &e[cov x&v] dvojdexa xal noiovvto xdv ncav Alvt)ov Ugog avetirjxev; Athen. Mitt X 278

dvoiav). In Smyrna ist die Bezeichnung f. an- = Ramsay a. a. O. I 190, 73 Tralles (Ramsay:

scheinend in mehrfachem Sinne gebraucht. Zu Kera3dezSd.\'bake)~Adgaozog'A8gd[o]zovzov'Adga-

der eben besproohenen Gruppe mOchte ich mit orov AaudXwv Ugog ; FrankelPergam. Inschriften

Cardinali 183 technen CIG 3152, 8 u. 3162, 32 572 'AnoXXcovlStjg Ugog, Tdlos Ugdg ; Kern Inschr.

bxl xov Ugov Evdgtozog. Anders sind die ubrigen v. Magnesia 310 xov 'Emydvov Ugov. Hiller

Zeugnisse von Smyrna (CIG 3394 'Ixlov xov v. Gaertringen Inschr. v. Priene n. 313, 243 'O

Evripigov, Ugov 2ftvgvaia)v ; Le Bas-Wadding- 50 zonog ArjftvXa Ugov; 578 6 zonog IIafi<piXov Ugov

ton Inscriptions d'Asie Miueure (= Le Bas 2. (313, 577 ist die Lesung unsicher; Hiller

Voypge archeologique en Grece et en Asie Mineure, v. Gaertringen liest 'Iega>v.). Fernei ein Ugog

part. V. VI. VII) 1522a 'EXxiduxvog Ugog x6[v] 'AnoXX<bvi[og] aus Drama bei Merzides Al x&Qat
tStov 8eox[6]xt}v; CIG 3152, 7 [im xijg dtjaxd- rot! xageX&ovxog xal ai iocpaXfihai zoaoxE&tjoeig

[g~]*[<o]s 'Povipog Ugogf) zu deuten. Es mtissen xa>v Athen 1885 S. 20 n. 3 = Arjiiixaag Maxt-

Sklaven sein, die von ihren Herren freigelassen, Sovia II 1896, 1065 (zitiert bei Kern Hermes

abeT unter den Schutz eines Heiligtums gestellt XLVI302). Einelydischelnschriftnennt&JeW'

oder zum Tempeldienst bestimmt sind. Die Ver- x[ov] Ugfov] (Feil u. v. Premerstein Bericht

bindung zwischen dem Freigelassenen und seinem uber eine zweite Reise in Lydien 1911, 99 n. 196;

Herrn braucht nicht vcB^ gelost zu werden (vgL 60 «e erklaren .Diener oder Funktionare des Heilig-

Cardinali a. a. O. 182). Diese Freien geniefien turns'). Vielleicht gehoren auch die von Pausanias

nicht voiles Burgerrecht In einer Inschrift von pC 32, 6) erwahnten Ugol SvSgte des Apollonkultes

Ephesos werden sie znsammen mit andern, die in Aulai bei Magnesia hierher (vgl. Kern Herm.

auch nicht das Tolle Bargerreeht besitxen, ge- XLVI 302 und Inschr. v. Magn. Zet^n. XIV).

nanntfLeBas-Waddingtona. a.0. 136a, 43ff. AuBer den /. weist die antike tJberlieferurg

= Dittenberger SylL2 329 ISo^ev zqi tj/up . .

.

auch Ugai auf. Die Mysterieninschrlft von Andania

thai di xai tovs taoztltie xal Moeoixovt xal Ugove (s. o.) gibt auch uber diese im dortigen MTsterien-

mo! ItilmQigovs nal Sivovs xavxas noXl- kulte tatigen Ugal niheren AufsehroB, allerding^
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weniger fiber ihrc Pflichten. Auch sie werden

durchs Los gewahlt (Z. 10. 117). Sie konnen ver-

heiratet (yvvalxes) oder auch unverheiratet {nag-

&evoi, staioes) sein (Z. 19. 29. 32. 96). Sie leisten

denselben Eid wie die i. (Z. 8), aber vor diesen

selbst oder vor dem Priester; die verheirateten

beschworen noch die eheliche Trene (Z. 8). Wenn
sich eine weigert, den Eid zu leisten, so muB sie

1000 Drachmen Strafe zahlen und kann natiirlich

grafica II 'hgol, Rendiconti d. Reale Accaderaia

dei Lincei, classe di scienze morali. storiche e fllo-

logiche, ser. V vol. 17. 1908, 165ff. Kern Hieroi

und Hierai, Herm. XLVI 1911, 300ff. [Link.]

Hierokaisareia (»J legoxatadgsta),Name zweier

kleinasiatischer Stadte, der eine geweihte Casar-

stadt bedeutet. Fur die Entstehung dieses Namens
kommt die Zeit der iulischen Kaiser in Betracht,

Imhoof-Blumer Lydische Stadtmfinzen 21, wo

in das Kollegium der Hierai nicht aufgenommen 10 fiber die Umnennungen griechischer Stadte seit

werden; sie darf fiberhaupt nicht an den Mysterien

teilnehmen (Z. 9). Ein yvvcuxov6ftot ffihrt fiber

sie die Aufsicht (Z. 26ff.) und gibt die Vorschriften

fur Kleidung und Ordnung im Festzuge (Z. 25ff.

32). Am Festmahl nehmen sie ebenfalls teil (Z. 96).

Auch sonst sind die fepa/nachzuweisen; z. B.

in der falschlich so genannten Hetareninschrift von

Paros (IG XII 5, 186= Collitz-Bechtel Samml.

d. griech. Dialektinschr. 5437) ; ferner in den schoa

der Mitte des 4. vorchristl. Jhdts. gehandelt ist.

1) Hierokaisareia in Lydien s. den Art. Hiera
Kome—Hierokaisareia. [Bflrchner.l

Hierokles. 1) Karer, hatte im J. 286 v. Chr.

als TJnterbefehlshaber der makedonischen Besat-

zung einen Anschlag der athenischen Demokraten

auf Peiraieus vereitelt (Polyaen. V 17 ; vgl. Beloch
Gr. Gesch. Ill 2, 382) und wurde dann in den sieb-

ziger Jahren zum Kommandant ebenda von Anti-

oben zitierten beiden lakonischen Grabinschriften 20 gonos Gonatas ernannt, dessen Gunst er sich in

aus Pyrrhichos und Teuthrone, wo sie wahrschein-

lich Eingeweihte sind; vgl. dazu Plutarch. Lyk. 27

ixtygdipat 8e tovvofia diipavras ovx iirjv tov vs-

xqov, nXijv avdgo; iv noXifup xal yvvaixos t&v iegmv

ano&avoncDv. Wenn Kerns Lesung iegr) statt hgij

richtig ist (Herm. XLVI 302), so haben wir weitere

Zeugnisse aus Priene (Hiller v. Gaertringen
170—173). 'Iega bezeichnet auch die Hierodule

(Strab. XII 559 xal nXijdoe ywaixtav xHv igya-

Zoftevoiv <Lt6 tov ompazos, &v al nXtlov; elalv 30 (IG VII 1, 2423).

hohem Grade erfreuen konnte, und blieb in dieser

Stellung wohl bis zu dem Chremonideischen Kriege

(Diog. Laert. H 127. IV 39. 40 j vgl. Beloch a.

O.). Derselbe gehOrte zu den Freunden des Philo-

sophen Arkesilaos (Diog. Laert. IV a. 0.).

2) Hierokles, eponymer Priester auf Bhodos

(IG XII 1, 1148); vgl. Bleckmann Klio XII

256).

8) Hierokles, Archon in Thebe urn 200 v. Chr.

legal; vgl. auBerdem Cardinali a. a. 0. 179f.).

SchlieBlich sei noch auf die hgol naldes ver-

wiesen. Kern Herm. XLVI 302 will sie ahnlich

beurteilt wissen wie die I. und iepal in Andania.

Dazu wurde passen, daB die unverheirateten kpai

in der genannten Inschrift auch naldsg heifien.

Aber in einzelnen Zeugnissen handelt es sich sicher

nm Tempelsklaven. So ist der naig 6 to} #«}5

nvgtpogmv in einer Inschrift aus dem Asklepios-

heiligtum in Epidauros (Dittenberger Syll.3 40

802 = IG IV 951, 43) zu beurteilen. Auch Ari-

stophanes (Plut. 710) nennt einen .-ia»s im Askle-

piosheiligtum ; der Scholiast erklart dovXos «?•

Ferner kommen in Pergamum hgol nalSes im

Asklepioskult vor (Frankel II 180 zu n. 251, 26).

Beim Ban des Apollontempels in Didyma waren

hgoi Tidideg tatig (Haussouiller Revue de

phUologie XXI 114). AuBerdem werden iegol

naXdt; in einer Inschrift aus Olympos erwahnt

(Le Bas-Waddington 333 x]iuv Ugwv xal St]- 50

fiooicov WdW), in der Iobakcheninschrift (Dit-

tenberger Syll.2 737, 56). Endlich weist noch

Maass Orpheus 23 Anm. auf einen Ugo; nale

des Dionysos hin (Himerios or. XXIII 7).

Boeckh zu CIG 13. E. Curtius Anecdota

Delphica40. Keil zur Syll. 626. MenadierQua
condicione Ephesii usi sint lOf. Le Bas-Fou-
cart (= LeBas Voyage archSologique en Grece

et en Asie mineurepart.il) zn 291. Ramsay Cit

4) Hierokles, Athener, ein Zeichendeuter, dei

urn 446/5 wahrend des Euboischen Krieges als

fiavm fungierte (IG I suppl. 27 ap. 11) und nach

her ein Kleruchenlos angewiesen erhielt (Aristoph.

Pax 1043ff. mit Scholien; vgl. 1125; vgl.KOhlei

Athen. Mitt. I 188. SchOll Herm. XXII 563,

4). Von Eupolis (IIoXci;, Schol. Aristoph. Pax)

wird er als ein rechtschaffener Mann geschildert

(vgl. dagesren Aristophanes a. O.).

5) Hierokles, Athener, Schiffsbaumeister urn

357/6 und spater UG II 793 f 30. 794 c 56. 796 a

21 u. f.).

6) Hierokles, Athener aus Epieikidai, Thes-

mothet 183/2 v. Chr. (IG II 983 col. I 183).

7) Athener aus Kedoi, Trierarch um 342/1

(IG II 803 f 13).

8) Hierokles. Athener aus Paionidai, Thes-

mothet um 227/6 (IG II 859, 31 ; vgl. Pros. att.

nr. 7495). [Sundwall.l

9) H. war zur Zeit Alexanders des Groflen

(das Jahr ist nicht festzustellen) oze<pavti<pogo<;,

d. h. der oberste eponyme Beamte in Priene,

Hiller v. Gaertringen Inschr. v. Priene 4, 47f.

10) H. gehort zu den von den ersten Seleukiden

in Magnesia am Sipylos, und zwar in der Stadt

selbst als Gamison angesiedelten Soldaten (x&xot-

xoi) und muB hier eine hervorragende Rolle

gespielt haben, da cr in einem der letzten der

40er Jahre des 3. Jhdts. v. Chr. neben drei anderen

and Bishopr. of Phrygia I 147. Chapot La pro- 60 Militarkolonisten als Gesandter nach Smyrna ge-

vince Romaine proconsulaire d'Asie 1904 (= Biblio-

theque de l'Ecole des Hautes-Etudea , fasc. 150),

1781 LiebenamStadteverwaltnngimrOm.Kaiser-
reiche 1900, 348. Eoehl Inscript. antiquiss. 64.

Sanppe AbhandL d. Kg! Gesellscb. d. Wiss.

Gotttngen VII 1859, 2170: = Ansgew. Schriften

1896, 261& Hepding Art Hieroduloi o.

8. 1459. Cardinali Note di terminologia epi-

schickt wird, um den von Smyrna angeregten

Bftndnisvertrag iwiachen dieser nnd seiner Stadt,

welcher den Magnesiem das smymaische Bfirger-

rocht verschafft hat, zum AbschluB zu bringen.

Dittenberger SylL (or.) I 229, 21.

[Walter Otto.]

11) Ein SkUve so* Karien, der nm Abeehaum
der Mensehheit gehOrte nnd dann ein berorzogter
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Gfinstling des Kaisers Elagabal wurde. Als Wa- matios (Liban. epist. 393), Oheim des Alypios

genlenker aus der Schule des Cordius erregte er (Liban. epist. 1583), Kilikier aus Tarsos (Liban.

einst durch seine aufiere Erscheinung die Lfistern- epist. 1291). Er zeichnete sich als Advokat so

heit des geschlechtlich pervers veranlagten Herr- durch seine Redekunst aus, daB er zu einem Amt
scher3, der ihn wegen seiner ausschweifenden erhoben wurde (Liban. epist. 382. 1109; vgl. 349.

Sinnlichkeit so sehr schatzte, daB er selbst seine 374. 1266). Es war die Stellung dea Consularis

MiBhandlungen willig erduldete, Dio exc. LXXIX Syriae, in der er am 24. April 348 nachweisbar

15 (= Zonar. XII 14 p. 118 Dind.); vgl. Hist, ist (Cod. Theod. X 1, 6; falsch datiert XI 36, 7).

aug. Elag. 6, 5. Andere Lieblinge des Kaisers, Er starb im J. 358 (Liban. epist. 25. 29. 31.

wie z. B. Aurelius Zoticus, wuBte er zu ver-10 344). An ihn gerichtet Liban. epist. 349. 383.

drangen, Dio 16, 6. Seine Macht wurde immer 393. 431. 485. 509. 1109. 1266, erwahnt 397. 508.

<rroBer; nicht nur, daB seine Mutter aus dem 15) GroBneffe des Vorhergehenden, Sohn des

Sklavenstende bis zur Wurde konsularischerFrauen Alypios (Liban. epist. 327.1054. Ammian. XXIX
emporgehoben wurde, er selbst beherrschte den 1, 44; vgl. o. Bd. I S. 1709). Er war 363 eben

Kaiser vOllig, der seinetwegen mit seiner GroB- erst aus dem Kindesalter getreten (Liban. epist.

mutter (der Kaiserin Iulia Maesa) in Streit ge- 1054) und wird noch 372 ein Jungling genannt

riet und sogar daran dachte, ihn zum Caesar (Ammian. a. O.). Wahrend sein Vater 358 als

zu erheben (vielleicht darauf spielt Herodian. V Vicar in Britannien war, beaufsichtigte Libanios

7, 2 an), Dio a. a. O. Als dann aber durch den in Antiochia seine Erziehung (Liban. epist. 327).

EinfluB der kaiserlichen Frauen doch Severus 20 Um das J. 372 wurden er und sein Vater in den

Alexander Mitregent wurde, hatte die Giinstlings- ProzeB des Theodoros verwickelt, Alypios mit Kon-

wirtschaft ein Ende; Elagabal muBte einige seiner flskaticn und Verbannung bestraft, er selbst zum

schandlichsten Genossen der Wut der Soldaten Tode verurtcilt. Doch entging er der Hinrich-

preisgeben,vermochte aber schlieBlich durch flehent- tung durch einen gltlcklichen Zufall (Ammian.

liclies Bitten wenigstens H. zu retten ; nur muBte a. O.). Auf diese Rettung bezieht sich vielleicht,

er ihn vom Hof entfernen (Hist. aug. Elag. 15, was Joh. Chrysost. de incompr. dei nat. Ill 7

2. Dio 19, 3. Zonar. a. a. 0. ein wenig anders, = Migne G. 48, 726 von einem Manne erzahlt,

vielleicht durch MiBverstandnis). Zwar durfte der, als er zur Richtstatte gefiihrt wurde, yom

H. bald wieder zurttckkehren, er kam aber nicht Volke dem Henker entrissen und bei dem Kaiser

lance darnach zugleich mit dem Kaiser urns 30 losgebeten wurde. [Seeck.]

Leben (Hist. aug. Elag. 15, 4. Dio 21, 1 = Zonar. 16) H. (FHG IV 430. Susemihl Gr. Lit.-

119), im Marz 222 n. Chr. [Stein.] Gesch. II 400, 314), schrieb QiXioiogcs (Steph.

12) Hierokles und Hieroklia s. Licinius. Byz. s.Bgaxpavss und Tagxvvia; <Pd. Uyoi Tzetz.

13) Sossianus Hierocles, vir perfectissimus, Chil. VII 716). Wie es scheint (Tzetz. a. 0.),

praeses Phoenices nicht vor dem J. 293 (CIL III war das ein mit Wundergeschichten gefullter

6661), dann Vicarius, dann Consularis Bithyniae Reiseroman mit Icherzahlung und im Stile etwa

(Lact. de mort. pers. 16, 4: Hieroelem ex vi- des Iambulos oder Antonius Diogenes. Die mit

cario praesidem; vgl. div. inst. V 2, 12. Das Buehtitel versehenen Fragmente (frg. 1—3) gehen

Wort Praeses muB hier in dem allgemeinen Sinne auf Indien und wiederholen die bekannten Fabeln

des Statthalters gebraucht sein, in dem es auch 40 von den Hyperboreem, Enotokoiten u.s.f. ; bringen

die Consulare mit umfassen konnte ; denn Bithy- aber daneben auch eine Schilderung der Brach-

nien war consularische Provinz. Auch wurde die manen , die einen ntichternen und autoptischen

Ernennung eines Vicars zum ritterlichen Praeses Eindruck macht (frg. 1; vgl. Tomaschek o. Bd.

eine Degradation bedeuten, wahrend er als sena- III S. 806, 20ff.). Wenn Praechter Berl. phil.

torischer Consular zur Zeit Diocletians noch eine Wochenschr. 1911, 1515 aber mit Recht das pytha-

Rangerhohung erfuhr). Dies Amt bekleidete cr, goreisirende aniatov bei Aineias von Gaza (Theophr.

als im J. 303 die Christenverfolgung ausbrach, p. 19 Boiss.) dem gleichen Verfasser und dem
zu der er Diocletian durch seine Ratschlage ver- gleichen Buche zuweiBt, so war der Inhalt man-

anlaBt haben soil (Lact. div. inst. V 2, 12 ; de nigfaltiger. Es wird hier zwischen Aineias' Leh-

mort. pers. 16, 3). Gleich darauf wurde er zum 50 rer, dem alexandrinischen Neuplatoniker, und H.

Praefecten von Agypten ernannt, wo er die Ver- 6 ngo^aXXofitvot ra &av/idoia unterschieden. Ich

folgung eifrig fortsetzte (Euseb. mart. Palaest. 5, mOchte nicht so sicher behaupten, daB mit dem
3. Epiphan. haer. 68, 1). Wahrend er sich als letzteren ,naturlich' der Verfasser der &Uiozoges

Statthalter von Bithynien gleichzeitig mit Lac- gemeint ist (s. n. unter Hieron von Alexandrea

tanz (div. inst. V 2, 2. 4, 1) in Nikomedia auf- oder Ephesos). H. lebt nach Strabon, den er zitiert

Melt (Lact. div. inst. V 2, 12), schrieb er unter zu haben scheint (Tzetz. a. 0.), und vor Stephanos

dem Namen <pdaX^&tis (Lact. div. inst V 3, 22) von Byzanz oder vor Aineias. Nach den Fund-

eine Schrift in zwei Bfichern, die er an die Chri- stellen der Fragmente zu urteilen ,
geh5rt er in

sten richtete, uni sie zum Heidentum zu bekehren byzantinischeZeit,inderderNamebesondershaufig

(Lact. div. inst V 2, 13). Eusebins Pamphili 60 ist; vielleicht in die erste Halfte des 5. Jhdts.

verfaBte eine noch erhaltene Gegenschrift (s. o. Die Argumentation, mit der Praechter a. O.

Bd. VI 8. 1394). ihn vor Favorin zu setzen fur moglich halt, ist

14) Binder des Iulianus (Liban. epist 38. 349) jedenfalls, wie Praechter selbst sieht, ganz un-

und des Demetrios (Seeck Die Briefe des Liba- sicher. Identifikation mit einem der anderen

nine 117), Vater des Kalykios (Liban. epist 349. Trager des Namens — man denkt zuerst an den

382. 888. 485), der sieh 358 mit der Tochter Verfasser des Svr&x&ripos, was aber ausgescblos-

des Akakios vermahlte (Liban. epist 374. 376. sen ist, wenn Aineias wirklich die QtXtotoots im

382. 383), Oheim und Sehwiegervater des Chro- Auge hat — ist nicht mOglich. Der in den Schol.
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Pind. Pyth. IV 10. 14 zitierte H. ist jedenfalls

ein anderer, der vielleicht iiber Thera geschrieben

hat. [P- Jacoby.]

17) Stoiker der hadrianischen Zeit. Gellius (IX

0, 8) nennt ihn vir sanetus ct gravis und fiihrt

von ihm den gegen Epikur gerichteten Ausspruch

an : rjiovi) xt.los, aoQvrjs doyfia ovx totiv ngovota,

ov5i nogrrje 86yfia. Aus einem ethischen Werke

iieses H. haben wir Exzerpte im Florilegium des

nach 412 verfafit wurde (Elter Eh. Mus. LXV
[1910] 177). Die genaueren Berechnungen Mul-
lachs (Ausg. d. Kornm. z. Gold. Ged. S. lVff.) ruhen

auf ganz unsicheier Grundlage. War Aineias von

Gaza wirklich H.s Sclmler (a. u.), so lafit sieh

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schlieBen,

daB sich die Lehrtatigkeit des letzteren his etwa

zur Mitte des 5. Jhdts. erstreckte, da Ameias'

Theophrastos' frilhestens 481 verfaBt itt (vgl.

Stobaeus! Dernselben H. gehSrt avich die auf dem 10 Wernsdorf in Boissoaades Ausg. S. XI), die

Berliner Papyrus 9780 teilweis erhaltene 'Il-dtxi)

ozoix.ela>oi;. Die Stobaeusexzerpte stammen aus

folgenden Kapiteln des ethischen Werkes: 1) xiva

xQonov ficols x^rjoxiov Eel. I p. 63, 6. 64, 1. II

p 181, 8W. ;' 2) X&S aaxgidi xonexkov Anthol

in p. 730, 17. 731, 16. 733, 7 Hense; 3) negl

ydpov Floril. Ill p. 7, 13. 8, 19. 72, 4 Mein.

;

4) jhDs cvyyeviat xgqoxeov Floril. Ill p. 95, 30.

126, 11. 134, 1 Mein.; 5) Ofcovofuxos Floril. Ill

p. 150, 6 Mein. Die .ethische Blementarlehre' des 20 alsdanu verbannt wurde. Von semen i

Papyrus 9780 gehPrte vielleicht als Einleitung zu nennt_ Damaskios den Theosebios. DaB

demselben Werke. Sie handelt von dem Selbst-
"

'
'

"'

erhaltungstriebe (xocott) otxciaioig), als dem empi-

rischen Ausgangspunkt der stoischen Ethik, und

von der Selbstwahrnehmung der Lebewesen als

der Voraussetzang ihres Selbsterhaltungstriebes.

Die Stobaeusexzerpte beziehen sich auf die Pflich-

tenlehre ixxgi naQrixovxwr). Sie sowohl wie die

(notxsiwau: stehen ohne Zweifel mit der miind

Geburt des Verfassers also mit grOfierer Wahr-

scheinliehkeit nach als vor 425 anzusetzsn ist.

Seine Lehrtatigkeit iibte H. in Alexandres aus.

Doch wurde sein Aufenthalt in dieser Stadt durch

eine Reise nach Byzanz unterbrcchen, wo er bei

den xgazovvtes. A. h. den christlichen Macht-

habern, Anstofi erregte — wohl durch sein Be-

harren beim Heidentum — und auf Grund ge-

richtlicher Verurteilung kiirperiich mifihandelt und

Von seinen Schulern

Aineias

von Gaza ihn gehort habe, lafit sich nach der

Art, wie im .Theophrastos' zwei Dialogpersonen

des H. ais ihres Lehrers gedenken (p. 1 [8]. 2

[17]. 19 [182] Boiss.), zwar vermuten, bleibt aber

unsicher. Eine von diesen Personen ist der Ale-

xandrine! Aigyptos, in dem Boissonade 158

wohl mit Recht den von Suidas s. 'Egfieias er-

wahnten Mutterbnider des Isidoros und Freund

lichen Lehrtatigkeit cles H. in Znsammenhang, da 30 des Hermeias erkennt. Verfahrt Ameias geschicnt

sie den autoritativen Ton des Lehrers anschlagen

sind aber ksine Kollegnachschriften, sondern ein

fiir die Publikation ausgearbeitetes, nach Gemein-

verstandlichkeit strebendes Lehrbuch. In der

Ztoixf.Uool; ist der Ton mehr wissenschaftlich, in

der Pehandlung der Priichtenlehre mehr erbaulioh.

Inhaltlich halt sich H. an die altstoische Ortho-

doxie, wenigstens soweit es sich um theoretische

Fragen handelt. Die Bedeutung dieser Reste bc-

lich, so crhalten wir also damit eiuen weiteren

Schiiler des H. Ob Euxitheos und Protagoras

aus Lykien, die in dem gleichen Dialoge (p. 1

[l]ff. p. 2 [17] als Horer des H. angefuhrt wer-

den, historische Personen sind. steht dahin. Nach

Damaskios' Schilderung scheint H. zu seiner Zeit

der Ruhm der alexandrinischen Schule gewesen

zu sein. Durch die Hohe des Inhalts und des

Ausdmcks, durch Gewandtheit im Denken und

teht dariu, dafi sie uns in den wissenschaftlichen 40 Reden und die Fulle eines erlesenen \Vortschatzes
- - - - - • "

setzte er seme Horer in Erstaunen und wetteiferte

mit Platon in Sehonheit der Spraehe und Ge-

dankenreichtum , fur welch letzteren seine Exe-

gese des Platonischen Gorgias einen Beleg bot

(Phot. 338 b 28ff.J. Trotz dieses Lobes rechnet

ihn Damaskios bei Phot. 337 b 27ff. zu denen,

die sich zwar mit Erfolg um menschlicb.es Wissen

bemuhen, in der grofien und gdttlichen Weisheit

Tldr'identTscV'ist/iaBt sich nicht' ent- aber zuriickstehen (vgl. auch Suid. s. legoxXij;

,n [v. Arniin.] 50 a. E. : xijv fikv fiujjv vy>r)).6<fQ<av, itjv 8e yv&atv

ovx axgiflqs). So urteilt ganz konsequent der

im iamblichischen Geiste fooXoyia treibende athe-

nische Neuplatonikei iiber den in seiner Meta-

physik nuchternen Alexandriner (vgl. Genethliakon

fur Robert [Berlin 1910] Hlff. 144ft.).

Die Grundlage fur unsere Kenntnis der Philo-

sophie des H. bilden Photios' Angaben Qber dessen

Werk xcqI hqovoiik xai cl/iag/t£vris Hal xfjs jov

e<p' r)fuv Tigog xrjv fotar fyeftoviav owxa£t<og (bibl.

Lehrbetricb der Stoa in hadrianischer Zeit Ein-

blick gewahren. H. v. Arnim Hierokles' Ethische

Elementarlehre nebst den bei Stobaeus erhaltenen

ethischen Eizerpten aus H. (Berliner Klassiker-

texte Heft IV 19C6). K. Praechter Hierokles

d. Stoiker, Leipzig 1901. Ob der bei Steph. Byz.

s. 'YXXdgtfia genannte H. aus Hyllarima, der aus

einem Athleten ein Philosoph geworden war, mit

un8enn
scheiden.

18) Neuplatoniker. t)ber Leben, Lehre und

Schriften Damasc. vit. Isid. bei Phot. bibl. cod.

£42 p. 337 b 34ff. 338 b 28ff. (§ 36. 54 Western.)

und bei Suid. s. lenoxJ.ij; (zur Einordnung in

die vit. Isid. vgl. Asmus Byz. Ztschr. XVIII

[1909] 454. XIX [1910] 270. Das Leben des

Philos. Isid. von Damaskios usw., erklart von

R. Asmus S. 33ff.). Er stammte aus Alexan-

dreia (Vatersname unbekannt. Der von Zeller

PhU. d. Gr. Ill 2* 312, 3 mit unserem H. identi- 60 cod. 214) und Anazfige aus diesein Werke (bibL

flzierte Sohn des Timagenes ist ein anderer, namlich

der Verfasser der 4>dioxoQeg, wenn nicht der Stoiker;

vgL Hermes XLVII [1912] 117ff.). Ftkr die Be-

stimmong seiner Lebenszeit bietet einen sicheren

Auhalt, dafi er nach seinei eigenen Angabe (Phot,

cod. 214 p. 173 a 38) Schfiler des Plutarch war,

der 431/2 in hohem Alter starb and dafi seine
nn4l»K niiilit naliv 1antra

cod. 251), sowie der erhaltene Kommentar zum
Goldenen Gedicht (letzte Ausgabe von Fr. W.
Aug. Mullach, Berlin 1853; bier 8. XUVfl. uber

frnhere Ansgaben und tJbersetzungen sowie uber

die Cberiieferung; der Kommentar ist auch in

Mullachs Fragm. philoft. Graec. [I 408ff.] auf-

genommen. Ein brauchbares rTflfsmittel for das
'rWminr.lnflriaf.tui KilHl>t AtiT Wortindd TOtt R. Ro-
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hinson [zusammen mit Indices zu Ps.-Longin de

subl. und Eunapios], Oxonii 1772*). Zu Photios'

Bericht und Exzerpten vgl. Elter Zu Hierokles

dem Neuplatoniker, Rh. Mus. LXV (1910) 175

—199. AuBer diesen beiden Werken scheint auch

das Altertum von H. nichts besessen zu haben.

Wenn Suidas neben dem Kommentar zum Gol-

denen Gedicht izhcov flijSUcor nsol ngovoias av-

yvcov gedenkt. so moint er damit kaum etwas — , - „
'• , 1- j- x„ ,j..„. .•„ weiche nach Phot. 10 Vorstellung von ngorota und fcia xgiaig und em

die anderen Neuplatoniker bis herab zu Plutarch,

von dem er seine Theorie zunachst ubernommen

haben will, beruft, so beweist das nichts fiir eine

tatsachliche Abhangigkeit. Soweit wir die Kon-

trolle ausiiben kOnnen. zeigt sich, daB seine wirk-

liche Ubereinstimmung mit diesen PMlosophen

ebenso wie mit Platon und Aristoteles, die nach

seiner Meinung untereinander und mit ihm vflllig

einig sind, nur die allgemeinsten Umrisse der

anderes ala die sieben koyoi, in

173 a 5 das Werk xtgl noovoia; zerfiel DaB
alles, was auBer dem Kommentar in den Hss. noch

unter H.s Namen begegnet, von Photios abhangig

ist, versichert Elter a. a. O. 199.

Der philosophische Standpunkt des H. ist auf-

tallenderweise noch nie wissenschaftlich unter-

sucht worden, so sehr man auch in weiteren Kreisen

an der in schOner und klarer Spraehe vorgetra-

o-enen Lebensweisheit des Kommentars zom Gol-

zelne Punkte betrifft. Seine Anschauung von der

eiuaguii'tj, die nach seiner Darstellung den Mittel-

piinkt seiner ganzen Vorsehungs- und Vergeltungs-

lehre bildet. ist von derjenigen der genannten

Neuplatoniker sehr vcrschieden. E.s komnit fiir

H. offenbar nur daraui an, sich auf die Autovitat

der beruhmten Schulhaupter zu stutzen. Die 'Jber-

einstimmung seiner Theorie mit der ihrigen hat-

er in dem uns verlorenen Teil seines Werkes zwei-

denen Gedicht Gefallen fand und ihre Xhnlich- 20 fellos in ublicher Weise durch kiinstlichc Inter-

keit mit christlichen Lehren hervorheb. Der Grand pretation zustande gebracht

t'ur diese Vernachlassigung liegt darin, daB man
Proklos und die iibrigen athenischen Neuplato-

niker zum MaBstab iur den Neuplatonismus dieser

Zeit nahm. Neben die Cysteine dieser Manner

gehalten erschien H.s Lehre mit ihrer sehr ein-

fachen Melaphysik als eine ins Populare spie-

lende philosophisch bedeutungslose Abschwachung.

Im Gegensatza hierzu habe ich im Genethliakon

In seiner Metaphysik *) stimmt H. mit alteren

Entwicklungsstufen des Platonismus darin iiber-

ein, daB er keinerlei Hypostase iiber dem Demi-

urgen kennt. Dieser ist ihm die einzige uber-

weltliche Gottheit, der WeltschOpfer und -lenker.

Dabei ist aber die allgemeine Lehre des Plato-

nismus von zwei (Gott und Materie) odor, _faHs

die Idee, die voi/an &eov, als besonderes Pvinzip

iur Robert 144ff. zu zeigen versucht, daB der 30 Gott zur Seite gestellt wird, drei Prinzipien zu

alexandrinische Neuplatonismus, dem H. angeh6rt
:

seine eigene Entwicklung hat, die zwar durch die

grofien spekulativen Neuplatoniker der Richtung

des Iamblich und Proklos beeinflufit wurde, im

Grunde aber doch eine selbstiindige Tradition er-

kennen lafit, deren Hauptkennzeichen eine im

IJnterschiede von der komplizierten Metaphysik

jener Philosophen sehr elementare ireoXoyia ist,

mit der cine von iamblichisch-.-n Grardsritzen

gunsten eines strengen Monismus aufgegeben.

wahrend auch der Neuplatonismus den Gegen-

satz von Demiurg und Materie als abgeleiteten

Dualismus unterhalb des iv bestehen liefi. Nach

II. schafft der Demiurg durch den bloBen Willen

aus dem Nichts. Hier wird sich die Annahme

christlichen Eintiusses schwerlich abweisen lassen.

Daneben geht in der Anschauung vom Schaffen

xar' ovalar (Phot. 463 a 30fT) ccht Neuplatoni-

wenig berOhrte verhaltnismiBig niichteme Exe-40sches einher. Ebenso haben auch H.s Vorstel-

Mse platonischer, aristotelischer und sonst koni- lungen von ngovoia und einaousvij wahrschem-

lich christ'.iche Einwirkungen erfahren. H. kniiptt
platon

inentierter Schriften Hand in Hand geht. Damit

rflckt H. in cine andere Beleuchtung. Er gewinnt

als einer der Hauptvertreter jenes alexandrini-

schen Neuplatonismus erheblichos Interesse und

verdient eine eingehende Behandlung, die ihn zu-

nachst mit Ammonios Hermeiu und seinen Schu-

lern Asklepios, Olympiodor, Philoponos, Simpli-

kios — der aber auf der Grenze des alexandrini-

hier an die schon im mittleren Platonismus (A!-

bin 26 p. 179, Off. Herm.) vertretene Beschran-

kung der ufiaouhij auf die Zuteilung bestimmter

Folgen an unsere frei gewiihiten Handlungen an,

ersetzt aber die fiir Christen — wie Nemesios

p. 306 Matth. ausfiihrt — anstoBige avayxrj dieser

Zuteilung durch das richtende und erziehende

schen und des athenischen Neuplatonismus steht — 50 Walten der Gottheit, die zum Zwecke unserer

und den Olympiodorschulern Elias und David,

ferner mit Synesios zu vergleichen hatte. Sie

muBte weiter die Faden verfolgen, die seine An-
schauungen mit fruheren Stadien des Platonismus
— Albin, Apuleius, Maximus Tyrius, der plato-

nischen Doxographie bei Diogenes Laertios, Hippo-
lytos u. a. — verbinden. Sie hatte ferner den
vod Plotin, Porphyrios, Iamblich und den Athe-

nern herflberreichenden Einwirkungen nachzugehen

sittlichen Hebung unsere guten und schlechten

Handlungen durch ihre Folgen vergilt, wobei die

Gerechtigkeit der Gottheit nach verbreiteter An-

sicht durch die Annahme von Vergehungen in

einem fruheren Leben gewahrt wird. Zur Welt-

bildung durch Verkniipfung der owuaxixi] rpvan

mit der da<!>fiaxoi brj/tiovgyia (Phot 461 b lOf.)

vgl. Albin c. 13 p. 168, 6f. Die Lehre von den

Abstufungen der Wesenheiten (unter dem Demi-

und die gerade in Alexandreia besonders nahe-60urgen die innerweltlichen Gstter, alsdann die

liegende Mflgliehkeit christlicher Einflnsse im Auge
in behalten. Wenn H. sich nach Phot. 173 a

32ff. tor seine Vbreehungs- und Vergeltungslehre

auf Plotin, Origenes, Porphyrios, Iamblich und

•^

*) Legt die Ausgabe Ton R. W(arren), Lon-

don 1742, nicht, wie der "Verfasser angibt, die

Ton Needham zugrunde.

Engel, Damonen und Heroen, unterhalb dieser die

Menschen, die die Grenze der Xoytxd nach der

Seite der SXoya bilden (Phot. 461 b 13ff. C[omm.

*) Das Nahere flber diese und insbesondere

ihr Verhaltnia zu christlichen Lehren siehe in

meinem Aufsatze .Christlich-nenplatoniache Be-

ziehungen' Byz, Ztschr. XXI (1912) Iff.
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in aur. carm.] c. 3 u. 0.) kennzeiclmet sich be- Zu der wichtigen Eolle, die der ogdos Xoyos bei

sonders durch die Terminologie (Phot. 461 b 39ff.) H. spielt und die sich noch durch weitere Stellen

als neaplatonisch (zu den Unterscheidungskriterien (z. B. 432 a 8. 448 a 12. 15. 449 b 2. 459 a 13f.

Procl. inst. theol. 184; zum Gegensatze ovgdvta 483 a 12) belegen licBe, bildet bei Albin 183,
aWegia Procl. in Tim. I 136, 31). 3ff. ein Analogon die Wiedergabe des platonischen

In Psychologie und Ethik zeigt H. die schon dot-a ervo/uo? (resp. 4 p. 433 C) durch ogdos Xoyos.

fiir den rnittleren Platonismus charakteristische Man vgl. ferner Albin 183, 11 mit C438b lOf.

Vermischung Ton Platonischem, Aristotelischem Auf die Seelenteile bezw. -krafte werden in

and Stoischem, unterscheidet sich aber durch den fiblicher Weise die Tier Eardinaltugenden und ent-

Mangel einer ausgeffthrteren Nuslehre und das 10 sprechenden Laster Terteilt. Fur die platonische

damit zusammenhangende Fehlen der paradeigma- ooyta tritt, wie gewOhnlich im spateren Plato

-

tischen Tugenden sowie durch die Einfachheit nismus, die stoische ygortjotg ein: C 433b Iff.

seiner Tugendstufen iiberhaupt sehr wcsentlich a 21ff. 436a 15ff., Tgl. z. B. Albin 182, 21ff.

Ton Plotin und seinen Nachfolgern. In der Seele Die oaxpgoavvq ist, abweichend Ton Platon, die

scheidet H. platonisch Xoyixdv (Xoyiofios), {fopi- spezielle Tugend des emilvfitjzixdv. Ebenso bei

xov und im&vfitiTtaov (C433a 22ft). Die beiden Albin 182, 23. Die dtxatoovvri erscheint in dop-

letzteren werden nach aristotelischer Terminologie pelter Funktion, im platonischen Sinne als Ge-

als siadrjTtxal Swdftsts zusammengefaBt (431 b samttugend und im aristotelischen als die das

13). Anderwarts heiBt der Gegensatz Xoyixdv— drdXoyov wahrende Spezialtugend: C 433 b 2ff.

SXoyov (432 a 17f.), kcyuctj ovoia—dXoyla (433b 20 435b 19ff. 436 a 16ff. Terglichen mit 433b 20
24ff.). Vgl. dazn Albin p. 152, 14. 156, 30ff. (fiber die Lesung Mullach 61 der Sonderansgabe).

173, 9f. 176, 33. Dabei tritt im dv/ttxov die 435 a 20ff. Vgl. zu dieser Doppelbedeutung Herm.
dem Xoyixdv befreundete Seite zurtick. Es ist XLI (1906) 610f. Mit der platonischen Grund-
wesentlich eine der obersten Seelenkraft wider- auffassung des Verhaltnisses der Tugenden zu den
strebende Gewalt (431 b 2ff.), insbesondeTe der Seelenteilen Tercinigt sich nun aber die stoische

Zorn (431b 13ff.). Ahnlich Albin p. 177, 3ff., Anschauung, nach der dixaioovvri , avdgeia und
wo auch die gleichen — ubrigens in ahnlichem oco<pgoavvtj nur bestimmte nach dem Bewahrungs-
Zusammenhange oft zitierten (Epict. I 28, 7. Gal. gebietTerschiedeneArten der yooV^ow sind. Durch
dogm. Hipp, et Plat. p. 273. 382 Mull. Simpl. diese umfassende Bedeutnng wird die ygovrjois

in Ep. p. 40. 68. 74 und in Cat. 237, 13f. Elias 30 zum Gegenstiick der dixatoovvtj
; jene ist die dgx>),

in Cat. 180, 12. Chalc. in Tim. 183) — Verse diese das nigag der Reihe der Tugenden : C 433 b
Eurip. Med. 1078f. angefuhrt werden. Nur die 6ff. 434 a 3ff. 435 b 21ff. Der gleichen Anschau-
oberste Seelenkraft ist nnsterblich: C 433b 22f. ung huldigt wieder Albin. der 182, 23f. die

Vgl. Albin 172, 8f. 178, 21ff. tpgdvrjois stoisch definiert als bimxfj(ir) dya&wr
Noch fiber der Xoytxfj rpvxfi steht der vovs

:

xai xaxwv xai ovdexegwv und 183, 3ff. die di-

C 462 b 6f. 433 b 24. 460 b 21 ; Tgl. Albin Sgla aus ihr ableitet, wobei insbesondere die enge
164, 16. 180, 5f.; s. auch 169, 37 und 170, 2 Verbindung zu beachten ist, in die C 433b 7ff.

(der xooftos f(j3ov eftxyvxov xai voegov) ; mit C und Albin a. a. O. tibereinstimmend den dg&os
460 b 5f. t<p vopodhji v$ xov xgtxrjv Xdyov em- Xoyos mit der rpgortjots setzen. S. auch fiber

avvdnxovxtg Tgl. Albin 154, 13ff. ... 6 iv i?/«>- 40 Hierax Herm. XLI (1906) 595f. Cnterstlitzt wird
vovs, , . . ogyavov oyvoutbv xgtxtxov . . . Xoyos <pv- die Annahme einer Vorzugsstellung der <pgdvt]ots,

olxos. Im vovs liegt, iusofern auch die Gottheit der Tugend des oberen Seelenteiles, noch dadurch,
vovs ist, unsere Verbindung mit der Gottheit: dafi das aXoyov alB solches uberhaupt keine Tu-
C 453 a lCf. 454 a 11. Albin 179, 37 Tgl. mit gend besitzen, avdgeia, ooxpgoavvt) und die durch

180, 5. diese mit bedingte dixaioovvri also nur Folge-

Wie der vovs bildet auch der aristotelisch- erscheinungen der Tugend des oberen Seelenteiles

stoische ogdog Xoyos die Brficke zwischen Gott sein kOnnen: C 433 b 24ft Albin 183, 34ff.

und Mensch. Wir besitzen ihn <oaneg xivd Ivoi- Die Tugend des Xoyixdv wird durch Unterricht,

xov fcdv (C 441 a 13). Ist die Gottheit die xc- die des SXoyov durch GewOhnung Tennittelt: C
zcogio/ievri dya&utv dg%ri, so ist der dg&og ^dyos 50 432 a 17f. Ebenso Albin 177, 13f. 184, 1.

die hvnagxovoa (scU. raij XoyixaXg ovoiats) C Neben diesen platonisch-stoischen Elementen
439 a If. A6yw de ogticp neideo&ai xai &e<p geht nun einher der mit der peripatetischen Schei-

xavxdv loztv C 453 a 3f. Stoisierend wird 453 a dung Ton theoretischer und praktischer Philosophic

1 der ogdos Xoyos dem Xoyixo} xaxd qpvoiv Sia- in Parallele gestellte Gegensatz Ton dXtjdtta (0«u-

xe&erxi gleichgesetzt. Der ogdos Xoyos ist die gqttxi) aXr/deta, deaigtjxtxf] agexrj) und aQtxij (xo-

Norm fur unser Handeln. Was naga xov 6g&6v Xixixi) agetrj, (tovXcvxtxi/ dgnr/, tj&ix ) agrrij, xga-
Xoyov, naga xov fleibv vdfiov ist, hindert die in xxixai dgtxal) : 416 a 8ff. b 14ff. 447 b 7. 462 b
der Weise des ganzen spateren Platonismus (Tgl. 6. 16f. 471 a 8ff. 479 a 12. 463 a 2. 468 a 24.

Gott. geL Anz. 1909, 542f.) auf Grand Ton Pla- Phot 464 b 10 und an Tielen anderen Stellen. Die
tons Theaet. p. 176 B als Telos gesetzte (C 416 a 60 ethisch-praktische Tugend befreit tod der dem
21f. 417 a 8f. 446 a 2. 449 a 15. 16. 18ff. 453 b Leibe entspringenden dXoyla und steht damit als

9f. 454 a 8 u. 0.) Verahnlichung mit der Gott- Unterstufe im Dienste der die hOchste Vollendung
heit (459 b 17ff.). Dieser Sgfioe Xoyos ist ipvott desMenschenbildendenWahrheitserkenntnis (416 a
ivd>r xai fyytygaftfiiro; (xfi drdpowrot) yn>xS)- 4ff. u. 0.). In peripatetischer Weise werden die

C 438 b 101 Die Schleehtigkeit der Seele ist eine Tugenden als fi*o6rt)xtt charakterisiert C 458 b
Abwendung Ton ihm (C438b 8ff. 441b 3. 474a At 459 a 8ft (446a 17ft 457 a 9t b 12), wie eg

231), die Erinnerung an ihn and die Hinwendnng auch bei Albin 184 a 13ft und Apnleius de Hat.
in ihm ist fdttliche Besserong (441b 16. 28f). 2, 5 p. 1(8, 11 Thorn, der Fall ist GegenOber
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den audi) ist F.s Standpunkt derderMetriopathie: bestehenden Leibe ausgestattet sein, der, wie die

C 416 a 9. 463 a 5. 471 b 21f. 473 b 7f. (C 471 a Seele beim Eintritt ins Irdische mit dem SXoyov

7ff. ist freilich Ton x&v nad&v dnuXXayrj alsEr- behaftet wird, so seinerseits mit dem irdischen

gebnis der noXtxixfi dotnj die Rede; zu diesem Leibe eine Verbindung eingeht (C 478a 5ft).

Cbergang ins Stoische pafit auch der Vergleich So erwachst eine neue Aufgabe, die Ton jener

der Jt&dr, mit voofoaxa). Vgl. Albin 186, 15. dritten Philosophie zu lesen ist: wie AieXoyott)

184 17ff VVXV von ^er DXoyla, so muB sich dae avyoetdee

In diesem platonisch- aristotelisch -stoiBchen ow/ia Tom irdischen Leibe befreien (C 478 a 20ffi).

Synkretismus, zu dessen Beurteilung auch die Dar- So tritt dem noXixixov das xeXioxixor, dem diese

stellung der peripatetischen Ethik dureh Areios 10 Befreiung obliegt, zur Seite, beide zusammenge-

Didymos bei Stob. Eel. II 116ff. W. sowie das faBt unter dem ngaxxixov (C 482 a 12ff.). Diese

sonstige Material fiir die Ethik des Antiochos Beinigung des atherischen Leibes ist naturlich

(Tgl H Strache De Arii Did. in mor. philos. auch in ihren Mitteln eine kcrperlichere, sie toII-

auct'oribus Berl. 1909), die ethischen Neupytha- zieht sich durch aufiere religifise Handlungen,

goreerfragmente bei Stobaios, Plutarch u. a. her- Weihungen, Enthaltungen (C 479 b 2ft 478 b

anzuziehen waren, ist nichts spezifisch Neuplato- 21ft). Die noXtxuti) yiXoootpla ist charakterisiert

nisches Auch die starke Betonung der Keini- durch die Gesetze, die xeXeoxixr/ durch den staat-

gung Ton der aus dem Leibe erwachsenden lichen Kult (482 a 19ff.). Naher werden in der

dXoyia erklart sich zur Genfige aus den Vor- Methode der Befreiung des avyoetdk^ oiyia die

aussetzungen des pythagoraisierenden Platonis- 20 xeXcaxixoi xa&agfioi und die iegaxixi) dvayroyt]

mus und hat ubrigens auch ihre PaTallele bei unterschieden, die inkonsequent mit den der theo-

Albin p. 154, 4, wo die Philosophie als Xvois retischen Beinigung der Xoytxp yvxn dienenden

xai Jicgiayrayri xpvxfjs &no o<b/iaxos bezeichnet Disziplinen, den /jaihji*axixai imoxijfiaf und der

wkd (s auch Plat. Phaed. 67 C). Auch wenn dtaXsxxtxt) in Parallele gesetzt werden (C 481 a

C 417 a Iff 462 a 5ff. 15ft 463 a 4ff. in Berfih- 22ft). Da die Beinigung des avyoeides o&fia in

rung mit Plotin I 2, 7 a. E. gesagt wird, die Anknupfung an Vers 67 des Goldenen Gedichtes

politische Tugend mache zum guten Menschen, als xdtiagais xax il-oxfiv Terstanden wird, so hat

die Wahrheitserkenntnis zum Gott, so bietet die man auf sie jedenfalls auch die selten erwahnten

aristoteUsche Hochschatzung der Theorie in Ver- xatiagzixal dgexai itu beziehen, fiir die m dem

bindung mit der dficlojois <?e<j> als Telos eine 30 rein psychischen Tugendsystem des H. kern Platz

ausreichende Erklarung, ohne daB man genOtigt ist. Phot. 464 b 5f. xai rats xa&agxtxais agsxals

ist an die neuplatonische mystische Vereinigung lavxov xagadovxa xrj ngos (idvtjv xtjv hgav xtlet-

mit der Gottheit zu denken. Am ehesten beriihrt coaiv dvayoryfj wurde dazu wohl strmmen, zwei-

neuplatonisch C 433 b 23f. : ngoyyov/ieva>s jag feln liefle sich iiber C 422 b 7.

al agexal <uro voC sis yvxhv Xoyixijv md/ixovxai Die Beurteilung dieser Lehre hangt zunachst

xai xavxtji tidv olxetov eldog. Das bei H. auch Ton der Entscheidung dariiber ab, woher die An-

sonst mehrfach Torkommende iXXd/iaav gehCrt, schauung Ton einem avyoeides o&fia zu H. ge-

wie z. B. auch das sehr haufigc ngos Qedv rai- langt ist. Spezifisch neuplatonisch ist auch diese

oxgoyj), zu den Ton H. der neuplatonischcn Ter- nicht. Schon Origenes kennt sie in seiner wahr-

minologie entnommenen Ausdrucken, und auch 40 scheinlieh 248 n. Chr oder wemg spater (Bar-

sachlich erinnert der Satz an Plotin I 2, 6f. Aber denhewerll 128) TerfaBten Schnft gegen Celaus

es ist fflr H. charakteiistisch, daB Ton den Vor- II 60 p. 183, 9 Koetschau, und nach dem Wort-

stufen der dgerrj im Nus, mit denen gerade Plotin laut der Stelle scheint schon Celsus sie beriick-

sich sehr eingehend beschaftigt, bei ihm nirgends sichtigt zu haben. ....
weiter die Bede ist und seine ganzen Ausfrh- Eine allseitige Darstellung der hierokleiscnen

rungen wesentlich nur die yivxv als Sitz der Tu- Dogmatik ist hier nicht moghch. Das Gesagte

gend bertlcksichtigen. Erst recht fern steht H. wird genflgen, urn zu zeigen, daB H. Plotin, Por-

mit seiner zweistufigen Tugend den komplizierten phyrios und ihren syrisehen und athenischen Nach-

Tugendskalen des Porphyrios und der Neuplato- folgern gegeniiber eigene Wege einschlagt, die schon

niker der iamblichisch-proklischen Bichtung. 50 wegen der ceuplatonisch-christlichen Beziehungen

DaB geschilderte ethische System erfahrt nun innerhalb des alexandrinischen Kulturkreises einer

gelegentlich dadurch eine Erweiterung, daB die Verfolgung wert sind. Einen kurzen Bericht fiber

praktische Tugend gespalten wird. Wahrend wir die Hauptlehren bietet Zeller Phil. d. Gr. Ill

zumeist nur Ton dgexi} und aXr/Vcia und den bei- 2* 813ff. .

den ihnen entsprechenden Teilen der Philosophie Von Schriftstellern , die H. kannte, ist Epi-

hOren, erfahren wir C 477 b 27 von xgixov xt ktet namhaft zu machen (Tgl. meine Schrift ,Hie-

<piXooc<plas yevoe. Das Nahere fiber diese Drei- rokles d. Stoiker1

30). C 420 b lift ist Porphy-

teQnng wird 478 a 23f. b 18ff. 483 a 9f. geboten. rios' Schreiben an Marcella (c. 11. 16) oder eine

Es handelt sich bei dieser dritten Philosophie urn mit diesem gemeinsame Quelle (Tgl. C 420 b llff.

die Sorge fur das aiyottdis o&fia (ojij/ia). Sind 60 mit Porph. c. 16 Anf. Sext sent. 381) benutzt.

die GestirngOtter in ihrem ToUkommenen, fehler- DaB H. in seinem WeTke xtgl xgovoias Gewahrs-

losen Zustande mit einem Leibe bekleidet, so mann des Ncmesios ffir seine Angaben fiber Am-

sebien es unmOglich, beim Menschen nur den monies Sakkas gewesen sei, Termutet Zeller Phil.

irdischen, dureh den Fall der Seele ihr ange- d. Gr. m 2* 505ft, der Ton dieser Vernratung

fasten leib antnsetzen. Was Ton den Gflttern in der Frage nach den Anfangen des Nenplato-

galt, mufite auch von den Dlmonen gelten, and nismus wichtigen Gebrauch macht Ua steht

aneh die mensehlichen Seelen muflten vor ihrem aber neben dem schon von anderer 8e^» Be-

Falle mit einem aus reinerem (atherischem) Stoffe merkten entgegen, daBNemesios c. 38 p. 306ft, ohne
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H. eu beriicksichtigen, die Elfj.aQi.dvri -Theorie spa-

terer Platoniker gerade in dem Punkt bekanipft,

in dem sie von H. ganz im Sinne des Nemesios

abgeandert worden ist, wodnrch wahrscheinlich

wird, daB Nemesios die Schrift des H. ttberhaupt

nicht gekannt hat.*) Eine christliche Bearbei-

tung des Kommentars besprieht Jules Nicole Un
traite de morale payenne christianise

-

, Geneve 1892.

[Praechter.
1

rich Gelzer entdeckte Georgios Kyprios in den

ersten Jahren des Kaisers Phokas eine ahnliche

Statistik zusammengestellt , die den politischen

Bestand des Keiches unter Kaiser Maurikios gab

(vgl. Gelzers Ausgabe bei Teubner p. XVI. XIII.

VI). Das Biichlein des H. will ausdrucklich die

politische, nicht die kirchliche Geographie dar-

stelleu, wie die ganz knappe Einleitung biindig

ausspricht und auch ein oberflachlicher Vergleich

19) Hierokles aus Alabanda in Karien ist mit 10 mit der herkommlichen Form der notitiae episeo

seinem Bruder Menekles, der regelmaBig neben

ihin genannt wird (auch Strab. c. 661), um die

Wende des 2.—1. Jhdts. v. Chr. Hauptvertretei

der asianischen Beredsamkeit. Cicero schatzt ihn

als Redner von ausgesprochener Begabung (or.

231), freilich se'raeu 3ruder als den bedeutenderen

(Brut. 325); er hebt an beiden Originalitat und

Beichtum an Einfallen und den gezierten Parallelis-

mus in derGedankenentwicklung hervorund scheidet

patuum bekraftigt. Aber ebenso gewiB haben

diese 'iwtitiae episcopatuum, die im allgemeinen

die Kirchenordnang der Kaiser Iustinian und
Heraklios aufzeigen, das Vorbild der Reichsstati-

stik geliefert. Untriigliehe Spuren weisen sogar

auf unmittelbare Beniitzung hin. Die Bischofs-

listen fiihren die Ortsnamen der einzelnen Bis-

turner der Kirchenprovinzen regelmaBig im Gene-

tiv mit vorgesetztem Artikel 6 an, wozu man

ihre Art ausdrucklich von einer zweiten Form des 20 hnioxonos zu erganzen hat. Dagegen nennt H.

Asianismus, die reine Wortkunst war (Brut. a. 0.,

vgl. Noiden Kunstprosa 139f.). DaB H. und

Menekles Schule machten, bezeugt de or. II 95:

ut Iwdie Alabandensem ilium Meneclem el cius

fratrem Hieroelem. quos ego (d. i. M. Antonius)

audivi , tola imitelur Asia; daB auch H. auf

Apollonius und Molon gewirkt hat, die aus Ala-

banda stammten und spiiter die beriihmte Schule

in Rhodos leiteten, laBt sich aus Strab. c. 655

die politische Provinz, den Titel ihres Vorstehers

und darunter die Stadte im Nominativ. Aber ein-

mal, 673, 9, lesen wir, wie in den notitiae, 6

Tiiipgtd&ojv, und an nicht wenigen leicht zu fin-

denden Stellen steht der Stadtname im Genetiv

(vgl. Gelzer a. a. 0. VIII). Das erklarfc sich

nur, wenn die Bischofslisten direkt als Vorlagen

gedient haben. Im ganzen enthalten sie mehr

kirchliche Sprengel, als H. Stadte aufzahlt. Wir

folgern, wo freilich nur Menekles als Lebrer ge- 30 linden aber auch Gemeinden von ihm genannt,

nannt wird. Jedenfalls sind H. und Menekles

gemeint, wenn Dionys von Halikarnass nsgl rcov

oQyaioiv yrjTOQcov 447 E. die asianische Beredsam-

keit als Kagixov ri xaxoi> bezeichnet. Vgl. auch

Blass Die grieohische Beredsamk. von Alexander

bis Augustus 62f. E'.n AiorvoixXi); 'hooxlcovg

'AXafiavdevg erhalt 237/6 v. Chr. oder 234/3 v. Chr.

in Delphi die Proxenie (Philol. LVIII 67 n. XI),

die in jenen fehlen, und dfirfen aus s'olchen Be-

obachtungen schliefien, daB H. das statistische

Material auf Grand anderer, aber doch wohl amt-

licher Quellen kritiach geprfift, ausgewahlt und

erganzt hat. Die Anordnung der Provinzen ist

eine gut geographische , wahrend fur das bunte

Durcheinander der kirchlichen Verzeichnisse die

liierarchische Banggliederung maBgebend war.

Die Einleitung des Synekdemos gibt als Ge-und Pom tow bemerkt dazu, es sei nicht un „ _

inoglich, dafi Vorfahren des beruhmten Rhetors 40 samtsumme 64 Provinzen und 935 Stadte, der

in dem BeschluB genannt seien . obwohl sich Text, den wir lesen, zahlt nur 912 Namen stadti-genanu

,der Name 'hgox/.ijs gerade in Karien auch sonst

haufiger findet' (ein hgoxlfjg Mevexltvi aus Hali-

karnass erscheintIG XII 3. 168 Z. 55 auf einer In-

schrift von Astypalaia, die nach Hiller v. Gart-
ringen ins 1. Jhdt. v. Chr. gehorfc).

[Radennacher.]

20) Hierokles stellto in der Zeit Iustinians und
vor 535, wie schon Wesseling bewiesen hat,

seher Gemeinden. Nun bemerkt G e 1 z e r (B. Phil.

W 1894, 196), daB die der zweiten Handachriften-

klasse eigentttmliche Verkiirzung des Textes wohl

nicht zufallig sei, sondern eine im 10. Jhdt. an-

gefertigte neue Ausgabe des Synekdemos anzeige,

welche die endgultig dem Reiche entrissenen Pro-

vinzen der ehemaligen DiCzese Oriens und Aegyptu*

wegliefi und so ungefahr den neueren Bestand des

ein avrexdrjfio; betiteltes, historiseh-geographisch 50 bvzantinischen Reiches darstellen wollte; die weeh
-- - -

•
•

selnden Ostgrenzen machten die3e Arbeit freilich

nur unvollkommen durchfuhrbar. Ahnlich, mOchte

ich glauben, erklart sich wenigstens teilweise die

Differenz der Zahlen des den beiden Hmdschriften-

klassen und dem von Konstantin benutzten Codex

gemeinsamen Archetypos. Weitere Untersnchungen

mussen dariiber vOllige Klarheit bringen. Jetzt

laBt sich zweierlei aufuhren. Einmal macht der

Auszug Kaiser Konstantins mehrere Stadte nam-

selir wertvolles Verzeichnis der Provinzen und
Stadte des ostrdmischen Reiches •zusammen, wir

wissen meht, ob in hoherem Auftrag, aber doch

jedenfalls naoli amtlichem Material. Lebensstel-

lung und Schicksale des Mannes sind vollig un-

bekannt. Kaiser Konstantin Porphyrogennetos, der

in seinem Werke tiber die Themata des byzantini-

scben Reiches neben den Etbnika des Stephanos

den Synekdemos reichlich benutzt und fur langere

Stucke wsrtlich ausgeschrieben hat , nennt den 60 haft, die bei H. fehlen, so in der Provinz Make-
•'-" >'•

donien Ithapolis, auf Kypros Nemenos, vn_Ar-

raenien ein Kastell Koron, das freilich eher eineu

eigenen Zusatz des Kaisers darstellt (Bnrck-
hardt). Zum anderen ist die Statistik der Pro-

vinz Mesopotamien mit nor einer Stadt, Amida,

ohne Zweifel unvollstandig oder spater absichtlich

gekurzt, wie schon Wesseling vermutet hatte

and neuerdings Gelzer in seinen vortrefflichen

Autor ygau/iaiixog , mit welcher Berechtigung,
steht dahin. Die Wertacnatzung des Kaisers zeigt

aber zur Gentige, dafi es in Byzanz weder in amt-
lichen Archiven noch in der Literatur Besseres

fiber den Gegenstand gab. Und in Nachahmung
des Synekdemos hat wahrscheinlich der von Hein-

*) S. den o. 8. 1482 Asm. erw&hnten Anfsatz.

1489 Hierokome Hieromnemones 1490

geographischen Untersuchungen zu Georgios Ky-

prios illustriert (S. L—LXII).

Vgl. Krumbacher B. L. 417. Gelzer Un-

gedrackte und wenig bekannte Bistiimerverz. d.

orient. Kirche (Byz. Z. 1 1892, 245ff. 358). Topo-

graphische Erlauterungen gab Tomaschek Z.

f. osterr. Gymnas. 1867, 215ff. Nach den Aus-

gaben Wesselings (1735), im Bonner Cor-

pus (1840), durch G. Parthey (1866) hat erst

und alle Geschafte sollten ruhen, soweit sie nicht

der Vorbereitung des Fesles dienten (Gesetz des

Euagoras Demosth. Meid. 10, 518. 25, 525. De-

mosth. Timokr. 29f., 707f. CIG 3641 b, 24ff.).

Aber auch die Tage vor und unmittelbar nach

der Festfeier waren eingeschlossen, schon um den

vou aaswarts kommenden Agonisten und Gasten

Sicherheit zu verburgen, denn vor allem sollten

die Waffen wahrend der I. ruhen (Thuc. V 54).

A. Burckhardt eine auf ausgebreiteter Ver- 10 Bei panhellenischen Festen, also solchen, zu denen

wertung der Handschriften beruhende kritische

Editio geliefert (TeubDer 1893). [Kiessling.]

21) Einer der bedeutendsten Tierarzte des

Altertums, der um die Mitte des 4. Jhdts.

n. Chr. lebte. Er bezeichnet sich selbst in seinem

Hauptamte als Jurist. Seine beiden Bttcher 7ieqI

txncov deganctas sind an Cassianus Bassus ge-

richtet und Hippiatr. p. 5ff. gedruckt. Auszilge

daraus (xegi otQdyov, negl Jivevfiovtag und xeqi

alle Griechen eingeladen wurden, muBte die i.

naturlich von viel langerer Dauer sein. Vor den

Olympien, Pythien, Isthmien, Nemeen zogen die

onoviotpogoi weit umher und verkiindeten tiberall

die ixsxeigia, den Gottesfrieden, dessen Verlet-

zung fur einen Frevel gait und schwer geahndet

wurde (Hypoth. Demosth. naoaitQeofi. XIX 335.

Xen. hell. IV 7, 2f. Plut. A"rat. 28. Insehr. v.

Olympia 4. 10. 13. Stengel Grieoh. Knltusalt.2

faxoc) stehen auch in den Geoponica 16, 9ff. 20 172). Aber auch an andern Festen, an denen

Naheres s. Hippiatrika. [Gossen.]

Hierokome (^ 1e$oxcofxrn Demotikon Isqo-

Ktoftrjtat), Name mehwrer Ortschaften im west-

lichen Kleinasien mit dorflicher oder hieratischer

Verfassung, gebildet durch Ansiedelung um ein

F iligtum, z. B. das der persischen Artemis oder

des klarischen Apollon. Vgl. den Art. Hiera
Kome

man Beteiligung aus andern Staaten und den Ko-

lonien erwartete — wie den Amphiaraia in Oro-

pos — dauerte die I. langere Zeit, bei den Eleu-

sinien z. B. fiinf bis sieben Wochen (Ditten-
berger Syll. 646b). Lukian Ikaromen. 33 laBt

den Zeus eine I. von vier Monaten ansagen. Vgl.

Daremberg-Saglio V 174. Schoemann-
Lipsius Griech. Altert. II 464t. [Stengel.]

Hieromnemon. 1) Athenischer Archon im
1) (ij 'hooxcafti] [Etbnlkon legoxn/iijiai, var .

Hierocomitae (Itazismus)| = ein geweihtes Dorf, 30 J. 310/9. Diodor. XX 3. Dionys. Hal. Din. 9

Plin. n. h. V 126) eine Ortlichkeit, im kleinasia- p. 650, 4. Marm. Par. bei Jacoby B. 22 S. 23.

tiscben Teuthranien. die zur Zeit des Naturfor- 200. IG II 237. [Kirchner

'

schers zum Gerichtsbezirk (eonventus) von Pcr-

gamon geh'jrte, genannt zwischen den Mygdones,

Bregmeni und Perperenern.

2) Ortlichkeit mit einein Heiligtum und einer

Orakelstatte des Apollon in der Nahe von Tralleis

in Lydien und unweit des Maiandros gelegen.

Der rOmische Consul Cn. Manlius Vulso zog 189

2) Nach dem Gemmenglossar bei Plin. n. h.

XXXVII 160 ein Halbedelstein : Erotylos aim
amphicomos sine hieromnemon ,Demoerito' lauda-

tor in argumentis diviwtionum. [Hepding.]

Hieromnemones (leQOfir^/iorn;). Die H. sind

Sakralbeamte, die ihrem Namen und wohl auch

ihren Obliegenheifcen nach den profanen fiyrjfiores.

v. Chr. von Ephesos aus daranvorbel. Liv. XXXVIII 40,Merkern', (s. u.) entsprechen. Sie sind an folgen

13. Le Bas-Waddington Voyage Arche"ol. ' " ' *>.=!-— *.i —
Expl. des Inscr. Ill 390 nr. 1652. Ramsay Am.
Journ. of Arch. IV (1888)272. Sterret Epigr.

Journey in As. Min. (1838) 7, 4. Imh oof-
Blum er Lyd. Stadtmiinzen 8, 2. Die vermut-

liche Lage ist von H. Kiepert FOA IX ange-

deutet. [Bttrchner.'l

Hterolophos (6 'hgoXoyo; Plin. n. h. V 126

[= der geweihte Hiigel]). Ein Gebiet, das zur

den Orten belegt (in der Reihenfolge der IG)

:

Attika. IG II 784: zwei H. des kynosargi-

schen Herakles verkaufen ein Grundstiick bei Alo-

peke ; auch mit anderen attischen Heraklesdiensten

erscheinen H. oder Mnemonen verbunden (IG II

604. 603), vgl. A. Mommsen Feste der Stadt

Athen 166. Auch Aristoph. Wolk. 624 ist viel-

leicht mit Starkie The Clouds of Aristophanes

329 auf lokale H. zu beziehep.. Inschriftlich be-

Zeit des Naturforschers Plinius zum Gerichtsbe- 50 zeugt noch ein Dekret des yevo; SaXautvlov IG
zirk (conventus) von Pergamon im kleinasiati

schen Mysien gehOrte, genannt zwischen den Tia-

renern und den Hermokapeliten. G. Radet hat
(LaLydie [1893] 316, 17. 318, 18) angenominen,
daB H. una Hierokaisareia in Lydien (s. d.) die-

selbe Ortlichkeit seien. Gegen ihn wendet sich

Imhoof-Blumer Lydiscbe Stadtmunzen 9. Er
bezweilelt, dafi Prusias II. von Bithynien einen

anderen Kultort der persischen Artemis ausge-

plundert hat als den bei Hierakome—Hierokai- 60
sareia. S. den Art. Hiera Kome. [Burchner.]

'ItQofii)Tia heifit heilige Monatszeit, d. h. Fest-

zeit Zunichst bezeichnet das Wort die Festtagc

selbst (Thuc. Ill 56. 65. Harpokr. Hesych. Suid.

Phot Etym. M. s. isgonqrla. Schol. Pind. Nem.
Ill 2). Wahrend derselben tanden keine Gerichts-

verhandlungen statt, es durften keine Auspfan-
dungen oder Exekntionen vorgenommen werden.

II 5, 597 d in Z. 18 neben dem agxcov und einer

anderen BehGrde xal tov; legopivrj/ifova;. Die

Eleusinicr betrauen mit der Ausfuhrung eines Ehren-

dekrets IG II 5, 614b = Dittenberger Syll.

2

192 (Anf. d. 3. Jhdts. v. Chr.) zdv dq/i]agxov xal

iovi h[g]o[iivfiu]ova;.

Nemea. Ein sehr unvollstandig erhaltenes

Dekret fiber die Privilegien der Seriphier bei dec

Agonen('?) IG IV 480 nennt ia0o(?)][ivdfiora;.

Mykenai. Das Dekret IG IV~493 bestimmt.

wohl bei Streitigkeiten fiber die Zulassung von
Knaben zu den Chiren, al htj dafiiogyta e'rj, iov;

iagofivdftova; x[ov; h II'.]ga^ zo(i)<" yovcvoi

xgurjoa; f^Lar xaft) to, J^eFgrjiiiva, diese H. sind

wohl aus der Zahl der stadtischen fur das Herooa
des Perseus delegiert worden (Frank el zn der

Inschrift).

Argos. Die vier laooftrduore; °Hia; am ar-
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givischen Heraion sind den vier dorischen Pbylen

entnommen: IG IV 516. 517; in der Inschrift 517

wird einer von ihnen als Vorsitzender des Kolle-

giums bezeichnet (afinjteve) ; vgl. auch noch die

Fassung Ton IG IV 530 aus romischer Zeit (vgl.

Vollgraff Bull. hell. XXXIII (1909) 183, 2.

J. Baunack Philol. LXIX (1910) 466ff.): dies

ist eine Freilassungsmkunde, in der als Tempel-

beamte bei dem Akt der Freilassung die iago]-

/ivdftorss "Hgas oii[sxi xov SeTvog, des Vorsitzenden, 10

fungieren. Aus der leider auch sehr zerstOrten

Inschiift IG IV 521 ergibt sich, daB den H. bei

Differenzen hei irgendwelchen Kaufgeschaften die

Rolle zufiel, den Schuldigen ztir Verantwortung

zu Ziehen.

Trozen. In der Abrechnung fiber den Tem-
pelbau IG IV 823 (4. Jhdt. v. Chr.) stehcn zuerst

die Einnahmen Z. 1 : Xdpfiaxajnag lagonvapovwv.

IG IV 774 (3. Jhdt. v. Chr.) soil nach Frankel

Mtjrotfikoi u. a., und IG IV 1488 Z. 12 werden

Strafgelder an die H. abgeliefert. 198 n. Chr.

errichtet die Stadt Epidauros Caraealla, Septimius

Severus und Iuiia Domna Statuen ex xa>v iego-

(iviinovix&v nogoiv (IG IV 1157). In diesen spaten

Inschriften flndet sich Datierung eni Ugo/ivri/iovwv.

Vgl. Baunack Philol. LIV (1895) 33. Kafipa-
Sias a. a. 0. 228. Frankel zu den betreffenden

Inschriften in IG.

Lu s o i. Zwei Proieniedekrete aus dem Artemis-

tempel (3.-2. Jhdt. v. Chr.) sind datiert inl

ie[gO(ivaf*ooi xojtg xcgl Aafi-, hezw. e]nl Ugo/tva-

n[ovi] 6ed£et, also dem ersten H. des Kollegiums,

wahrend sonst dort die Damiorgen als hichste

Beamte erscheinen (Osterr. Jahresh. IV (1901)

70ff.).

Tegea. In dem Sakralgesetz fiber die Ver-

waltung des Heiligtums der Athena Alea (Ziehen

Leges Graec. sacr. II 62. Solmsen Inscr. Gr. ad

eine Weihung eines Vereins an dessen verstorbene 20 inlustr. dial, sel. 3 1. Bnck Introd. to the study

Mitglieder sein: es werden darin als Beamte drei of the greek dialects 176_nr. 17) werden neben

laQoJfivdftoves neben dem didxovoe aufgeffihrt.

DaB der Titel H. in derselben Stadt sowohl yon

einer Tempelbehfirde, wie von privaten Vereins-

beamten gefuhrt wird, ist nicht sehr wahrschein-

lich;,so scheint mir denn eine von Poland Gesch.

des griech. Vereinswesens 71 ansgesprochene Ver-

mutung viel fiir sich zu haben, daB wir in IG
IV 774 eine Liste der Festteilnehmer an einer

unter Leitung der H. stehenden Jahresfeier zu 30 o. Bd. II S. 1974 mit Eecht gewandt.

Priester, Hierothytai und Damiorgoi die hiegoftvd-

fiores genannt, und zwar haben sie die Weide-

gebuhren einzutreiben und alle Vorbereitungen

fiir die navdyogoit zu treffen ; von gewissen Straf-

geldern wird die eine Halfte der GCttin, die andere

den H. uberwiesen. Gegen den SchluB aus dem
Vorkommen von H. in diesem Kult auf amphi-

ktyonische Organisation hat sich schon Dfimmler

crkennen haben
Kalaureia. In dem Fragment, das die

Amphiktyonie von Kalaureia furs 2. Jhdt. v. Chr.

bezeugt, IG IV 842, werden lajgofivdnoveg ge-

nannt. Ob dies wie in Delphi die Vertreter der

beteiligten Gemeinden sind (v.Wilamo witz Gott.

Nachr., phil.-hist. Kl. 1896, 164), ist nicht mit

Bestimmtheit zu sageD.

Epidauros. Die vier jahrlich wechselnden

Sparta. CIG 1242 Z. 25 und wohl auch

1290 Z. 3 bezeugen das Amt des Ugopvdficov auch

fur das spartanische Staatswesen, s. Bocckh CIG

I p. 610.

Meg a r a. GewOhnlich wird Plut. quaest.

conviv. VIII 8, 4 dafiir angeflihrt, daB die Priester

des Poseidon hier /. hieBen, und man bringt da-

mit das Vorkommen von H. in den megarischen

Kolonien Byzantion und Chalkedon in Verbindung

iagopydfioves werden wie in Argos den vierPhylen40 (z. B. BouchC-Leclercq 175). Dem Wortlaut

entnommen worden sein. Bis ins 3. Jhdt. v. Chr.

scheinen sie immerpaarweisefungiert zu haben, ahn-

lich wie die delischen lagonoiol (KaftflaSia; To

legov xov 'AoxXfjjtwv cv 'EmSavgqi 229), und auch

innerhalb der einzelnen Gruppen scheint der Vor-

sitz gewechsclt zu haben, da vielfach bei den

Weihungen desselben H.-Paares die Beihenfolge

der Namen verschieden ist Spater bcgegnen in

den Inschriften in der Begel die vier H.; nur am

nach geht diese Nachricht aber nur auf die Hei-

mat des Sprechers Nestor, s. Latychew Bull,

hell. LX (1885) 298.

Orchomenos in BOotien. Bei Freilassungen

fungiert ein ijagofira/ioviioa; 'AcxfXamol, Bull.

helL XLX (1895) 157f., vgl. Calderini La mano-

missione e la condizione dei liberti in Grecia 148.

Delphi. Fur die H. als die Bevollmachtigten

der zur pylaisch-delphischen Amphiktyonie ge-

Ende des 2. Jhdts. n. Chr. weTden wieder nur 50 hongenetfn? kann verwiesen werden auf die Artikel

zwei genannt (IG IV 1155—1157). In spater Zeit

(258 n. Chr.) kommt es vor, daB dieselbe Person

zugleich iegeig xai Ugofiy^/icov xov Scoxrjgog

'AoxXqmov ist (IG IV 994). Die Inschriften IG
IV 957—972. 978-994 stehen alle auf Weih-

geschenken vonH.. meistWaschbecken: es war also

Sitte, daB sie, wohl am Anfang oder Ende ihrer

Amtstatigkeit , eine solche Weihung machten

(Blinkenberg Athen. Mitt. XXIII (1898) 20f.).

von Cauer o. Bd. I S. 1923ff. und Pomtow
o. Bd. IV S. 2547ff. nnd besonders 2679ff., wc

die H.-Verzeichnisse seit dem 4. Jhdt in chrono-

logischer Folge zusammengestellt sind. Vor Kr-

scheinen von IG VIII ware eine Neubeatbeitung dei*

Gegenstands an dieser Stelle verfrtht Es sei

einstweilen noch hingewiesen auf E. Bourguet
L'administration financiere du sanctuaire pythiqne

an IVe siecle avant J.C. 140ff. und Sokoloff

Eine Opferordnung vom Ende des 5. Jhdts., IG60Die delph. Amphiktyonie, Klio VII (1907), 52ft.

IV 914 (Ziehen Leges Graec. sacr. II 54), be-

stimmt bei gewissen Opfern fur den Gott xo

ooxiXog xov Hoot xoC ngdxov, xo 5' Hxtgov oxiios

toi loffoftftvaftoret <pco6o0o). Wahrend in den

Baurechnungen der Tholos der Priester die Zah-

lungen aus dem Tempelschatz macht, erscheinen

in etwae jungeren Urkunden, IG TV 1491. 1492,

statt dessen Up/mta xag cagoftrafioyior oTe fye<upt

Phalanna im Perrhaiberland. IG LX 2, 12

ist eine WeUiung an Apollon Kerdoios von einem

Ugoftyaftovtiaag xol &exi^avX?"x'P 6t^'"K -

Krannon (Thessalien*). In einem Proxenie-

*) Frfiher schloB man aus IG II 88 und II 5,

59b = Dittenberger SylL* 108 auf H. als Be-

amte des xoiror iwr OerxaX&v (Gilbert Handb.
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dekret des 3. Jhdte. IG IX 2. 459 erscheint ein 267 heifit es: on 5' Sv irdlwiia ylytjrat etc ravm,

H. als stadtischer Beamter vor den Gymnasiarchen, dovvat tov Ugoiivr^iova, der hier also eine Easse

vgl. Kip Thessalische Studien 133. zu verwalten hat. SwobodaWien. Stud. X (1888)

Larisa (Thessalien). In einer Freilassungs- 305 nimmt an, daB er die betreffende Summe nur

urkunde IG IX 2, 541, werden unter den stadtischen leihweise aus der heiligen Kasse yorstreckcn sollte

;

Beamten zwei H. vor den beiden Gymnasiarchen ich halte das fiir unwahrscheinlich.

angeffihrt, vgl, Kip a. a. 0. Segesta. IG XIV 291 ist die Ehrung ernes

Issa. Wir linden Datierung nach dem H. Mannes, der sich als iegofiva^ovcmv, fiera tmv

CIG 1830b = J. Brunsmid Die Inschriften u. itooqivUxwv, Verdienste beim Bau xov dvdQcwvog

Mtnzen d. griech. Stadte Dalmatiens 32 nr. 29, 10 xai ras ngoidoas erworben hat. Vgl. auch IG

ebenso in dem Psephisma fiber die Grflndung der XIV 288 a. Er wird also wohl ein sakraler \ er-

Kolonie auf Korkyra melaina im 4. Jhdt. v. Chr. waltungsbeamter sein (Swoboda a. a. 0. 303).

bei Brunsmid a. a. 0. 7ff. = Dittenberger Tauromenion. Aus dieser Stadt smd uns

Syll.2 933, Auch eine Inschrift aus Salona, in eine Beihe von Abrechnungen der Beamtenkolle-

der neben dem Hieromnamon auch eine Priesterin gien, denen die verschiedenen Offentlichen Kassen

zur Datierung angeffihrt wird (Brunsmid a. a. 0. unterstanden, erhalten: IG XIV 423 (= Ditten-

34 nr. 32), wird Issa zuzuweisen sein. berger Syll.2 515). 424—430(2./l. Jhdt. v.Chr).

Tragurion, Tochterstadt von Issa, datiert Neben den raftiai und ar< cpvlaxss stehen die

ebenfalls nach dem Ugofirdfiav und fuhrt aufier- iegofird/iorts, die offenbar die Tempelgelder und

dem noch die Logisten nnd den ygafiuajevs an 20 -schatze zu verwalten hatten. Bei einem Bestbe-

(Brunsmid a. a. 0. 31 nr. 27). stand wird einmal IG XIV 428 .bemerkt: xovtov

Perinthos (ThTakien). In einer Inschrift iegov Aids (es ist der grofite Teil dieses Bests)

eines dionysischen Kultvereins aus der Zeit Cara- und ebenso 430: roixcv dtds (wie oben 10000

callas steht am SchluB folgende Datierung (IGR Talente) xai Aiovicov (kleinerer Betrag). Die H.

I 787): fyt/iovevovTog Zxaxdlov Bagfidgov, lego- waren also Vorsteher der vereinigten Kasse meh-

(iytifiovovvTOsnotviovtovlovoxiviavovxaidexipCvJ- rerer Gotter, des Zeus, Dionysos und viellsicht

<TiotivTOS MoSI/mw xov Kkavdlov, legaxevovrog El- noch einiger anderer' (Swoboda a. a. 0. 304).

xirovs 'Emxxrixov. Ich bin mit Poland a. a. 0. Chalkedon. In der inschiiftlichen Beur-

355 t geneigt, in den beiden ersten Beamten nicht kundung einer Kranzverleihung hellemstischer

Vereins-, sondern Offentlichc Funktionare zu sehen, 30 Zeit, CIG 3794 = Samml. griech. Dial.-Inschr.

,die nur zur Datierung erwahnt werden, zumal III 1, 8054 stehen am Kopf folgende Jahres-

gerade der dgyifiiaxwv mit xai eingefuhrt wird'. beamten: ftaodeve, kgotivdftoiv, ngoqpTJras und vo-

Byzantion. Demosth. de cor. 90 ffihrt ein fioyvkaxes. In einem Proieniedekret, Arch.-epigr.

Psephisma der Stadt an, das datiert ist im lego- Mitt. XVII (1894) 63/4, wird der iegjofivafitor mit

livdpovos Boonogixco, und Polyb. IV 52, 4 be- der inschriftlichen Aufzeichnung der ngo$eroi be-

richtet aus iem Krieg zwischen Byzanz und Bhodos traut

220/19, daB iyevovxo SiaXvcsie cm Kw&wvo; xov Kyzikos. Hier gab es nach den Inschntten

KaXhytixovoi leSourVuovovno; Iv tcu BvZavxicp. Bull. hell. XIV (1890) 535 nr. 1 (angeblich 4.

Auch auf Mfinzen der Kaiserzeit kommt, wie dg- Jhdt. v. Chr.) und 538 nr. 3 (aus der Kaiserzeit)

XfagwgJ und Pao(tUa><;), auch hgoftvaffiovos) vor, 40 ein Kollegium von neun H., vgl. auch CIG 3664

;

s. Pick Numism. Ztschr. XXVLT (1895) 27ff, Hasluck Cyzicus 213.

auch J. Miller o. Bd. Til S. 1144. Wenn auch Tralleis. In einem leider unvollstandigen

diese Mfinzen gewifl nicht als Beweis fiir die Epo- EhTendekret des 3. Jhdts. v. Chr., Bull, hell III

nymie des H. im Byzanz der Kaiserzeit angeffihrt (1879) 466n\, liest man Z. 4/5: xai tors le]go-

werden kbnnen, so vermag ich doch nicht angc- fivtjfloras xai xoiig ngo[nvr)tiova<;P).

sichte der Demosthenes- und Polybius-Stellen fCr Adada (Pisidien). Eine Ehreninschnft IbK

das 4. und 3. Jhdt an der Jahreszahlung nach III 374 bezeugt im Kaiserkult den eigenartigen

H. zu zweifeln (gegen Pick a. a. 0. 40, 65). Titel iego/iv^fiwv Sia /S/ou deov ieoos °}*iac-

(Fur Chersonesos (Taurien) sei eine hochst Andeda (Pisidien). Eine Inschrift Athen.

unsichere Vermutung Latv chews Bull. helL IX 50 Mitt. X (1885) 337f. (wohl 1. Jhdt. n. Chr.) wird

(1885) 298f. notiert, der aus der inschriftlichen datiert nach dem [agt«»>1] und dem Ugofifr^ftov.j

Erwahnung von ovfjfivdfiovei (Dittenberger Hieropolis-Kastabala (Kilikien). In der

SylL« 326, 49) ein Beamtenkollegium erschliefit, Inschrift IGR III 904 ehren Bat und Volk ihren

dessen Vorsitzender den Titel legoftvdficcv trug, Wohltater M. Domitius Valerianus leg. Aug. pr.

ovfifxrdfiwes sei also eine Abkfirzung fur odvic- pr. Ciliciae (wohl 3. Jhdt. n. Chr.) ano xu,v n,,-

gofirdfwris) deov llegaoiag ^gooddwv • Sia jigvxdvtan' xolv .Ttci

Thera. Freilassungsurkunden des 3. und 2. K. IfovXiov) QovXovtor 'Onmavor lovXiavdr. M.
Jhdts. v. Chr., IG XTI 3, 336. 1302, sind nach Avg. 'AaxXr/mddov [xov] 'AaxXt)md6ov xov Ugo-

dea Ephoren und dem Ugjofird/iow datiert ftvrniovog. Der H. wird wohl besonders erwahnt

P a r o s. Die Erganzung der Inschrift IG 60 wegen der Verwendung Ton Tempelgeldern der

XII 5, 297 Ueofivtiftjcrevortos di Kaixdt[ov ist Artemis Perasia.

unsicher. Unbekannt ist die Stadt, die einen leider sehr

Tfcasos. Am SchluB eines Proieniedekrets zerstOrten Besehlufi fiber die Acvxo<pgvt)vd gefaBt

•us dem Anfang des 3. Jhdts. v. Chr. IG XII 8, hat, der unter den magnetischen Inschriften er-

halten ist, Inschr. v. Magnesia a. M. 78; darin

d. griech. Stmatsaltert II 12); Dittenberger werden Z. 23ff. die iteoftyd/iovtt angewiesen, dem
a. ft. 0. erkennt duin wohl mit Becht die del- magnetischen ArchitheoTen eine Geldsnmme als

phischen H. der Thessaler. Geschenk auszuzahlen.
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Das Zeugnis des Plutarch, quaest. conv. VIII

8, 4, wonach H. der Titel eines Poseidonpriesters

war, stelit fiir sich allein. Friiher schloB man
vielfach darans, dafi die H. iiberliaupt .ursprunglich

priesterliche Funktionen hatten (z. B. SchOmann-
Lipsius Griech. Altert. I 4 150. Brunsmid
a. a. 0. 10, 8); aber tiberall, wo wir eingehendere
Nachrichten besitzen, finden wir besondere Priester

neben ihnen bezeugt. Auch der Name besagt
nichts anderes, als daB sie iivrjfioves im Dienste
eines Heiligtums waren. Die alien Lexikographen
(z. B. Photius s. hgoyvfifioves, Bekkar Anecd.
Graeca I 266) leiten den Titel allerdings her naga
to fivrj/toveveiv zcov legtof, aber die Parallelen

•/QctftfiaTsvs : isgoygafiftarsvg, xijgv% : legox fjgv!;,

Taiilas: iegoTtxpla; u. a., sowie das Vorkommen
des einfachen Titels fivijucov auch fiir Sakralbe-
amte (z. B. IG II 603, auch wohl IG XIV 204:
/.tvtj/iovevoa; 'Ayval; QeaT;) sprechen fiir jene Auf-
fassung. Auch die Inschriften bezeugen durchaua
den Charakter der H. als Verwaltungsbeamten an
Heiligtiimern, so verschieden auch ihre Funktionen
an den einzelnen Orten sind (Hermann-Stark
Lehrb. d. griech. Antiqu. II 2 52): wir sehen sie

die grotJen Tempelfeste vorbereiten oder leiten in

Trozen und Tegea, die Aufsicht iiben fiber die

iegh x (!)Qa < so in Delphi und im Heiligtum der
Athena Alea von Tegea; besonders haufig ver-

walten sie das Tempelvermogen, fuhren die heilige

Kasse und treiben die dieser zustehenden Gebiihren
und Strafgelder ein: Delphi, Trozen, Epidauros,
Tegea, Thasos, Tauromenion, Hieropolis-Kastabala,

und in der Inschr. v. Magnesia 78. Ofter wird
die Ausffihrung von Ehrendekreten den H. iiber-

tragen, wohl weil die Kosten von den Ugo/ifr/fio-

vixoi nogot zu tragen sind: Eleusis, Epidauros,
Thasos, Chalkedon, Hieropolis-Kastabala, vgl. auch
die Inschr. aus Lusoi. Bei Freilassungen fungieren
niehrmals R., wohl als Archivare, so in Argos,
Orchomenos, Thera. Damit kommen wir zu einer

\iel besprochenen Nachricht bei Aristot. Pol. VI
5, 4, wonach es in manchen Staaten eine beson-

dere BehOrde gab, bei der Privaturkunden und
Geriehtsentseheidungen niedergelegt und Klage-
schriften eingereicht wurden: xcdovvrai Se hgo-
urq/iore; xai emoiaxai xai nvfjuors; xal rovroi;

aXXa oro/iara ovveyyvg. Wie das alte ,Merker-

amt' allmahlich in das Archivwesen fibergegangen

ist, hat Mitteis Reichsrecht und Volksrecht 17 If.

gut ausgefiihrt. DaC neben dem Titel iivr/fimr

hier auch iegoftvrjua>v in ganz profaner Bedeutung
erscheint, wird man sich wohl daraus erklaren

konnen, dafi in den griechischen Stadten die

Staatsarchive haufig mit Heiligtumern verbunden
waren. Da der Kultus ja durchaus staatlich

urganisiert war, konnte iiberhaupt sehr leicht das

Amt der jiihrlich vom Staate fiir ein Heiligtum
bestellten H. allmiihlich immer mehr seines sakralen

Charakters entkleidet werden. Wieviel davon im
einzelnen Falle noch bewahrt ist, larit sich manch-
mal kaum mehr bestimmen. Jedenfalls gehort
das Amt des H. zu den angesehensten : vielfach

erscheint es in den Datierungen; in Issa, Tragu-
rion, Perinthos, Byzantion fit der H. sogar der
eponyme Beamte. In den meistea Fallen be-
zengen die Inschriften Kollegien von H. ; auch
wenn nur ein H. genannt ist, wird man in der
Kegel, wie z. B. in Lusoi, ein Kolleginm anza-

nehmen haben. Bei den dorischen Stammen war
das Amt besonders haufig.

'hgoftrfftcov erscheint After als tJbersetzung
des lateinischen Worts pontifex, z. B. StraL. V
230. Dion. Hal. antiqu. Rom. VIII 55, 3. X 57,

6, auch wohl in der Inschrift aus Adada. Vgl.

Magie De Romanorum iuris vocabulis in Graecum
sermonem versis 142.

In der griechischen Kirehe lebte der Titel /.

10 weiter als Bezeichnung der zwfllften Wfirde der
Hierarchie, vgl. Codin. de official, palatii Con-
stantinop. I p. 5 Bekker mit den Erlauterungen
137ff. ; weiteres bei Du Fresne et Du Cange
Glossarium mediae efc infimae Graecitatis I 510.

Vgl. Letronne Eclaircissemens sur les fone-

tions des magistrate appeles mnemons, hie'romne'-

mons, promnemons, Me'm. de l'lnst. de France.

Acad, desinscr. VI 1822, 221ff. Bouche"-Leclerq
in Darernberg-Saglio HI 1758?. [Hepding.]

20 Hieron (ro Ieoov, das einfache Appellativum
substantiviert) , Name fiir Heiligtiimer, Tempel,
Vorgebirge, St&dtchen u. a. in alien Gebieten
der alten Welt, wohin Griechen kamen. Ofters

ist dxgov oder axgonrfgiov u. a. hinzugesetzt.

1) (to 'hgav Not. episc. XIII 93) in Lydien
ist so viel als 'AnokXaivog ieoov Nr. 2; ?. o. Bd. II

S. 104.

2) xo 'Ieoov , Bistum in Karien, Not. episc.

I 347. Ill 301. VIII 399. IX 309. X 415. XIII
30 26,5, untergeordnet dem Metropolitan von Stau-

rupolis (Aphrodisias) , vielleicht Umnennung des

bei Ptolem. V 2, 18 (V 2, 15 C. Mull.) genannten
&r)oa (vgl. Ramsav Histor. Geogr. As. Min.

Tafel nach 422). " [Biirchner.]

3) s. o. Bd. in S. 752 Nr. 92. 93.

4) Athenischer Archon (IG II 5, 323b) im
J. 274/3. Kirchncr Gfltt. Gel. Anz. 1909, 440.

Kolbe Att. Archonten 36. [Kirchner.]

5) Archon in Delphoi um 78 '7, v. Chr. (IG
40 H 551 und Jahrb. f. klass. Phil. 1894 500; vgl.

Pomtow unter Delphoi o. Bd. IV S. 2619).

6) Eponvmer Priester auf Rhodos um200 —180
v. Chr. (CIG III praef. I 248—253; IG XII 1.

1149. 2, 995; vgl. Bleckmann KlioXII. 251, 1).

7) Athener, aus der Phyle Aigeis (vgl. L8per
im Zurnal min nar. pr. 1896. Majheft 90f.),

einer von den dreifiig Tvrannen im J. 404 (Xen.

hell. II 3, 2).

8) Athener. aus Aithalidai, Thesmothet um
50 222/1 (IG II 859 d 9; vgl. Pros. att. nr. 7527).

9) Athener, Sohn des Chairias aus Pallcne.

Trierarch um 326'5, 3254 (IG II 808 c 78.

809 d 216).

10) Athener, aus Sphettos, Trierarch um 353 2

und 342 (IG II 795 f 7. 803 c 96. 109).

[Sundwall.]

11) Hieron I., KOnig von Syrakus, zweiter Sohn
des Deinomenes von Gela, zuerst Genosse seines

alteren Bruders Gelon (s. o. Bd. VI S. 1007) in den

60 mancherlei Kampfen, die zur Begriindung der Herr-

schaft fuhrten (Pind. Pyth. 1 47. n 64), dann nach

der Erwerbung von Syrakus (wahrscheinlich 485,

vgl. Busolt Griech. Gesch. IIs 779, 3) von
seinem Bruder zum Herrscher von Gela eingesetzt.

Als solcher stand er dem Bruder 480 am Hime-
ras zur Seite und ward von ihm bei seinem
friihen Tode (478) zum Nachfolger bestimmt,
wahrend der dritte Brnder Polyzalos Gelons Gat-
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tin Damarete mit dem Oberbefehl iiber die Trup-

pen erhielt (Timaios frg. 84. 214 Miill. bei

Schol. Pind. Nem. IX 95; OI. II 29) und dem
vierten, Thrasybulos, wie es scheint, die Vor-

mundschaft fiber Gelons Sohn zufiel (Aristot.

pol. 8, 19. 1312 b). Das anfangs gute Verhalt-

nis zwischen den Brudern dauerte nicht lange,

da H. gegen Polyzalos Argwohn schopfte und

sich zu seinem Schutze mit eigens dazu ange-

mit einigenWendungen auf die eben vergangfinen

Ereignisse hin (v. 17fl. 105ff.). Wenn Diodoros

die Vorgange vom Hiiiegesuch der Sybariten

bis zum Frieden samtlich unter 476 erzahlt, so

folgt er nur seiner bekannten Manier, die An-

fange nachzuholen; das Hilfegesuch der Syba-

riten mag 477 eingelaufen sein; im Herbst land

die Fluciit des Polyzalos statt, und unmittelbar

darauf begann sich Anaxilas zu riihren; sein

worbenen Soldnertruppen zu umgeben begann 10 Tod im Friihsommer 476 und der Friede am

(Diod. XXI 48, 3). Kurz daraui schien sich ihm ^-'" n --° -"— -— -i»;-i,-.~+:-. «^i™+ ™^
eine Gelegenheit zu bieten, den unbequemen

Rivalen loszuwerden: die Sybariten, deren Reste

nach der Zerstorung ihrer Stadt sich naeh Skid-

ros und Laos gefliichtet hatten (Her. VI 21), baten

II. um Hilfe gegen Eroton, und dieser ernannte

zum Ffihrer des Hilfskorps seinen Bruder Poly-

zalos. dessen er sich bei dieser Gelegenheit zu

entledigen hoffte (Diod. VI 48, 4). Der weitere

GeMufl mogen etwa gleichzeitig erfolgt sein.

Nach der Ruckkehr des Polyzalos gait es zu-

nachst, die iibergroBen Soldnermassen aus dem

in Waficn starrenden Syrakus (Pind. Pyth. II

Iff.) zu entfernen; um zugleich der Monarchie

auch auflerhalb der Stadt eine feste Stiitze zu

schaflen, beschloB H., der um diese Zeit den

Konigstitel annahm (nach Schol. Pind. Pyth.

Ill inscr., vgl. Bornemann PhiloL L (1891)

Verlauf der Sache ist nicht ganz klar: nach 20 244 wohl 01. 76, 1 = 476/5), eine Militarkolonie

Diod. XI 48, 5 weigerte sich Polyzalos, den Be

fehl aaszufuhren. whs H. znin Einschreiten be-

wog; nach dem Schol. Pind. 01. II 29 (Timaios

frg. 90 Miill.) brachte er vielmehr den Feldzug

gliicklich zu Ende, wodurch er H. noch verhafiter

ward. Da in beiden Stellen wahrscheinlich

Timaios zugrunde liegt, so scheint auch dieser

nicht gewuBt zu habcn. wclcher Nachricht er

den Vorzug geben sollte, und umsoweniger

zu begriinden. Den Platz dafiir gewann er durch

einen Akt despotischcr Willkfir, wie er indes

auf sizilischem Boden nicht ungewohnlich war

(vgl. Meyer Griech. Gesch. Ill S. 626), indem

er die Einwohner von Nasos und Catana nach

Leontinoi verpflanzte (Diod. XI 49, 1—2); als-

dann besetzte er Catana mit 10 000 Soldnern,

von denen 5000 aus Syrakus stammten, wahrend

die anderen 5000 neu im Peloponnes angeworben

st fiir uns eine Entscheidung moglich: die 30 wurden: das notige Land rmiBten die Sikuler

Versuche aus der Verwendung des Ixionmythos

in I'ind. 01. II weitere Schlusse zu Ziehen, haben

sich als verfehlt erwiesen (vgl. die Literatur bei

Busolt Griech. Gesch. II 798, 3). Sicher ist

nur das eine, daB es bei dieser Gelegenheit

zum offenen Bruch zwischen den Briidem kam:

im Laufe des Sommers 477 fliichtete Polyzalos

zu Theron, der sein Schwiegersohn und zugleich

dnreh Damarete sein Schwiegervater war (Diod.

XI 48, 5. Schol. Pind. 01. II 29).

Die Lage war ziemlich verwickelt. Um diese

Zeit hatten sich zwei Verwandte Therons, wahr-

scheinlich seine Vettern Kapys und Hippokrates,

die Sonne des Xenodikos, gegen ihn emport, ob-

wohl er sie mit Wohltaten iiberhauit hatte (Schol.

zu Pind. 01. II 173). Weiter hatte die Stadt

Hiroera, in der Therons Sohn Thrasydaios em
drBckendes Regiment fiihrte, heimlich Verbin-

dungen mit H. angeknupft und ihm sowohl

abtreten (Diod. XI 49, 1—2. vgl. 76, 2). Di

neue Stadt, die mit Doriern besiedclt war, erhielt

durchaus dorischc Institutionen (Pind. Pyth. 1

(JOff. und Schol. I 1181T) und den Namen Aitna.

Es war die Lieblingsschopfung H.s, der hier als

Oikist heroische Ehren genoB; deswegen lieii

er sich nach dem Wagensiege an den pythischen

Spielen 470 (29 Pyth.) als Aitnaier "ausrufen,

und die Dichter, die seinem Hofe nahestehen,

40 wie Pindar und Aischylos, erwahnen bfters die

Griindung (Plut. Pyth. I: Nem. IX. Hyporch. frg.

82 Bgk. und Aischylos Ahra'ioi. vgl. Schneide-

win Rh. Mus. 1843, 7011.}. Zum Herrscher

Betzte er seinen jungen Sohn Deinomenes ein

(Pind. Pyth. I 58). der aus seiner ersten Ehe

mit der ' Tochter des Nikokles stammte. Die

zweite mit der Tochter des Anaxilaos von Rhe-

gion war kinderlos. ebenso die dritte mit einer

Verwandten Therons von Akragas (Schol. Pind.

Unterwsrfung wie Unterstiitzung gegen Theron 50 Pyth. I 112 nach Philistos und Timaios). Als
- — " - - - Berater stand dem Knaben H.s Schwager Chro-

mios zur Seite (Schol. Pind. Nem. IX 1), de-

spater mit Aristonus zusammen die Vormund-

schaft mit Deinomenes iibernahm (Schwartz
Herm. XXXIV 485 zu Schol. Pind. Nem. IX 95).

Ein Jahr (474) sparer hatte H. vor. neufm

Gelegenheit, iu die italischen Verhaltnisse ein-

zugreifen: auf den Hilferuf Kymes, das von den

Etruskern bedrangt ward, entsandte er ein statt-

angebcten (Diod. XI 48, 6—7). Andrerseits

wollte Anaxilas von Rhegion diese Verwicke-

lungen benutzen, um sich auf Lokroi zu werfen,

das sich in seiner Not an H. wandte; dieser

muBte sich zunachst begniigen, bei Anaxilas

durch seinen Schwager Chromios dagegen Pro-

test zu erheben (Schol. Pind. Pyth. II 36; es

ist wohl moglich, daB mit dem m ... fitycddvwg

in Pyth. I 52 Anaxilas gemeint ist, vgl. o. Bd. I

2084). An sich neigten daher beide Parteien zum 60 liches Geschwader, das mit der kymaischen

Frieden, der denn auch durch Vermittlung des

alten Simonides zustande kam (Timaios frg. 90

Mfill. = Schol. Pind. 01. II 29), als beide

Heere sich bereits am Gela schlachtbereit gegen

uberstanden. H. gab die Himeraeer preis, and
Polyzalos wurde wieder zu Gnaden angenommen,
Anfang Sommer 476 (Diod. XI 48, 8); Pindars

Flotte vereint die Etrusker in einer gewaltigen

Seeschlacht vor Kyme besiegte (Diod. XI 51.

1—2). Damit war die Seemaeht der Etruskci

fiir immer gebrochen: als Stfltzpunkt fiir seine

Maeht grOndete H. auf der Insel Pithekusai

(Ischia) einen Wallenplatz (Strab. V 4, 9). Die

Schlacht wird von Pind. I 74—80 den groBen
Siecen von 480 an die Seite eestellt. was inso-
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fern nicht unrichtig ist, als von da ab die

Etruskergefahr beseitigt war. DaB auch H. sich

der GroBe des Erfolges bewuBt war, erkennt

man daraus, daB von da an auf den syra-

kusanischen Milnzen ein Seetier erscheint, das

sonst den kymaeischen Miinzen eigentiimlich ist,

worauf B u s o 1 1 mit Recht hinweist (II 804, 3,

vgl. Cat. of the Greek coins in the Brit. Mus.,

Sic. 154, 71ft,; Italy 87, 10ff.). Im iibrigen

zeigen die bei Polyaen. I 29, 1—2 erwahnten, 10

weder zeitlich noch ortlich genau festzulegenden

Begebenheiten, daB H. dauernd Italien seine

Aufmerksainkeit zuwandte. In den nachsten

Jahren wurde sie allerdings mehr durch die

sizilischen Verhaltnisse in Anspruch genommen.
472 war Theron von Akragas gestorben; dessen

Sohn und Nachfolger Thrasydaios begann soiort

Krieg gegen II., wurde aber am Akragas in einer

groBen Schlacht besiegt und bald darauf aus der

Stadfc vertrieben. Mit der dort und in Himera20
ans Ruder gekommenen Demokratie schloB H.
Frieden (Diod. XI 53, 8—5). Doch miissen sich

noch andere Kampfe daran angeschlossen haben;

im Hochsommcr 470 lag H. nach Pyth. I wieder

zu Felde, und mehr als einmal weist Pindar
(Pyth. 1 Tiff. 470 und Nem. IX 28 vielleicht

472) auf den drohenden Krieg mit Karthago hin,

das natiirlich mit Besorgnis H.s wachsende
Maeht betrachtete, da ihm Theron nicht mehr
die Wage hielt. 30

In diese letzte Zeit H. fiillt nun auch sein

einigermaBen problematisches Zusammentreffen

mit dem verbannten Themistokles, dessen Er-

wahnung auf Stesimbrotos von Thasos zurflck-

geht (Plut. Them. 24). Plutarch hat es bereits

fur unwahrscheinlich erklart, indem er auf den

Bericht Theophrasts hinweist. wonach Themi-
stokles die in Olympia versammelten Hellenen

einmal aufgefordert baben soil, das Prachtzelt

H.s, der damals ein Gespann in Olympia laufen 40
lieB, zu zerstoren (Plut. Them. 25, 1). Die Ge-

schichte hat allerdings eine bedenkliche Ahn-

lichkeit mit der Art und Weise, wie spater

Lysias gegen Dionysios auftritt; doch ist sie

immerhin nicht unglaublich und aus der Stim-

uiung von 478 heraus, wo die machtigen Tyran-

nen cben erst Hellas im Stich gelassen hatten,

durchaus begreiflich. Naturlich aber beweist das

nicht, daB Themistokles nicht spater mit H.

wieder angekniipft haben kann; beide waren zu 50
sehr Staatsmanner, um nicht vergangene Streitig-

keiten vergessen zu konnen. Auch miissen sich

bei den lebhaften Handelsbeziehungen Athens

nach Etrurien und Sizilien vielfach Berfih-

rungen zwischen beiden ergeben haben. An
sich ist es also wohl moglich, daB Themi-

stokles an H.s Hof kam und dort Verbin-

dungen suchte, allerdings ohne Erfolg. Aber

Thukydides erzahlt, daB er nur bis Korkyra

gekommen ist (I 136), und so bleibt allerdings 60
der sizilische Aufenthalt zweifelhaft; viel-

leicht ist es am richtigsten, mit Ed. Meyer
anzunehmen, dafi Themistokles tatsiichlich nach

Syrakus wollte, aber in Korkyra die Nachricht

von H.s Tod empfing und daher von der Beise
nach Sizilien Abstand nahm (Ed. Meyer Gesch. d.

Alt. Ill 522H.). Damit ware denn auch die
Flnftfct Hee Thpmiatnklpft «»hrnnn1nffifu*h hefttimmt.

da H. im Laufe des J. 467/6 starb (Diod. XI
66, 3). Kurz vorher hatte er noch einige be-

merkenswerte Erfolge erzielt; bei den olym-
pischen Spielen 468 hatte er mit dem Vier-

gespann gesiegt (Schol. Find. 01. I 1 ; das Weih-
geschenk freilich stiftete erst sein Sohn Deino-

menes nach dem Tode des Vaters, Paus. VIII

42, 8. VI 12, 1) und gleichzeitig wufite er

auch in Rhegion seinen EinfluB zur Geltung zu

bringen. Hier hatte Anaxilas bei seinem Tode
als Vormund seiner Kinder den tiichtigen Smi-
kythos oder Mikythos zurfickgelassen, der ihre

Interessen in jeder Hinsicht wahrte und Ana-
xilas gegen H.s Cbergreifen gerichtete Politik

weiterfuhrte. Es gelang H., Unfrieden zwischen

Vormund und Miindel zu saen, so daB diese

Smikythos zur Rechenschaftsablage aufforderten:

nachdem er sich glanzend gerechtfertigt hatte,

zog Smikythos sich tief verletzt nach Tegea
zuriick (Her. VII 170. Diod. XI 66, 1—3). Damit
war auch Rhegion in den Bannkreis von H.s auf

Italien gerichteter Politik geraten, allein der Tod
verhindertc ihn, weiteren Nutzen daraus zu

Ziehen. Er starb, wie schon erwahnt, 467/6
und ward mit heroischen Ehren in Aitna be-

graben, spiiter ward sein Grabmal von den
zuriickkehrenden alten Einwohnern zerstort

(Strab. VI 268). Die Chronologie ist unsicher:

nach Diod. XI 38, 7 regierte H. 11 Jahr 8 Mo-
nate, nach XI 664 nur 11 Jahre, sein Bruder
Gelon hatte 7 Jahre regiert, der vierte Bruder

Thrasybulos vermochte noch 1 Jahr lang die

Herrschaft zu behaupten. Den Widerspruch in

der Zahl von Regierungsjahren tilgt Beloch,
Gr. Gesch. I 387, dadurch, daB er in XI 38, 7

statt evdexa bexa schreibt, was vielleicht richtig

ist; dann betragt die Gesamtdauer der Dei-

nomenidenherrschaft rund 19 Jahre. Ein Jahr

weniger gibt ihr Ar. pol. VIII 9, 23, namlich

18 Jahre; davon entfallen auf Gelon etwas fiber

7, auf H. 10, auf die kurze Herrschaft Thrasy-

buls 11 Monate. Allein auch der Ausgangspunkt

ist nicht sicher; Diodor erzahlt XI 67, 5 die

Vertreibung des Thrasybul unter Lysanias

466/5; doch iBt aus seiner Darstellnng nicht «u

entnehmen, ob sie im Herbst 466 oder im Friih-

jahr 465 stattfand. Rechnet man vom letztge-

naijpten Zeitpunkt ab, so starb H. im Frfih-

sommer 466, was zur Themistoklesgeschichte

sehr gut stimmt (so auch B u s o 1 1 a. a. O.),

und kam im Friihjahr 477 zur Regierung; doch

schwanken die Angaben nach dem Gesagten um
rund ein Jahr. Vgl. auch Unger Philol. XLI
(1882) 134, der Diod. XI 38, 7 6xxa> in Ho
iindert.

Als Resent betrachtet, ist H. seinem Bruder

Gelon mindestens ebenbfirtig gewesen; bei sei-

nem Tode reichte das Machtgebiet der Deino-

meniden, das sich unteT Gelon noch auf Sizilien

beschr&nkte, weit fiber dessen Grenzen hinaus:

Unteritalien, wo er sich fibcrall als Hort der

Bedrangten erwiesen hatte, war durchaus seinem

EinfluB unterworfen. Im Innern Melt grander

von seinem Bruder fflbergekommenen Begierungs-

form fest, die Beloch Griechische G«sebichte

a. a. 0. und mit ihm Niese (s. o. Bd. VII

S. 1011) zweifellos richtig als die Herrschaft

einer Familie erkannt haben. bei der ieweils
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das alteste Mitglied die Leitung in Handen hat:

schon Ar. pol. VIII p. 1312 b hat das Verhalt-

nis nicht mehr verstanden. Auch er stiitzte sich

in erster Linie auf das Soldnerheer; Syrakus

glich cinem gewaltigen Kriegslager (Pind. Pyth.

II Iff.), und fiir irgendwie eintretende Zufalle

hot die Militarkolonie Aitna der Herrscherfamilie

einen Ruckhalt. Doch behandelte er die Bfirger-

sehaft gut; itQavs aotols nennt ihn Pind. Pyth.

III 71, und er sowohl wie Bakchylides werden

nicht mfide, H.s Gerechtigkeit zu preisen (Pind.

01. I 13. VI 93; Pyth. II 65. Bakchyl. V 6).

AuBerlich wurden auch- die verfassungsmSBigen

Formen durchaus gewahrt: dapov yenatgcov sagt

Pind. Pyth. I 70, und der Helm aus der Tyr-

rhenerbeute beweist es mit seiner Inschrift

IdQeov 6 Aeivofiheos xal xoi SvQaxoaioi rip Ai

Tvqclv' <bio Kifias Inscr. gr. ant. 150. Ditten-
berger Syll. 910. Trotzdem mehrte sich die

Unzufriedenheit im Volke (Pind. Pyth. I 83,

II 81), so daB sich H. trotz seiner Abneigung

gegen solche Mafiregeln (Plut. apophth. reg. s.

'legcor) genBtigt san, zu Spionen (rataxovozal

Ar. pol. VIII 9, 4 p. 1318 b) seine Zuflucht zu

nehmen: allmahlich bereitete sich die Erregung

des Volkes vor, die bald nach seinem Tode zum
Sturz der herrschenden Familie ffihrte. Allein

es ist vollig ungerecht. wenii Timaios (Diod.

XI 67, 1—4) diese Entwicklung der Dinge H.

zur Last legt, ihn gegenuber Gelon ungebuhr-

lich herabsetzt und als tpiMQyvQos xal fiiatos

xal xa&dXov tiji &jthhr)TOS xal xaXoxaya&iai

t&bcXtpov aXXotQicbratos bezeichnef. Der Vorwurf

der f)mi6tt]g — er geht auf die gewaltsame

Grundung Aitnes — trifft Gelon sogut wie ihn,

und seine qtiXapyvQia hat er mindestens den G5t-

tern gegenuber nicht bcwiesen (vgl. bes. Bakchyl.

III 63. Phan. Eres. frg. 12 Mfiller und die

Anekdote Theop. frg. 219 Mull.); wenn Pind.

Pyth. (I 90 II 94) einige dahingehende Andeu-

tungen maeht, so sind sie ebensowenig tragisch

aufzufassen wie etwa Walthers Klagen fiber

Philipps und Ottos IV. mangelnde Freigebig-

keit; Pindar scheint eben bei dem Wettrennen

um die Gunst des Konigs ins Hintertreffen ge-

raten zu sein. Vielmehr liegen die wirklichen

Grttnde fiir den Stimmungsumschlag im Volke

darin, daB unter Gelon noch die patriotische

Erregung nachwirkte und fiber den Druck der

Tyrannis hinwegsehen liefi, der dann eben unter

seinem Nachfolger starker hervortrat. Dazu kam
allerdings der Gegensatz der Naturen; der kraft-

volle cnergische Soldat Gelon imponierte dem
Volke ganz anders als die feinere Diplomaten-

natur H.s. Zwar war auch er in kriegerischen

Unternehmungen als junger Mann tatig gewesen
(Pind. Pyth. I 47. II 64), und noch im spateren

Alter begleitete er seine Truppen, wo es notig

war, mit einer Sanfte ins Feld (Schol. Pind.

Pyth. I 97). Aber mit den zunehmenden Jahren
steigerten sich seine Leiden, seine Kurzsichtig-

keit erwahnt Hegesandros bei Athen. VI 250 d,

auf ein Magenleiden deutet die hfibsehe Anekdote
bei Plut. apophth. reg. s. legtov von H.s Frau,

das Schlinrm8te aber war ein Blasensteinleiden,

das seine Stimmong oft schwer niederdruckte

(in den Schol. XtBovgla Pind. Pyth. in 111.

144. 158, ioooveta Ar. bei Sehol. Pyth. I 89; TgL

Plut. de Pyth. or. 19) und mit den qualenden

Regierungssorgen sein Gemfit umdusterte (Pyth.

01. I 109. Bakchyl. V 67 und vor allem Pin-

dars herrliches Trostlied Pyth. III). In solchen

Augenblicken suchte er Trost bei den musischen

Kunsten, denen er von Jugend auf zugetan war
(vgl. Pind. Pyth. I 15. Xen. Hiero VI 2 und
Aelian. var. hist. IV 15). Infolgedessen sam-

melte sich um ihn ein Kreis von Dichtem, in

10 dem die besten Namen von Hellas vertreten

waren, Simonides und dessen Neffe Bakchylides

samt ihrem Rivalen Pindar, ferner Epicharmos,

Xenophanes (vgl. Plut. apophth. reg.) und Ai-

schylos, der in den Aixvaioi die Grundung H.s

verherrlichte, befanden sich zeitweilig am Hofe

zu Syrakus, dessen Glanz sie erhohten. Natiir-

lich drangten sich auch Schmeichler und Un-

wiirdige hinzu; nicht ohne Grund erinnert Pin-

dar seinen kSniglichen Freund an den Wert, den

20 der tvfrvyXwooog avi]Q in jeder Staatsform be-

haupte (Pyth. II 86). Ein aufrechter Mann wie

er fand an einem solchen Hofe nicht seine

Rechnung, sowenig wie Walther am Hof zu

Thfiringen; zuletzt triumphierte doch Simoni-

des, dem es sogar beschieden war, eine politische

Rolle zu spielen (s. o.). Glanzend war vor allem

aber auch das Auftreten H.s im Mutterlande,

vor allem bei den Festspielen in Olympia und
Delphi, wo die rossefrohen (Pind. 01. I 23) Herr-

30 scher Siziliens ihre Pferde und Gespanne um den

Siegespreis laufen lieBen. Nach den Schol. Pyth.

I inscr. siegte H. Pyth. 26 und 27, d. h. 482

und 478, wahrscheinlich richtiger 478 und 474

mit dem Renner, dann 470 in der 29. Pythiade

mit dem Wagen; auf diesen Sieg gehen Pind.

Pyth. I und Bakchyl. carm. IV. In Olympia

siegte er ebenfalls mit dem Renner Pheremkos
zweimal, und zwar nach Schol. Pind. 01. I inscr.

in der 76. und 77. Olympiade, d. h. 476 und
40 472; auf den ersten Sieg sind Pind. 01. I und

Bakchyl. 5 gedichtet. Endlich errang er 468 den

hochsten Preis, einen Sieg mit dem Viergespann

in Olympia, fiber den sich der alternde Mann
ebenso gefreut haben mag, wie Konig Eduard
fiber seinen Derbysieg; Bakchylides dichtete ihm
das Preislied (carm. 3), und die ersten Kttnstler

von Hellas, Kalamis und Onatas, erhielten den

Auftrag, das Weihgeschenk zu schaffen, das dann
sein Sohn Deinomenes in Olympia aufstellen

50 lieB (s. o. S. 317 die Stellen). Auch die Miinzen

von Syrakus, auf denen hiiurig genug das Vier-

gespann erscheint, zeigen das Interesse, mit dem
die Deinomeniden dem ritterlichen Sport hul-

digten. AuBer den erwahnten Oden des Pindar

(01. I;_ Pyth. I—IIT) und Bakchylides (carm.

Ill—V) dichtete Pindar noch ein Hyporchem
auf ihn (frg. 82. 72. 73 Bgk.), und Xenophon
bcnutzte in einem Jugenddialog ihn und Simo-

nides, um die Vor- und Nachteile des privaten

60 und des Herrscherlebens zu erortern.

Q u e 1 1 e n. Neben den zeitgenossischen Quel-

len, Pind. 01. I; Pyth. I—III. Bakchyl. in—V,
die aber mehr fiber die personlichen Verhaltnisse

H.s Auf8chluB geben, und einigen Notizen bei

Herodot steht als Hauptquelle fOr H.s poli-

tische Wirk8amkeit Diod. im XL Buch, das wohl
in den sizilischen Fartien auf Timaios zurfick-

geht. Auf diesen werden mittelbar auch die mei-



sten verstreuten Notizen bei Spateren zuriickzu-

fiihien sein. Neueie Darstellungen: P 1 a t z Die

Tyranim I 296—302 (1852), erste Gesamtdarstel-

lung, jetzt veraltet. Holm Gesch. Siziliens

Bd. IundJI. Freeman Hist, of Sic. II 232ff

.

Beloch Griech. Gesch. I 443fi. Busolt
Griech. Gesch. 2 II 797B. Ed. Meyer III 625

—63''.

12) Name eines Spartiaten, der bei Leuktra

fiel. Plut. de Pyth. orac. 397 e.

13) Hieron'lL, Schn des Hierokles, von 270

—215 Konig von Syrakus, wahrscheinlich im

J. 306 als Sprofi einer weder durch Reichtum

noch durch angesehene Stellung hervorragenden

Familie geboren (Polyb. VII 8. 1). Wenn Trog.

Pomp. (Iustin. XXIII 4, 1) ihn wcnigstens von

Vaterseite aus der alten Deinomenidenfamilie

herleitet — seine Mutter soil eine Sklavin ge-

wesen sein (Iustin. a. a. 0. Zonar. VIII 6) —
so mag das darin seinen Grund haben, daB H.

spater zur Legitimierung seiner Stellung wirk-

lich seinen Stammbaum auf die altere Herrseher-

familie zuriickzufiihren liebte: an sich hat die

Notiz ebensowenig Gewiihr, wie die iibrigen

Wundergesehichten, die Trog. Pomp, an dieser

Stelle doch wohl nach Timaios aus H.s Jugend

zu erziihlen weifi. Offenbar war H. von niederer

Herkunft, allein mit den hervorragendsten

Gaben des Geistes und Korpers ausgestattet

(Iustin. XXIII 4, 14—15. Polyb. I 8, 3) gelang

es ihm bald, sich eine angesehene Stellung zu

erwerben; besonders soil er sich unter Pyrrhos

mehrfach im Kriege ausgezeich.net haben (278

—

275). Dies war offenbar der Grund, weshalb

ihn das mit der Regierung entzweite und bei

Mergane lagernde Soldnerheer von Syrakus kurz

vor der Einnahme Rhegions durch die Romer

(270 v. Chr.) zum Feldherrn wahlte. Als solchem

gelang es ihm, die feindliche Partei in der Stadt

zu stiirzen, wobei es ganz ohne die iiblichon

Hinrichtungen undVerbannungen abging (Polyb.

VII 8, 2), und zunachst die Bestatigung seiner

Feldherrnwiirde zu erreichen (Polyb. I 8, 4).

Doch strebte er nach der Alleinherrschaft und

vermiihlte sich daher mit Philistis (Polyb. I 9,

1—3), der Tochter des Leptines, der infolge

seines Reichtums und seines Ansehens weitaus

die erste Stelle in Syrakus einnahm. Der Name
der Frau, der uns iibiigens nur aus inschrift-

lichen Quellen und Miinzen bekannt ist s. u.

S. 324 und der ihres Vaters zeigen, daB beide

jener mit dem alteren Dionys verschwager-

ten syrakusischen Adelsfamilie angehorten, die

diesem seine besten Generale und Staatsmanner

geliefert hatte (Holm Gesch. Siziliens II 290.

491). Indem H. seinem 267/6 aus dieser Ehe

geboreneu Sohn den Namen Gelon beilegte, gab

er damit zu erkennen, dafi er die Anspriiehe

seines Hauses eben auf die Verwandtschaft mit

den beiden beriihmten Herrscherfamilien be-

griinde. Vollkommen abweichend von der vor-

stehcnden Erzahlung berichtet eine Stelle in

Plant. Menaechm. 409, daB H. die Herrsehaft von

einem gewis&en Liparo erhalten habe, der Aga-

thokles and Pinthias Nachfolger in der Tyrannis

gewesen sei. Es ist heute allgemein anerkannt,

dafi es sich bier am einen Einfall deg Diehters

handelt, der ein paar ihm flflchtig im Ge-

dachtnig gebliebene Namen willkurlich znsam-

menstellte; nur G e r c k e Rh. Mus. XLII 270f

.

scheint der Sache grofleres Gewicht beizulegen,

aber mit Unrecht. — Bald nach seiner Wahl
zum Feldherrn sah sich H. genbtigt, den Krieg

gegen die Mamertiner in Messana aufzunehmen,

ward aber am Kyamosoros geschlagen, wobei

ein grofier Teil der Soldner zu Grunde ging,

wahrend es H. glUckte, sich mit den Bttrger-

10 truppen ohne erhebliche Verluste zuriickzuziehen

(Polyb. I 9, 3—4). Neue Anwerbungen gaben

seiner Macht erst die rechte Grundlage (Pol. I

9, 6), so daB er nach sorgfaltigen Vorbereitungen

abcimals im Feide erscheinen konnte. Zunachst

nahm er den Mamertinern eine ganze Reihe

fester Platze weg (Mylai, Ameselon, Halaisa)

und beschrankte sie auf den Nordostzipfel der

Insel, der ungefahr durch eine Linie Tauromenion

—Tyndaris begrenzt wird, dann siegte er ent-

•70 scheidend am Longanos (265) in der Ebene von

Mylai (Polyb. I 9, 7—8), wobei er dem Feind

die schwersten Verluste zufiigte (Diod. XXII 13,

1—7). Allein der Siegespreis, Messana selber,

ward ihm duich die SchJauheit des karthagischen

Admirals Hannibal entrissen, der von Lipara

hcruberkommend, angeblich um H. zu begluck-

wiinschen, die Gelegenheit benutzte, mit Ein-

willigung der ratlosen Mamertiner eine Be-

satzung in die Burg von Messana zu werfen

30 (Diod. XXII 13, 7ff.). H. blieb nichts anderes

iibrig, als gute Miene zum bosen Spiel zu

machen, was Zonar. VIII 6 so ausdruckt, dafi

Hannibal den Frieden zwischen H. und deD

Mamertinern vermittelt habe. Auch so war es

ein glanzender Erfolg; bei seiner Riickkehr ward

der Sieger mit dem Kbnigstitel begruBt (I 9, 8).

Doch ist es nicht wahrscheinlich, daB H. den

karthagischen Gewaltstreich ohne weiteres hin-

genommen hat; Theokrits XVI Gedicht, das

40 vielleicht in diese Zeit (265/4) gehort, zeigt

ihn mitten in den Vorbereitungen zum Kar-

thagerkrieg. Andere allerdings, wie Vahlen
(S.-Ber. Akad. Berl. 1884 II 823f.) setzen es

in die J. 274—270, so daB also H. damals

PyTrhos karthagerfeindliche Politik fortgesetzt

hatte, doch macht Niese mit Recht das Be-

denken geltend, daB dann doch auch die Mamer-

tiner in dem Gedicht erwahnt sein muBten

(Niese Gesch. d. griech.-maked. Staat. II 196,

50 2). Wie dem auch sei, zum Ausbruch ist der

Krieg mit Karthago nicht gekommen, wahr-

scheinlich weil der Ubergang der Romer nach

Sizilien die Gesamtlage von Grund aus ver-

anderte.

Die Chronologie dieser ersten Jahre H.s ist

sehr umstritten; das F-\tscheidende ist dabei die

Ansetzung der Schlacht am Longanos (die Form

Loitanos bei Diod. XXII 13, 2 ist einfacher

Schreibfehler, vgl. Beloch Griech. Gesch. m
601,668,1). Nach den fibereinstimmenden Ausfuh-

rungen von Haakh bei Panly RE* HI 12998.

Gercke Rh. Mus. XLII 267ff. und Beloch
XXVUI (1893) 481ft. kann es als geaiehert an-

gesehen wcrden, daB die Schlaeht am Longanos

onmittelbar mit der Gesandtschaft der Mamer-

tiner nach Rom znsammenhangt, die dann im
Hochsommer 264 den Ubergang der RSmer nach

Sizilien hervorroft; aie ffllt also in da* Vovaiir

205. Uiese Ansicnt ist ancn gegen Meltzer
Gesch. d. Karth. II 552fi. festzuhalten, der ent-

gegen der ganz klaren, keine LUcke bietenden

Darstellung des Polybios hier einen mehrjah-

rigen Zwischenraum ansetzt und die Schlacht

auf 269 legen will. Diese Ansetzung, der auch

Niese (Gesch. d. griech.-maked. Staaten II

179, 5) nicht ganz ablehnend gegentibersteht,

flndct eine scheinbare Stutze in den Worten des

Polybios VII 8, 4 Irr) nevzrjxovxa xal zezxaqa 10

fiaotXevoas. H. erhielt nach Polybios eigenem

Zeugnis (I 9, 8) die Konigswiirde, unmittelbar

nach der Schlacht am Longanos; er starb im
Fruhjahr 215 (nach Beloch III 2, 226f. Friih-

ling 214, woriiber u.), also ward er 269 Konig
und der Sieg am Longanos fallt eben in dieses

Jahr. Allein Beloch (Gr. Gesch. Ill 2, 228ff.)

hat mit entscheidenden Griinden gezeigt, daB

bei Polybios die Gesamtregiernng zu verstehen

sei, daB also die 54 J. auch die Feldherrschaft 20

H.s umfassen, deren Anfang demnach in 270/69

zu setzen ist. Genau besehen stimmt dazu auch

die vielumstrittene Angabe des Polybios in I

8, 3 xqovoi? ov TioXXolg 3iq6t£qov; sie geht offen-

bar nicht auf § 2, der durch summarische Vor-

wegnahme des Ergebnisses die Darstellung

unterbricht, sondern auf § 1 die Lage der Mamer-
tiner nach der Einnahme Rhegions, d. h. 270
(Beloch Griech. Gesch. Ill 1, 666, 3). Dem-
nach fallt H.s Erhebung zum Feldherrn 270,30
sein Staatsstreich wahrscheinlich in den Herbst
desselben Jahres, so dafi er zur Not immer noch
den Romern, die Rhegion belagerten, ein Hilfs-

korps und Getreide geschickt haben kann, wie

Zonar. VIII b 379 d erzahlt. An der Sache

selber zu zweifcln liegt kein Grund vor; aber

es ist allerdings sehr moglich, daB die Hilfs-

sendung noch von der republikanischen Regie-

rung ausging und dann spater H. aufs Konto

fesetzt ward, der noch im selben Jahre die 40

taatsleitung ubernahm und dessen freund-

willigem Beistand die Romer spater so vieles

verdankten. Mit den gewonnenen Ansatzen
(270/69 Herbst Hieron Strateg, 265 Schlacht

am Longanos) stimmt der Begriindung nach
auch Beloch (III 2, 226ff.); wenn er die ge-

nannten Ereignisse beide ein Jahr spater 269/8
und 264 setzt, so liegt das daran, daB er H.s
Tod ins J. 214 und den Ubergang der Romer
nach Sizilien 263 ansetzt (beides meines Er- 50
achtens mit Unrecht, vgl. u. und o. Bd. Vn S. 2308).

Nun besitzen wir allerdings noch eine genaue
Angabe bei Paus. VI 12, 2, die auch Niese an-

nimmt (a. a. O. n 179, 5), dafi namlich H.
01. 126, 2, d. h. 275/4 zur Regierung gekommen
sei. Allein ganz abgesehen davon, daB die Her-
kunft des Datums zweifelhaft ist, kann es sehr
wohl daher entstanden sein, daB Pausanias
Quelle an Pyrrhos Abzug aus Sizilien unmittel-

bar den Beginn von H.s Herrschaft an- 60

schlofi. Unverwertbar ist die Notiz bei Lucian
de longaev. 10, wonaeh H. 70 J. regiert habe;

die Zahl ist aicner verderbt, und jenachdem man
in 60 oder 50 andert, kommt man entweder auf

die Zahl des Pausanias oder auf das oben er-

schlossene Jahr der Schlacht am Longanos, die

BL die Konigswfirde versehaffte. Was sein Ge-
bartsjahr betrifft, so hat die genaneste Angabe

P»uJT-Wl»«ow»-KroU Till

wieder i<uc. a. a. u., aer inn Wi Jahre alt werden
ISfit. Allein Polyb. VII 8, 8 sagt einfach
iiXtto) t&v hivr}xorca for} if)i<ooe, und wenn man
Lir. XXIV 4, 4 hinzunimmt, der bei den letzten

Vorgangen vor seinem Tod von ihm als nonagesi-

mum iam agenti annum spricht, so ergibt sich,

daB H. tatsachlich nur eben iiber das 90, Jahr
hinausgekommen und seine Geburt also auf
306/5 anzusetzen ist, wahrscheinlich in der zwei-

ten Halfte 306. Das Geburtsjahr seines Sohnes,
der bald nach der Schlacht von Cannae und
noch vor dem Vater, also in der zweiten Halfte
216 starb (Liv. XXIII 30), ergibt sich aus

Polyb. VII 8, 9 nXtta> xwv mvryxovra fiuoaag
h&v, also etwa Anfang 266 oder Endo 267; die

Heirat mit Philistis wird demnach etwa ein

Jahr nach dem Staatsstreich stattgefunden
haben 269/8, was zu der Erzahlung bei Polyb.
I 8 sehr gut stimmt. Die Schlacht am Kyamo-
soros ware dann 268 anzusetzen, so daB an-

nahernd drei Jahre fiir die Vorbereitungen zum
Mamertinerkrieg blieben.

Mit dem Ubergang der Romer nach Sizilien

(Hochsommer 264) bereitet sich die entschei-

dende Wendung in der Geschichte H.s vor. Fast
ein Menschenalter hatte Syrakus mit den Mamer-
tinern um Messana gekampft, den Schlussel

Siziliens, den es nicht in den Handen der

8tammfremden Italiker lassen wollte: es war
durch H.s Sieg am Longanos fast ans Ziel ge-

langt, als das machtigste aller italischen VSlker
eingriff. Die drohende Gefahr uberbriickte zu-

nachst sogar den Gegensatz zu dem alten Erb-
feind des Griechentums auf der Insel; mit rich-

tigem Blick erkannte H. unter Zuriickdriingung

jedes persb'nlichen Grolls, dafi diesmal sein

Platz an der Seite der Karthager sei. Sofort

vereinigte er sich mit ihnen zur Belagerung
Messanas und schlug sein Lager am chalkidi-

schen Berge auf (Polyb. I 11, 7—8. Diod. XXIII
1. 2). Allein in einem Ausfallgefecht von dem
romischen Consul Appius besiegt (Polyb. I 11,

12— 15) bewerkstelligte er in der folgenden

Nacht seinen Riickzug, weil er sich von den Kar-
ihagern verraten glaubte (Diod. XXII 3. Flor.

II 2, 5. Oros. IV 7, 1—3. Zonar. VIII 9).

Nach Besiegung auch des karthagischen Belage-

rungsheeres folgte ihm der Consul, verwiistete

sein Gebiet und griff Syrakus selbst an (Polyb.

I 12, 4), muBte aber dann sich infolge einer

ausbrechenden Seuche zuruckziehen, worauf er

in Rom einen Triumph feierte (Eutrop. II 13, 1).

DaB diese ganze, in letzter Linie auf Fabius
Pictor (vgl. Polyb. I 15, Iff.) zuruckgehende
Darstellung frei erfunden ist, hat Beloch
Griech. Gesch. Ill 2, 447ff. gezeigt: die Trium-
phcilfastcn wissen nichts von einem Triumph
des Appius iiber H., und so verdient Philinos'

Darstellung, nach der der rbmische Consul sogar
eine Schlappe durch H. erlitt, bedeutend mehr
Glauben; wahrscheinlich riihrten aus ihr auch
die Gefangeneu her, die H. nachher im Vertrage
zuriickgab (Polyb. I 16, 9). Grofie Erfolge er-

zielten vielmehr erst die Consuln des nachsten
J. 263/2, die mit bedeutenden Verstarkungeh
anlangten, M\ Otaeilius und M. Valerias, dessen
Beinamen Messalla, wie Mommsen Rom.
Forseh. II 295f. gesehen hat, daranf hindeutet,

48
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daB er einen grOBeren Erfolg in der Nahe von

Messana errungen haben mufi. Dies war der

Sieg iiber die Karthager und H., der auf dem

von ihm geweihten Gemalde in der Curia Ho-

stilia dargestellt war (Plin. n. h. XXXV 22),

unmittelbar darauf mag die Einnahme von Ka-

tane (Plin. n. h. VII 214) erfolgt und der Con-

sul zur Belagerung von Syrakus geschritten sein.

So ist wahrscheinlich der bei Philinos nchtig

erzahlte Verlauf der Sache gewesen; indem Po- 10

lvbios Appius und Valerius durcheinander

brachte, gelangte er zu der heftigen Polemik

gegen Philinos (I 15 Iff.), die jeder Grundlage

entbehrt. Vielmehr war es Valerius Messalla,

der Syrakus angrifi und bald darauf den Ver-

trag mit H. abschloB. Inzwischen war namlich

unter dem Eindruck der romischen Erfolge die

Stimmung in Sizilien umgeschlagen; der alte

HaB gegen den karthagischen Erbfeind brach

wieder durch, und alles fiel den R5mern zu20

(Polyb. I 16, 3. Diod. XXIII 4). Auch in Syra-

kus wurden Stimmen gegen H.s Politik laut

(dyaroxroCvra?, Diod. XXIII 4), denen der K6-

aig umso eher nachgab, als er sich mittler-

weile von den gewaltigen Hilfsmitteln des Fmn-

des uberzeugt hatte. Seine Anerbietungen fan-

den bei den ConBuln freundliches Entgegen-

kommen (Polyb. I 16, 8), und sie schlossen mit

ihm ein BUndnis zunachst auf 15 Jahre unter

gilnstigen Bedingungen: gegen Auslieferung der 30

Gefangenen und Erlegung von 100 Talenten ward

H. Bundesgenosse des romischen Volkes und als

Here von Akrai, Leontinoi, Eeloros, Megara, Ne-

ton, Tauromenion anerkannt (Polyb. I 16, 9,

vgl. Diod. XXII 18, 9). AuBerdem besaB er,

wie aus andern Quellen bekannt ist, Kentoripa,

Aevrion (wo er das Theater erbaute, Diod. XVI

83) und Herbessos (Liv. XXIV 30), die aber

mSglicherweise erst spater hinzukamen. Ubn-

gens betrug nach Diodoros die Knegsentscha- 4U

digung nur 25 Talente, was N i e s e als Betrag

der ersten Teilzahlung ansehen mochte, wahrend

die spatere ttberlieferung auch hier ttbertreibt

(200 Talente bei Eutrop. II 19, 2. Oros. P7 7,

1 3). Eigentiinilich ist die Notiz des Zonar.

VIII 9, 11, wonach H. zu einem Tribut von

100 Talenten verpfiichtet worden sei, den ihm

die Romer nach Ablauf des 15 jahrigen Ver-

trages erlassen hatten; wenn etwas Riehtiges

daran ist, so stellten diese 100 Talente wohl50

den Beitrag zu den Kriegskosten dar, fiir den

die Romer den Schutz von H.s Territorium

tibernahmen. DaB sein Gebiet tatsachheh von

den Schrecken des Krieges versehont blieb, sagt

Polyb. VII 8, 4; nur eine einzelne Notiz erwahnt

eine Unternehmung Hamilkar Barkas' gegen Ka-

tane (Zonar. VIII 15, 397 c), das aber wahr-

scheinlich romisch war (Beloch Gr. Gesch.

m 1 672, 2). Andrerseits hat sich H. person-

lich seit 26b nicht mehr am Kriege beteiligt, ou

wahrscheinlich also auch keine Hilfstruppen ge-

stellt, sondern nur durch Lieferungen von Ge-

treide und sonstigen Znfuhren die Romer unter-

stfltrt, so lunachst bei der Belagerung von Akra-

gas (Polyb. I 18, 11. Zonar. VIII 10, 385 d),

dann bei Kamarina, wo er aueh seine Bejage-

runfrsfresehutie «ur Verfflgung stellte (Diod.

Xnff9, 2), bei Lipara (Zonar. VTA 14, 7), bei

Lilybaion (Diod. XXIV 1—2. Zonar. VIII 17, 4),

ferner zweimal bei der Vernichtung romischer

Flotten an der Siidkfiste SizilienB (Diod. XXIV
14 und 24). Auch diente der Hafen von Syrakus

den romischen Flotten Sfter als Stiitzpunkt

(Polyb. I 52, 6. Diod. XXIV 1, 7. 9). Im ganzen

also ist der Vertrag von 263 doch nicht so un-

fiinstig gewesen, wie Beloch ni 1, 673f. die

ache ansieht; auch war H.s Stellung keines-

wegs so vollstandig von den ROmern abhangig,

wie Beloch sie schildert. DaB ein kleiner tflchtig

geleiteter Staat auch unter GroBmfichten sich

ehrenvoll behaupten konnte, hatte damals das

Beispiel von Rhodos gezeigt, und H. ist mit

Erfolg bemuht gewesen, aach fur Syrakus eine

Shnliche Stellung aufrecht zu erhalten.

Mit dem J. 241 beginnt die groBe 23 jahrige

Friedensperiode in H.s Regierung, in der er

Syrakus noch einmal zu einer glanzenden Bliite

ftthrte. Sein Reich umiaBte etwa ein Dreieck,

dessen Grundlinie die Ostkiiste Siziliens bil-

dete, die nordwestliche Seite ward von dem ne-

brodischen, die sudwestliche vom heraeischen

Gebirgszug begrenzt, hier bildete Echetla (Diod.

XXIII 4 statt 'Eytora) die Grenze gegen das

karthagisehe, spater Tomische Gebiet (vgl. Pais

Amministrazione delia Sicilia, Archiv. Stor. Sic.

Xin, auch S.-A. 56f.). Die Spitze lag bei Henna,

das aber romisch war. Damit war ihm der

beste Teil Siziliens zugefallen, die fruchtbaren

und zum Ackerbau besonders geeigneten Taler

der Flfisse, die sich nachher zum Symaithos

vereinigen; daher denn auch der Ackerbau die

Grundlage von H.s innerer Politik bildete. Un-

ermfidlich auf seine Hebung bedacht — er selber

war Vcrfasser mehrercr Schriften fiber den Acker-

bau (Varro de r. r. I 1, 8. Plin. n. h. XVHI 3.

Colum. de r. r. I 1, 8) — schuf er jenes Gesetz

liber die Erhebung des Getreidezehntens, das

die Beziehungen zwischen Steuerpachtern und

Eigenttimern aufs genaueste regelte und wegen

seiner Vorztiglichkeit noch zu Ciceros Zeit in

Gebrauch war, die Lex Hieronica (vgl. Cic. Verr.

1132.147. Ill 14. 28. V33undDegenkolb Die

lei Hieronica, Berlin 1861). Ob er dabei das sehr

eintragliche, aber ziemlich druekende figyptische

Steuersvstem auch in Sizilien eingefiihrt hat,

wie N i~e s e a. a. 0. II 194f. meint, muB dahin-

gestellt bleiben; jedenfalls hatten seine Bemti-

hungen den Erfolg, daB die Produktionskraft

Siziliens bedeutend wnchs und er immer in der

Lage war, von den ProduktionBflberschussen bald

an Rom, bald an Karthago, bald an Rhodos und

Griechenland abzugeben (s. u.); selbst Agypten

erhielt von ihm bei Gelegenheit einer Hungers-

not eine riesige Spende (Athen. V 209 a. b), und

das goldene Korn seines Landes ward ihm reeht

eigentlich die Munze, in der er sogar Beloh-

nongen an befreundete Dichter auszahlte (ebd.

209 e). Die zweite Quelle des Wohlstandes ward

der Handel; Syrakus fibernahm wieder wie einst

im 5. Jhdt. die Vermittlung xwisehen Ost und

West, unterstfifert durch die kluge Politik des

KSnigs, dei gnte Beziehungen naeh alien Seiten

unterhielt. Dabei bWhte die 8tadt mSehtig

empor; sie gab den groBen Handelsmetropolen

Karthago und Alexandria an Giant, Reiehtum

und Bevolkerungmhl wohl nicht allzuviel nach,
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wie die ungeheure Beute zeigt, die Rom nachher

aus der eroberten Stadt zog. Fiir ihre Sicher-

heit war H. in erster Linie bedacht, wobei ihm
vor allem seine Freundschaf t und Verwandtschaft

mit dem groBen Archimedes zu statten kam
(Plut. Marc. 14); die Stadt ward geradezu grofi-

artig mit Verteidigungsmaterial ausgerttstet,

wie die Romer spater zu ihrem Schaden er-

fuhrcn. Allein auch mit Piunkbauten schmfickte

Formen unter H. gewahrt blieben, wie er denn

auch die Gesetze des Diokles neu aufzeichnen

und bei dieser Gelegenheit durch Polydoros

sprachlich erneuern lieB (Diod. XIII 35, 5).

Auch Ratssitzungen wurden regelmaBig gehal-

ten, Liv. XXIII 22, 5. Es ist daher auch wohl

sicher keine konstitutionelle Komodle gewesen,

wenn H, mehrmals dem Volk die Niederlegung

der Krone anbot, aber sie stets durch Volksbe-

er Syrakus; eine ganze Reihe von Tempeln, 10 schluB wieder erhielt (Polyb. VII 8, 5). Noch

Theatern und sonstiger Prachtbauten zeugte von

seiner Freigebigkeit (Athen. V 206 e), vor allem

das Olympieion auf dem Markte (Diod. XVI 83)

mit dem Altar, der die Lange eines Stadions

hatte, und sein eigener Palast auf Ortygia, der

spater noch den romischen Praetoren als Woh-
nung diente (Cic. Verr. IV 118. V 30). Selbst

kleine Stadte seines Reiches wurden von ihm
mit schonen Bauten bedacht, so Agyrion (Diod.

XVI 83, der in seinem Lokalpatriotismus viel- 20

leieht die Farben etwas stark auftragt), Akrai

(vgl. Holm Gesch. Siz. Ill 381.) und Neton,

das ein schbnes Gymnasium erhielt, woriiber

uns eine Inschrift belehrt. Ein weiteres Beispiel

seiner Prachtliebe ist das grofle von Athenaios

genau beschriebene Prunkschiff (Athen. V 209),

das ursprunglich bestimmt war, Griechenland

Getreide zu bringen, aber wegen seiner GroBe
griechische Hiifen nicht anlaufen konnte (?

in seinen letzten Tagen dachte er daran, dem
Volke in seinem Testament die Freiheit zuriick-

zugeben, lieB sich aber von den Frauen des

kSniglichen Hauses davon abbringen (Liv. XXPv
4). Nimmt man die Milde seiner Regierung hin-

zu, die Polyb. VII 8, 2 mit Rccht hervorhebt.

so kann man sagen, daB er wirklich ein Konij?

von Volkes Gnaden war, vielleicht der einzige

in dieser Zeit des Absolutismus.

Die auBere Politik des Konigs war naturge-

maB darauf gerichtet, moglichst iiberallhin gute

Beziehungen zu unterhalten; bei aller Treiie, die

er dem rfimischen Bundesgenossen erwies, cr-

kannte er doch auch den Wert eines machtvollen

Karthagos, das dem tiberstarken Bundesgenossen

die Wage hielt. Daher unterstiitzte er Karthago

in der Not des Soldnerkrieges auf alle mogliche

Weise (Pjlyb. I 83, Iff.); gleich im folgenden

J. 237 aber besuchte er Rom, um die Spiele zu

Graser De veterum re navali, Berol. 1864 30 sehen, und brachte auch dem romischen Staat

berechnet seinen Raumgehalt auf 4200 Tonnen)

und schlieBlich dem Konig von Agypten ge-

schenkt ward. DaB unter diesen Umstanden H.

viele Beziehungen zu der Kunst seiner Zeit ge-

habt haben muB, leuchtet ein, doch ist merk-

wiirdig wenig davon bekannt, ebensowenig wie

von seinen Beziehungen zu Dichtern; abgesehen

von der Notiz fiber den Athener Archimelos, den

er wegen eines Epigramms furstlich belohnte,

ein ansehnliches Getreidegeschenk mit (Eutrop.

Ill 1. 2). Allein auch gegen die Griechenstaaten

erwies er seine Freigebigkeit (Polyb. I 16, 11.

VII 8, 6), weswegen ihm die Ehre zu teil ward.

daB drei Bildsaulen von ihm in Olympia Auf-

stellung fanden (Paus. VI 15, 3); vor alien

scheint er indes Agypten (Athen. V 209) und

den mit ihm verbiindeten Staaten seine Gunst

zu'gewandt zu haben. So unterstiitzte er Rhodos

ist fiir uns das einzige Denkmal Theokrits XVI. 40 bei dem furchtbaren Erdbeben des J. 227 (Polyb.

Gedicht, in dem dieser die Gunst des Fiirsten

sucht; iiber den Erfolg ist nichts bekannt. Viel-

leicht hiingt das mit der Einfachheit zusammen,
die H.s Privatleben auszeichnete; offenbar liebte

er keine glanzende Hofhaltung, wie denn weder
er noch sein Sohn Gelon sich in ihrem auBeren
Auftreten von den besseren Biirgern unterschie-

den (Liv. XXIV 5, 1—2). Doch fuhrten sowohl
er wie samtliche Mitglieder seines Hauses den

V 88, 5ff. Diod. XXVI 6) nicht bloB mit Geld,

sondern auch durcft Lieferung seiner beriihmten

Kriegsmaschinen; aufierdem gewahrte er Ab-

gabenfreiheit fiir den rhodischen Handel in Sy-

rakus. Alle diese Bemiihungen kamen in letzter

Linie doch immer Syrakus zugute, das noch ein-

mal eine glanzende Blutezeit durchmachte.

Erst gegen den Abend von H.sLeben verdunkelte

sich der politische Horizont, als der Entschei-

Konigstitel, was sich aus den Inschriften DS! 50 dungskamnf zwischen Rom und Karthago herauf

217= Colli tz Gr. Dialektinschr. Ill 3231.
K a i b e 1 IGS et It. nr. 2. BaaiXeos ayt[o/iirov

(so Blass, Dittenberger) lepiovog 'hgo-

xXiovs 2vg<vt6oiot fools naoi (vielleicht die Weih-
inschrift fiir das Geschenk nach dem Siege am
Longanos 265), fur Gelon aus Bull. hell. XX (1890)
400= DS1 218 6 dafios r&v Svgaxoaiwv flaai'Kia

rtktova fiaaiiioe Icqwvos Ail TSXiavlcp, fiir Phi-
listis und Gelons Gemahlin Nereis die Inschrif-

zog. Schon im Gallierkrieg und in den illy-

rischen Kampfen hatte er Gelegenheit den Fo-

mern abermals seine Treue zu beweisen, wie sicli

daraus ergibt, daB sie ihm aus der Beute aller-

hand Prunkstticke schenkten, die dann in dem
neuerbauten Tempel des Zeus Olvmpios ihre

Statte fanden (Liv. XXIV 21. Plut. Marc. B

a. E.). Gleich beim Beginn des groBen Krieges

gliickte es ihm, in Messana ein paar Kar
ten anf den Mauereesten des Theateig von Syra- 60 thagerschiffe abzufangen (Liv. XXI 49, 1—2)

kns IGS etlt. nr. 3= C o 1 1 i t z 106= DSS 219.
Dieselbe Bezeichnung findet sich auf den Mun-
Jen, wobei fur die einzelnen Kopfe Portratahn-
liehkeit nicht auggesenlogsen ist (Coins of the
Brit. Mas., Sicily 2 12ff. Head HN 161; s. auch
Holm Gesch. Siziliens II 287. 491S. Ill 79711.,

9—697). Im ttbrigen laBt die Fassung der In-

schriften erkennen, daB die konstitutionellen

und die R5mer in Lilybaion rechtzeitig vor dem
karthagischen Ifberfall zu warnen (ebd. 6). Als

der Consul Ti. Sempronius Longus ankam
empfing er ihn mit Freundschaftsversicherungen

una dem Versprechen, Getreide sowie Kleidung

fur die romischen und bundesgenSssischen Mann-
sehaften zu liefern. Dann begleitete er den Con-

sul mit seiner Flotte bis Lilybaion and fnhr
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von doit nach Hause zurtick (Liv. XXI 50, 7

—

51, 1). Im folgenden Fruhjahr sandte er den

Rbmem auf ihr Ansuchen 500 Kreter und 1000

Peltasten (Polyb. Ill 75, 7), die groBtenteils in

der Schlacht am Trasimenus gefangen wurden

und in Hannibals Dienst traten (Liv. XXIV 30).

Dies Yerhalten mag den Konig zu einer zweiten

Hilfeleistung bewogen haben. die im Friihjahr

216 anlangte (Liv. XXII 37, Iff.; vgl. Zonar. VIII

26, 416 c); diesmal sandte er auBer 1000 Bogen-

schtttzen und Schleuderern noch eine bedeutende

Masse von Getreide und eine goldene Nike-

statue als Geschenk. Nach N i e s e sind iibrigens

beide Sendungen identisch; Livius hat den Vor-

gang hut an falscher Stelle «nd in seiner Weise

ausgeschmiickt berichtet (Niese a. O. II 511,

4). Im selben Jahre unterstiitzte H., trotzdem

sein eigenes Gebiet schwer vom Kriege gelitten

hatte (Liv. XXH 56, 6), den Praetor von Sizilien,

T Otacilius, der sich in grofier Bedriinenis be-

fand, mit Geld und Getreide (Liv. XXIII 2, 5).

Das Geld sollte im folgenden Jahre durch den

Nachfolger des Otacilius, Appius Claudius,

zuriickgezahlt werden, ward dann aber auf Be-

fehl des Senats fiir den makedonischen Krieg

verwandt (Liv. XXIII 38, 12) offenbar, weil

inzwischen in Syrakus der Abfall eingetreten

war. Die an dieser Stelle erwahnte Getreide-

sendung muB die letzte gewesen sein; im Win-

ter 216/5 (iiber den Zeitpunkt vgl. den Artikel

Hieronymos) starb Konig H., nachdem er testa-

mentarisch seinen unmiindigen Enkel Hierony-

mos zum Nachfolger und 12 Vormiinder ein-

gesetzt hatte (Liv. XXIV 4). Bis zum letzten

Augenblick erfreute er sich des ungestorten Ge-

brauchs seiner samtlichen Sinnesorgane und

geistigen Fahigkeiten (Polyb. VII 8, 7—8).

Sein Bild geben die Miinzen (vgl. Holm Gesch.

Siz. Ill 693—697 und die Abb.); ein kleines bei

Girgenti im Meere gefundenes Marmorrelief

stellt ebenfalls wahrscheinlich H. nebst seiner

Gemahlin Philistis dar (Description of anc.

marbles in the Brit. Mus. X table 32, vgl.

Helbie Rh. Mus. XXVII 153f.).

Q u e 1 1 e n : Fur die altere Geschichte H.s

kommen in erster Linie Polyb. I 8—16 und einige

weitare Notizen des ersten Buchs in Betracht,

bis zum Beginn des ersten Punischen Krieges

mag noch Timaios benutzt sein, von da an liegen

Fabius Pictor und Philinos zu Grunde. Wichtig

1st die umfassende Charakteristik Pol. VII 8—9.

Fur den zweiten Punischen Krieg liegt Li-

vius zusammenhangender Bericht in XXI 50.

51—XXIV 4 vor, daneben Polybios, der aber H.

nur einmal erwahnt (III 75, 5). Indessen folgt

daraus noch nicht, daB samtliche Nachrichten

bei Livius zu verwerfen sind, wie Niese
Gesch. d. griech. und maked. Staaten II 511,

4 will; die meisten Notizen sind an Bich un-

verdachtig und fugen sich ohne Zwang dem

Zusammenhang der Ereignisse ein. Neuere
Darstellungen: Petry H. v. Syrakus, Elberfeld

1861. Schneiderwirth H. II., Heiligenst. 1861.

Cassagrande La campagna di Gerone II contro

i Mamertini, Torino 1894. Holm Gesch. Sic. HI
33—41. Niese Gesch. der griech. n. maked. Staa-

ten II 174ff. 51 Off. Beloeh Griech. Gesch. m
1, 664—676. [Lenschan.]

14) H., der Sohn des Timokrates aus Syrakus,

ist in ptolemaische Dienste getreten und begegnet

uns als einer der Offiziere oder Beamten des ptole-

maischen Strategen und Nauarchen Patroklos zur

Zeit des chremonideischen Krieges, also in den 60er

Jahren des 3. Jhdts. v. Chr. (er wird einfach als

reiaypivos vao %6p fiaadsa IlzoXepatov bezeichnet,

vgl. Graindor Bull. hell. XXX 96). H. wird

in der Stadt Arsinoe auf Keos als emarizrjs,

10 d. h. als auBerordentlicher Delegierter des Konigs

zur Kontrolle und Wahrnehmung der kOniglichen

Interessen in der Stadt und deren Umgebung
eingesetzt (fflr das Amt des sniaTazrjg s. jetzt

D. Cohen De magistr. Aegypt. extern. Lagid.

regni provinc. administr. 1912, 80fF.). Er scheint

sein Amt eine geraume Zeit und wie uns ein

Ehrendekrct der benachbarten Stadt Karthaia

zeigt, auch zur vollen Zufriedenheit der Keer ver-

sehen zu haben. Die Einsetzung des H. kann viel-

20 leicht durch den damaligen Kriegszustand bedingt

sein. IG XII 5, 1061.

15) H„ Sohn des Simos aus Kos (Ditten-

berger Syll. [or.] I 141. Die Heimat des H. ist

zwar nicht genannt, ist aber wohl aus der Fund-

statte der Weihinschrift zu folgern ; zum mindesten

war Kos der spatere Wohnsitz des H.). Er ist

von Ptolemaios IX. Euergetes II. und seinen beiden

Frauen Kleopatra II. und III. als ,entTgo}Kvaag

zwv tixvwr fift&v' durch einen goldenen Kranz

30 und eine goldene Statue ausgezeichnet worden;

auch der Titel ,i<3v nod>za>t> yiXcov' ist ihm, der

kein Amt bekleidet hat, verliehen worden. Die

Bezeichnung initQcmevoas weist uns nun darauf

hin, daB H. die ihm (ibertragene Obliegenheit

bereits abgegeben hatte (Mahaffy Empire of

the Ptolem. 385 hat dies nicht beachtet) , und

zeigt uns ferner, daB man in ihm nicht den ub-

lichen Erziehungsgouvemeur der ptolemaischen

Prinzen zu sehen hat, da dieser den Titel tgo-

40^^ gefuhrt hat (s. Perdrizet Ann. du service

des antiq. de l'Egypte IX 243ff.). Wir mussen

vielmehr den Ausdruck mOglichst wOrtlich inter-

pretieren und H. als einen Mann fassen, der die

xixva behtitet, bevormundet hat, ohne ihn etwa

gleich zum offiziellen bihqonos zu stempeln (Ma-

haffy a. a. O. und Dittenberger a. a. 0. tun

dies). Recht vcrstandlich wird aber die Bezeich-

nung erst bei der Annahme, daB H. nicht am
Ptolemaerhof gelebt hat, sondern daB ihm die

50 Kinder nach Kos zur Betreuung flbergeben worden

sind, d. h. es ware unter Euergetes II. bereits

dasselbe geschehen, was uns Iiterarisch fur die

Folgezeit von seiner Witwe Kleopatra HI. bezeugt

ist, die ihre Enkel etwa um 103 v. Chr. nach Kos

gesandt hat, um sie hier vor drohenden aufleren

Gefahren in Sicherheit zu bringen (Joseph, ant.

Iud. Xin 349); von dem einen Enkel, dem

spateren Alexandres II., wissen wir sogar, daB

er bis 88 v. Chr. in Kos geblieben ist (Appian.

60 Mithr. 23). Warm hat nun H. seines Htiteramtes

gewaltet, und warum ist er zu diesem bestellt

worden? Die Zeit der Inschrift bestimmt sich

durch die Zusammennennung der beiden Deo-

patren auf die Zeit vor 182/1 v. Chr. (dem An-

fangsjahr des Burgerkrieges zwischen dem Konig

und Kleopatra EL, s. Laqueur Quest epigr.

et naprroL, StraBb. 1904, 64ff. Wileken Arch,

f. Paprrusibrsch. IV 224) oder auf die Periode
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von etwa 124 v. Chr. an. (Von diesem Jahre an

sind die Geschwister wieder vereint gewesen, s.

freilich die leisen Bedenken von Preisigke Arch,

f. Papyrusforsch. V 302, 2). Die spatere Datie-

rung wurde nun unbedingt ausscheiden, wenn wir

das fjn&v bei xixvonv auf beide Frauen beziehen

miiBten, da damals der Sohn aus der Ehe mit

Kleopatra n. bereits getotet war. In diesem Falle

ware anzunehmen, dafi die Kinder Euergetes' n.

in noch sehr jugendlichem Alter zur Erziehung

nach Kos geschickt worden, und dafi sie von hier

noch vor 132/1 v. Chr. zuruckgekehrt seien. Die

Zuriickholung wurde auch durch Iustin. XXXVIII
8, 11 verlangt werden, da hiernach Euergetes II.

hei seiner Flucht aus Alexandrien vor seiner

Schwester seinen und deren gemeinsamen Sohn
mit sich genommen hat. Ein zwingender Grand
fiir die Fortgabe der kleinen Kinder vom. Hofe
und die Bestellung eines auswartigen Hiiters fiir

sie — dies alles stellt doch einen ganz auBerordent-

lichen Schritt dar — lieBe sich jedoch, zumal bei

ihrer spateren Zuriickholung, nur schwer ausfindig

machen (Mahaffy a. a. 0. bietet hieriiir nichts

Rechtes). Ganz anders, wenn wir die spatere

Datierung der Inschrift annehmen, und die Tatig-

keit H.s dementsprechend spater beginnen lassen.

Iustin. a. a. 0. berichtet aus AnlaB der Flucht

Euergetes' II. naher iiber die bei diesem befind-

lichen Mitglieder seiner Familie; nur von seinen

Kindern aus seiner Ehe mit der 3. Kleopatra spricht

er nicht. Sollte dies vielleicht doch nicht auf Zufall

beruhen, sondern eben damit zusaminenh&ngen, daB
sie bei ihm nicht sein konnten, weil sie nach Kos
zu H. gesandt worden waren'? Man hatte alsdann

einen triftigen Grund fur dessen Bestellung als

ijiixftontuiov. Euergetes H. hatte damals ebenso

wie spater seine Frau gehandelt, die in diesem Falle

nur Friiheres wiederholt hiitte; man wollte die

Kinder vor den in Aussicht stehenden Gefahren
schutzen und brachte sie daher vorher — vielleicht

zur Zeit der eigenen Flucht — rechtzeitig an einem
neutralen Orte in Sicherheit. H. muBte dann als

eine besonders vertrauenswiirdige und dem KOnig
ergebene PersOnlichkeit gewertet werden. Er hatte

die Kinder betreut, bis sich die Verhaltnisse in

Agypten wieder konsolidiert hatten, d. h. bis etwa
124 v. Chr. w&ren die allmablich sehon recht

herangewachsenen rexra bei ihm gelassen worden.
Den Lohn fiir diese Treue in schwerer Zeit wurde
unsere Inschrift darstellen. DaB auch die 2.

Kleopatra in ihr erscheint, darf gegen diese

Deutung nicht angefiihrt werden, da ihre Nicht-
nennung in dieser Weihinschrift sogar einen Ver-
stoB gegen den offiziellen Gebrauch bedeuten
wurde. So spricht anscheinend alles far die spatere
Datierung, freilich ohne daB diese als die allein

mflgliche zu erweisen ware.

16) H. aus Laodikeia in Phrygien lebte etwa
in der ersten Halfte des 1. Jhdts. v. Chr. Er
hat sich um seine Vaterstadt ganz besonders ver-

dient gemacht und sehr viel zu ihrer spateren
Blnte beigetragen, indem er ihr sein ganzes riesiges

VermOgen im Betrage Ton mehr als 2000 Talenten
ermachte; schon bei seinen Lebzeiten hatte er

die Stadt mit vielen avafrrjuata geschmnckt. Strab.

XII p. 578.

17) H., ein Burger von Priene (Pans. VII 2,

10), der sich um 300 v. Chr. zum Tyrannen der

Stadt aufgeschwungen hat, vielleicht vor allem

mit Hfllfe und als Fiihrer der Truppen
;
jedenfalls

sind die Kastelle des Gebietes von Priene von ihm
ergebenen Soldaten besetzt gewesen, aber auch ein

Teil der Burgerschaft hat auf seiner Seite ge-

standen (Hiller v. Gaertringen Inschr. v.Priene

37, 66ff. 1 10f.). Es scheint auch, als wenn er ebenso

wie die griechischen Tyrannen iiberhaupt die alte

Verfassung nicht beseitigt hatte ; wenigstens sehen

10 wirdieGesetzgebungsmaschine derVolksbeschliisse

auch unter ihm in Tatigkeit (Inschr. Z. 69f. 76ff., a.

aber zur Charakterisierung der damaligen Zustande

auch Hiller v. Gaertringen a. a. 0. nr. 12). H.s

Regiment ist nach Paus. a. a. 0. besonders grau-

sam gewesen; seine Zeit hat noch spater als eine

der schlimmsten Perk len in der Stadtgeschichte

gegolten. Er hat die ihm widerstreitenden Burger

aus der Stadt vertrieben, aber diesen ist es gelungen

eines der prienesischen Kastelle, das Karion in der

20 Landschaft Dryussa, unter Niedermetzelung der

Besatzung zu nehmen, und H. hat es nicht ver-

mocht, sie von hier aus wieder zu vertreiben (Inschr.

Z. 66ff.). Im Gegenteil haben die Vertriebenen

von hier aus durch Streifziige das Gebiet von

Priene standig beunruhigt (Inschr. Z. 111). Sie

haben auch die Fiktion aufrecht erhalten, ibrer-

seits Priene zu reprasentieren ; sind doch von

ihnen in dieser Zeit yjr)<pia/Aara erlassen worden
(Inschr. Z. 74. 79). Ganz aus eigener Kraft ware

30 es ihnen allerdings wohl nicht gelungen, sich zu

halten; sie haben dies auch erkannt und sich daher

um Hulfe an die Griechenstadte der Umgebung,
auch an Rhodos, mit der Bitte um Zurlickfuhrung

oder um Unterstiitzung durch Soldaten, Waffen und
Geld gewandt (Inschr. Z. 75f. 79f. Inschrift aus

Ephesos, neuabgedr. von Hiller v. Gaertringen
a. a. 0. nr. 494). Rhodos scheint sich ablehnend ver-

halten zu haben (spater haben sich die Parteiganger

H.s gerade dorthin gefliichtet Inschr. Z. 78). Da-

40 gegen hat sich Ephesos sehr eifrig der Vertriebenen

angenommen. Es ist eine besondere Kommission
hierfflr, bestehend aus Ephesiern und vielleicht

aus vertriebenen Prienern, gebildet worden. (Die

in der ephesischen Inschrift Z. 10 erwahnten

ovvtdQoi mOchte ich als Priener fassen ; sie wurden

dann nach Vertreibung der Tyrannen noch einige

Zeit wahrend der Neuordnung des Staates tatig

gewesen sein, Hiller v. Gaertringen a. a. 0.

nr. 12, 14). Die Kommission hat sich das nOtigeGeld

50besorgt und Soldaten und Waffen geliefert. Der
Kommandant des Demetrios Poliorketes in Ephesos,

Ainetos, hat der Hilfsaktion wohlwollend gegen-

ubergestanden (s. die ephesische Inschrift). Wegen
dieses Verhaltens des Ainetos scheinen sich H. und
seine Parteiganger besohwerdefiihrend an Demetrios

Poliorketes gewandt zu haben; aber auch Lysi-

machos ist damals von ihm angegangen worden,

auch er wohl, um ihn gegen die vertriebenen

Burger aufzurufen (Inschr. Z. 76f. Hiller v.

60 Gaertringen a. a. 0. p. XTV spricht indessen

entgegen der Bemerkung p. 40 falschlich von

Gesandtschaften der Vertriebenen an die KOnige.

S. jedoch Z. 76 Tlgiareov gegeniiber Z. 74f. ; mit
ntgi avt&v in Z. 77 sind dann femer gerade die

Vertriebenen gemeint, s. Z. 70. 71. 75). H. scheint

aber anders wie die Vertriebenen keine auswartige

Hilfe erhalten zu haben. Sein Schreckensregiment

mag ferner auchimlnnernseine Stellungerschuttert
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haben, und so haben denn nach dreijahriger Herr- 22) Hieron aus Kibyra. Nach Cicero in Verr.

schaft dea Tyrannen die Vertriebenen den Guerilla- IV SOff. mit seinem Bruder Tlepolemos von Verres

krieg aufgeben tind zur Belagernng der Stadt aus ihrer Vaterstadt mitgenommen, Sachverstan-

schreiten kennen, die wohl im J. 297 v. Chr. mit dige bei seinen Kunstr&ubereien, der eine — wsl-

deren Fall endete (Inschr. Z. 80f. 11 If.). Uber das cher, bleibt zweifelhaft — Wachsbildner, der an-

Ende des H. erfahren wir nichts Sicheres ; da aber dere Maler. [Lrppold.J

sein Tod nicht erwahnt wird (Z. 112 heifit es nur 28) H., athemscher Vasenfabnkant aus der

JxnoXiopxtidevtos xov xvQavvov'; Lenschau De Bliitezeit des strengrotfigungen Stiles. Aul

rebus Prienensium, Leipz. Stud. f. Klass. Phil, einem angeblich in Griechenland gefundenen Kan-

X 199 irrt hier), so wird er wahrscheinlich ent- 10 tharos, der sich jetzt im Museum of fine arts in

kommen sein, vielleicht ebenso wie einige seiner Boston befindet, ist der Name seines Vaters Me-

Parteiganger nach Rhodos (Z. 78). Lenschau don angegeben; s. E. Robinson 23. Annual

a. a. 0. 198ff., der vor allem die Zeit richtig report 68 nr. 41. Pollak Zwei Vasen 29f.

bestimmt hat. Hiller v. Gaertringen a. a. Pottier Catalogue III 977. Die Angabe des

0. p. XIV. [Walter Otto.] Vatersnamens beweist nach Pottier, dais H.

18) Hieron aus Kibyra. Helfershelfer des C. freier athenischer Burger war.

Verres, s. den Art. Cornelius Nr. 897 o. Bd. IV Dummler (Bonner Studien 89) versucht

S. 1590. wahrscheinlich zu machen, daB H. sizilischer

19) Nahm nach Appian. Blyr. 20 am illyri- Abkunft war. Er schlieBt das aus seinem Namen

schen Feldzuge Octavians 719 = 35 teil; aber 20 und der von ihm vermuteten Nachwirkung emer

die Uberliefcrung r&v f)^tfi6va>v 'Ayqutnas re xai Komodie Epicharms auf die AuBenbilder del

lioav erregt Befremden', weil keine Personlich- Petersburger Schale nr. 19. Doch beruht diese

keit dieses Namens in dieser Zeit bekannt ist, Annahme, wie H a r t w i g Meisterschalen 306

und Schweighanser schlug daher Nigcov vor, bemerkt, auf einer Hypothese. Der Name wie

wobei man nur an den ersten Gemahl der Livia auch der Vatersname kommen im 5. Jhdt. mehr-

denken konnte. was auch nicht unbedenklich ist fach auf attischen Inschriften vor; s. Kirch-
(s. © Bd III S. 2778, 48). [Miinzer.] ner Pros. Att. nr. 7521—7525 und fur Medon

20) H. von Alexandria oder Ephesos (FHG nr. 9708f Wenn aber Hart w ig aus der ge-

IV 429) wird von Phlegon xeoi fiav^aoicor c. 2 nngen Lebendigkeit seiner Konzeption
_
und

I

aus

und Proklos zu Plat. Polit. n 115 Kroll - bei 30 einer gewissen Severe und Unbeholfenhe it

diesem neben mot laro^ol 'Avnyovw « Tfl. seiner Hand auf domche Abkunft schheflen will

[laodeT xai akXois iavx&v yiXoc; txovoc ra ova- so durften solche Momente zur Bestimmung der

fi&na ye&xpavw - als Gewahrsmann ffir eine Herkunft noch weniger ausschlaggebend sein

Gespenstergeschichte angefuhrt, die vermutlich in als die von D u m m 1 e r angefuhrten Seme Zeit

fruhhellenistischer Zeit in Aitolien passiert sein wird dadurch oestimmt, daB ein mit seiner Sig-

soll. Die historische Einkleidung - der IIoXv- natur versehener Schalenhenkel und ein Schalen-

*eiTof t.s, von dem die Geschichte erzahlt wird, fuB mit seiner Signatur im Perserschutt ge-

sollvomVolke seiner ererbten Kalokagathie wegen fimden sind, und daB sich ebendort Iragmente

auf drei Jahre znm .4W«OT (!) gewahlt wor- gefunden haben, d!e den Stil tt«
i

schon ziem-

den sein; das Prodigium deutet auf einen blntigen 40 hch entwickelt zeigen: s. Ath Mitt. 1887, 14^,

Krieg zwischen Aitolem und Akarnanen x&t liijs Arch. Jahrb. II 232 (Winter); Hartwig 1, 1.

ft«— wird niemand daruber tauschen, daB dieser H. ist also ein um wenig jimgerer Zeitgenosse

H. keinesfalls ein Historiker ist, sondern hochstens des Euphronios (H art w i g 4); ungefahr gleich-

ein Thaumasiograph. Nachdem aber Eohde Eh. altrig mit Duns und Brygos. Seine Wirksamkeit

Mus. XXXII 329ff. (= Kl. Schr. II 173 ff., vgl. fallt in die ersten Jahrzehnte des 5. Jhdts., vor

dazuWendland De fabellis antiquis, Gottingen und nach den Perserknegen.
> (

1911, Iff.) als gemeinsame Quelle des Phlegon und Mit seiner Signatur: 7^ ""^oev kennen

Proklos eine in Briefen sich bewegende Samm- wir 29 GefaBe oder GefaBteile: 22 Schalen,

lung von Wundergeschichten nachgewiesen hat, 3 Skyphoi, 1 Kantharos, 2 Schalenhenkel,

dieselbe Sammlung, die auch die ,Braut von 50 1 SchalenfuB (nr. 1-29). Funf andere Ge-

Korinth' enthielt und als deren Verfasser ein faBe (di. 30-35) mit seiner Signatur werden

philosophierender Ehetor spathellenistischer Zeit nur literarisch erwahnt und zum reil (nr ^O

anzusefien ist(Wendland a. 0.1, liegt der Ver- und 31) beschrieben; doch ist fiber lhren Ver-

dacht nahe, dafl dieser H. ein Schwindelautor bleib nichts zu ermitteln. Die Schale nr. it

vonderArtderinPlutarchsParallelazitiertenist. tragt neben der Topfemgnatur H.s noch die

Bohde nimmt dies wirklich an. Ich mochte aber Malersignatur Makrons. Die Signatur fmdet sicn

die Eiistenz eines Thaumasiographen H. nicht in der Regel auf dem unteren Telle ewes der

unbedingt leugnen. Man konnte in ihm denselben beiden Henkel, und zwar ist Me nut einem

sehen, den Aineias von Gaza als leeoxXijs 6 neoflal- spitzen Instrument eingentet bei nr. 3-^, «l—
Uk„os r& fiavftdota von seinem Lehrer Hierokles 60 12, 16—21, 24—28 3o Bei den Obrtgen Ge-

von Aleiandreia unterscheidet. Denn Praechters fafien dagegen nr. 1—2, 10, 1*—\b, £6—ta, av

Identifikation dieses Thaumasiographen mitHiero- ist die Signatur mit roter Farbe aaf den hellen

kles, dem Verfasser der <PiXtotoe*s (s. o. Hiero- Tongrund aufgemalt. Der Grand for dieses ver-

kles Nr. 16), ist nur eine Vermutung und, wie schiedeneVerfahren ist nicht za erkennen; Hart-

mir scheint, keine sichere. Meursius tnderte wigs Vermutung auf S. 273, 1 dflrfte wohl

an der Phlegongtelle 'liqon in 'Bgmr ; seit der echwerlich das Richtige treffen. In den Bei-

Auffindung des Proklosteztea kann davon keine schriften, womit ein Teil der Gef&Be versehen

Bede mehr sein. [F. Jacoby.] ist, flndet sich eine nnsiehere nnd fehlerhafte
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Schreibung, e. H a r t w i g 306. Kretschmer denklich zuschreiben konnen, verknttpfen. Da-

Vaseninschriften bei den einzelnen Vasen. Nicht gegen hat H a r t w i g 435 mit Recht die Bosto-

einmal in der Schreibung der Signatur bleibt H. ner Schale nr. 25 mit dem Raube des Kephalos

sich gleich. Es finden sich solche mit geschwSnz- dem Maler der iibrigen H.-Vasen abgesprochen

tem fr: nr. 3, 11, 13—14, 34. Geschwanztes f nn(i sie einer anonymen Personlichkeit, einem

neben vierstrichigem < findet sich auf nr. 10,
^eister mit dem Kahlkopfe' zugeschrieben. Ihre

. «h «k o» • T_. i.- o-
" n • * Komposition, ihre Zeichnung ist in der Behand-

11, 21, 25-26; vierstrichiges Sigma allem auf
j ^ K5 und des Gewandes ^ TypuB

nr. 24; auf nr. 23, 27, 30 ist der Name ohno
deg

e
K fes ¥^n der Bonstigen Art des h/^.

die Aspirata gesehrieben, auf nr. 11, 27, 33 ist w gchiede^ tJber die Art dieses Malers s. Hartwig
intervokahsches Iota in Enoir,osv ausgefaUen. In

435ff_ ffit der Bemalullg dieser gonaie stimmt,
den Personenbeischnften findet sich memals vier-

wie pollak 2g richtig gegehen und nacngewiesen
strichiges £, geschwanztes ^ nur auf nr. 21. hat, die der Bostoner Telephosschale nr. 26 v511ig

H. signiert immer mit ejioitjaev. Wir miissen iiberein. Die tTbereinstimmung erstreckt sich

deshalb annehmen, daB die GefaBe zwar in sogar bis auf den Maeanderstreifen um das

seinem Ergasterion angefertigt sind, daB er aber Innenbild, der auf beiden Schalen in fast iden-

mit ihrer Bemalung andere Meister beauftragt tischer Weise von einem Kreuzplattenmuster

hat; s. fiber eygayev und biottjosv Hau- unterbrochen wird. Der Maler hat nach Hartwig
serinFurtwangler-Reichhold Griech. manches von der Art des Malers der iibrigen H.-

Vasenmalerei III 20, 11 und Leonard Vasen 20 Vasen angenommen, doch ist er besonders von

des Hieron 20ff. Wenigstens ein Gefafi, der der lebendigen Art und den technischen Mitteln

Skyphos nr. 24, trSgt die Malersignatur des des Brygos stark beeinfluflt. Auch das Theater

Makron. Es fragt sich, ob wir auch die Be- scheint auf die Wahl seiner Stoffe eingewirkt

malung anderer GefaBe diesem Maler zuschreiben zu haben, s. Pollak 27. D iim m 1 e r 89.

dfirfen. Klein Meistersignaturen8 21 nimmt Pollak 26, 5 weist die Iibrigen Zuweisungen

an, H. sei auch der Maler samtlicher mit seinem Hartwigs an diesen Meister ab, s. daruber

£7colt]aev signierten Werke, die deutlich eine auch Murrayl4.
Hand zeigten, Makron habe nur den Skyphos be- Seine Stoffe entnimmt H. dem taglichen

malt. Hartwig 302ff. stellt drei Maler, H., Leben. Er schildert Liebesunterhaltungen zwi-

Makron und emen von ihm mit Unrecht als 30 schen Mannern und Epheben und zwischen M&n-

.Meister mit dem Kahlkopfe' bezeichneten Maler nern und Frauen, Konversationen von Mannern

fest. Ihm schlieBt sich Pollak 25f. an. Un- und musikalische Unterhaltungcn. Einen Komos
gefahr ebenso urteilt Walters Pottery I 436. von Jiinglingen und Epheben hat er auf zwei

Murray Designs 14 spricht sich gegen Hart- Schalen nr. 9 und 10 dargestellt. Zahlreich

wig auB. Pottier Catalogue m 977 meint, sind die Schalen, auf denen das ubermfltige

H. sei der Leiter des Ganzen, nicht nur der Treiben des Dionysos und seines Gefolges yon

Topferei gewesen und habe daher auch die Vor- Silenen und Maenaden dargestellt ist. Diese

bilder entworfen, die er seinen Gehilfen zur bakchischen Schalen des H. ubertreffen bei wei-

Ausftihrung iiberkssen habe, wobei dann je tem seine iibrigen Werke, s. fiber diese Schalen

nach der Art des ausffihrenden Malers Ungleich- 40 D fi m m 1 e r 81, der ihre Gate auf Vorlagen

maBigkeiten im Stil entstanden Beien. Ahnliches aus der groBen Malerei zuruckfiihrt, wShrend

laBt Murray 14 zu, s. dagegen Hauser a. Hartwig 293f. hierin eine allmShliche Elnt-

a.0. FurtwSngler Vasenmalerei II 1295. wicklung des Konnens H.s annimmt. Einige

dagegen halt Makron fur den Maler aller H.- Schalen und alle Skyphoi sind mit Darstellungen

Vasen. Auf dem einen Skyphos habe er sich ge- aus dem Mythos geschmfickt, und zwar haben

nannt, weil dieser von ihm im Wetteifer mit sowohl der troische Zyklus als auch die attische

der Hektorschale des Brygos geschaffen sei und Lokalsage dem Maler die Stoffe geliefert. Die

sich durch Feinheit und Sorgfaltigkeit der Be- Vasen dieser Klasse sind sSmtlich mit Beischrif-

malung auszeichne. Der Unterschied zwischen ten versehen. Auch der .Meister mit dem Kahl-

der Makronvase und den iibrigen Vasen mit 50 kopfe' hat seine Stoffe dem Mythos entnommen,
H.s TSpferaignatur sei nur ein gradueller, doch fehlen hier die Beischriften.

nicht ein prinapieller, s. dafur S. 130f., so daB Zum Ornament bei H. s. Winter Arch.

wir die Bemalung aller dieser GefaBe dem Ma- Jahrb. VII 113ff. und bes. 117. H. liebt es,

kron zuschreiben konnen. Ich schlieBe mich dieser beide Seiten der Schale fur eine zusammen-
Ansieht FurtwSnglers im allgemeinen an hangende Darstellung zu verwenden. Er hat

und weise zu ihrer Begrfindung auf die Berliner daher manchmal die Flachen unter den Henkeln

Maenadenschale nr. 11 hin, die, obwohl das leer gelassen, sie anch ofter ffir die figiirliche

Innenbild Gestalten von den groBen und schwe- Darstellung mit benutzt. Wenn aber die Bilder

ren Proportionen, wie wir sie auf einer ganzen dafur nicht ausreichten, fiillte er den leeren

jleihe von H.-Vasen finden, aufweist, doch in 60 Raum unter den Henkeln nicht wie Duris durch

ielen Einzelheiten den dem Makron eigentfim- symmetrisch aufgebaute Palmetten, die sich mit
lichen Stil zeigt. Ebenso lassen sich auch die ihren Verzweigungen zu beiden Seiten der Hen-
Sehalen mit den langweiligen Konversations- nod kel und unter denselben ausbreiten, aus, son-

Liebesszenen, die so ganz von der lebendigen dem malte unter den Henkeln einen Stub! mit

nnd geistreiehen Art des Makron abzuweichen einer bunt gemnsterten Decke, ein GefSB, einen

seheinen, durch Zwisehenglieder — vgL dsfttr Hand, einen Altar. Auf der Berliner Schale nr.

die Petersburger Schale nr. 19 — mit der Zeich- 18 hat er den einen Henkel mit einem frei anf-

nung auf Schalen, die wir dem Makron unbe- gebanten Palmettenkranx umgeben. Eine Einsel-
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palmette mit symmetrisch sich nach jeder Seite gesprochen hat, nicht berechtigt. Zwar sind

verzweigenden Ranken kommt auf nr. 7 vor. manehe von seinen mythologischen Bildern mono-

Solche Palmetten, die nach Winter begrenzenden ton, aber das lieS sich bei der Schilderung von

Palmettenstreifen entnommen sind, linden sich Gotterversammlungen wie bei der Aussendung

auch auf der Schale nr. 10, und zwar sind unter des Triptolemos nicht gut vermeiden. Andere

dem einen Henkel zwei liegende Palmetten mit Typen hat er durch geschickte Hinzufiigung von

unsymmetrischen Ranken, wiihrend unter dem neuen Figuren bereichert und weiter entwiekelt.

anderen Henkel e i n e solche Palmette mit sym- In glucklicher Weise hat er bei der Ruck-

raetrischen Ranken gemalt ist. Auch auf der erlangung der Helena den Moment der hSchsten

Briisseler Schale nr. 14 befindet sich unter jedem 10 Spannung gewahlt, indem er schildert, wie Mene-

Henkel eine Reihenpalmette. Wenn aber W i n- laos bezwungen von den Reizen der Gattin, uber-

ter 116 behauptet, daB die Vasenmaler, die listet durch die Kiinste der Aphrodite das ga-

me H das freie Dekorationsprinzip bei der ziickte Schwert sinken laBt. Ebenso hat er bei

ornamentalen Behandlung der Schale anwenden, der DarsteUung des Parisurteiles den spannenden

niemals in das symmetrische Schema verfallen, Moment gewahlt, i<n dem der jugendhch

so scheint dem die Dekoration der Pariser Schale scheue Hirt durch die Ankunft des Hermes und

nr 15 zu widersprechen, die nach Pottier der drei Gottinnen offenbar erschreckt.sichzur

III 980 unter beiden Henkeln doppelte Pal- Flucht wenden will. Das Beste hat H. in seinen

metten in der Art des Duris hat. Das Innenbild dionysischen Bildern geleistet. Am gluckhchsten

ist in der Regel mit einem zweigliedrigen inein- 20 ist hier in der Gesamtkomposition, in den tin-

andergreifenden Maeanderstreifen umgeben, s. zelmotiven und in der Zeichnung die Berliner

Hart wig 274 u. 8., der in der Regel nach Schale nr. 11. Ihr schlieBt sich eine Reihe von

links lauft Nur auf der Petersburger Schale Schalen an, auf denen die Gesamtkomposition

nr 19 und in der oberen Begrenzung des Ma- zwar nicht so gelungen ist, auf denen sich ein-

kronskyphos nr. 24 lauft er in umgekehrter Rich- zelne Motive, ja ganze Figuren oft bis zum

tune. Urn das Innenbild der Schalen nr. 13 und VberdruBe wiederholen, bei denen man aber der

22 ist ein ununterbrochen fortlaufender Maean- Bewegung der einzelnen Figuren mit Interest

derstreifen, der jedoch an einigen Stellen folgt. Ich weise hin auf die Munchener behave

unterbrochen wird. Dagegen ist der Maeander nr. 12, ferner auf die schone Brusseler Schale

urn das Innenbild auf den beiden Bostoner 30 nr. 14 und auf eimge leider noch nicht ver-

Schalen nr. 25 und 26, die auch in ihrer Zeich- Offentlichte Schalen im Louvre. Langweihg und

nune von den ubrigen Vasen abweichen, von monoton sind zum groBten Teil die bcnalen

einem einander ziemlich ahnlichen Kreuzplatten- mit Liebes- und TJnterhaltungsszenen, auf

muster in regelmaBigen Abstanden unterbrochen. denen sich die Gegeniiberstellung von Personen-

Die Bilder der AuBenseiten stehen gewohnlich paaren wiederholt. Dieses Schema hat der Maler

auf einem schmalen, tongrundig gelassenen Strei- auch fur mythologische Szenen: Gesandten bei

fen Bei nr. 10 und 14 lauft auch unter den Achilleus, Streit um das Palladion angewandt.

AuBenbildern ein Maeanderstreifen im ublichen Die Zeichnung ist nicht immer gleich sorgfaltig.

Schema H.s. Von den drei Skyphoi sind nr. 20 Von einer ganz auBerordenthchen *emheit ist

und 21 ohne jedes Ornament. Unter den Bildern 40 die des Makronskyphos, der ubrigen bkypnoi

sind zwei tongrundig gelassene, Streifen. Auf besonders des Londoner nr 21 und der Berliner

dem Skyphos mit der Malersignatur Makrons Maenadenschale. Eine groBe Reihe von Schalen

dagegen sind die Bildstreifen von zwei Maean- dagegen ist wegen ihrer nachlassigen und fluch-

derstreifen in der ublichen Art eingeschlossen. tigen Zeichnung als reine Unternehmerware an-

Die Bilderstreifen auf dem Kantharos in Baston zusehen .

nr. 23 sind nur nach unten hin durch ein ein- Die Typen der KSrper sind auf seinen Vasen

faches Stabornament abgeschlossen. nicht einheitlich. Es finden sich Figuren von

Das Innenbild fast aller signierten Schalen schwerem massigen Korperbau mit dieken Kop-

ist zweifigurig. In der Regel steht eine kleinere fen — z. B. Skyphos im Brit Mus. nr 21 —
Figur einer groBeren gegeniiber. Nur auf 50 neben solchen mit schlankem Korper und feinen

der Schale nr 17, die Hartwig bei der Kopfen- z. B die Castellaner Schale nr. 10 und

Besprechung des Innenbildes auf S. 284 nnd die Berliner Schale nr. 5, s. besonders das Innen-

A 1 nicht mit angefuhrt hat, ist das Innenbild bild. Doch zeigen seme Figuren
i

einen einheit

einfigurig. Scheinbare Ausnahmen wie bei nr. 13 lichen Kopftypus: langer flacher Schadel, sterkes

und 22 sind aus der fragmentarischen Erhaltung aber zeichnensch wemg durchgearbeitetes Kmn,

zu erklaren, s. Hartwig 284, 1. Auf der dieke hangende Unterlippe Die mnere Be-

Brusseler Schale nr. 14 und auf einer von H a r t- wegung der Figuren wird durch die
'

Bewemng

w i g mit Recht dem H. zugeschriebenen Schale des Korpers, besonders der Anne im hohen Ma.Be

in kltimore stehen sich die beiden Figuren verdeutlicht Erne bestammte Charakteratik des

nicht wie gewohnlich einander gegenuber, son- 60 Gesichtes fehlt selbstverstandlich in dieser Zeit,

Sern bTweg*n sich in derselben Wchtung. -Auf obwphl Hartwig das glaubhaft zu ^£*™£
einem Kreissegment stehen nur die Innenbilder In der Behandlung des Haares ist H. seta sorg-

der Petersburg Schale nr. 19 und der Balti- faltig. Entweder ist die^Haarmasse ™g&«%«
morer Schale. Die AuBenbilder der Schalen ent- und einzelne Locken durch ReheHimen Oder

halten in der Regel auf jedei Seite seehs Figuren. Reihen von klemen Rehefpunkten jangegeben,

Wenn auch die game Art des H. entse&eden odex das blonde oder dunkle Haarist in male-

etwaa handwerksm&Bigw an rich hat, so ist riseher Weise aufgdCst, indem die einzelnen

doeh der Tadel, den man so oft ttber ihn ana- Haarstr&hne durch Pinselstncne nut verdflnntem
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Firnis wiedergegeben sind. Der Augenkontur ten Periode weist H a r t w i g die beiden Schalen

ist in der Regel noch geschlossen, der Stern durch mit dem Lieblingsnamen Hippodamas nr. 1 und

einen Punkt oder einen Kreis mit Punkt ange- nr. 18 und die Schale nr. 10 zu. Doch gehSrt

deutet. Charakteristisch fur H. ist die unge- die Berliner Schale nr. 18 entschieden zu den

schickte, plumpe und leblose Zeichnung der iiltesten Werken des H. Beide Perioden lassen

Hande und FiiBe. sich, das muB auch Hartwig zugeben, nicht

Glanzend ist die Gewandbehandlung. Das scharf voneinander abgrenzen.

Gewand ist in breiten lockeren Massen und Fal- Die Beziehungen zwischen dem Werke H.s

tenzugen gegliedert und bemiiht sich, der ener- und dem der anderen Schalenmaler seiner Zeit

gischen Bewegung des Korpers zu folgen. Eigen-lOhat ebenfalls Hartwig untersucht; s. S. 303ff.

tumlich ist das Bestreben, die mit eleganten Nach seinen Untersuchungen ist H. von Oltos

Linien gezeichneten Korper sich von dem reich- abhangig. Hierfur wird angefuhrt die Vorliebe des

gefalteten Gewande abheben zu lassen. Die H. fur das ruhige mythologische Situationsbild,

Tracht der Frauen ist gewohnlich der feine seine Vorliebe fur die reichbekleidete Figur,

ionische Chiton mit einem bis fiber die Brust — bei H. finden wir keinen einzigen weiblichen

hinabreichenden tJberwurfe und einem bis auf die Akt, und von den mannlichen Figuren sind nur

KnieereichendenBausch.DerGewandsaumunddie die Silene unbekleidet — der schwere massige

Enden des tberfalles sind in der R«gel noch Kopftypus. Von Peithinos hatte H. das Kompo-

schwalbenschwanzformig angeordnet. tlber dem sitionsschema der Gegenuberstellung von Figuren-

Chiton tragen dieFrauen oft einHimation, das sich 20 paarenubernommen. Peithinos ist nicht umgekehrt

mit seinen breiten Falten wirkungsvoll von dem von H. abhangig, wie Klein Meistersig. 173

feingefalteten Untergewande abhebt. Der Korper durch dieAnordnung der beidenMeisteranzudeuten

ist unter dem Gewande nach bestimmten Grund- scheint. Auch Brygos ist, wie schon D u m m 1 e r

satzen durchgezeichnet. Kranze und Schmuck- 70ff., der die Abhangigkeit und allmahliche Los-

stucke sind ebenso wie die Blumen, die die losung des Brygos von H. verfolgt hat, sah, von

Figuren in den Handen tragen, durch rote Farbe, dem Ergasterion Oltos, Peithinos, H. abhangig;

von der H. einen ausgiebigen Gebrauch macht, s. Hartwig 365. 368. 370; ferner s. o. Bd. Ill

wiedergegeben. Muskeldetail ist durch verdunn- S. 925. DaB H. von Duris beeinfluBt ist, sahen

ten rStlichen Firnis angegeben. Die Figuren sind wir weiter oben. Ich weise noch auf den Typus

auf einer Flache nebeneinander oder einander 30 des in den Mantel gehullten Knaben hin, der

gegenuber gestellt. Die Kopfe sind mit einer sich fast in identischer Weise auf der Berliner

Ausnahme auf der Florentiner Schale nr. 22 Durisschale (Klein nr. 9) wiederholt. Aber

immer im Profil gezeichnet. Uberschneidungen auch Duris hat in den Motiven und in manchen

finden sich fast nur in den unteren Teilen der Einzelheiten von H. gelernt; s. Hartwig
Bilder. Verkiirzungen liebt der Maler nicht. Nur 587ff. Ablehnend steht H. dagegen den Bestre-

in Vorderansicht gezeichnete FiiBe kommen vor. bungen des Euphronios, der die lebhafte

Daher kann ich auch im Gegensatze zu P o 1 1 a k energische Bewegung, das Spiel der Muskeln des

33 den Bostoner Kantharos nr. 23, auf dem ein unbekleideten Korpers schildern wollte, gegen-

Hineingehen in den Raum wenigstens angestrebt liber. Das beweist schon seine Scheu vor der

wird, aus diesem und anderen Grunden, die 40 DarsteUung des unbekleideten Korpers. Nur den

ich demnachst ausfuhrlich darlegen werde, nicht Gebrauch der Verkiirzung bei der Zeichnung der

dem Maler der ubrigen H.-Vasen zuschreiben. FiiBe in Vorderansicht hat H., so meint H a r t -

Die chronologische Aufeinanderfolge der ein- wig. von Euphronios gelernt. H. ubertrifft

zelnen Werke hat, wenn wir von vereinzelten den Euphronios dagegen in der realistischen Be-

Bemerkungen zu einzelnen Vasen absehen, zuerst handlung des Gewandes; s. Hartwig 303ff.

Hartwig 282f. und 286ff. zu ermitteln ge- Der einzige Lieblingsname, der sich auf den

Bucht. Er unterscheidet in dem kunstlerischen Schalen des H. flndet, ist der des Hippodamas

Schaffen H.s zwei Perioden. Die altere laBt sich (s. d.). Er steht als TJmschrift des Innenbildes

durch ihren AnschluB an das Werk eines auf den Schalen nr. 1 und 18. Auflerdem wird

alteren Meisters, des Oltos, charakterisieren. 50 ein im Perserschutte gefundenes Schaleninnere

Die Werke dieBer Periode zeigen eine tjber- mit diesem Lieblingsnamen mit Sicherheit dem

einstimmung in den vierschrotigen Figuren H. zugeschrieben. Derselbe Name findet sich

mit groBen Kopfen und in der Gliederung auch bei Doris. Doch kann bei unsignierten

des Gewandes durch wenige gerade Faltenzfige. Vasen mit dieser Lieblingsinschrift die Vase

Die Werke der zweiten jungeren Periode schlie- nicht mehr auf Grund der Schreibung mit dop-

6en sich dagegen in manchen Einzelheiten an das pelten II dem H. zugewiesen werden — so

Werk eines gleichzeitigen Meisters, des Duris, Studniczka Arch. Jahrb. II 164 — ,
da sich

an. Sie haben als gemeinsame Merkmale nach doppeltes II auch auf signierten Schalen des

Hartwig : schlanke Proportionen der verhalt- Duris gefunden hat; s. Am. Journ. of Arch. 1900

nismiBig kleinkopfigen Figuren und eine mehr 60 190 — Schale des Duris in Boston; Hartwig
atilinerte, linienreichere Gewandbehandlung. 602, 1 — Schale im Louvre (Pottier ni G 121).

Einen aufieren Beweis fur das Zusammengehen der Hartwig behauptet Klein gegenuber mit

beiden Meister sieht Hartwig in dem gemein- Recht, daB wir die Beischriften zu zwei Frauen

camen Lieblingsnamen Hippodamas, den wir auch auf der verschollenen Schale nr. 30: Navxleta

mid Werken des Duris finden, die wir seiner zwei- xaiiq und Kakxoe [KaiXtazcbJ xalj nicht als

ten Periode zuschreiben; s. o. Bd. V S. 1875. Zn Lieblingsnamen ansehen dttrfen. Klein Meister-

den Werken der ersten Periode gehSren (nach sig. 1&; Lieblingsinsehriften * 103f. Hart-
Hartwig) nr. 2, 11, 12, 19, 20, 21. Der swei- wig 272f.
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Im Folgenden zahle ich der Anordnung 8. Schale im Louvre III G 143. A. Drei Lie-

Kleins und Hart wigs folgend die signier- bespaare: 1. Mann und Frau; 2. Mann und Frau
ten GefaBe nach dem Innalte der Darstellungen (nicht Ephebe wie bei Klein); 3. Jiingling und
auf, indem ich die neu hinzugekommenen GefaBe Frau. B. Zwei Liebespaare, Mann und Frau;

einordne. zwischen ihnen eine Frau. Innenbild: Frau auf

1. Schale in Miinchen nr. 804 (J ah n) A und einer Kline urafaBt eincn vor ihr stehenden

B: Je drei Paare von Erasten und Eromenoi. Mann. Unveroffentlicht. Brunnnr. 13. Klein
Innenbild: Erast und Eromenos im Gesprach. nr. 8. Hart wig nr. 7, s. dens. S. 272, 1.

Um das Innenbild die Lieblingsinschrift 'Inno- Pot tier Catalogue III 979 nr, G 143.

Siftag xaXos; abg. Gerhard A. V. 280; Wiener 10 9. Schale im Louvre III G 141. A. und B.

Vorlegeblatter A3. Reinach Rep. II 138. Komos von zehn Personen. Eine Flotenblaserin

Klein nr. 1. Hartwignr. 1; s. Jahn Be- und neun Manner. Innenbild: Mann, der einen

schreibung 254 nr. 804 (ohne die Henkelin- Hasen an der Leine fiihrt, reicht einem Jiing-

schrift). H a r t w i s 285f. linge eine Blume. Unveroffentlicht. Klein
2. Schale in Wien; Osterr. Mus. nr. 323. nr. 9. Hart wig nr. 8; s. dens. S. 272, 1.

(Masner). A. Drei Paare von Erasten im Ge- Pottier, Catal. 977f. nr. G 141.

sprach mit ihren Eromenoi. B. Drei bartige 10. Schale in der Sammlung Augusto Castellani

Manner umstehen zwei sitzende Jiinglinge, von in Rom. A. und B. Komos von acht Personen.

denen der eine auf der Flote, der andere auf der Sechs Manner und zwei Flotenblaserinnen. Innen-

Lyra spielt. Innenbild: Jiingling im Gesprach 20 bild: Dionysos mit Trinkhorn und Thyrsos in

mit einem Madchen. Abg. W. V. Bl. C 4. lebhafter Bewegung. Abg. H a r t w i g Taf. XXIX
Klein nr. 2; Hartwig nr. 2. s. Bull. 1865, und XXX 2. Klein nr. 10. Hartwig nr. 9;

218f. Masner Die Sammlung antiker Vasen s. Bull. 1865, 218. Hartwig 283ff.

und Terrakotten, Wien 1892, 42 nr. 323. Hart- 11. Schale in Berlin nr. 2290. A. und B.

w i g 282 und 297f

.

Zehn ekstatisch bewegte Maenaden umtanzen das

3. Schale im Louvre HI G 142 (Pottier) reich bekleidete Idol des Dionysos, das vor

A. und B. Je drei Paare von Erasten nnd einem Altar steht. Neben diesem musiziert eine

Eromenoi im Gesprache. Innenbild: einem Flbtenspielerin. Innenbild: Dionysos und Silen;

sitzenden, leierspielenden Jiingling bietet ein bar- Abg. Gerhard Trinkschalen und GefaBe Taf. 4

tiger Mann eine Blume an. Unveroffentlicht. 30 und 5. W. V. Bl. A 4. R a y e t et C o 1 1 i g n o n
Brunn Kiinstlergesch. nr. 14. Klein nr. 3. Histoire 201 Abb. 80 nur A. Baumeister
Hartwig nr. 3; s. denselben S. 272, 1 und 281. Denkmaler Fig. 479, Mittelstuck von A. Fig.

Pottier Catalogue III 978 nr. G 142. 592 Innenbild. Winter Kunstgesch. in Bild. I 89,

4. Schale im Museo della villa di Papa Giulio. 5 und 6. Spemanns Museum VI 53 A. B
A. und B. Liebesszenen. Je drei Paare von Man- u. J. Hoeber Griech. Vasen Fig. 60 A.

riern und Jiinglingen. Innenbild bis auf geringe Brunn nr. 1. Klein nr. 11. Hartwig
Reste des Maanders zerstort. Unveroffentlicht. nr. 10: s. Furtwangier II 581ff. Rayet
Nicht bei K 1 e i n. H a r t w i g nr. 19 (S. 270/71 et C o 1 1 i g n o n 206ff. H a r t w i g 282 u. 305.

nr.rV); s. Class. Rev. 1890, 482. 12. Schale in Miinchen nr. 184. A. und B.

5. Schale in Berlin nr. 2292 (Furtwang- 40 Je drei Paare von Silenen und Maenaden. Innen-

ler). A. und B. Auf jeder der beiden Seiten bild: Maenade erwehrt sich mit dem Thyrsos

ist die Unterhaltung von bartigen, bekranzten eines Silens. Abg. W. V. Bl. A 2. Furtwang-
Mannern, die teils sitzen. teils stehen, darge- ler-Reichold Taf. 46. Baumeister
steilt. Auf jeder Seite fiinf Figuren. Innenbild: Fig. 844— eine Maenade aus A. Brunn nr. 2.

LiebesgesprSch eines bartigen Mannes mit einem Klein nr. 12. Hartwig nr. 11; s. Jahn
Madchen. Abg. W. V. Bl. A 6. Brunn nr. 10. Beschreibung 58f. Hartwig 285 und 291ff.

Klein nr. 4. Hartwig nr. 4; s. Furt- Furtwiingler-Reichhold Vasenmalerei

w 3 n g 1 e r Vasenslg. II 587f . Hartwig 283. I 2361.

6. Fragmente einer Schale friiher in Neapel 13. Fragmente einer Schale im Cabinet de

in der Sammlung Bourguignon (verkauft nach 50 M&lailles in Paris nr. 558 (de Rid der). Es

Amerika ?). Ahnfichc Bilder wie auf Nr. 5. Abg. lassen sich bakchischc Figuren von kleinerer

Arch. Zeit. 1884 Taf. 17, 3. Reinach Rep. Dimension erkennen. Die Fragmente lagen mit

I 454. Klein nr. 5. Hartwig nr. 5; 6. den Fragmenten einer Durisschale, zu der auch

Arch. Zeit. 1884, 247 (P. J. Meier). Hart- das von Klein unter nr. 13 beschriebene

w i g 281

.

Innenbild gehort, vermischt. A. nnd B. Mae-

7. Schale im Brit. Mus. Ill E61. A. Um eine naden und Silene. Innenbild: bekleidete Person

stehends und eine 6itzende Flotenblaserin drei auf auf einem Stuhle ohne Lehne nach rechts; s.

ihren Stab gelehnte bartige Manner. B. Drei Hartwig 284, 1 u. bes. 219. Unveroffentlicht.

Jiinglinge nnd zwei Hetaren, von denen die eine Brunn nr. 16. Klein nr. 13. Hartwig nr.

sitzende dem einen Jiingling einen Kranz Teicht, 60 12. A. de Rid der Catalogue II 41 7f. nr. 558.

die andere stehende Floten in den Handen halt. 14. Schale in BrOssel, Musee royale d'anti-

Innenbild: vor einer sitzenden Flotenblaserin quites (ehemals bei Ravestein). A. Drei Paare

tanzt eine Krotalistria. Abe. W. V. Bl. C 5. von tanzenden Silenen und Maenaden. B. Eine

Murray Designs nr. 40 J, S. 14 Abb. 7 B. Maenade nnd zwei Paare von Silenen nnd Mae-

Brnnn nr. 11. Klein nr. 6. Hartwig naden. Innenbild: Dionysos nnd Silen. Abg. Gaz.

nr. 6; s. Bull. 1832, 114. Hartwig 279. arch. 1887 Taf. XIV 2, XV 1 u. 2. Nicht bei

Brit. Mus. Catalogue III 8Sf. E 61. Kretsch- Klein. Hartwig nr. 16 (S. 270, nr. I); s.

mer Vaseninschriften 180, 1. Musee de Ravestein, Catalogue1 1884, 68 nr. 247.
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Pottier Gaz. arch. 1887, 109f. Hart- 21. Skyphos im Brit Mus. Ill E 140. A. Ent-

w i g 270 und 292. sendung des Triptolemos. B. Versammlung von

15. Schale im Louvre III G 144. A. Silen Gottern: Eumolpos, Poseidon, Amphitrite, Zeus

mit Doppelfloten zwischen vier Maenaden, von und Dionysos. Abg. Mon. IX 43. Rayet et

denen eine auf der Lyra spielt. B. Dionysos Collignon pi. 9 A. Baumeister Fig. 19o8

zwischen zwei Silenen und zwei Maenaden. A u. B. W. V. Bl. A 7. Walters Pottery II

Innenbild: Silen eine Maenade ergreifend. Un- Taf. LI. Klein nr. 18. Hartwig nr. 22;

veroffentlicht. Nicht bei Klein. Hartwig s. Bull. 1872,41. Armali 1872, 226f. (Kekule).

nr. 17 (S. 270/71, nr.II); s. Pottier Gaz. arch. Rayet et Collignon 208f. Hart wig 282.

1888, 175, Catalogue III 980 nr. G. 1 15. Hart-lOBrit. Mus. Cat. Ill 137ff. nr. E 140. Athen,

wig 292 und 76 Mitt. XVI 7f. (Kern). Kretschmer 173.

16. Schale im Louvre III G 145. A. Sechs 22. Schale im Museo Etrusco zu Florenz.

Maenaden. B. Sieben Maenaden. Innenbild: Zwei A. Zwei Helden befragen am FuBe eines Athena-

bekleidete Frauen scheinen zu tanzen. Unver- bildes das Losorakel, wahrend von rechts der

Bffentlicht. Nicht bei K 1 e i n. H a r t w i g nr. Feind naht und bereits ein ZusammenstoB statt-

18 (S 270/71 nr. Ill); s. Pottier Gaz. arch. findet. B. Ein Trompeter ruft die Genossen der

175 ; Catalogue HI 980 nr.G 145. Hartwig 292. Helden zum Kampfe. Vom Innenbild ist nur

17. Schale in Boston (friiher in der Samm- eine Figur erhalten: Eos. Sie trug wohl den

lung Bourguignon in Neapel). A. Dionysos mit Leichnam des Memnon oder den Kephalos.

einem Silen und zwei Maenaden. B. Maenade 20 Gegeniiber der vorsichtigen Zuruckhaltung

zwischen zwei Silenen. Innenbild: Maenade. Un- Kleins behauptet H a r t w i g, daB der Henkel

veroffentlicht. Nicht bei Klein. Hartwig sicher zur Schale gehore. Abg. Hart w lg laf.

nr. 20 (S. 270/71, nr. V); s. Hartwig 292. XXVIII; s. Arch. Zeitung 1884, 248. Hart-

18. Schale in Berlin nr. 2291. A. Parisurteil. wig 273ff.

B. Entfiihrung der Helena. Innenbild: Bartiger 23. Kantharos im Museum of fine arts in

Mann spricht zu einem Jiingling, der einen Boston. Gefunden wahrscheinlich in Griechen-

Hasen an der Leine fiihrt. Links neben dem land. 1895 im Pariser Kunsthandel fiir eng-

Jiingling von oben nach unten: Innodd/ias. Abg. lischen Privatbesitz erworben, von dort 1898

Gerhard Trinkschalen und GefaBe Taf. 11 u. naeh Boston gekommen. Szenen aus der Giganto-

12. Overbeck Gall. her. Bildw. X 4. XIII 3. 30machie. A. (bei Robinson B) Dionysos lmkurzen

W V Bl. A 5. Arch. Zeitung 1882, 1 B.Ray et Chiton in der Rechten einen Thyrsos, in der

et Collignon 211 Fig. 81 A. Baumei- Linken eine Schlange, kampft gegen einen Gigan-

s t e r Fig. 841 B. Winter Kunstgesch. I 89, ten in voller Riistung. B. (bei Robinson A)

7 A. Walters Pottery II 122 Fig. 12 A. Poseidon in der Rechten den Dreizack, auf dem

Reinach Rep. I 437 B. Brunn nr. 6. linken Arme die Insel Nisyros tragend kampft

Klein nr. 14. Hartwig nr. 13; s. Gaz. gegen einen in die Kniee gesunkenen Giganten

arch. VI 61 (de Witte). Robert Bild (Polybotes oder Ephialtes?), abg. P o 1 1 a k Taf.

und Lied 53ff. Kekule Arch. Zeitung 1882, IV u. V. Nicht bei K lei n und Hartwig; s. E.

Iff. Furtwangier Beschreibung II 584ft. Robinson 23. Annual report 68 nr. 41; da-

Hart wig 286. Kretschmer 145 und 16H.40 naeh Arch. Anz. 1899, 144. Pollak 28ff.

19. Schale in Petersburg nr. 830 (Stephani). 24. Skyphos in der Sammlung des Barons

A. Streit des Diomedes und Odysseus um das Spinelli zu Acerra, der am Henkel die ein-

Palladion. B. Drei sitzende Manner im Gesprach geritzte Topfersignatur H.s tragi wahrend zwi-

mit drei stehenden. Innenbild: Aithra faBt mit schen der Darstellung auf A die Malersignatur

beiden Handen dem Theseus, der das Schwert Muxqov efQayoev aufgemalt ist. A. Entfiihrung

zieht, unter das Kinn. Diimmler 87ff. leitet der Helena, B. Ruckerlangung der Helena.

A. aus einer Komodie des Epicharm ab. Abg. Abg. Gaz. arch. VI Taf. 7 u. 8. W. V. Bl. C 1.

Mon. VI u. VII 22. W. V. Bl. A 8. Reinach Rep. Furtwiingler-Reichhold Taf. 85. Arch.

I 150. Baumeister Fig. 1339 A. Brunn Zeitung 1882, 3—6. Rayet et Collignon
nr. 9. Klein nr. 15. Hartwig nr. 14.; s. 50 214 Fig. 82 B. Reinach Rep. I 437. Klein
Annali 1858 256ff. (Jahn). Stephani nr. 24; s. Bull. 1879, 150 (v. Du hn). Ray e t

Vasensammlung I S 346ff. nr.830. Rayet et et Collignon 20 Iff. Gaz. arch. VI 57ff.

Collignon 210ff. Kretschmer 142. 146. (d e Witte). Hartwig 301 f. Furtwang-
168. 169. Chavannes De Paladii raptu, 1 er -Re i chhol d II 124ff. Rober t Bild und

Berlin 1891. Iff. und 33f. R o s c h e r III 3417 Lied 54ff, dagegen Kekule Arch. Zeitung 1882,

nr. 1 (Worner). Iff. Kretschmer 94, 119, 140, 206f.

20. Skyphos im Louvre III G. 146. A. Weg- 25. Schale in Boston. Aus Vulci, friiher bei

fuhrnng der Briscis. B. Gesandtschaft bei Achill, Schlosser, dann bei von Bernus, Stift Neuburg,

Abg. Mon. VI u. Vn 19. W. V. Bl. C6. Baumei- spSter in der Kollektion van Branteghem. A. Vier

ster Fig. 776 A. n. B. Reinach Rep. I 148. 60 Personen eilen einem Krieger nach. der auf

Brunn nr. 8. Klein nr. 17. Hartwignr. einen Felsen tritt, zu dem er emporblickt.

21; b. Annali 1858, 352. Rayet et Colli g- B. Funf Personen, die in derselben Richtung

ncn 2099. Hartwig 282. Pottier Cata- eilen. Innenbild Eos und Kephalos. Inschrift

logue III 980ff. nr. G. 146. M. Laurent Rev. xaX6g. Eine befriedigende Dentnng fur A und B
arch. 1898, 156 nr. 2; s. auch 156f. 162. 171f. ist noch nicht gefunden. Frfiher bezog man die

Robert Bild nnd Lied 95f. Jonrn. hell. Stod. Darstellung auf Oidipns, der gegen die Sphinx

IX 14 (Percy Gardner). Kretschmer auszog; s. Br aun Annali 1837, 20911. Dumm-
99, 146, 150, 169, 231. ler 89 meint, es sei eine Szene ans der Sphinx
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des Epicharm dargestellt, die Begliickwiinschung

des siegreichen Oidipus durch den Chor der

Thebaner. Atrvan Branteghem und ihm bei-

stimmend Froehner Burlington fine arts club,

1888, 13 nr. 9; Collection van Branteghem
nr. 72 verbinden die AuBenbilder mit dem lnnen-

bilde und sehen auf A n. B die Familie des

Tithonos dargestellt. Ahnlich halt H a r t w i g
436f. die Personen der AuBenbilder fur Zeugen
der Entfiihrung des Kephalos. M. H e i n e- 10

maun Landschaftl. Elemente, Bonn 1910, 851.

denkt wieder an die Oidipussage und vermutet
Einwirkung der Buhne. Abg. Mon. II 48. W. V.
Bl. C 2. H a r t w i g Taf. 39, 2 u. 40. Collection

van Branteghem Taf. 22. R e i n a c h Rep.
I 107. Brunn nr. 5. Klein nr. 16. Hart-
wig Kahlkopf nr. 5; s. dens. 272 und 435ff.,

D u e a t i Brigo 18. Zum Alten auf B s. B e n n-

dorf Das Heroon 144 und 241.

26. Schale in Boston. A. u. B. Telephos bei20
Agamemnon. Innenbild: Zwei Manner vor einem
Hause. Sehr unwahrscheinlich ist die Erklarung
Robinsons, daB auf dem Innenbild Odysseus dar-

gestellt sei, der versucht, den Achill zu iiber-

reden, die Wunde des Telephons zu heilen. P o 1-

lak 2 Iff. meint, es sei dargestellt, wie Telephos
vor dem Palaste des Teuthras von dem von der

Jagd zuriickkehrenden Konige angetroffen und
bemitleidet wird. Abg. Pollack Taf. I—III.

Nicht bei Klein und H a r t w i g; s. E. R o- 30
b i n s o n 23. Annual report 66 nr. 40; danach
Arch. Anz. 1899, 144. Pollak Iff., Ducati
Brigo 18. Hauser Berl. Philol. Woch. 1900,

1553f. Amelung Wochenschr. f. klass. Phil.

1900, 2ff. Gefunden im ostlichen Etrurien. Die
Schale kam aus dem romischen Kunsthandel
in englischen Privatbesitz, von dort 1898 nach
Boston. Robinson 67 und Pollak 26
weisen die Schale beide unabhangig von einander
dem ,Meister mit dem Kahlkopf zu. 40

27. Schalenhenkel mit eingeritzter H.-Signa-

tur, der schon im Altertum mit Bleiklammern der

Munchener Thetisschale (J a h n nr. 369. Abg.
Brunn-Lau Taf. 33, 7. W. V. Bl. A 1.

Furtwangler-Reichhold Taf. 24) an-

gefiigt wurde. Die Schale selbst ist im Stile

des Duris; s. dariiber Furtwangler Vasen-

malerei 1114. B r u n n nr. 7. K 1 e i n nr. 20.

28. Schalenhenkel mit eingeritzter Signatur

im Akropolismuseum gefunden unter den Frag- 50
menten auf der Akropolis. Class. Rev. 1888,

188 (Torr.) Ztschr. f. d. oest. Gymn. 1887, 647.

Hartwig 271.

29. SehalenfuB von der Akropolis mit der

aufgemalten H.-Signatur. Klein nr. 23. TSqp.

oqx. 1885, 56; s. Hart wigs Vermutung 242.

Verschollene GefaBe
s. Klein 170. Hartwig 271, 2.

30. Schale. A. und B. Je drei Paare von
Liebhabern und Hetaren, deren Namen durch 60
Beischriftenangegebensind. Innenbild: Liebhaber

und Hetare. Brunn nr. 12. Klein nr. 7.

31. Diota wahrscheinlich Skyphos erwahnt
von di V i 1 1 o r i Storia di Bomarzo 55. A.
Dionysos mit Rebzweig und zwei Maenaden.
B. drei Maenaden Brunn nr. 4. Klein nr. 19.

32. Schale mit der Inschrift liqatr biolijotv in

der Sabina gefunden. BulL 1887, 71. Brunnnr. 71.

33. Schale aus den caninoschen Ausgrabungen
(Rapp. Vole. 710 Mas. ftr. de Canino 10 nr.

1988). B r u n n nr. 15.

34. Schale einst im Besitze Cassuccinis bei

Chiusi gefunden. Brunn nr. 18. Bull. 1830, 244.

35. FuB einer Schale mit der Signatur H.s
einst bei Depoletti (Rapp. Vole. nr. 710), mit
dem nach Wernicke Arch. Zeitg. 1885, 258
eine nicht zugehb'rige, nur in Zeichnung er-

haltene Schale mit bakchischen Szenen verbun-
den war. Hartwig 271, 2 dagegen halt die

Zeichnung im App. des Berliner Mus. n. 56 fiir

eine stilistische Beurteilung der Schale nicht

fiir ausreichend. B r u n n nr. 3. K 1 e i n nr. 22.

Zugewiesene GefaBe.
1. Innenbild einer fragmentiertcn Schale in

Athen, gefunden im Perserschutt (Ecp. oq%.

1883, 48). Leierspielender Jungling nach rechts

schreitend. Abg. und H. zugewiesen Arch. Jahrb.

II 164. s. auch Anm. 135. (Studniczka)
Klein Lieblingsinschr* 103 nr. 5. Dumm-
ler 75, 13 zustimmend, ebenso Hartwig nr.

23; s. dens. 272, 287; vgl. auch 296f.

2. Schale in Boston (friiher bei Bourguignon
in Neapel s. 26. Annual report 1901, 33 nr. 13).

A und B Sechs Paare von Mannern und Frauen.
Innenbild: Frau vor einem auf einer Kline lie-

gendem Manne. Abg. Hartwig 279f. Fig. 40
a—b. Hartwig nr. 24; s. dens. 279ff.

3. Teller friiher bei van Branteghem. Innen-

bild: bartiger, mit einem Mantel bekleideter

Leierspieler stehend nach rechts. Abg. H a r t-

w i g Taf. XXX 1. Coll. van Branteghem Taf. 23.

Hartwig nr. 25; s. Klein "Eq>. &ex- 1890,

17. Hartwig 288f. Froehner Coll. v. Br.

nr. 73.

4. Schale im Museum zu Baltimore. A und B
Darstellung des bakchischen Thiasos. Auf der

einen Seite vier Paare von Silenen und Mae-
naden, auf der anderen Dionysos und fiinf Mae-
naden. Abg. Hartwig Taf. XXXI u. XXX 3.

Hartwig nr. 26; s. dens. Rom. Mitt. 1887,

168f; Meistersch. 289ff. Gegeniiber den Zweifeln

Furtwanglers Vasenmalerei I 236, 1 halte

ich an der Zuweisung Hartwigs fest.

Nr. 5 bis 20 s. Hartwig nr. 27^2=
nr. 1—16 auf S. 9948.

21. Fragmente einer Schale von der Akro-

polis. Frg. a) Zeus iibergibt den kleinen Diony-

sos seiner Pflegerin; b) Opferszene; d) sitzender

Jungling, der auf der Chelys spielt. H. zu-

gewiesen von B. G r a e f Arch. Jahrb. VI 43ff.

abg. Taf. 1. Hartwig 440 schreibt die Frag-

mente dem ,Meister mit dem Kahlkopfe' zu,

ebenso Ducati Brigo 18f. Ich halte an Ma-
kron fest.

22. Schale im Brit. Mus. ni E 75. A und B
bakchischer Thiasos. Innenbild: Kahlkopf und
Jungling vor einem Hause im Gesprach. Abg.

Murray Designs nr. 52 J. Hartwig Taf.

XLIII A und B. Von Hartwig dem .Meister

mit dem Kahlkopfe', von Murray 14 dem H.

zugewiesen. Beide Znweisnngen treffen nicht das

Richtige.

23. G. C. Richards Journ. helL Stud.

XIV 195 schreibt dem H. eine fragmentierte rf.

Pyxis von der Akropolis (abg. Taf. Ill 2) mit
Darstellungen aus dem Frauengemache zn. Den
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Rest eines Namens oSapas erganzt er zu

InnoSafMs und faBt ihn als Lieblingsnamen auf.

Doch ist nach ihm der Name Maxg .

.

., der sich

zwischen zwei Figuren findet, nicht wie R e i s c h
Ztschr. f. d. bsterr. Gymn. 1887, 646 vorschlagt,

Zu Makron zu erganzen.

24. Furtwangler Athen. Mitt. VI 114,2

erganzt die Inschrift auf der Gothaer Schale mit

weiBgrundigen AuBenbildern zu Huoov eaoisoev

und schreibt die Schale mit Bestimmtheit dem 10 Der Nameerscheint auch in derForm"Ogog to legdv.

24) 'Icqov, Ort am asiatischen Ufer des Bospe-

ros, s. o. Bd. Ill S. 752 Nr. 92, dazu die aus-

fiihrlichen ErOrterungen von K. Muller Geogr.

gr. min. DI 75ff. [Oberhummer.]

Hieron alrroterion s. Promnnturium
sacrum.

'Iegov Sqos (dialektisch Ioqov), der geweihte

Berg, hSufiger topographischer Name in den Ge-

bieten, in denen Griechen im Altertum lebten.

H. zu. Richards Journ. hell Stud. XIV
381, 1 bestreitet diese Zuweisung. Hauser
Neuatt. Rel. 166 erganzt die Inschrift zu IJJaat-

aStj; [eygayev, ebenso Dummler 79; s. Klein
218 Nikon?. Hauser in Furtwangler-
Reichhold III 17, 8. Abg. Mon. X 37 a.

Furtwangler-Reichhold III 19 Abb. 7.

Die Zuweisung Furtwanglers ist entschie-

den zu verwerfen

Hier und da in Hss. Verschreibung in "Hgaiov.

1) Gebirge auf der Insel Kreta, dem Zeus

OrMos geweiht, Ptolem. HI 17, 4 (= III 15,

4M.); vgl. Steph. Byz. s.'Agpis. Bur si an Geogr.

von Griechenl. H 580, beim jetzigen Dorf Arwi

beim alten Biannos oder Biennos. S. den Art.

Arbios o. Bd. II S. 408. [Burchner.]

2) Berg und befestigter Platz in Thrakien an

der Kflste der Propontis im Gebiet der Apsinthier,

25. Furtwangler Vasenmalerei II 186 20 nnweit der Wurzel des Chersones, Aeschin. DT 90

schreibt dem H. die Tafel 94/95 abgebildete

Munchener Spitzamphora mit dem Raube der

Oreithyia (Jahn nr. 376) zu. Auch diese Zu-

weisung ist ganz entschieden zu verwerfen.

Uber GefaBe im Stil H.s s. Hartwig
300, 1, ferner Arch. Jahrb. VI 43 Fragm. aus

dem Perserschutt mit der Darstellung der onXav

xgtois (Graef). Arch. Anz. 1893, 90. nr. 40

Schale in Berlin Inv. 3240. Manner und Ephe

mit Schol. Dem. VII 37. IX 15. XIX 156. 334.

Strab. Vn frg. 56. Schol. Apoll. Rhod. II 1015.

A. Schafer Demosthenes 112 246f. Kiepert
Formae IX. [Oberhummer.

8) Vorgebirge zwischen Kerassu und Trape-

zunt, Ktesias bei Schol. Apoll. Rhod. II 1015,

wo auch noch andere Schriftsteller genannt sind,

die es erwahnen, Arrian. peripl. Pont. Eux. 24

(vgl. Muller z. d. St.). Anonymus peripl. Pont.

ben (F u r t w a n g l'c r). Im Brit. Mus. Catal. 30 Eux. 36 , nach dem dort auch eine Stadt und ein

III E 63 abg. Taf. Ill Szenen aus der Palaestra

E 74 abg. Murray Designs nr. 51 J. Theseus-

taten. E 134, 3 Silen und Maenade. E439 abg.

Taf. XV Stamnos. Dionysos. Flotenspielender

Silen, unhieronisch. Im Catalogue des vases

peints de la bibliotheqne nationale II 379 (de

Kidder) nr. 559—569. Pot tier Catalogue

III G 147—150. G 147 = Hart wig nr. 8.

G 148 = Hart wig nr. 4. G 149= Hart-
wig nr. 9. G 150= Hart wig nr. 12. Hart- 40 werden.

Hafenplatz lagen ; heute Yoros burnu. [Ruge.]

'Iegdv jteSiov (= geheiligte Niederung), Etym.

M. 428, 37 'HXvoiov. yXvoiov ovv ij fiaxdgmr

vijoo;. Xeysxai 81 ijXvatov xal Ugov moiov negl

'PoSov • oi 8k negi Atyvmov rj Aiajlov. Die Stelle

ist verderbt. Wenn nicht jibqI 'Podov, Alyvnxov,

Aeojtov zu lesen ist (Bhodos und Lesbos hatten

den dichterischen Beinamen Maxagta, Plin. n. h.

V 132), dann muB auf andere Weise emendiert

wig nr. 16 = G 264 ist nach Pot tier III

986 ein Erzeugnis einer anderen Schule.

Literatur: Brunn Kunstlergeschichte II

694B. Gaz. Arch. VI 57ff. (de Witte). Arch.

Zeit. 1882, Iff. (Kekule). Furtwangler
Besehreibung der Vasensammlung im Antiqua-

rium, Berlin 1885, II 581ff. W. K 1 e i n Meister-

signaturen 2 162ff. Klein Gesch. d. gr. Kunst
I 314f. Rayet et Collignon Histoire de

[Burchner.]

Hieron stoma. 1) Nach Strabon (Artemidor?,

C. 305 Ende) die grofite der sieben Donaumun-
dungen. DaB sie die erste von Sflden her sei,

bestatigen Ptolem. Ill 10, 2 und der Anonymos
des Schwarzen Meeres 67 (nicht aus Arrian!).

Heute fuhrt im Gegenteil die nOrdlichste Miindung

die bei weitem grOBte Wassermasse dem Meere

zu. Strabon nennt diese, die schon ihr Name
yiXov oder oievov oz6fta genflgend charakterisiert

la ceramique Grecque, Paris 1888, 201ff. Dumm-50(noch auf den italienischen KompaBkarten die

ler Bonner Studien 68ff. = Kleine Schriften

in 288ff. Hartwig Meisterschalen 270ff. und
435ff., die Liste S. 686 und 689. A. S. Murray
Designs from Greek vases, London 1894, 14ff.

Pollak Zwei Vasen aus der Werkstatt H.s,

Leipzig 1900. Dazu Hauser Berl. phil. Woch.
1900, 1552ff. und Amelung Wochenschrift
far klassische Philologie XVII 1900 S. Iff.

A. de Ridder Catalogue des vases peints de

Kleine', Licostoma = oXiyooio/ta) und die beiden

folgenden xoXv ikaxxova als die Heilige Miindung,

ganz unbedeutend die ubrigen drei (ein wenig ab-

weichend von Strabon sind nach Ammian. Marc.

XXII 8, 45 die beiden nOrdlichen longe minora
ceteris). Die sildlichste Miindung haben die zum
Christentum bekehrten Moesier unter den Schutz

des heiligen Georg gestellt (vgl. die alteste Kom-
paBkarte von 1318: S. Georgy), doch wohl nicht

la bibliotheqne nationale n, Paris 1902, 379 und 60 ohne Nachwirkung der ihr im Altertum gezollten

417ff. Walters Pottery I 436f. E. Pottier
Catalogue des vases antiques HI, Paris 1906.

97511. Furtwangler-Reichhold Griech.

Vasemnalereil 236f. II 124ff. 186. F. Hoeber Gr.

Vasen, Munch. 1909, 96ff. Ducati Brevi osserva-

zioni sol eeramista attico Brigo, Bologna 1904.

F. Leonard ttber einige Vasen aus der Werkstatt

des H., Greifswald 1912. [Leonard.]

Verehrung. Sie gilt noch Kaiser Konstantin (de

adm. imp. 9) als die bedeutendste und eigent-

liche Miindung. wenn er ausdrucklich sagt, daB
die russischen Kaufleute, urn zum Stoma der
Donau zu gelangen, vorher idv Selivar to iov

Aavovfiiov jioxaftov nagaxXadiov d. h. den noch
heute Sulina genannten, mittleren FluBlauf pas

sieren mussen.
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Nun paBt allerdings nicht zur Gleichsetzung

des H. und der S. Georgmiinde, was Strabon

selber seiner Beschreibung hinzufugt :
<5j' ov aia •

Sicop avcbtHovg im xrjr tJevxrjv (vijaov) 120 (vgl.

Brandis Bd. IV S. 2119). Denn der S. Georg-

arm umschlieBt die Fichteninsel, den stidlichen

Hauptteil des Deltas von der Spitze dea Deltas

bis zu seiner Ausmiindung, und die Insel begann

•unmittelbar am Meer, nieht 120 Stadien davon

war. Nicht auf diesen tot auslaufenden, namen-

losen Donauarm, wie Brandis will, bezieht sich

bei Plinius ex eodem alveo, sondern aaf primum
ostium Peuces Also hat die Vorlage des Plinius

den Dunavatsu, der vom Peukearm in den Hal-

myris locus abzweigt, unter den Donaumundungen
nicht oder nicht mehr raitgezahlt. Aber einmal

gehSrte er zu ihnen, weil allein auf ihn der von

Strabon berichtete Anaplus bis Peuke nach Lange

entfernt. Also enthalt Strabons Behauptung ein 10 wie Ziel zutrifft und ohne alien Zweifel urspriing-

MiBverstandnis, und dieses MiBverstandnis wird

noch besonders auffallig, weil es auf der Ptole-

maioskarte ein merkwiirdigcs Echo findet. Ptole-

maios gibt zunachst an, daB das H. mit profanem

Namen Peuke heiBe. In der Tat gebrauchen Plin.

IV 79. Solin. IS. Amraian. Marc. a. a. 0. Geogr.

Bav. nur diese Bezeichnung fur das primum
ostium. Die Identitat mit der Heiligen Mimdung
bezeugt mit ausdriicklichen Worten allein Ptole

lich bezogen war. Dabei ist die Mimdung des

Dunavatsu ins Liman Rasim als Isterstoma und

der groBe Kiistensee als Meerbusen aufgefaBt,

nicht anders als die Limane des Borysthenes und
Tyras. Aber wir beobachten ebenso sicher, daB

andere griechische Geographen diese Seebildungen

vOllig vernachlassigt und deren Ausfltisse zum
Meer vielmehr als die eigentlichen Miindungen der

StrOme betrachtet haben (vgl. die Art. Hypanis

maios. In dem Peukearm setzt seine Karte eine 20 und Tyras). So haben sie auch die Portitsamunde

ganz kleine Insel an, desselben Namens und gegen

280 Stadien von der Mundung entfernt. Diese

Auffassung der Fichteninsel widerspricht alien

anderen, zweifellos authentischen Berichten und

ist unbedingt falsch, aber sie ist zugleich die

treue kartographische Wiedergabe einer der Stra-

"bonischen ganz ahnliehen Notiz. Das unverkenn-

bar gleichartige MiBverstandnis einer beiden Geo-

graphen gemeinsamen literarischen Quelle aufzu-

des Rasimliman3 als die Mundung des Dunavatsu,

als Stoma der Donau genommen. Denn von hier

beginnt offcnkundig der Anaplus zur Insel Peuke.

den die Ptolemaioskarte ganz zutreffend auf 280

Stadien bemiflt.

Dieser Einbeziehung des Kustensees in den

Stromlauf verdankt ihren Namen die griechische

Kolonie Tyras, schon betr&chtlich siidiich der

eigentlichen Mundung des Dniepr in sein Liman

burden , verbietet aber die starke Difierenz der 30 gelegen. Genau nach derselben Vorstellung hieB

Zahlen. Vielmehr muB man schlieBen, daB zwei

in der Bemessung der Lange voneinander ab-

weichende Angaben ilber einen Anaplus zur Insel

Peuke kursierten, beide aber unabhangig, die eine

von Strabon, die andere von Marinos irrtumlich

auf die sfldliche Hauptmundung der Donau be-

zogen worden sind.

Der Irrtum selber ist unschwer zu berichtigen.

Vom S. GeorgfraB zweigt nach Siiden ein Noben-

Istros die hellenische Grundung an der Sinoe-

lagune, dem rechtwinklig auf das Liman Rasim

nahe der Portitsamunde aufstoBenden Strandsee,

weil man glaubte, sie an dem grofien Strom selber

gebaut zu haben. Heute stent das Sinoehaff frei-

lich nur durch die Cffnung des Rasimlimans mit

dem Meere in Verbindung. Aber noch im Mittel-

alter hatte sie einen selbstandigen AusfluB im

auBersten Suden bei Karaorman. Das ersehen wir

arm ab und ergieBt sich in das Rasimliman {Hal- 40 auf der altesten KompaBkarte des Pietro Vesconte

myris locus, s. d.); er heiBt heute Dunavatsu

(schon auf der Karte von 1318 Lodonavici).

Wir finden seiner in unserer ttberlieferung nur

"bei Plinius gedacht, aber die Beschreibung ist

klar: primum ostium Peuces, mox ipsa iyuee

insula, in qua proximus alveus appellatus 'XIX'

p. magna palude sorbetur. ex eodem alveo et

super Histropolim laeus gignitur . . . Halmyrin

vacant. Es war verkehrt, daB Detlefsen nach

von Genua aus dem J. 1318. Da fiihrt ein knrzer

und sehr breiter FluB vom Donauarm S. Georgy

in das Rasimliman (der Dunavatsu); der See

wiederum kommuniziert einmal direkt mit dem
Meer (durch die Portitsamunde) und entsendet

auBerdem einen langen fluBartigen Arm, nicht

breiter als der Donaustrom, nach Suden in den

Pontus. Das ist die Sinoelagune, die auf der Karte

in einen FluB verwandelt erscheint. Nicht anders

avvellatus in den Text sacer einfiigte, und andere 50 haben wir uns die entsprechende Zeichnung ge-

ihm meist folgten. Dagegen hat Mayhoff mit

richtiger Einsicht die angebliche Liicke abgelehnt.

Denn jene Mundung, welche ein riesigcr Sumpf

auffangt, hat nichts mit dem H. zu tun (so ganz

unrichtig auch Br and is s. o. Bd. IV S. 2119f.),

sondern Sumpf und FluBarm liegen ausdriicklich

nach der Plinianischen Schilderung auf der Insel

Peuke, die das Deltaland bis Narakon, bezuglich

Kalonstoma ist. Sie gehoren zu der siebenten

wisser antiker Karten zu denken. Die nach Suden

geOffnete Lagune war nls ein zwe iter, von dem
DeltatluB Dunavatsu-Rasimliman abzweigender

Mundungsarm der Donau angesehen. Das beweist

die Benennung der Kolonie Istros ganz unzwei-

deutig. Und da Istros dauernd der eigentliche

Donauhafen blieb, der Hauptzugang des griechisch-

pontischen Donauhandels — die Bedeutung dieses

Handels dokumentiert sich auch darin, daB der

Mundung, die Tacitus, Ammian. Marc, Solmus, 60 Stadt zu Beginu des ^£-»*- Mitt alters

alle drei nach derselben Vorlage, aber auBer der

Reihe der Donaumundungen, ganz ahnlich wie

Plinius beschreiben, die Ptolemaioskarte aber in

genau ubereinstimmender Weise vielmehr zwischen

der sechsten und funften Mundung, nicht zwischen

-der ersten und zweiten verzeichnet. Daraus folgt,

daB man fiber die Lage dieser siebenten, im Sumpfe
rich verlierenden Mundung verechiedener Heinnng

m nachster Nahe eine Rivalin entstand, die nach

dem Liman Halmyris hieB (Hierokles 637, 15 fur

Iustinians Zeit), so ist der Dunavatsn zweifellos

ein ansehnlicher, wohl schiftbarer FloB gewesen

und bis ins spate Mittelalter hinein geblieben.

Denn auf der Karte Vescontes flnden wir den

Namen Lodonavaci geradexa anf den ganzen rtd-

lichen Hanptarm des Donaudeltas bis snr Spitze

1533 Hieron stoma Hieron stoma ibUi

ausgedehnt und zweigt vom Dunavatsu der Georg-

ann ab. Also war noch um 1300 der ins Rasim-

liman auslaufende FluB als eine eigentliche Haupt-

mundung der Donau angesehen. Wie diese An-

schauung auch weiter fortlebt, zeigt die pracht-

volle, um 1500 entstandene Karte des Schwarzen
Meeres, die Thomas herausgegeben hat (Abh.

Akad. Munch. 1864). Da ist das Donaudelta mit

seinen drei Hauptverzweigungen ganz vortrefflich

und mit dem heutigen Zustand ubereinstimmend

gezeichnet. Zugleich aber entsendet der Strom

im Stlden des S. Georglaufs noch immer zwei

vielgewundene Arme und Miindungen, die den

anderen an Lange und Breite durchaus ebenburtig

erseheinen; sie heiBen Laspera (von aonoost so

nennt Konstant. Porphyr. auch einen FluB zwi-

schen Donau und Dnjepr) und Stranicho oder

Proslaviza. Sie sind ganz konventionell nach

einer vorgefaBten und uberlieferten Anschauung
gezeichnet, unter volliger Vernachlassigung der

groBen Kiistenseen ; nur deren Ausfltisse ins Meer
(Portitsa und Karaorman, s. o.) sind berticksichtigt.

Es ist natttrlich, daB den griechischen An-
wohnern und Schiffern erst recht das Liman Hal-

myris als die Hauptmundung des groBen Stromes

erschien. Als solche hat sie notorisch in der

aitesten hellenischen Erdkunde Geltung gehabt.

Der Periplus des Skylax laBt das in der inte-

ressantesten Weise erkennen. Die alte ionische

Kustenbeschreibung , die Skylax neu bearbeitet

hat, erwahnte das Donaudelta nicht, sondern

kurzweg nur den noxauog "largos. Bis zum later-

fluB rechnete sie vom Bosporusausgang drei Tag-

nad drei Nachtfahrten , das sind 3000 Stadien;

wiederum vom Ister bis zum Vorgebirge Kriu-

metopon der Krim einen Paraplus von sechs Tagen
iind sechs Nachten oder 6000 Stadien. Die Summe
dieser Zahlen entspricht der Kustenlange zwischen

Bosporus und Krim recht wohl. Im einzelnen

stimmen sie nicht, wenn wir versuchen, sie auf
die traditionelle siidlichste Donaumundung , den
S. Georgarm zu beziehen. Dann sind die 3000
Stadien viel zu knapp ffir die thrakische Kiiste,

lie 6000 zu reichlich fiir die skythische; fur diese

miBt der Anonymos 5700, Artemidor 5500, fur

jene der Anonymus 3M0, Strabon 3830. Daraus
folgt, daB das Isterstoma des ionischen Periplus
»nf keinen Fall der Georgmiindung entspricht,

sondern sehr viel sfldlicher gesucht werden muB.
Bis zur Stadt Istros rechneten die antiken Geo-
graphen 500 Stadien. Also kommt nur der sud-
ueh der Kolonie gelegene, ehemalige Ausgang
des Haffs Sinoe bei Karaorman in Betracht.

Es gab zwei traditionelle Zahlen fiir die

Donaumundungen, und beide waren Erbstucke
•ebon aus den Anfangen der ionischen Erdkunde.
FOnf nennt Herodot, zahlt Ephoros. Die Sieben-
zahL die scheinbar erst den rGmischen Geographen
Tertraut und herkOmmlich ist, wird aber schon
in dem anonymen geographischen Gedicht, also
im 2. Jhdt voraasgesetzt. Denn da dient die
Isterbifurkation dem bedenklichen Versuche, den
Widerspruch der fjberlieferung durch Zuteilnng
xweier Miindungen an den adriatischen Arm der
Donau auszugleichen. Durch diese Hypothese be-
•tanden die traditionellen funf Anne des ponti-
•ehen Deltas surecht. aber es war auch nicht
nlaeh, Ton sieben Mttndungen zu sprechen, wenn

man die beiden adriatischen zurechnete. In Wahr-
heit lehrt die oben mitgeteilte Untersuchung, daB
man zuerst sieben Miindungen gezahlt und die

beiden Ausfliisse des Dunavatsulimans einbegriffen

hat Dann muB sich eine entgegengesetzte Auf-

fassung geltend gemacht haben, welche die Seen

vielmehr als einen breiten Meerbusen nahm, dem
sich eine langgestreckte Insel vorlagerte, die

heutige Nehrung des Sinoehaffs, als Insel noch
10 von der KompaBkarte Vescontes gezeichnet. Dann

blieben nur noch sechs oder mit Vernachlassigung

des Dunavatsu funf Donaumundungen. Anders

als der ingeniose Autor des iambischen Gedichts

habeii sich schlieBlich die Geographen der rOmi-

schen Periode abgemiiht, die sieben uberlieferten

ostia im eigentlichen Delta selber wirklich nach-

zuweisen. Sie fanden aber nur noch einen sechsten

Arm, der halbwegs als Mundung gelten durfte,

und halfen sich, indem sie noch ein in den Delta-

20 siimpfen sich verlierendes Altwasser zuzogen Das
konnte nun eines sein zwischen der ersten und
zweiten (so Plinius) oder der funften und sechsten

Mundung (so Ptolemaios).

Kehren wir zum Ausgangspunkt dieser Unter-

suchung zuruck, so ist uns umso gewisser ge-

worden, daB Marinos und Strabon auf die Duna-
vatsu- bezw. Portitsamiinde gemiinzte Angaben
irrig auf den Georgarm ubertragen haben , weil

sie von den beiden friiher angenommenen , stld-

30 licheren iBtermundungen nichts mehr wuflten.

Wie nun, wenn eigentlich einer von diesen beiden

an Ort und Stelle der Name H. gegolten hatte?

Dann wurde das MiBverstandnis mit der Ver-

wechslung dieser alten , auBer Gesichtskreis ge-

riickten, Heiligen Mflndung und des eigentlich

Peuke gcheiflenen Donauarms begonnen haben
(Ahnliches vermuteten v. Spruner-Menke im
Atlas antiquus undandere, zuletzt wieder B r a nd i s

,

s. o. Bd. IV S. 2119). Aber unzweifelhafte Spuren
40 zeigen , daB auch sehr viel altere geographische

Literatur das H. nicht anders angesetzt hat als

Strabon und Ptolemaios. Es bezeichnete sicher

die S. Georgmiinde schon in dem geographischen

Buche (Artemidors), das Strabon seiner Beschrei-

bung der thrakisch-skythischen Pontuskiiste zn-

grunde legt (C. 319 Anfang: Entfernung zwischen

Istros und H. = 500 Stadien und zwischen H.
und Tomis Kostanza = 750), und in der anderen

Periegese aus der ersten Halfte des 4. Jhdts., die

50 der Anonymos des Schwarzen Meeres neben Arrian

und dem geographischen Gedicht als Hauptquelle

von der Krim bis zum Bosporus ausgeschrieben

hat (s. iiber diese den Art. Kremniskoi).
Natiirlich ist die alte Mundung durch den

sehr ansehnlichen Landzuwachs des Deltas be-

trachtlich nach Osten verschoben worden. Wir
konnen annahemd bestimmen. wo sie im 3. Jhdt.

v. Chr. lag. Demetrios von Kallatis (im geogra-

phischen Gedicht 795f.) gab die Entfernung der

60 Deltainsel Peuke von der beruhmten nikayia. vrjaog

Leuke, die dem Achilleus heilig war (heute Fi-

donisi), auf 400 Stadien an. Plinius IV 93 rechnet

50 Meilen, beniitzt also noch die Zahl des De-
metrios , die vielleicht aus 440 abgerundet war

;

so viel miBt die Ptolemaioskarte. Diesen 70 km
gegenfiber betragt heute derAbstand der Schlangen-
insel von der mitUeren, Snlinamnndung nor 46.

Danach ist die Kflste seit dem 3. Jhdt. am rand
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25 km vorgerfiekt, und fallt die einstige Sulina-
milndung (Narakon stoma) ganz deutlich in das
yezero Obreten. Entsprechend suchen wir das H.
noch urn 300 v. Chr. nur wenig Ostlich von dem
Punkt, wo sich der Dunavatsu aus dem S. Georg-
ann abzweigt.

Fiir die ubrigen Miindungen s. die einzelnen

Namen. [Kiessling.l

2) s. o. Bd. IV S. 2117ff.

Hierondas. Archon in Delphoi urn 303/2
v. Chr. (Bull. hell. XXIII 544; vgl. Pomtow
Art. Delphoi o. Bd. IV S. 2617). [Sundwall.]

Hleronesos s. Hiera nesos.
Hieronides, der Sohn des Lampon aus Phokaia

(Paul M. Meyer Heerwesen der Ptol. u. Eom. i.

Agypten 9, 30 roacht ihn falschlich zu einem Pho-
kier!) war aQ%ii}e<oQ6s, und zwar das Haupt einer

Festgesandtschaft (vgl. Boesch &sa>Qog, Zurich
1908, 24ff. 134), welche im J. 264 v. Chr. nach
Alexandrien gekommen ist, um hier an einer agyp-
tischen Festfeier teilzunehmen (welche, ist leider

nicht zu bestimmen). Er ist in Alexandrien ge-

storben und dort auch begraben worden. Ditten-
berger Syll. (or.) I 37 und far die Chronologie
zuletzt Pagenstecher Am. Journ. Arch. 2. Ser.

Xm 387ff. (410). Pomtow Berl. Phil. Woch.
1910, 1090ff.

L
Walter Otto.l

'Iegovixat (Hieronicae), die Sieger in den
UqoI dywveg , bei denen lediglich Ehrenkranze als

Siegespreise ausgesetzt waren. Urspriinglich nur
den Siegem in den vier groBen Nationalspielen,

Isthmien, Nemeen, Olympien und Pythien, bei-

gelegt, wurde IsQovUtjs {UQovstxtjs) spater der

Ehrentitel des Siegers in gymnischen und musi-
schenAgonen; vgl. den xi&agcpSo; i. CIG 2813.
3208 ; den /. Permissos als v/ivoy(>d<po; <5._ (iiov in

der Inschrift aus Notion Jahresh. VIII 170. De-
lamarre Rev. de Phil. XIX (1895) 131f. will /.

nur bei Athleten angewendet sehen, s. auch Dit-
tenberger Or. Gr. 494, 8, mit Unrecht, wie
die Inschriften beweisen. 1. erscheinen als Kor-
poration nach den ag^ovtts und vor den Epheben
unter denen, die dem KCnige Attalos III. ent-

gegenziehen (138—133 v. Chr.): Inschr. v. Perg.

246 = Dittenberger Or. Gr. 332: %_.«_ tot.

and xoiv aydivoyv oxetpavovs. Ob diese ein stan-

diges Kollegium bildeten, lafit sich nicht be-

stimmen. Eine Synodos dagegen haben wir zu
sehen in Ephesos : Herm. XXXII (1897) 509f.

;

Philol. LVII (1898); Rh. Mus. LV (1900) 518
(33/2 v. Chr.). Miletos Bev. de Phil. XIX (1895)

131f. = Dittenberger Or. Gr. 494 (etwa 2 n.

Chr.). Tralleis CIG 2931. Athen. Mitt. XXI
(1896) 263. Hierapolis Inschr. v. ffier. 36. Elis

Inschr. v. OL 469, uberall mit dem Zusatz : ano
rrj( olxovfiivrjt, der sich entweder auf die Siege
in den verschiedenen Stadten oder auf die Hei-
mat der Sieger beziehen lafit. In dieser Ver-

einigung waren sowohl Sieger in musischen als

auch in gymnischen Agonen vertreten, s. Bran-
dis Herm. XXXII (1897) 521. Mit Recht sehen
darin Brandis und Ziebarth den Voriaufer
der groBen Reichssynoden der Dionysischen Kunst-
ler und der Athleten, vielleicht zur Zeit des An-
tonius gegrundet. Anderer Ansicht ist Ditten-
berger in Or. Gr. 494. Die Reichssynode der
Dionysischen Kunstler fahrt das Epitheton fago-
rttxat oxttpaviixai in Ankyra IGR in 209—211.
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Athen IG II 20. Nysa Bull. heU. IX 124, die
der Athleten in Rom IG XIV 1054. 1055. 1.

finden wir ohne Zusatz in Ephesos Jahresh. VII
Beibl. 44 und 47. Smyrna CIG 3203. fiber die-

Organisation der /. erfahren wir, daB sie in Ephe-
sos unter einem aid>m/*os iegeve stehen: Herm.
XXXH (1897) 599 und eine Reihe von Privi-

legien besafien, daher i. xal AtsXeTs xal areiorpogoi

Ephesos Jahresh. VII Beibl. 47; eine Beschran-
10 kung der Atelie auf eine besondere Gruppe laBt

die Bestimmung bezuglich der Zahlung fur die
Eintragung in das ygatptoy erschliefien: Ugovei-
xcov xcogls r&v oxstpavovftdrayv xa /teyala 2t-
fSaoxa 'Eqpsatja Ephesos Jahresh. VII Beibl. 44.

Bei den ROmern finden wir die Bezeiclmung
hieroniea : Suet. Nero 25 und inschriftiich, nach-
dem Domitian 86 n. Chr. den Agon Capitolinus
gestiftet hatte; s. A. Mliller Die Parasiti Apol-
linis, Philol. LXm (1904) 342f., der annimmt,

20 daB der Parasitenverein sich nach dem Muster
der griechischen Technitensynode gebildet habe.
Literatur. J. Oehler Epigraphische Beitrage z.

Geschichte der Dionysischen Kunstler (1908).
Ft. Poland Geschichte des griechischen Vereins-
wesens (1909) 150—152. [J. Oehler.]

HieronnesoB s. Hiera nesos.
Hieronpotanion, Station an der Strafie von Ni-

komedien nach Ankyra, Itin. Hieros. 574, 9 Hyeron-
potamon). v.Diest(PetermannsMitt.Erg.-Heft

30,125, 47) suchte es in Tschair-han, dicht oberhalb
des Einflusses des Aladagh Su inden Sakaria;
Anderson (Journ. hell. Stud. XIX) setzt es
= Sykeon und verlegt es nach den Ruinen von
Eskischehr, ungefahr 5 km Ostlich von Tschair-
han. Kiepert folgt ihm (Karte von Kleinasien
B DTI; Form. orb. ant. Vm und Text S. 20).

[Ruge.]
Hieronymos. 1) H. aus Elis, der alteste

Lochag des Proxenos im Zuge der Zehntausend,
40 unter den Gesandten an den Spartaner Anaxibios

im J. 400 (Xen. anab. Ill 1, 34. VI 4, 10. VIE
1, 32).

2) Hieronymos ausAndros, siegt zu Olympia
im Flinfkampf, 01. 75 = 480 v. Chr. (Herod. ES
33. Paus. HI 11, 9). Sein Standbild in Olympia
erwahnt Pausanias (VI 14, 13).

3) Hieronymos aus Mainalos in Arkadien, Oikiat
von Mainalos bei der Griindung von Megalopolis
im J. 370 v. Chr. (Paus. VHI 27, 2; vgL Be-

50 loch Gr. Gesch. II 261, 1). Derselbe war Schuler
des Isokrates (vgl. Blass Att. Ber. H* 56). Spater
war er einer von den leitenden Staatsmannern in

Megalopolis und naherte sich dem Philipp von
Makedonien nach 351 v. Chr. (Demosth. AVlll
295. XIX 11. Polyb. XVH14. Dion. Hal rhet
8, 6. Theop. bei Harpokr. ; vgL Schafer Dem.
n2 171).

4) Hieronymos, Athener, Strateg im J. 395/4,

mit dem Strategen Nikophemos Stellvertreter des

60 Eonon bei der Flotte, sowohl als dieser bei der
Abschlachtung der Diagoreer in Rhodos sich ge-

flissentlich fernhielt (vgl. Ed. Meyer Theopompos
Hellenika 182. 74) als auch gpater, sis Konon
zum Perserkcnig reiste (Diod. JLIV 81, 4. Ariatoph.

Eccl. 201. Lysiasfrg. 123. Ephor. frg. 185;
vgl. anch Ed. Meyer Gesch. d. Altert V 208).

8) Hieronymos, Athener, Sohn des Hieron aus
Acnarnai, Trierarch um 334,/3 (IG IT 804B a 64) ;
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derselbe in der Grabinschrift IG H 1921, in der

auch seine Frau Diophante erwahnt wird.

G) Hieronymos, Athener, Sohn des Laches aus

Hekale, siegender Choreg im J. 364/3 v. Chr.

(IG H 1237).

7) Hieronymos, Athener aus Lamptrai, als ge-

wesener Trierarch erwahnt in einer Seeurkunde

um 342 v. Chr. (IG II 803 e 28) ; derselbe auch

in einer Weihinschrift (IG II, V 2, 1220 b col.

6, 1—6; bei Paus. VI 12, 5 ist H. mit seineni

GroBvater Hieron verwechselt). Wie es scheint,

planten H. oder seine Ratgeber eine gemein-

same Aktion mit Agypten und Karthago gegen

Rom; um sie einzuleiten, war sein Schwager

Zoippos nach Alexandreia gegangen (Liv. XXIV
26, 1). Nach Polyb. VII 2, 2 befanden sich auch

die jiingeren Prinzen in seiner Begleitung,

woraus die Wichtigkeit hervorgeht, die man in

15).
8) Hieronymos, Sohn Gelons, Enkel Hie-

rons II., nach dessen Tode von 215—214 Konig
von Syrakus. Durch seine Mutter Nereis war

er zugleich Enkel des grofien Pyrrhos (Polyb.

VII 4, 5) und etwa 230 geboren, da er beim

Tode des GroBvaters 15 Jahre alt war (Liv.

XXIV 4). Die Regierung hatte Hieron zunachst

testwnentarisch 15 Vormundern ubergeben, unter

denen sich auch seine Schwiegersohne, Adrano-

[Sundwall.] 10 Syrakus der Sache beimaB: bei den notorisch

ausgezeichneten Beziehungen des Herrscher-

hauses zu Agypten (vgl. Hieron Nr. 2) war die

Sache nicht aussichtslos. Zum Gliick fur Rom
vernichtete H.s Tod den ganzen Plan. Im
ubrigen gab die pl8tzliche Katastrophe des

jungen Herrschers, die den Untergang fast de

gesamten koniglichen Hauses nach sich zog (Li\.

XXIV 21—26ff. Diod. frg. XXVI. Val. Max.

Ill 2 ext. 9), manchen Geschichtsschreibern An-

doros und Zoippos, befanden. Indessen legten 20 laB zu Entstellungen und Dbertreibungen, die

die Vormiinder bald auf Betreiben des Adrano-
T1 - 1~1- " ,T " 1 " —' A -•-••«— «-« —-«-i-

doroB, der grBBeren EinfluB auf H. zu erlangen

hoffte, ihr Amt nieder, und H. ward fiir miindig

erkliirt (Liv. XXIV 4). Im Gegensatz zu seinem

Vater und GroBvater richtete er sofort eine

prunkvolle Hofhaltung ein und scheint auch

sonst mit einer gewissen WiUkiir vorgegangen

zu sein (Liv. XXIV 5, doch vgl. Polyb. VII 7,

Iff.), so daB sich eine Verschworung bildete, die

Polyb. VII 7, Iff. auf das richtige MaB zuriick-

fuhrt. Einer dieser XoyojQtxtpoi, wie Polybios sie

verachtlich bezeichnet, war nach Athen. VI 251e. f

Baton von Sinope mit seinem Werke mql rijs

zov 'I. TVQawtdos.

Schwierig ist die Chronologie, die mit der

Frage nach der Dauer der Belagerung von Syra-

kus zusammenhangt. Livius gibt folgende An-

satze: Hierons Tod bringt er (Liv. XXTV 4)

aber entdeckt ward und mit der Beseitigung 30 unter 21 5, H.s Ermordung nach dreizehnmonat

des Romerfreundes Thrason aus H.s Umgebung
endete (Liv. XXIV 5). Dadurch gewannen Adrano-

doros und Zoippos, die den Karthagern zuneig-

ten, freies Spiel, und nun ward sofort eine Ge-

sandtschaft an Hannibal geschickt, die dieser

sofort mit giinstigen Anerbietungen beant-

wortete. Seine Gegengesandten, Hannibal, Hippo-

krates und Epikydes, fanden bei H. freundliche

Aufnahme, und er war im Begriff, direkt mit

licher Regierung (Polyb. VH 7, 3) ganz folge-

richtig 214 und ebenso Marcellus Ankunft in

Sizilien, die bald nach H.s Tod mitten in den

darauffolgenden Wirren erfolgte (Liv. XXIV
27, 5). Von hier ab erzahlt er in einem Zuge
die Ereignisse bis zum Beginn der eigentliehen

Belagerung unter 214 (Liv. XXIV 49 Ende).

Unmittelbar wiederaufgenommen wird die Er-

zahlung mit XXV 23, 2 initio veris unter dem
Karthago anzukniipfen, als eine Gesandtschaft 40 J. 212, so daB also unter dem J. 213 uberhaupt
J— -«——'-— " ---j.-— -•- t_.i_i.__.-_ —v keine Ereignisse erwahnt werden. Das ist natiir-

lich unmoglich, zumal wir aus Polyb. VIII 9, 5

wissen, daB die zusammenhangende Belagerung

nur acht Monate dauerte. Infolgedessen haben

zuerst Tuzi (Ricerche cronologiche sulla sec.

guerra punica in Sicilia. Stud, di Stor. Ant.,

Roma 1891, 81—97) und ihm folgend Beloch
Griech. Gesch. ILT 2, 226 angenommen, dafi Li-

vius den ersten Hauptteil seiner Erza.hl.ing falseh

des rSmischen Praetors in Lilybaion — nach
Liv; XXIV 6 war es Appius Claudius — an-

langte, die die Gesinnung des Konfes sondieren

soUte (Polyb. VII 2, 1—6. 3, 1 = Liv. XXIV 6).

H. behandelte die RSmer sehr schnode und
maehte aus seiner Hinneigung zu den Kar-
thagern durchaus kein Hehl, vielmehr sandte er

sofort Gesandte mit Antragen nach Karthago.
Als Preis des BUndnisses verlangte er zuerst

Sizilien bis zum Himera, dann von seinen Rat- 50 datiert und ein Jahr zu hoch angesetzt hat;

gebern dazu bewogen, ganz Sizilien, was in Kar-

thago ohne weiteres zugestanden ward (Polyb.

VITS, 1—4, 9 = Liv. XXIV 6). Auf eine

zweite Gesandtschaft der Romer hin ward im
Staatsrat auf Betreiben des Adranodoros der
Krieg gegen Rom beschlossen, worauf H. den
B6mern ein sehr krankendes Ultimatum stellte,

das mit Notwendigkeit den Krieg herbeifuhren
mnBte (Polyb. VH 5, 1—8, bei Livius fort-

dann fallt Marcellus Ankunft 213, H.s Ermor-
dung kurz vorher 213 und Hierons Tod Frflh-

jahr 214, so daB also nicht bloB ein einmaligee,

sondern ein doppeltes Versehen bei Livius anzu-

setzen ware. Es ist ofienbar aber noch eine

zweite Erklarung moglich: Livius hat zwar die

Ereignisse richtig angeordnet, dann aber im
AnschluB an Marcellus Ankunft gleich die ge-

samten Ereignisse bis zum Ende 213 in einem
gelassenj. Sofort begann denn anch H. die 60 Zuge gebracht ; tatsachlich ist das letzte von
Feindseligkeiten und sandte die Bruder Hippo-
krates and Epikydes mit 2000 Mann gegen die

tob den Romern besetzten Stadte vor, ward
aber, noch ehe er mit dem Hauptheer nach-
kommen konnte, in Leontinoi ermordet, wobei
ein gewisser Deinomenes die Hanptrolle spielte

(LiT. JUUV 7; Ton Polybios ist bier nur die

genaue Besehreibug der Ortlichkeit erhalten VTI

ihm erwahnte Ereignis, Appius Claudius Ruck-
kehr nach Rom zur Bewerbung urns Consulat
(Liv. XXTV 49) im Winter 213/2 eriolgt, da
Claudius als Consul Capua belagerte. Es fragt

sich dann, wo in der Masse der bei Liv.

XXIV 27, 5—50, 1 beriehteten Ereignisse,

die allerdings kanm sich in den Bamn eines

Jahres zusammendrtngen lassen, der Einschnitt
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zu maehen ist. Am geeignetsten dazu erscheint an an Stelle der frilheren Bezeichnung dgxiom-
c. 34 Ende nach dem grofien Sturm, der noch paxoyvXag- der Titel ,xwv dgxioco/iaxorpvXdxtov' ge-
Bnde 214 erfolgt sein mag; mit 35, 1 wiirden treten ist, H. unbedingt in die t50er Jalire des 2
dann die Unternehmungen des Friihjahrs 213 Jhdts. t. Chr. zu setzen haben und die Inderung
beginncn, die von beiden Parteien mit neuen des Kultnamens vornehmen miissen. Aber die MOg-
Verstarkungen (c. 35. 36) ins Werk gesetzt wur- lichkeit, dafi bei H. wieder mehr die Funktion
den: erst im Herbst 213 kehrte Marcellus zuriick bervorgehoben werden soil, ist nicht ganz von der
und konnte nun die Belagerung energisch be- Hand zu weisen. Ob sich aus der Schrift all-

ginnen (c. 49). Diese Chronologie empfiehlt sich gemeine chronologische Indizien ableiten lassen,
meines Erachtens der Tuzi-Belochschen gegen- 10 vermag ich nicht zu sagen. [Walter Otto.]
iiber dadurch, daB sie einmal die ubermaliige 10) H. von Kardia, der maBgebende Historiker
Zusammendrangung der Ereignisse von c. 27—49 der ersten 50 Jahre nach Alexanders Tod; ein
auf rund vier Monate vermeidet, und zweitens Mann, dessen Bedeutung in umgekehrtem Ver-
auch insofern, als es nunmehr ganz klar ist, haltnis zu unserer Kenntnis von ihm steht. Er
warum Polybios H.s Ermordung noch im siebenten hat eine Vita bei Suidas gehabt, von der aber nui
Buche erzahlte, das mit dem Friihjahr 214 der Anfang, eigentlich nur die Uberschrift er-

schloB: tatsachlich fallt die Kegierung des jungen halten ist: Name, Heimat (KagStavdg auch Diod.
Konigs in die Zeit von etwa Marz 215 bis XVIII 50, 4. XIX 44, 3. Dion. Hal. AEI6, 1;
APril 214. vgl. Paus. I 9, 8. frg. 6. 10) und das seine Schrift-

Qu el len:_Polyb. VII 2—7; Liv. XXIV 4—20 stellerei kennzeichnende Distinktiv Sg rd f«V
7, 7 ist nur eine verkurzende Bearbeitung des 'AXeg~avdgeiat ngax&ivxa awsygayie (s. u.). Die
Polybios; Diod. XXVI 15 steht Livius naher Lucke wird wenigstens teilweise ausgefiillt durch
als Polyb., endlich Sil. Ital. XIV 85—104, der eine Reihe biographischer Nachrichten vor allem
natiirlich ohne selbstandigen Wert ist; dazu bei Diodor (XVIII 42, 1. 50, 4. XIX 44, 3. 100, 1.

zerstreute Notizen bei Valer. Max. Ill 3, 5 und Agatharchid. bei Ps.-Lukian. Macrob. 22 und
2, 9 Athen. VI 251 e und 577 a. Uber das Phlegon Macrob. II. Plut. Eum. 12 ;Demetr. 39. Ps.-
Quellenverhallnis vgl. auch Arendt Syrakus Lukian. Macrob. 11. Joseph, c. Apion. I 213f.), die
im zweiten punischen Krieg I, 1899. Neuere Be- wohl ausnahmslos aus dem eigenen Werke des H.
handlungen M o m m s e n Rom. Gesch. I 605ff. stammen, der ,von seiner Person mehr gesprochen
Neumann D. Zeitalter der pun. Kriege 387ff. 30 zu haben scheint, als gerade notig geweser ware'
Holm Gesch. Siziliens III 45ff. Niese Gesch. - (Beloch Gr. G. Ill 1, 491).
der griech. und maked. Staaten II 51 Off. Eine interessante Erscheinung ist H. schon
Beloch Griech. Gesch. Ill 2, 226. Arendt dadurch, dafi er, obwohl nicht Makedone, doch
Syrakus im zweiten pun. Krieg II, Konitz 1905. durch die Gunst der Umstande zu verhaltnismafiig

[Lenschau.] hohen Beamtenstellungen in der ersten Diadochen-
9) H.

, ptolemaischer oxgaxtjyog (der Gau ist zeit gelangt ist. Seine Laufbahn beginnt bei und
nicht bekannt; er ware aber wohl aus der Fund- durch seinen Landsmann Eumenes, mit dem er
statte der Inschrift zu erschlieBen) und dgx'oat- raCglicherweise verwandt war (Kohler S.-Ber.
l*axocpiXak~ (Gr. Inschr. Golenischeff, publ. von Akad. Berl. 1890, 558, 1 wegen Arrian. Ind. 18,
Pridik; mir nur bekannt durch den Neuabdruck 40 wo Eumenes Sohn eines H. heiBt), obwohl er sich
bei Lesquier Les instit. milit. de l'Egypte sous selbst nur als yiXog xai noXizr)g Evfisvovg bezeich-
les Lagides 360ff.). Die in der Inschnft sich net (Diod. XVHI 50, 4). Ob er sich schon zu
flndende Zeitbestimmung fur H. [vjiig flaoiXecog Alexanders Lebzeiten bei Eumenes befand, ist un-
IlzoXtfiaiov xai] flaodewg ITtoXefitttov xov dSeX<pov g"ewiB, aber bei der Verehrung, die H. fur die Ge-
xai fSaoiXiooTji; KXeondxgag xfjc dfeXtpijg Oemr $do- stalt des groBen Herrschers gehabt zu haben
xaxogwv laBt sich mit unseren Hilfsmitteln, falls scbeint, nicht unwahrscheinlich. Jedenfalls aber
nicht ein Fehler vorliegt — <PiXofi>)T6ga>t> wfirde hat er schon den Feldzug gegen Ariarathes von
man sehr gern konjizieren — , nicht sicher fest- Kappadokien mitgemacht (frg. 1 a). Vondemengen
legen. Ausgeschlossen erscheinen mir freilich ge- Verhaltnis des H. zu Eumenes legt sein Geschichts-
rade zwei der von Lesquier fur die drei Ptole-50werk Zeugnis ab. Bis zu seinem Untergange im
maer vorgeschlagenen DeutungsmCglichkeiten — J. 316 blieb er neben ihm (vn Evftevovg xtficb/tevog

Alexandres I., Soter II. als Konig von Kypem und duzcXeoev Diod. XIX 44, 3). Er gehCrte — Diod.
Kleopatra-Berenike oder Neos Dionysos, Prole- XVILT 50, 4 wird das nicht ohne Nachdruck fest-
maios, Ktaig von Kypern und Kleopatra V. Try- gestellt — zu den <piXot oi xaTs evroiatg diatpe-
phaina — , da die Miterwahnung des Herrschers govzeg xai xexgtxdze; ovvano&vrjoxsiv avxdn xaxa
vonKyperninderoffiziellenWeiheformelinAgypten xoirg Soxdxovs xivdvvovg (Diod. XV1J1 41, 3, vgl.
ein nicht glaubhaftes staatsrechtliches Novum dar- dazu Pint. Eum. 10), die sich mit Eumenes in
stellen wurde. Dagegen ist die eine von Lesquier Nora einschlossen. Dieser mufi seiner Anhang.
abgelehnte Moglichkeit — Ptolemaios XIV., Ptole- lichkeit und seinen diplomatischeii Fahigkeiten
maios XV. und Eleoptara VI. — doch nicht so ganz 60 besonderes Zutrauen geschenkt haben, da er ihn
von der Hand zu weisen, da gerade die Erzahlung im J. 320/19 mit der Fuhrung der Gesandtschaft
bei Caesar, bell. Alex. 33 fiber die Einsetzung betraute, die bei Antipatrog eine Entscheidung
Ptolemaios' XV. und Kleopatras VI. als Herrscher zwischen Eumenes' and Antigonos' Forderungen
im J. 47 v. Chr. eine fruhere Mitregentschaft des herbeiffihren sollte. Es ist moglich, daB diese
15. Ptolemaiers mir nicht auszuschlie&en scheint. Gesandtschaft ihrZielgamichterreicht hat, Jeden-
FaBt man aQx«><»(taxo<pvXaZ als reinen TiteL so falls war, ehe H. zn seinem Herren zurtckgekehrt
Jtooe man nach den Beobachtongen Stracks Rh. war, der Umschwung der Verhaltnisse duieh Anti-
«us. LV 187f.f nach denen yon etwa 140 v. Chr. paten Tod eingetreten; nnd mm versuchte Anti-
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eonos, ohne dessen Erlaubnis die Gesandten ja vita p. 58, 15 Westerm. Avxiyorog 6 Tovaxag,

fn die belagerte Festung nicht zurQckkehren xag'd>t&iigiflevaizdg(8C.~AgaTos)xaiovtaiz<0i

tonnten, in einer personlichen Zusammenkunft Ilegodtos . . . xai 'Avzayogas . . . xai 'AXi^avdgog

[uexsnepyaxo Diod., aifiycu; Plut.) durch grofie 6 AixmXos, a>g avtog <pt)otv 6 'Avxiyovog b> xoT;

Geschenke die Bereitwilligkeit des H. zu erkaufen, imgi Itgiorv/iov. DaB hier der Kardianer, nicht

eine direkte Verstandigung zwischen ihm und der Rhodier, an den Meineke Anal. Alex. 216

Eumenes herbeizufiihren (Diod. XVIII 50, 4. Plut. u. a. denken, gemeint ist, scheint mir sicher.

Earn. 12). Die Einigung kam nicht zustande. Aber iv rotg negi 1. ist (trotz Schneider Nican-

Aber Antigonos scheint dabei doch in ein per- drea 14, 1, dem Susemihl Lit.-Gesch. I 3 zu-

sonliches Verhaltnis zu H. getreten zu sein. ErlOstimmt) korrupt. Ob ngog 'legww/.ioy oder aegl

wird ihn als brauchbar erkannt haben ; und nach 'I-ov zu lesen ist, laBt sich nicht sicher sagen.

der entscheidenden Schlacht, in der Eumenes in Es bleibt also zweifelhaft, ob es sich um eine

Antigonos' Hiinde fiel und hingerichtet wurde, hat Gedenkschrift, eine Art Nachruf iur den alten

dieser den verwundet gefangenen H. in seine treuen Diener des Antigonidenhauses handelt oder

Dienste ubernommen (Diod. XIX 44, 3). Die Ge- um einen Brief, vielleicht eine Einladung. Nicht

schicklichkeit, mit der sich Antigonos zur Hinrich- ganz ohne Bedenken ist auch das zweite Zeugnis

tung des Eumenes scheinbar zwingen liefi, und die fiir besonders innige Beziehungen des H. zu Go-

ehrenvolle Behandlung des Toten mOgen H, den natas : Paus. I 9, 8 6 6s 1. ovxog fyst ftev xai

EntschluB erleichtert haben, dem bisherigenHaupt- aXXo>g doSav agog dnix&uav ygdyai x&v paoiXecov

gegner seines Freundes zu folgen. Es blieb ihm 20 (besonders wird dann Lysimachos hervorgehoben,

ubrigens auch kaum etwas anderes iibrig. Jeden- der die stadtische Selbstandigkeit Kardias ver-

falls aber bewies er die Eigenschaften , die ihm nichtet hatte) jiX^v 'Avziydvott, zoiixmi Si ov di-

Eumenes' Vertrauen verscbafft hatten, auch dem xa!o>g x.agi£eo&ai und I 13, 9 dvSga ydg flaoiXtl

neuen Herren und kann sich der ihm von diesem ovrovxa dvdyxy naaa eg x<*giv ovyygdtpeiv . . . ij

bewiesenen (piXardgtonla xai sriozig ruhmen (Diod. xov noXXrj ye 'legwrviiaii avyyvd>fit) xd eg fi&ovTjV

XIX 44, 3 ; vgl. yiXog 'Avziydrov xov paoiXeoos 'Avxiyovov ygdystv. Die Worte sind in dem Streit

Joseph c Apion. I 213. 6 avozgazsvo/Asvog aincbi iiber das Verhaltnis zwischen Diodor und H. viel-

Ps.-Lukian. Macrob. 11). H. war offenbar nicht fach miflbraucht. In Wahrheit kann kein Zweifel

Soidat von Beruf; sein Name erscheint nirgends bestehen, daB der hier genannte Antigonos der

bei militarischen Operationen. Er scheint sich 30 Gonatas, nicht etwa der Monophthalmos ist (s. u.).

auch nach dem, was sein Werk in der Diodori- Als H. in Gonatas' Dienste trat, stand er be-

schen Wiedergabe ergibt, znnachst dauernd im reits in sehr vorgerucktem Alter. Zwar lassen

Hauptquartier des Antigonos befunden zu haben; sich wsder Geburts- noch Todesjahr festlegen.

ob in irgend einer offiziellen Stellung (etwa als Aber nach der Stellung, die H. bei Eumenes em-

yoafiuazsvg), laBt sich nicht sagen. Die Schilde- nahra, kann man jenes kaum aber 360 hinunter-

rung der Schlacht bei Gaza (XIX 80—86) macht riicken. Da er nach Agatharchides a. 0. 104 Jahre

mit ihren vielen Einzelzfigen (z. B. 81, 2ff. 84, 7) alt geworden ist, wird Brttckners Ansatz auf

den Eindruck, als- ob H. sich unter den <p(Xoi be- ca. 364 bis ca. 260 etwa das Richtige treffen (xaia

fanden habe, die Antigonos dem Demetrios als xov avzov yjv "Exaxatwi xgovov sagt Joseph, a. O.

eine Art Kriegsrat mitgegeben zu haben scheint. 40 nicht ftbel; vgL o. Bd. VII S. 2751). Die Art,

Solche Schliisse sind naturlich unsicher. Aber es wie Agatharchides mit Bewunderung berichtet,

wurde sich so besonders gut erklaren, dafi Anti- daB H. trotz seines strapazenreichen Lebens bis

gonos gerade ihn zum iniftsXr)zi)g zijs 'AoyaXxtxi- zuletzt sich die korperliche und geistige Frische

dog Xi)*vT)g in der spateren Satrapie Idumaia er- bewahrt habe, mOchte darauf schlieBen lassen,

aannte, von dessen Ausbeutung er sich groBe daB auch hier ein Selbstzeugnis — etwa aus der

Einkunfte versprach (Diod. XIX 100, 1 a. 312/1. Vorrede des Geschichtswerkes — benutzt ist, zu

tTbertreibend Joseph, a. O. ij?v Svglav ' enexgo- dem Agatharchides dann nur das erreichte Lebens-

nevev). Es war kein militarisches und offenbar alter fugte. Jedenfalls wird ganz allgemein und

ein nur vorabergehendes Kommando, dessen Zweck sicherlich mit Recht angenommen, daB H. erst,

infolge der Angriffe der Araber nicht erreicht 50 als er sich vom praktischen Leben zuruckgezogen

wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB H. hatte, also erst unter der konsolidierten Regierum?

auch in den nachsten Jahren sich mehr in Deme- des Gonatas zur Feder gegriffen hat, um die Er-

trios', als in Antigonos' Umgebung befand. Im eignisse darzustellen, die cr wahrend eines langen

J. 301 aber hat er vermutlich an Antigonos' Seite Lebens selbst gesehen, an denen er aktiv, wenn

die Schlacht bei Ipsos mitgemacht, wenn das auch auch nirgends in fuhrender Stellung Anteil ge-

aus Ps.-Lucian. a. O. nicht mit voller Sicherheit nommen hatte. Wir haben kein auBeres Zeugnis.

zu schlieBen ist. Dem Hause der Antigoniden ist die Abfassungszeit zu besrimmen. Aber auf die

er weiter treu geblieben. Demetrios Poliorketes 60er Jahre des 3. Jhdts. fubrt frg. 10 (Paus. 1 13,

bat ihn im J. 291 zum ijufteXijx^g xai agfiooxiis 8 —9), das die niiheren Umstande von Pyrrhos' Tod
der bootischen Stadte gemacht (Plut. Demetr. 39). 60 berichtet (im J. 272). Es ist dies das letzte sichere

Weitere Einzelheiten aus seinem Leben erfahren Datum, das die Fragmente bieten. Denn frg. 3

wir nicht; auch laBt der Verlust der Diodorischen (Ps.-Lukian. Macrob. 13) mfissen wir ausschalten.

Darstellung dieser Zeit keine sicheren Schlusse DaB H. den Tod des Mithridates Ktistes im J. 266

in. Es ist aber wahrscheinlich, daB H. in Hellas noch hatte erwahnen kOnnen, wird niemand

imflekblieb, als Demetrios im J. 287 nach Asien bestreiten. Aber gam abgesehen von der far uns

nbenetzte, nnd daB er seitdem in der Umgebung nicht zu beantwortenden Frage, ob er deshalb

dee Antigonos Gonatas geblieben ist Engere Be- sein Werk bis m diesem Jahre gefnhrt babe —
riehungen sn diesem bezeogt nnaehst die Arat- es laBt sich wirklicb anch nicht mit annabernder
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Besfimmtheit behaupten, daB er den Tod dieses Nitsches (S. 2lff.), die trotz mancher Irrtiimer
Herrscbers iiberbaupt erwahnt hat. Die Worte mid Liicken noch immer das Beste ist, was iiber
Ps.-Lukians Midgiddxrig & 6 Hdvzov paodsvg, 6 H.s politisehe Auffassung gesagt ist. Diodors
ngoaayoQen&jlg Kxiotrjs, 'Avxiyovov xdv Movd- Autor lafit den hervorragenden Eigenschaften des
(p&a?.fiov ysvywv, ixl JTovzov izsXevzrjoe pubaag . . . Monophthalmos als Feldherr und Staatsmann
kOnnen, wenn der Text in Ordnung ist, allein auf mehr freilieh denen des Feldherrn — alle Ge-
den Mithridates bezogen werden, der in^xoog wv rechtigkeit widerfabren. Er ist ngaxztxwrazog
Avxiyovau xal do£ag dyiozao&at . . . dvijtgtih) negl za>v ^y^wvcav, avriaei xal zdXuni Siaipencav (Diod
Kiev ztjg Mvoias (a. 302/1: Diod. XX 111, 4). XVHI 23, 3-4); mehrfachwird noch seine ovvsacg,
Danach hat H. den Tod dieses Mannes verzeiehnet. 10 dyxivota , ozgazr/yia hervorgehoben (ebd. 72, 5.
Eine Textanderung . . . Kziazn g, <o'> 'Avziyovov 73, 1). Aber — und dies allein wiirde doch eine
(pevywv em JIovxov (denn es miiBte an zwei Stellen Tendenz beweisen — er verschweigt weder noch
geandert werden) ist wenig glaublich, weil Diodor beschonigt er einzelne unerfreuliche Handlungen
wie Ps.-Lukian den Ort des Todes angeben, was (z. B. XVIII 47, 3. XIX 44, 1. XX 37, 6—7)-
Sinn nur fiir Mithridates II. (von Kios), nicht fiir er berichtet seine Niederlagen so gut wie seine
den Ktistes hat. Es kann dahingestellt bleiben, Erfolge. Und vor allem — er zogert nirgends,
ob die Bezeichnung des Mithridates II. als Ktistes die rein auf das eigene Interesse gerichtete
auf der spateren panegyrischen Lokaltradition Politik des Antigonos klar hervorzubeben und
iiber die Geschichte des Pontischen KOnigshauses sein Verhalten uberhaupt als das zu bezeichnen
(vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Kcnigreichs Pontes 20 was es wirklich war, als dnoozaaia dem KOnigs-
1879, 31ft.) beruht, die naturlich noch nicht dem hause gegeniiber (XVI1T .54, 4 62, 3 6—7)
H. zugesehrieben werden darf; oder ob — was Das ist der entscheidende Punkt fiir Hs Auf-
doch das Wahrscheinlichste bleibt— der Verfasser fassung uberhaupt. Es ist nicht nOtig zu zeigen
der Macrobioi die beiden Mithridate vcrwechselt daB er die gleiche Gerechtigkeit in der Beurtei-
oder verschmolzen hat. In keinem Falle mOchte lung auch dem Ptolemaios und dem Seleukos zu
ich nut v. Gutschmid KL Schr. ID 529, 1 (dem teil werden l&Bt. Es ist in der Art, wie sie be-
Wachsmuth u. a. zustimmen) aus diesem ganz handelt werden, absolut kein Unterschied gegen
zweifelbaften Bruchstiick den Endtermin 263 fur die Behandlung des Antigonos wahrzunehmen.
H.s Werk gewinnen. Ich will dabei nicht eimnal Es wird an ihnen geriihmt, was ihrc Stellung er-
groBen Wert darauf legen, daB der Friede zwischen 30 klarlich macht — die persOnliche Tiichtigkeit
Antigonos und Pyrrhos' Sohn Alexandros sich (auch Lysimachos' dgszr) — und ihm soil H doch
durchaus nicht so sicher auf 263 bestimmen lafit, besonders feindlich gewesen sein — XX 106 3)
wie v. Gutschmid glaubt (s. dariiber Beloch Einsicht und Peldherrnkunst , die sich bei den
Gr. Gesch. Ill 2, 426ff., der die Notwendigkeit, Mannem aus der Schule des groBen Alexanders
den Angriff des Alexandros auf Makedonien mit von selbst versteht (z. B. XIX 81, 5 90 3 Der
demChremonideischenKriegezuverbinden, meines Gedanke ist haufig); bei Seleukos z. B '

die Ge-
Erachtens mit Becht ablehnt). Aber dieser Friede, schicklichkeit, mit der er es verstanden hat sich I

yori dem wir uberhaupt nichts wissen, ist sicher- in seiner Satrapie die Liebe der Untertanen zu
hch kein sebr emschneidendes Ereignis gewesen. erwerben , sowie die Kiihnheit und EntschluB-
Dagegen bildete Pyrrhos' Tod und die durch den 40 fahigkeit, mit der er sich dieser Herrschaft wieder
Untergang dieses letzten ernsthaften Gegners end- bemachtigt (XIX 90f.); bei Ptolemaios seine rpn-
gfiltig gesicherte Herrschaft des Antigonos in ozoxVg und die Humanitat gegen die, welche seinen
Griechenland einen durchaus passenden AbschluB Schutz aufsuchen (XIX 55, 5 , im iibrigen s u
fur em Werk, das wenn nicht im Interesse so iiber Ptolemaios). Aber wie bei Antigonos werden
jedenfalls im Smne des Antigonos Gonatas ge- blutige Maflnabmen, die sie ob mit Recht oder
schneben war Unrecht ihrer Stellung schuldig zu sein glauben,

Denn soviel, aber auch nicht mehr, darf man ohne ein Wort des Tadels berichtet. So wird
jencm von Pausamas registrierten Vorwurf— seine einfach referiert iiber die Hinrichtungen, die Ptole-
Qnelle ist mcht festzustellcn —

, H. habe ago; maios auf Kypros gegen die dxedovvztg za>v
<^e?fciavTwvpaodeojvxtfvAvxiy6vovgeschriehen,o()po.odco>v, auch gegen die nur verdachtigen ver-
entnehmen: H. muB in irgendwelcher Weise seine fiigt (XIX 79, 4, vgl. auch XX 27, 3), oder iiber
Ubereinstimmung mit der Politik des Antigonos die Versuehe des Seleukos, die Argyraspiden zum
Gonatas zu crkennen gegeben haben. Pausanias" Abfall von Enmenes zu veranlassen (XIX 12, 2)
Worte smd, wie gesagt, oft genug miBverstanden Das sind politisehe Notwendigkeiten, iiber die man
oder miBbraucht. Am schlimmsten dahin, daB nicht moralisiert ; bei denen man nur fragt ob sie
man als das Signum des H. die Tendenz ange- nStig sind (XIX 55, 6). Gerade XIX 12 ist be-
sehen hat, das Haus der Antigoniden uberhaupt, weisend , weil es sich urn H.s Lieblingshelden
seine einzelnen Vertreter, ihre Taten und An- Eumenes handelt und weil er den Abfall der Ar-
sprtche zu preisen und zu verteidigen, womit gyraspiden fiir sie selbst fur eine schimpfliche Tat
dann notwendig eine Herabsetzung der iibrigen 60 halt. Er veTzeichnet mit Genugtuung und in Form
Diadoehen verbunden gewesen sei. Wie falsch eines allgemeinen Erfahrungssatzea, wie die Ver-
diese Auffassung ist, ergibt sich gerade aus Dio- rater die Strafe trifft, weil sie auch bei denen ver-
dors Darstellung, die doch inhaltlich vollkommen achtlich sind, zu deren Nutzen sie sich desFrerels
nach Eumenes Antigonos Demetrios orientiert ist schuldig gemacht haben (XTX 48, 3f.). Wie wenig

l^i S wAe 8ich *eigen wird
' «anz auf H- zn" der Antor Diodors die Tendenz hat, einen der

rtckgeht Denn trotz dieser inhaltliehen Bevor- Herrscher den andern gegeniiber zu Wunatfeen,zugung ist das Urteil vollkommen frei. Ich yer- zeigt sich deutiieh etwa XK 85, wo PtolemaioT-
eise hiex auf die ausgezeichnete Abhandlnng und Seleukos Verhalten nach der Schlacht bei
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Gaza scharf genug mit dem des Antigonos kon- und Demetrios ihren Untergang gefunden hatten;

trastiert ; sie geben die Toten und einen Teil der er mufite von selbst — auch ohne daB wir die

Beute und der Gefangenen ohne Losegeld frei. persOnlichen Beziehungen und die eigenen Lebens-

Ov yag negl rovzeov srpaaar Sta<pegea&at ago; schicksale, das avvstvai z&t rovarm zu Hilfe

Avziyovov, aXX' ozi zov noXk^ov yevopevov xoivov nehmen — die weise Beschrankung des Gonatas

ngozegor fih ngos IlsgSixxav, vaxsgov Si agog als die einzig richtige Politik erkennen. Das

Evpevrj za fiegt] zijg dogixzrjzov ywgag ovx ojzo- giinstige Urteil iiber diesen Konig, in dem unsere

doirj zolg yiXoig xal ovvdepevos <p"di'av ngog avzov Quellen fast durchgangig ubereinstimmen ,
fiihrt

zovvavziov atpiXoizo zfjv oazganriav zf
t
g BafivXco- man gewiB richtig zum guten Teile auf H.s EinfluB

vlag SsXeixov nagd za Slxaia. In dem Gesamt- 10 zuriick. Diese Auffassung, daB kein einzelner das

urteil iiber Antigonos bei Pint. Demetr. 28, das Alexanderreich beherrschen kOnne, war bei H.

man mit Becht auf H. zuriickgefiihrt hat (in sowenig wie bei Antigonos das Produkt schwach-

Diod. XXI 1 steckt vielleicht auch noch etwas licher Resignation oder gar der Tadeisucht des

davon), wird neben den Schattenseiten seines Alters; es war eine durch die Tatsachen selbst,

Charakters vor allem seine ayav cpdagxia getadelt, durch die Lehren der Geschichte gewonnene po-

die ja schlieBlich don Zusammenbruch seiner litische Cberzeugung. Denn deutiieh zeigt seine

Herrschaft herbeigefiihrt hat. Diese tpdagxia, Darstellung, daB er die Herrschaft des makedo-

die ihn veranlaBt, jeden ihm gefahrlich erschei- nischen KOnigs iiber das mutterlandische Hellas

nenden Mann rucksichtslos aus dem Wege zu als eine Lebensfrage fiir jenen angesehen haben

riiumen, wird bei Diodor mehrfach hervorgehoben 20 muB. Fiir die hellenische .Freiheit' mag der Kar-

(XIX 55, 4, XX 106, 2. 4). Die ganze Darstel- dianer uberhaupt nur ein mafiiges Verstandnis

lung Diodors ist auf den Gegensatz aufgebaut gehabt haben. Es mag ihm nicht an Sympathie

zwischen dieser cpdagxia, dem egoistischen Streben fiir einzelne ZusammenstoBe des griechischen Frei-

nach der Alleinherrschaft vor allem des Antigonos, heitsgefiihles mit monarchischen Interessen gefehlt

aber auch der anderen Diadoehen, von Perdikkas haben (Nitsche 23f.), aber seine Beurteilung der

angefangen, und der Treue (?? vnegfSoXij zijg ev zfjt Erhebungen Athens ist durchweg nuchtern, ohne

jaiazet pePaiozrizog XVIII 42, 2), mit der Eumenes eine einzige der Phrasen, an die wir gerade hier

die Interessen des KOnigshauses vertritt. Nicht gewOhnt sind (z. B. XVHI 9, 1, 10, 1. 4); lhr

so sehr, weil er als Grieche an eine eigene selb- Verhalten gegen Nikanor , den Kommandanten

stand ige Herrschaft garnicht denken kOnnte — 30 der Munichia, wird sogar mit offenbarer Ironic

daB dies nicht hervortritt, ist ein Zeichen, daB behandelt (XVHI 64, 3—4. 65, 2); die wirt-

die Gestalt des Eumenes von H., wie ja begreif- schaftlich segensreichen Folgen des von Anti-

lich und entschuldbar , etwas idealisiert ist —

,

patros diktierten Friedens werden hervorgehoben

sondern aus wirklicher Anhiinglichkeit; s. bes. (XVIII 18,6), nachdem gleich beim Beginne^ des

XVIII 58, 4 o 8s Ebfievrii . . . aei zijr cvvoiav fie- Krieges o* per ovvioct diarptgovzsg zu>v 'EXXrjvcov

Paiozdzrjv nooi zovg PaadsU zeztjgtjxwg i'xgivev den Befreiungsversuch fur zwar riihmlich, aber

'Avxiyovou /iir uij xgooeyuv igidiaCo/ieviat x^v auch fiir politisch toricht erklart hatten (zu be-

Paadeiav. zov 5e 'AXe$avdgov natdo; xocodsopevov achten ist hier die objektivierte Form des Ur-

porj&eiag Hid ze zijv ogyaviav xal Sin zr/v x&v teils). DaB die .Befreiungen' seitens der einzelnen

tjyefi6va>v nXeors^iav dieXapev dgao^etv eavzioi 40 Diadoehen wesentlich aus politischcn Griinden

ndvza xivSvvov dvadexeo&ai xrig~'z<bv Paadiwv erfolgen, weiB H. auch und halt sich hier —
ooyzrjgiag e'vexa ; vgl. weiter XIX 42, 5. 43, 6ff. auch bei Antigonos und Demetrios — von alien

44, 2. Plut. Eum. 5 ex. Die Teilnahme an dem Phrasen frei (die Niichtemheit des Berichtes XX
Geschick der Konigsfamilie tritt in Diodors Be- 45f. ist schwerlich allein Schuld de3 Exzerptors)

;

richten sehr stark hervor (Nitsche 16. Nietzold er veTzeichnet aber auch (und man glaubt hier

130). Es ist kein Zweifel . daB , wenn wir die iiberall eine gewisse Ironie zu spiiren), wie wenig

Btlcher XXIff. hesiiBen, wir den gleichen Tadel die Griechen selbst diesen Absichten entgegen-

den Bestrebungen des Seleukos und Lysimachos kommen (XX 37, 2). So wiirde man es verstehen.

gegenuber finden wurden. Noch jetzt ist kennt- und es wiirde das Urteil der Parteilichkeit fiir

lich, daB H. sich auch Demetrios gegeniiber die 50 Antigonos sich leicht erklaren , wenn H. — sei

Freiheit des Urteils gewahrt hat, obwohl er fiir es, daB er, wie ich glaube. mit Pyrrhos Tod.

ihn eine unverkennbare persOnliche Svmpathie sei es, daB er mit einem spateren Ereignis (etwa

zeigt (Diod. XIX 81. Anderes bei Nitsche 28) dem Chremonideischen Krieg) geschlossen hat —
und das Bild seiner Gattin Phila (XIX 59, 3ff.) in einem SchluBwort den Griechen des Mutter-

mit warmer persOnlicher Anteilnahme gezeichnet landes die aus den Wirren der letzten funfzig

hat. Jahre zu ziehenden Lehren einscharfte, Lehren,

Es ist deutiieh, daB H. in den unaufhOrlichen die eine direkte oder indirekte Empfehlung oder

Eampfen der Naehfolger Alexanders untereinander Verherrlichung des Gonatas in sich schlossen. Wir

durch die Ereignisse selbst die Oberzeugung von kOnnen nicht sagen , daB H. ,auf Veranlassuug'

der Sinnlosigkeit und den unheilvollen Resultaten 60 des KOnigs zur Feder griff. Es ist sogar wahr-

des Strebens nach der Alleinherrschaft gewonnen scheinlicher, daB er den Gedanken seit langerem

hatte. Er hatte es in nachster Nahe miterlebt, hegte und sich vorbereitende Aufzeichnungen ge-

wie jede Machterweiterung des einen Herrschers macht hatte. Aber richtig ist, daB ein solches

automatisch einen ZusammenschluB aller iibrigen Werk ,ebenso sehr ein Denkmal der Wahrheits-

herbeifuhrte mit der einzigen Absicht xmXvetv liebe des BL, wie wahrer FurstengroBe des Anti-

*br detva laxvgov yerio&cu (z. B. Diod. XX 19, 4); gonos war, nnter dem vielleicht allein es ent-

er hatte erlebt, wie diesen Koalitionen gegenuber stehen konnte, dessen Politik es aber auch recht-

so bedeutende Manner wie der erste Antigonos fertigte' (Nitsche 301
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Mit diesen Erwagungen sind wir schon weit
fiber das hinausgegangen, was wir direkt von H.
wissen. Sein' Werk, das anerkanntermaBen ein
oder das Hauptbuch iiber Diadochengeschichte war
und das ebenso anerkanntermaBen zwar nicht
allein unsere ftberlieferung beherrscht (wie das
Reuss glaubte, der noch Dexippos nnd Polyaen
direkt aus ihm schcpfen liefi), das aber ,den
weitaus groBten EinfluB' auf sie gewonnen hat
(Bruckner; Reuss; Kehler; Nietzold u. a.)— dieses "Werk ist von dem Verdammungsurteil
des Klassizismus getroffen. ,Niemand vermOge es
bis zu Ende zu lesen', sagt Dion. Hal. de comp.
verb. 4. II 20, 16 UR; auch Pans. I 6, 1 xai
oi avyyevSftovoi zoTs (laodevoiv iai ovyygatprji
T<5v egywv xai jiqozbqov ezi ^iMlrjdTjaav mag
sicb wenigstens mit auf H. beziehen (keinesfalls
aber Paus. I 12, 2). Es ist Bach der hellenisti-
schen Zeit, wie es scheint, nur noch von Arrian
direkt benutzt (fiber Diodor s. u.). Wir selbst
besitzen kaum noch zehn Fragmente, darunter
kein einziges im Wortlaut. Die Buchzahl wird
nirgends fiberliefert. Auch der Titel ist zweifel-
haft, weil wir die differierenden Zeugnisse nicht
vereinigen kOnnen. Verdorben und nicht wieder-
herzustellen ist er bei Suidas: os za in 'Als-
^avdgciai xgax&erza avvsygatpe (for' AXsgdvSgov
Kuester; c7i"AXe^dvSgov Vossius; in 'AXe^dv-
dgat Leopardi; iji 'AXe£drdg(ov ^aoiX)eiai

c
i).

Bei Diodor heiBt H. an drei Stellen einfach 6 zas
iozogias yg&yag oder owza^d/ucvos (XVIII 50, 4.

XIX 44, 3. 100, 1). Aber da, wo er zum ersten-
male genannt wird 6 id? t&v Atadoycov ioxogiaq
ycygaytos (XVLTI 42, 1; vgl. Joseph, c. Apion.
I 213 6 zrjv Tiigi Aiadoxcov lazogiav ovyyeyga<pa>;).
Es ist nicht unmOglieh, daB dieses Signum auf
ihn selbst zurilckgeht und daB er mit weiterer
Auffassung von Aiddo^ot sein Werk so genannt
hat. Nachweisen laflt sich der Terminus aber bei
ihm sonst nicht, wahrend er after von oi Siade-
xdftevoi gesprochen zu haben scheint (s. auch XX
37, 4 u. a.). Darauf, daB Dion. Hal. AE I 6, 1

fur die Geschichte des Pyrrhos eine TJtgi x&r
huyovcov itgay/iazsia zitiert, mCchte ich kein groBes
Gewicht legen und weder mit Wachsmuth 508,
1 'lozogiai zoiv dtadoxwv xai iniyovoiv fllr den
originalen Titel halten noch zwei selbstllndige
owidfsis- annehmen (so etwa Bruckner und
Eeuss; auch Susemihl I 562, der von einer
.Fortsetzung' spricht), die dann doch wohl in
einem gewissen zeitlichen Abstand voneinander
geschrieben sein miiBten.

Kein Zweifel kann daran sein, daB H.s eigent-
liches Gebiet die Geschichte der Diadochen und
Epigonen ist. Ob sich deshalb Diodor. I 3, 3
Tivte Se ci; rot'? diaSojcovg ij zovs imydrovg xazi-
azgtyiav zas ovvrd$tig in erster Linie auf ihn
bezieht (Wachsmuth), weifi ich nicht. Aber die
Geschichte Alexanders hat er nicht behandelt oder
doch nicht anders als etwa in einer Einleitung.
Das beweisen weniger die Fragmente, deren Dfirftig-
keit dergleichen Schlfisse verbietet (frg. 1 Athen.
V 217D Regierungsdauer des Perdikkas wird vor.
Mueller vielleicht richtig dem Rhodier H. und
seinem Buche JItgi nottjz&r zugewiescn; sonst
kOnnte es in einer Einleitung uber das make-
donische Konigtum gestanden haben), als viel-
mehr Diodor, dessen Autor die Alexanderzeit richer

nicht behandelt hat (Nietzold 131). Die eigent-
liche Erzahlung wird mit den Ereignissen un-
mittelbar nach Alexanders Tod und der ersten.

Reichsordnung begonnen haben. Die Fragmente
geben einige zufiillige Ereignisse aus der Ge-
schichte des Perdikkas: die Eroberung des von
Alexandros ,nicht unterworfenen' Kappadokiens
(frg, la. 2 = Appian. Mithrad. 8. Ps.-Lukian.
Macrob. 13); die Beschreibung von Alexanders

10 Leichenwagen (frg. 1). Ebenso Durftiges von An-
tigonos Monophthalmos undDemetrios Poliorketss

:

Einnahme Korinths durch diesen im J. 303/2 (frg. 5.

Strab. Vm 6,

2

Izoxodeoia Korinths; von C. Muel-
ler wohl richtig bezogen; vgl. Diod. XX 103, 2,
wo freilich gerade die Beschreibung der Ortlich-
keiten unterdrfickt ist) ; der Tod jenes bei Ipsos
(frg. 4. Ps.-Lukian. Macrob. 11; uber frg. 3 s. o.).

Ein klein wenig mehr uberLysimachos undPyrrhos

:

Krieg zwischen beiden (frg. 6. Paus. 1 9, 7f.) ; Grfin-
20 dung von Lysimacheia (ebd.) ; Tod des Lysimachos

(frg. 4. Ps.-Lukian. Macrob. 1
1 ) ; Pyrrhos in Italien

und die Schlachten bei Herakleia und Asculum
(frg. 7. 8. Plut. Pyrrh. 17. 21, vgl. Dion. Hal.
AB I 6, 1); sein Feldzug gegen Sparta (frg. 9.

Plut. Pyrrh. 27) und sein Tod (frg. 10. Paus. I
13, 8—9). Ptolemaios, Seleukos, Antipatros, Kas-
sandros, Polyperchon, Antigonos Gonatas — urn
nur diese zu nennen — kommen in den Frag-
inenten nicht vor.

30. So wenig das ist, erlaubt es doch einige
Schlusse auf H.s Art der Berichterstattung. Das
Werk muB ziemlich umfangreich gewesen sein,

wenn Pyrrhos' italische Feldztige so ausfiihrlich

behandelt waren, wie es die Angabe der Verlust-
zahlen aus den einzelnen Schlachten verrat. Diese
Zahlen (vgl. auch frg. 9) zeigen auch die Glaub-
wfirdigkeit des Autors und sein Streben nacb
urkundlichen Grundlagen. Denn er entniinmt sie
den flaoutxa vjiofivrmaxa des Pyrrhos. Man hat

40 danach angenommen, daB er auch die Schatze des
makedonischen Archivs ausgebeutet hat (D r oy s e n),
d. h. vor allem die Journale des Antigonos Mo-
nophthalmos. Der Bericht fiber die Schlacht bei
Asculum (frg. 8; Mueller schreibt mit Recht
mehr aus als nur die Verlustziffern) zeigt Ver-
stiindnis fur militarische Operationen und sticht
wohltuend von den Schemata der rhetorischen
Schlachtschilderungen ab. Sehr wichtig ist, daB
H. — als erster, wie Dion. Hal. a. O. sagt —

50 einen AbriB der romischen dgxaioXoyta gegeben
hat; offenbar als Einleitung zu den Feldzfigen
des Pyrrhos in Italien. Solche ethnographischen
Einleitungen fiber die verschiedenen Kriegsschau-
platze, wie sie nach Herodots Vorbild in der
ionischen Historiographie und derAlexanderhistorie
fiblich geworden waren , scheint H. regelmaflig
gegeben zu baben. Der Best einer Archaologie.
Thessaliens (frg. 11. Strab. IX 5, 22) erinnert
formell an Thukydides' ItxtXixd, scheint aber

60 nocb mehr ins einzelne gegangen zu sein. Auch
frg. 5 und frg. 12 (Strab. X 4, 3 Umfang Kretas)
beweisen geographisches und topographisches In-
teresse wohl fiber das hinaus, was for das Ver-
standnis der rein militarischen Operationen not-
wendig ist. Der Votwurf des Josephus (a Apion.
I 214), H. habe aus Parteilichkeit von den Juden
nichts erzahlt, ist gleichfalls ein Beweis, dafi er
sonst solche ethnographischen Schilderungen gab.
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Endlich fehlten auch gro'Bere deskriptivu Einlagen

nicht. Beruhmt war und wird in der Aufzahlung

Moschions (Athen. V 206 DE) mit anderen ix-

(pgdosis frfihhellenistischer Autoren zusammen-

gestellt die Beschreibung von Alexanders Leichen-

wagen. Ein direkt historisches Interesse. waltete

bei dieser Schilderung natfirlich nicht ob. Diod.

XVHI 26, 2 motiviert sie mit der Kostbarkeit

und der kiinstlerischen Ausfuhrung des Werkes,

vielgelesenen Darstellung des samischen Literaten

. . . ein Werk entgegenzustellen, das die grofie und
schwere Zeit . . in ihrem pragmatischen Zusam-

menbange iiberliefern sollte'. Man kann hinzu-

ffigen, dafi gerade Eumenes von Duris aufierst

ungilnstig behandelt war. In XIX 44, 4 sehe ich

(mit Nitzsche llf.) umsoeheT einen eigencn

Zusatz Diodors, als auch sonst in der Diadochen-

geschichte meines Erachtens einzelne, nicht sehr

Ob derartiges bei H. haufiger war, ist zunachst 10 umfangreiche Zusatze nachweisbar sind. Fttr die

nicht zu sagen. Fiir die rhodische Helepolis des

Demetrios nennt Moschion nicht ihn, sondern

Diokleides von Abdera.

Dies alles — so wenig es schliefilich auch noch

ist — gibt doch schon die Vorsbellung von einem

sehr ernst zu nehmenden Werke. Ein wirkliches

Bild von ihm — freilich auch nur nach der in-

haltlichen Seite hin; denn fiber H.s schrift-

stellerische Qualitat fehlt uns das Urteil ganz

Ableitung der Diodorischen Darstellung aus H.

sprechen zuniiebst die Koinzidenzen mit den Frag-

menten, auf die freilich nicht allzuviel zu geben

ist, weil sie eben gering an Zahl und doch ziem-

lich nichtssagend sind — denn in der Pyrrhos-

geschichte, wo sie etwas mehr ausgeben, versagt

wieder Diodor, frg. la. 2 ~ Diod. XVIII 16, 1. 3

(vgl. auch 3, 1); frg. 3ojXX 111, 4; frg. 4^ XXI
1,4; frg. 5swXX 103, 2. Auch daB Diodor eine

und fiber seine historische Technik fast ganz — 20 ausfuhrliche Beschreibung des Leichenwagens ein-

vermag uns aber nur die Quellenforschung zu

geben, die H.s EinfluB auf unsere Tradition nach-

gewiesen hat. Sie ist mit einer erfreulichen Ein-

stimmigkeit — natfirlich nur in den Hauptsachen
— zu dem unzweifelhaft richtigen und jetzt audi

allgemein anerkannten ETgebnis gelangt, daB H.

als Hauptautor der Diadochenzeit gegolten hat

und daB seine Darstellung in grBBerem oder ge-

ringerenx MaBe die Grundlage fur samtliche uns

legt (XVni 26—28; H. frg. 1), verdient Erwah-

nung. Leider fehlt ein benanntes Fragment aus

H.s Schilderung, wie umgekehrt Diod. XX 29, 1

das Datum von Lysimacheias Grttndung einfach

dem Chronographen entnimmt und H.s nach frg, 6

sehr ausfiihrlichen Bericht beiseite laBt. So lafit

sich aus den Fragmentcn fiir die Frage nach

Diodors Gewahrstnann recht wenig gewinnen.

Wichtiger ist schon die doch unverhaltaismafiig

erhaltene Berichte abgegeben hat. Die Unter- 30 haufige Erwahnung des H. selbst, wahrend sonst— '

keiner von Eumenes' Freunden namentlich her-

vorgehoben wird. Dabei mag dahingestellt bleiben,

was ich freilich nicht glaube, ob der jedesmal

wiederholte Zusatz 6 xas lozogias ygd-tpas erst von

Diodor stammt (vgl. auch XX 50, 4 &v fy/ovvxo

OefiiocLiv ze 6 Zd/iios xai Magovae 6 zas Maxs-

Sovixas sigd£eis ovvzagdfievos , wo ich gleichfalls

keinen Grand sehe, den Zusatz H. abzusprechen).

Durchaus beweisend aber ist die Orientierung der

suchung, was nun im einzelnen auf H. zuruckzu-

ffihren ist und in wclcher Weise die verschiedenen

Autoren von ihm direkt oder indirekt abhangen,

inwieweit namentlich der EinfluB vonDuris' 'lotogiai

mit ihm konkurriert und die von ihm vertretene

bessere Oberliefernng infiziert hat, kann hier nicht

geffihrt werden. Nur die Grundfrage ist zu be-

riihren : wie steht die Diadochengeschichte Diodors,

soweit sie erhalten ist (Buch XVIII—XX), zu

H.? Denn erst durch Vergleichung mit diesem 40 ganzen Darstellung nach den drei Mannern, in

einzigen zusammenhangenden und ausffihrlicheren

Berichte — Trogus ist zu hilflos schlecht epito-

miert — vermOgen wir uns ein Urteil fiber die

sonstige, insbesondere fiber die biographische Tra-

dition zu bilden. Eine Zusammenstellung der Neben-

fiberlieferung mit Diodor gibt Nietzold 48ff.

Auch hier ist nun die yuellenforschung wenig-

stens in der Grundfrage zu einer Ubereinstimmung

gelangt: es ist allgemein anerkannt, daB H. der

deren Umgebung H. selbst diese Jabre durchlebt

hat. nach Eumenes Antigonos und Demetrios

(Kallenberg Philol. XXXVTL Schwartz o.

Bd. V S. 684. Nietzold 126ff.). Es fehlt uns

nun zwar fiber die Anlage von H.s Werk jedes

auBere Indiz — was es heifien soil, daB sie ,nicht

nach einem einheitlichenPlane' angelegtwar (R e u s s

VI), weiB ich nicht — , aber es ware an sich durch-

aus glaublich und stfinde mit H.s Art, soweit wir

.Hauptautor' Diodors ist. Nicht einig ist man sich 50 sie aus den Bruchstucken^ kenner^ lernen, ganz

fiber die Fragen, ob bei Diodor nur H. vorliegt '
™--- 1 J -- 1""1*"

und ob er direkt oder durch irgend eine Mittel-

quelle benutzt ist.

Die Argumente, die ffir eine Beantwortung

der Grundfrage zugunsten des H. sprechen, sind

in ihrer Gesamtheit tatsachlich so Btark, daB man
sich jetzt auch durch die frappante Koinzidenz

zwischen XIX 44, 4 und Duris (bei Strab. I 3, 19)

nicht mehr irre machen laBt, wie immer sie auch

im Einslang, wenn die Geschichte dieser drei

Manner den leitenden Faden seines Werkes ge-

bildet hatte, das vor allem wiedergab, was H.

selbst handelnd oder betrachtend miterlebt hatte.

Fur sie stand ihm das meiste und das urkund-

lichste Material zur Verfilgung. Aber auch inner-

lich ware diese Anlage berechtigt gewesen. Denn
diese drei Manner waren doch — wenn auch in

sehr verschiedener Weise — die hauptsachlichsten

zu erklaren ist. Denn daran, daB Duris den H. 60 Vertreter des Gedankens der Reichseinheit gewesen,

benutzt hat (Kohler S.-Ber. Akad. Ber). 1890,

587), wurde ich ungern glaubeu. Ich halte a priori

die Droysensche Annahme (Herm. XI 465) fur

viel wahrscheinlicher, daB H. geschrieben babe,

.nachdem das Werk des Duris verOrfentlicht war;

ahnlich wie Ptolemaios nach Kleitarch geschrieben

bat; vielleicht in der gleichen Absicht, der auf

den Geschmack des Publikums berechneten und

An ihrer Geschichte, zu der die des Gonatas das

Gegenstfick bildete, lieB sich das Resultat der

historischen Entwickhing am deutlichsten demon-

strieren. UnmOglich ist es jedenfalls, daffir, daB
die iibrigen Herrscher kaum erscbeinen, ,wenn sie

nicht mit jenen zusammenstoBen', daB die Sonder-

geschichte des Seleukos Ptolemaios Lysimachos

(wenigstens in den erbaltenen Bfichem) kaum je
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loroQtai, wieReuss (1876; und wiederBursians
Jahresb. 1909 I 65), Nitsche und Nietzold
(S. 133ff.) annehmen, wobei die beiden letzteren

wenigstens einige Einlagen gelten lassen. Oder
ob es zwar einheitlich, aber nicht ursprunglich
ist, d. h. ob zwischen E. und Diodor eine Bear-
beitung der lazogiai steht, wie Rosier (De
Duride, Gottingen 1876. Nach ihm Suscmihl I

562. 590, 341), Schwartz o. Bd. V S. 684f.,

beruhrt wird, Diodor allein yerantwortlich zu
machen, mag er seine Vorlage noch so stark
gekurzt und ganze Partien — wie ex. gr. die

Griindung Lysimacheias — einfach iiberschlagen.

Es widerspricht einer solchen Annahme die nach-
weisbare Tatsache, daB H. sich iiberall fur die

Geschichte des Eumenes und der Antigoniden
besser unterrichtet zeigt, als fur die ihrer Geg-
ner. So kennt er XVHI 57—58 im Wortlaut .. „_. _ ,

nur die verschiedenen Briefe an Eumenes; oderlOVezin und Beloch Griecn. Gesch. Ill
2~

3f!
er gibt vor der Schlacht bei Gaza die Trap
pen des Ptolemaios auf 22 000 Mann an, ,teils

Makedonen, teils Soldner', dazu ,eine Masse Agyp-
ter' (XIX 80, 4) ; dagegen hat er fur die einzel-

nen Kontingente des Demetrios (XIX 81) durch-
weg gesonderte Starkeangaben, Es sind das zwei
beliebig herausgegriffene Beispiele, die sich stark
vermehren lieBen. Denn dies Verhaltnis waltet
in der Diodorischen Darstellung durchgangig ob

glauben. Scheidet man Rosier aus, der H. durch
Vermittlung des Duris zu Diodor kommen laBt
— eine Ansicht, deren Widerlegung durch einfache
vergleichende Lektfire der Partien tiber die Dia-
dochen und der tiber Agathokles, die wirklich aus
Duris stammen (Nitsche 6ff. Schwartz o. Bd.
V S. 687f. 1855), sich erledigt— so stimmen die

fibrigen darin uberein, daB die Bearbeitung noch
in die hellenistische Zeit gehort (einen Terminus

Es erklart sich eben nur dadurch, daB Diodors 20 post quern wurde, wenn man die Beweiskraft der
Autor die Ereignisse auf dieser Seite miterlebt
hat und daB auch sein urkundliches Material aus
Antigonos' Archiven stammt. Ob es mOglich ge-

wesen ware, durch intenaivere und ausgedehnterc
Forschungen die Einzelheiten auch fur die andere
Partei in derselben Genauigkeit zu gewinnen, ist

fur die Quellenfrage gleichgfiltig. Dafi dieser bes-

seren Kenntnis nicht etwa Bevorzugung der Anti
goniden entspricht , eine Tendenz und eine Ab

Stelle uberhaupt anerkennt, die Erwahnung der
,Satrapie' Idumaia XIX 98, 1 gegeniiber sTtagxta

95, 2 geben) und keinesfalls sehr tiefgreifend ge-

wesen ist. Wahrend Schwartz und Vezin den
Bearbeiter anonym lassen (ein Alexandriner, der
den H. ,mit den veranderten geographisehen An-
schauungen und seinem loyalen Geftthl in Ein-
klang bringen' wollte; Vezin), denkt Beloch
wie schon Schubert an Agatharchides. Auf

sicht, die Ereignisse in ihrern Sinne darzustellen, 30 diesen verfallt man — die Tatsache der Bear-
ist bereits oben bemerkt. Soweit wir urteilen
kOnnen, stellt H. die Tatsachen dar, ohne sie

irgendwie tendenzios zurechtzuriickcn. Sein Ge-
samturteil ist sarr.tlichen Di.idochen gegeniiber
objektiv, insoweit es nicht auf persOnlichen Nei-
gungen beruht, sondern auf einer festen politischen
Anschauung. Das schlieBt niebt aus, daB per-
sOnliche Sympathien vorhandcn waren und sich

etwa in der Art des Ausdrucks geltend machten.

beitung einmal vorausgesetzt — wirklich immer
wieder. Denn er hat den H. zweifellos benutzt,

wie sein Zeugnis tiber H.s Leben und Person
(s. Lukian. Macrob. 22. Phleg. Macrob. 2) be-

weist, das doch kaum anders aufgefafit werden
kann. Auch die IJbereinstimmung von Diod. II

48, 6—9 mit XIX 98f. lieBe sich so am ein-

fachsten erklaren. Ebenso gewisse Partien, die

von Ptolemaios handeln (s. u.). Aus der Anlage
Das ist in den Exzerpten vielleicht verwischt, 40 von Agatharchides' Werk ist keiii Gegenargument
aber nicht verschwunden : die Charakteristiken
der Phila und des Demetrios selbst wurden schon
erwahnt. Ganz deutlich ist es bei Eumenes (s. o.),

fur den wir nicht einmal Plutarchs Vita brauchen,
um zu erkennen, dafi H. ,nicht so oline Ethos
erzahlte'. Das zeigen auch Diodors Exzerpte, mit
denen sachlich die deni Eumenes gfinstige Quelle
Plutarchs fibereinstimmt. Den pancgyrisclien Ton
(z. B. c. 6) scheint aber auch hier erst Plutarch

zu entnehmen. Aber beweisen laBt sich seine

Vermittlung auch nicht. Endlich die dritte

Auffassung, die friiher am meisten, jetzt wohl
nur noch von Wachsmuth Einleit. 102 ver-

treten wird, daB Diodor in der Diadochenge-
schichte zwei Quellen zusammengearbeitet babe.
Vielfach wurde Duris genannt, was ganz unmOg-
lich ist; Unger (S.-Ber. Akad. Munch. 1878 I

268ff. Philol. XXXIX 305f.) ffihrte Diyllos ein,

hineingebracht zu haben. H. liat sicherlich die 50 d. h. er wirtschaftet mit einer unbekannten GrOBe.
Geschichte des Eumenes nicht nur mit grcCter
Ausfuhrlichkeit, sondern auch mit dem entschie-

denen Bestreben , das Bild dieses Mamies sym-
pathisch und eindrucksvoll zu machen, danrestellt.

Die betreffenden Partien zeigen besonders gut, daB
wir aus Diodor kern ganz schlechtes Bild von
H.s Art bekommen. Diodor gibt auch einen
vollkommen ausreichenden Begriff von dem liisto

rischen Werte seiner Quelle, den man gewflhn

Die ganze Ansicht ist zuletzt von Nietzold 142ff.

geniigend widerlegt. Der Bericht Diodors tragt

einen vollkommenen einheitiichen Charakter, so-

weit es sich um die Folge der hauptsachlichsten
Ereignisse handelt.

Es bleiben die erste und zweite Ansicht, die

sachlich nicht allzu verschieden sind, sobald man
neben der direkten Benutzung des H. gewisse'

Einlagen Diodors zugibt, was meines Erachtens
lich mit einer Art von ZirkelschluB verwendet, 60 in keinem Falle zu vermeiden ist. Die Argu-
um die Autorschaft des H. zu beweisen. Das ist

naturlich unmoglich, da die Schiitzung dieses
Wertes und die ganze Art des H. sich erst aus
Diodor abnehmen laBt. Es wird davon unten zu
sprechen sein.

Es ist zunaclist zu fragen, ob Diodors Bericht
fiber die Diadochengesehichte einheitlich und ur-
sprtnglich ist, ein dircktes Exzerpt allein aus H.s

mente, die in dem Streite von beiden Seiten bei-

gebracht sind, besagen meist sehr wenig, weil sie

yon einer viel zu bestimmten Auffassnng des H.
ausgehen und nicht damit rechnen, daB wir seine

historischc Art ja wesentlich aus Diodor erst

kennen lemen sollen. Das gilt z. B fur die Ein-
lagen, die Nietzold 87ff. ausscheidet. So sollen

die beiden Stucke XIX 55, 7—9. 90, 3—4 schon
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deshalb nicht aus H. stammen, weil dieser ,uber-

haupt keine Unwahrheit noch solche Abgeschmackt-

heiten wiedergab, wie es Wunder, Weissagungen,

Traume immer bleiben werden'. Das ist natiir-

lich eine vollkommen leere Behauptung. DaB H.

die Bedeutung der Deisidaimonie als ein Mittel,

politische Absichten durchzusetzen, nicht unter-

schatzt, lehrt der Bericht iiber Eumenes Einrich-

tung des Alexanderkultus (XVTII 60-61). Er
beruft sich in der Rede, mit der er sie empfiehlt

— und diese Rede ist H., nicht Diodor — auf

eine Traumerscheinung Alexanders (60, 4—5 ; der

Traum bei Plutarch. Eum. 6 ist seiner Herkunft

nach nicht sicher zu bestimmen). Das organ}-

yrjua erwirbt dem Eumenes aber nicht nur den

guten Willen der ubrigen Feldherrn, sondern

vijs xaxa rov fSaodsa Seioidatfiovtas htoyyovarjs

wird das ganze Heer hoffnungsfreudig gestimmt

(61, 2—3). Auch XIX 90, 3-4 bildet den An-

fang einer Rede, mit der Seleukos die zagenden

Freunde ermutigt. § 4 bezieht sich auf 55, 7—

9

zurfick. DaB H. selbst an diese Dinge glaubt,

ist nirgends gesagt. DaB sie stets — mOgen sie

abgeschmackt sein oder nicht — wirken, kann

doch nicht geleugnct werden. Mindestens kann

man hier nicht von ,einfacb.en Zutaten' des ,Stoi-

kers' Diodor reden, sondern mfiBte schon eine

mehr oder weniger tiefgreifende Umarbeitung an-

nehmen. Eine solche wird gerade in diesen

Biichern niemand dem Diodor zutrauen. Wir
kamen also mit der ganzen Annahme viel eher

auf die zweite Anschauung, die eine Bearbeitung

des H. statuirt. Nietzold konstatiert allerdings

noch, daB die Weissagung erst ,nacb dem Aus-

gange der Schlacht bei Ipsos erfunden sei'. Ich

lasse das dahingestellt, weil es weder zu be-

weisen noch zu widerlegen ist. Aber daB H., der

gut 30 Jahre nach Ipsos schrieb, sie deshalb nicht

habe mitteilen kOnnen, nicht einmal als ,Merk-

wurdigkeit', leugne ich. Selbst ein Thukydides

hat solche Weissagungen erwahnt. Aber auch

sonst liegt der Behauptung eine ttbertreibung

von H.s Urkundlichkeit zu Grunde. Ich verweise

darauf, daB H. bei Diod. XVHI 10, 1 — denn

hier Duris als Quelle anzunehmen, ist reinste

Willkur — den Brief Philipps an die Athcner

nicht in der originalen Form, die ihm das Archiv

vielleicht noch hatte liefern kOnnen, sondern in

der Paraphrase (Wendland Anax. von Lam-
psakus 18) d. h. nach dem Geschichtswerk des

Anaximenes benutzt. Es ist verkebrt, wenn man
sich H. nach den urkundlichen Historikern un-

serer Zeit konstruirt. Ich mOchte es, wenn ich

an frg. 11 oder an die ,rOmische Archaeologie'

(frg. 0) denke, auch nicht wagen, dem H., der

Harmost der bootischen Stadte gewesen ist, die

,sagenhafte Vorgeschichte Thebens XIX 52, 3 —8'

abzusprechen. Es laBt sich daffir absolut kein

Grand ausdenken.

DaB Diodor Einlagen gemacht hat, bezweifie

ich allerdings nicht. Sie sind im Grande nicht

anders zu beurteilen, wie die groBen Partien iiber

Agathokles, die aus Duris einfach in den Zusam-
menhang der Diadochengesehichte .eingelegf sind.

Einen far Diodor charakteristischen Versuch, ein-

mal eine innere Verbindung herzustellen, die

naturlich miBglfickt ist, haben wir XX 54, 1.

Als Einlage gerade aus Doris sehe ich auch XIX

44, 4 (s. o.). an Eine solche Einlage scheint auch

die Geschichte des Pontes (XX 22ff.) zu sein,

fiber der ein .deutlicher dynastisch-panegyrisch-

lokalpatriotischer Zug' liegt (Nietzold 40), wo-

bei freilich nicht vergessen werden sollte, daB

gerade die Nietzold so anstoBigen Weissagungen

mit der kritischen Bemerkung juxqov /rir rjh&iw-

regot, mOTEVOfisroi Si napa toTs eyxcoQio^; ein-

gefuhrt worden (26, 1). Moglich ware es auch,

10 daB die Geschichte der Belagerung von Rhodos

(XX 81ff. Nietzold 40ff.) nicht direkt aus H.

stammt. Die .Widerspriiche' und was man an

sachlichen Indizien beigebracht hat, besagen

allerdings sehr wenig; aber ich flndo in diesem

Bericht mehrfaeh einen stark phrasenhaften Ton
und ausnahmsweise viel rhetorische Figuren.

Auch scheint eine rhodische Quelle Diodors durch

XIX 45 gesichert. Ich halte es ferner fur zweifel-

los, daB der ausfiihrliche Bericht fiber Phokions

20 Ende XVIII 66—67 neben der Notiz XVHI 65, 6

eine Einlage ist. Auch XVIII 19-22 bin ich ge-

neigt dem H. abzusprechen und einer Ptolemaier-

geschichte zuzuweisen, deren Spuren auch im fol-

genden deutlich sind. Es ist doch schwerlich

Zufall, daB bei dem sonst fast ausnahmslos ge-

nauen Gebrauche der Titulaturen in der Diado-

chengesehichte Ptolemaios gerade hier flaouevs

heifit (21, 9),

Alle diese Partien, die mit mehr oder weniger

30 Sicherheit dem Hauptbericht abgesprochen werden

kOnnen, sind nun derart, daB sie ohne weiteres

Diodors eigener Tatigkeit zugeschrieben werden

kOnnen. Es sind abgeschlossene, mit der Haupt-

erzahlung nicht verbundene Stucke. Ob dasselbe

aber fur einige Partien gilt, in denen der erste

Ptolemaier in einer ganz auffalligen Weise ge-

priesen wird, wage ich nicht sicher zu entscheiden.

Im allgemeinen wird dieser nicht anders be-

handelt wie die fibrigen Diadochen (s. o.); ich

40 kann nicht finden, daB, wie Beloch sagt, Dio-

dors Quelle uberhaupt ,eine grofie Vorliebe fur

Ptolemaios' hat, mindestens keine grOfiere, als

sie sich daraus ergibt, daB des Ptolemaios auf die

territoriale Souveranitat gerichtete, die Gewin-

nung des ganzen Reiches nicht anstrebende Poli-

tik dem H. nicht unsympathisch gewesen sein

wird. Aber ganz deutlich ist ein panegyrischer

Ton in dem Bericht fiber den Zug des Perdik-

kas gegen Agypten. Er tritt zuerst in dem Vor-

50 spiel dazu auf; zu dem Bericht fiber Alexanders

Leichenwagen und seine >Fahrt nach Agypten

(XVIII 26 -28, 3) bildet 28, 3 tWe ydo - 28, (5

einen deutlichen Zusatz. Nicht daB darin ein

historisclier Fehler steckt (s. Eh. Muss. LVIII

461f.j, ist mir bedenklich — wohl aber der senti-

mentale Ton in dem Preis des Ptolemaios (ganz

anders klingt selbst XEX 55, 5) und das Eingreifen

der Gotter zum Lohn fur die FrOmmigkeit, die

er Alexanders Leiche bewiesen hat. Dieser Ton

60 ist etwas in der Diadochengesehichte ganz Un-

gewohntes. Es ist langst beobachtet, daB hier

zwar die Tvxi ihre Rolle spielt, ohne daB der

Begriif ubrigens ubertrieben oder in eigentum-

licher Weise verwendet wurde (XVlil 13, 4. 41, 6.

42, 1. 53, 7. 59,4—6; vgl. auch Nitsche 32).

Aber nirgends ist vom Eingreifen der Gotter die

Rede. Das ist kein Zufall. Wenn man die Be-

merkung aber die Strafe liest, die die verrate-



1555 Hieronymos Hieronymos 1556

rischen AjgyTaspiden trifft (XIX 48, 3f.), so sieht zeit aber sind uns nur sehr ungenfigend bekannt
man, daS die Berufung auf das dw/ioviov absicht- (daB H. ,bereits vor Eratosthenes die gleiche An-
lich vermieden ist. MaD braucht kaum den Hin- schauung hatte', dafi sie aber wie ,der beste Teil
weis auf die ganz andere Art in den Agathokles- seines ganzen Werkes in Vergessenheit geraten
stucken (vgl. z. B. XX 101, 2f. mit XIX 48, 3) sei'— Nietzold 152— ist ganz miBverstandlich).
Der gleiche Ton wie in 28, 3ff. aber beherrscht Auf der anderen Seite konstatiert Schwartz.
den Bericht iiber den Kampf selbst c. 33-36, selbst in diesem Weltbild ,deutliche Spuren der
wenn auch nicht ganz so auffallig. Auch das Epoche Alexanders' und diese Spuren sind meines
iiberaus scharfe Urteil fiber Perdikkas (38, 3) fiber- Erachtens derart , daB durch sie die Annahme
rascht, wenn es auch fur H. nicht gerade unmog- 10 einer ttberarbeitung — denn daB H. einen tJber-
lich ist. Aber zwischen 36, 4, wo Pithon die blick fiber die Satrapien gegeben hat, ist, nicht
Hauptrolle beim Abfall von Perdikkas spielt, und zu bezweifeln — geradezu nnmflglich ist. Wer
39, 6 scheint doch ein Widerspruch zu bestehen arbeitet so, daB er die einzelnen alten Anschau-
(dagegen ist c. 37 sicher aus H. ; vgl. Pint. Euro. ungen und Namen stehen lafit , dabei ab»r eii»

8 in.). Derselbe panegyrische Ton — es ist immer ganz neues Kartensystem zu grunde legt?
der Ton, der auffallig ist; denn auch H. hat iiber Ich vermag hier keine Entscheidung zu treffen,

Ptolemaios im allgemeinen nicht ungunstig ge- wenn ich auch mehr einer gemaBigten Zusatz-
urteilt — ist XIX 86 in der Geachichte des An- theorie zuneige. Das Wichtigste ist doch schlieB-
dronikos zu spuren, und wieder ist hier § 5, in lich nicht dieses, sondern die Uberzeuguug, daB
dem Ptolemaios gleichsam das ganze Verdienst an 20 wo bei Diodor uberhaupt H. vorliegt — und er
Seleukos' Wiederaufkommen erhalt (navxa avfinQa- liegt vor in der ganzen Diadochengeschichte, von
Sciv), schwer mit 90, 1 zu vereinigen. Geradezu wenigcn zweifelhaften Pavtien abgesehen — , daB
apologetisch fur Ptolemaios spricht endlich XX er da unver&ndert oder so gut wie unveriindert.

21, 2; hier tindet sich in § 3 der Ausdruck, des vorliegt. Diese Uberzeugung erlaubt uns erst ein
Nikokles' Haus sei so xgayixois ovyxygrjoaaa Urteil fiber den Historiker H. zu gewinnen, das
natism zu Grunde gegangen. Vielleicht ist es auBerordentlich gfinstig ausfallt. Die Darstellung
also kein Zufall, daB der kyprische Konig hier der Zeit von Alexanders Tode bis zur Schlacht
falschlieh Nikokles heifit. bei Ipsos macht selbst in den Exzerpten Diodors

Auch diese Partien sind alle in sich geschlossen, trotz aller Liicken und Kfirzungen einen so klaren
kOnnten also als Zusatze Diodors gelten. Aus- 30 und einheitlichen Eindruck, sie erweist sich fiber-

geschlossen ware das allein fur den Bericht XVIII all, wo sie kontrollierbar ist, als so zuverlassig,
33-36. Hier mfiBte Diodor schon die nrsprfing- daB man hat sagen konnen, ,wenn es die Auf-
liche Darstellung durch dieseinige ersetzt haben. gabe der Geschichtsschreibung sei, zu sagen wie
Allerdings bietet, wie gesagt, diese Partie ver- es wirklich gewesen ist, so konne kein anderer
glichen mit den anderen Stucken den geringsten neben H. um den ersten Preis konkurrieren'
AnstoB, so daB bei ihr fiberhaupt Zweifel bleiben. (v. Wilamowitz Gr. L.3 171). Das ist natfir-

Sie ist daher auch nicht geeignet, die Frage, ob lich stark ubertrieben, wie andererseits Belochs
Diodor selbst seine Hauptquelle durch Zusatze Urteil Gr. Geseh. Ill 1, 491 unberechtigt kfihl ge-
im ptolemaischen Interesse erweitert hat, oder halten ist. Die richtige Mitte hielt schon Nit-
ob eine nun etwa in Alexandria gemachte Be-40sche 20ff. und der Vergleich mit Polybios ein.
arbeitung zwischen ihm und H. stent , zu ent- Was uns H. syinpathisch und wichtig macht, ist
scheiden. Beide Annahmen haben — zwar nichts zunachst vielleicht weniger etwas Positives als
Kechtes fiir sich, aber manches gegen sich. DaB etwas Negatives, ein Umstand, der nur infolge
den Diodor ,Ptolemaios als der Ahnherr der Herr- der eigentumlichen Beschrankung des Begriffes
scher des Landes , das allein cr bereist hatte, Literatur im Altertum als Vorzug gerechnet wer-
mehr als alle anderen aDging' (Nietzold 136), den kann , wahrend er nach heutigen Begriffen
ist ein so sohwaches Argument, daB man gerade kaum oder nur unter ganz besonderen Umstanden
um seinetVillen die andere Eventualitat bevor- als solcher gelten wfirde. H. war kein Literat,
zugen mflchte. Ich tate es ohne weiteres, wenn kein Rhetor and kein Gelehrter. Sein Lebens-
die anzunehmende Bearbeitung nicht so seltsam 50 lauf, wie wir ihn kennen, schlieBt die Zusammen-
ware. Von den Argumenten, die man fiir sie an- stellung mit Rhetoren wie Theopomp. Gelehrten
gefuhrt hat, sind die meisten nicht sehr zwingend: wie Ephoros und .Kunstlern' oder Literaten wie
die Benutzung des Megasthenes, wenn sie XVIII Duris aus. Er gehort nicht zu den Leuten der
6,2 wirklich vorliegt, und die Bezeichnung des Schreibstube; als Beamter, wie man fur damalige
Marsyas als 6 rag Maxtdovty.ag nga^etg orvrafd- Zeit schon sagen darf , und als Mann des prak-
ueyog (XX 50, 4), wenn das nicht ein Zusatz erst tischen politischen Lebens gehort er in die Reihe,
Diodors ist, beweisen nichts gegen H. Der Name die mit Thukydides beginnt oder auch mit Phili-

xalaut rd£a (XIX 80, 5) und die Bezeichnung stos — denn die Beteiligung des gedankenschweren
von Idumaia als Satrapic wird man leicht auf Athencrs am Leben des Staates war auf ein

Diodors Rechnung setzen , da sich sonst so gar 60 Minimum beschrankt und fiber seine praktische
keine Spuren von Rficksicht auf spiitere Zustande Begabung haben wir hOchstens ein Vomrteil.
finden. Das einzige ernsthafte Argument hat DaB ein solcher Bildungsgang von vomherein ein
Schwartz beigebracht: die geogiaphische Cber- richtigeres historiscbes Urteil gewahrieistete, wird
sicht Asiens XVIII 5f. setzt nach ihm das Erato- niemand behaupten. Er schlieBt vielleicht das
sthenische Weltbild vorans. Aber ob das richtig aus, was dem wissenschaftlichen Geiste der Moder-
ist? Das Eratosthenische Weltbild ist in seiner nen das Argerlichste ist und woran die antike
inathematischen Gmndlage nichts absolut Neues

;

Historiographie nun einmal fast unvermeidlich
seine Vorstufen bei den Geographen der Alexander- krankt , die Verdrehnng und Zurechtruckung
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der Tatsachen nach rein kfinstlerischen Gesichts- sein politisches Verstandms mcht nur fur die

punkten; dagegen durchaus nicht eine solche groBen Linien der Entwickhing, sondern auch

nach tendenziOsenRucksichten und Empflndungcn fur die urkundhchen Einzelheiten Er schickt

anch sehr personlicher Art. Ja er begfinstigt die derail die aiuai voraus (X\ III 8 1. 11, 3. 45 ex

tendenziose Darstellung, weil so vielfach der XIX 14, 7. XX 81?); gibt Auskunft fiber die

apologetischeZweckhinzutritt. Ein solches Leben diplomatischen Jerhandlungen ,
uber die Be-

gewahrleistet auch wohl von vomherein einen ge- dingungen bei Vertragen usf
.

Die Inscnriftcn

wissen Sinn ffir die realen Grundlagcn des histo- haben hier seine Angaben vielfach bestatigt ern-

rischen Geschehens; aber durchaus nicht immei fach weil sie auf Urkunden beruhen und well H.

den fiir die bewegenden Faktoren. 10 diese Urkunden wie aus XVIII 5b zu schheBen

Es ist ein Ruhmestitel ffir H. , daB er den wenn auch vielleicht nicht immer im Wortlaut

wirklichen historischen Blick besaB oder in einsm gab (Briefe diplomatischen Inhalte XVIII 8, 4.

kngen Leben sich erworben hat. Er hat den 57, 1-4. 58, 1-4 u. o. Vgl auch Plut. Eum.

Gesichtspunkt k'lar herausgearbeitet (XVIII 42, 2. 11 Soy^ra der Kflruge und Feldherrn^ertrage

XLX 105 1. 3—4), unter den sich die zerstreu- usf.: XVIII 25, 5. 5b. XIX 61,3.105. XX 111, £.

ten Tatsachen der bunten Zeit ordnen; den Kampf Attische Volksbeschlusse
:
XVm 10 3. 74 3.

einzelner unter den Diadochen um die Herrschaft XX 46, 2). Die wflrtliche V\ ledergabe der Ur-

des ganzen Alexanderreiches und den Gegensatz, kunden mag auf Thukydides Vorbild zuruck-

in din dieses Streben mit dem Prinzip der Ter- gehen, an den auch die Erzahlung nach Kriegs-

ritorialsouveranitat geriet. Wenn diese Erkennt- 20 jahren (?) und das gelegenthch objektmerte Ur-

nis ihn dazu fiihrte, die Geschichte der Zeit in teil (XVILT 10, 4) ermnern.

richtiger Vereinfachung gleichsam als Geschichte Soweit wir aus Dwdor schlieBen kOnnen, fehlten

der Antigoniden zu schreiben, so muB es doppelt die Miitzchen der Rhetorik so gut wie die kunst-

hoch ihm angerechnet werden, daB er sich von lichen Erfindungen der tragischen Histone. Aut

der Versuchung, nun auch die Sache der Anti- die politische, nicht rhetonsche Fassung aer ben-

eoniden als die gerechte zu erweisen, in ihrem tenzenhat schonSchwartzaufmerksamgemacht.

Sinne Geschichte zu schreiben, freigehalten hat. Betrachtungen (wie XIX 84 3 fiber die \erwen-

Freilich hier tritt die Tatsache ein, daB wir einer- dungsmoglichkeiten der Elefanten) mOgen nau-

seits eigentlich nur seine Geschichte des ersten figer gewesen, aber der Diodonschen Schere zum

Antigonos besitzen und daB H. andererseits nach 30 Opfer gefallen sein. Wie bereits bemerkt, fehlt

der antiken Ansicht, die unsere Uberlieierung be- die Verwendung des dat/tcmov ; es fehlen deshaib

statist im Sinne — um nicht mehr zu sagen — auch die oden moralisierenden Betrachtungen.

des zweiten Antigonos geschrieben hat. Man H. steht nicht ,jenseits_von Gut und Wist'
;

er

konnte da auch anders urteilen: es gehOrte schon hat recht bezeichnend ein starkes Gelunl tur ein

ein Thukydides dazu, die verlorene Sache als die neues Element der damaligen Zeit, tur die lreue

gerechte zu erkenneu. Ein Thukydides war H. des Dieners - man mOchtc wieder^ sagen des

nicht; ffir ihn hatte der Erfolg zu Ungunsten Beamten — gegen den Herrn (s. z. B. XX 107,

des Monophthalmos und des Demetrios und da- 5), und er empfindet den Verrat der Soldaten an

mit auch zu Ungunsten ihres Prinzipes entschie- ihrem Knegsherrn als unmoralisch (Xli 48, 6).

den. Man wiifite gem Niiheres, wie er sich selbst 40 Aber er weiB, daB ifir das Leben der bteaten

zu dem Gedanken der Reichseinheit und zu den — und das bedeutet in seiner Zeit iur die Mand-

groBen Planen Alexanders — an ihrer Tatsach- lungen der Fiirsten — andere Gesetze gelten.

lichkeit zweifle ich nicht einen Moment — ge- Hier ist er absolut moralfrei und urteilt ganz

stellt hat, die Perdikkas in der Versammlung der allein nach der politischen Notwendigkeit oder

Makedonen verwerfen lieB (Diod. XVIII 4). ZweckmaBigkeit einer Handlung (s. z. B. XV1I1

Aber wenn H. kein Genie war, ein guter 00, 4ff. XIX 23, 1. 48, 4 u. o.), auch wenn es

Historiker war er doch. Er hat nicht nur einen sich um den Tod seines gehebten Eumenes han-

Faden im Labyrintne der Tatsachen gefunden; delt (XIX 44, 2; vgl. Plut. Eumen. 10). Oder

er hat auch die Tatsachen selbst klar, genan, vielmehr er urteilt nicht, sondern Tetenert onne

wahrheitsgemaB dargestellt. Man mufi immer 50 tadelnde und lobende Bemerkungen die Uberle-

die Durisstiicke danebenhalten , um es recht zu gungen und EntschlieBungen der handelnden Per-

wurdigen was H gab. Seine Wahrhcitsliebe sonen. Was er immer wieder an den Hcrrschern

und sein Verstandnis fur die politischen wie ffir und Feldherrn hervorhebt, sind Eigenschaftcn

die militarischen Operationen sind etwas ganz wie avveot;, zoXim, aioazijyia. ohne dali er des-

AnBerordentliches. Nirgends sonst finden wir in halb die Wichtigkeit der rein personlichen E!gen-

dieser Zeit, uberhaupt selten in dei- antiken so schaften verkennt, weil sie beim Herrscher immer

detaillierte Angaben (s. Nietzolds Zusammen- politische Folgen haben. So hebt er stets die

stelhmgen) fiber die Starke. Zusammensetzung, Leutseligkeit hervor und die siegycaiai, durch

Bewaffnung und Herknnft der Heere und ihrer die man die evvota der Untertanen erwirbt (z. B.

Kontingente; fiber die Geldmittel der Fuhrer und 60XV1II 47, 3. XIX 90, 1. 91. 2). Auch die Wir-

die Verpflegung. Selten so genaue Angaben fiber kung der auBeren Erschemung wird nicht ver-

die Maraehleistungen, die Zeiten, die Namen der gessen (XIX 81, 4. Plut. Eum. 11).

beteiligten Personen ; fast nirgends so klare und Wenn sich nun auch H. von den Unarten der

verstandliche ScrJachtschilderungen (wie Beloch zeitgenOssischen Geschichtschreibnng fernhalt, so

sie rhetorisch nennen kann , verstehe ich nicht). hat er selbst doch auch ein kunstmaBiges Ge-

Es ist darnach fast selbstrerstandlich, dafi H. den schichtswerk , nicht etwa vnonvwata im htale

Wert enter eeoeraphischer und topographischer etwa des Ptolemaios Lagn schreiben wollen. Jis

Schflderongen kennt Noch wertvoller ist uns ist zweifellos, daB er Reden gegebfin hat, sogar
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reichlich (z. B. XVIII 55, 2. 62, 2ff. XIX 25,
4ff. 90. 97, 3ff.). Sie geben fast ausscblieBlich

Gedanken, die sehr wohl im gegebenen Moment
ausgesprochen werden konnten; diese Gedanken
sind wirksam angeordnet. Br hat gem die auf-

tretenden Personen von Bedeutung ausfiihTlicher,

nicht nur durch eine Apposition charakterisiert

(XIX 59 Phila. 67 Kratesipolis. 81 Demetrios).
Er hat nicht nur den Alexanderwagen ausfiihr-

todsts' dem Sihyrtios zur Vernichtung. Darum
ist Plutarch iiberall da nicht zu gebrauchen, wo
die Kontrolle durch Diodor fehlt. Das gilt audi
fur die Vita des Demetrios. Auch hier nur ein

Beispiel fiir die Umbiegung und Weiterbildung
der reinen tlberlieferung zum Zwecke des Effektes

:

nach der Schlacht bei Gaza senden Ptolemaios
und Seleukos dem Demetrios sein Gepack und
die gefangene Umgebung zuriick mit einem lie-

lich beschrieben, sondern auch das Pest, das Peu- 10 benswtirdigen, aber ihre Stellung scharf markie-
Vac+AO Hati T^AlflVlArrn In T*AVoan^lio nwi"h /YT"V 09\ pan/Ian "R..ir.frt. ...*. ~~ I '. ™ K ...-.' „ a _ .kestes den Peldherrn in Persepolis gab (XIX 22).

Hier war Eumenes, also wohl auch H. selbst

anwesend. Ich sehe daher gar keinen Grand,
besonders wenn man die SchluBbemerkung be-

achtet, ihm die Geschichte von der Verbrennung
der indisehen Witwe (XIX 33—34, 6) abzuspre-
chen. Er gibt auch gem und tiber das unmittel-
bar Notwendige hinaus Schilderungen von Land
schaften, Volkern und ihren Sitten, Merkwiirdig

renden Briefe : ov xegi xovxcov i:<paoav diacpigw&ai
itgog 'Avxiyorov, sondern weil er den ganzen Ge-
winn des Krieges gegen Eumenes fiir sich be-

halten und dem Seleukos dazu noch seine Sa-

trapie geraubt habe Tcaga xa dixaia (Diod. XLX
85, 3). Damit vergleiche man den edlen Wett-
streit zwischen Ptolemaios und Demetrios bei

Plut. c. 5. Und doch zeigt geTade hier ein Ver-
gleich mit Diod. XIX 81, daB, soweit es sich

keitenu.a, (XIX 17. 19, 3. 21, 2f. 58, 3 u. 0.). Ein 20 urn die historischen Tatsachen handelt, H. zu-
Stiick wie der Bericht uber Demetrios' arabische

Expedition (XIX 93— 100) ist ganz so angelegt
wie ein Herodoteischer loyos — etwa der iiber

die Aithiopen. Wo Diodor nicht gar zu stark

zusammenschneidet, macht die Darstellung einen

lebhaften, anschaulichen Eindruck; so etwa die

Erzahlung des letzten Kriegsjahres zwischen Eu-
menes und Antigonos (XIX 12ff.), wo die vollige

tJbereinstimmung mit Plutarchs Eumenes den Hie-

grunde liegt. Dieses Verhaltnis (fiir Nepos gilt

Ahnliches) hat Nietzold lOOff. richtig beurteilt.

Der Grundstock ist in alien unseren Berichten
H. ; aber dieser Grundstock ist schon in helle-

nistischer Zeit nicht einmal, sondern mehrfach
von einer Geschichtsehreibung bearbeitet, die nicht
auf Wahrheit, sondern auf fi$ovr) ausging. Eine
solche Darstellung liegt auch bei Trogus-Iustin
zugrunde (Kfihlcr S.-Ber. Akad. Berl. 1890, 588.

ronymiamschen Ursprung noch besonders sichert. 30 Vezin 8. Nietzold passim). H. war schon
Eine bei Diodor (XIX 41) und Plutarch (Eum
16) fast bis aufs Wort iibereinstimmend berich-
tete Szene wie die Haltnng der Argyraspiden vor

Beginn der entscheidenden Schlacht beweist auch,

daB H. nicht einfach und trocken referierte, son-

dern wirkungsvoll zu erzahlen wuBte und cha-

rakteristische Einzelziige, Apophthegmata u. dgl.

nicht verschmahte (vgl. etwa noch Demetrios'
erste Rede vor den Soldaten XIX 81).

seiner Zeit zu nuchtern. Bemerkenswert ist, daB
schon Polybios ihn iiberhaupt nicht nennt, wah-
rend Agatharchides ihn benutzt haben muB (s.

o.). AUein Arrian hat wieder auf H. selbst zurflck-

gegriffen, mit ihm allerdings wie in der Alexan-
dergeschichte die hyo/isra verbunden (Kohler
a. O. 558f. Vezin 5. Nietzold 50). Die ver-

einzelten Angaben bei Pausanias und Polyaen
lehren, soweit sie sich iiberhaupt mit einiger

Darnach kann man es wagen, eine Reihe sol- 40 Sicherheit auf H. zuriickfiihren lassen, nur wenig.
cher Ziige aus Plutarchs ,Eumenes', in dem H.s
Bericht entweder direkt oder in einer ihn sehr

treu wiedergebenden (biographischen ?) Zwischen-
quelle aufs starkste benutzt ist (Versuch einer

Analyse bei Vezin 129ff., s. auch Nietzold), auf

H. zuriickzufiihren. Es mag das z. B. fiir die

farbenreiche Darstellung vom Ende des Eumenes
gelten (c. 18. 19), wo die Ubereinstimmung mit
Diod. XIX 44 in den Grundtatsachen deutlich

ist, und alles was Plutarch mehr gibt, sich leicht 50
einordnet. Aber sicher sind wir bei Plutarch nie,

wie ein Vergleich der SchluBworte seiner Vita
mit Diod. XIX 48, 3—4 zeigen kann. Das Fak-
tum — Antigonos will sich der Argyraspiden
entledigen, indem er sie mit bestimmten Vor-
schriften dem Sibyrtios iiberweist — ist das gleiche.

Aber bei Diodor ist nur von den xagay/abeoxaxot

die Rede, die offenbar aus Griinden der Diszi-

plin und weil ihre Anspriiche dem Feldherm un-

Es kommt hier iiberhaupt zunachst weniger auf
die Einzelheiten an. Wir miissen Diodor auBer-

ordentlich dankbar sein, daB er nicht zu einer

dieser .kiinstlerischen' Bearbeitungen gegriffen hat,

sondern, sei es ebenfalls zu H. selbst, sei es zu

einer Redaktion, die nur ganz Jeicht war und
die charakteristische Art des H. nicht verandert
hat. Es ist kaum auszudenken, wie wir sonst

eineGeschichte dieses Zeitraumes schreiben sollten.

Wichtigere Literatur: Brueckner De vita

et scriptis H-i, Ztschr. f. Altert.-Wiss. 1842, 253ff.

FHG II 450-461. Reuss H. von Kardia, Berlin

1876. Nitsche Konig Philipps Brief an die

Athener und H. von Kardia, Berlin 1876. Droy-
sen Henn. XI 1876, 458ff. Kallenberg Philol.

XXXVIf. (1877f.). Susemihl Lit.-Gesch. I 560ff.

Wachsmuth Einleitung 102. 580f. Schwartz
o. Bd. V S. 684f. Beloch Gr. G. HI 1, 3f.

Vezin Eumenes von Kardia, Tubingen 1905.
bequem sind, aus dem Heere entfemt werden; 60 Nietzold tlberlieferung der Diadochengeschichte,
nur accessorisch tritt dazu die Bemerkung, daB
sich darnnter auch ol Evftevfj naga&ovxes befun-
den hatten — sehr begreiflich ; das waren natiir-

lich auch weiterhin die groflten Schreier — , die
auf diese Weise den verdienten Lohn erhalten
hatten Bei Plutarch aber tritt in einem effekt-

Tollen Satze das daifiortor auf, mid Antigonos
Obergibt ,die Argyraspiden &t aoe/lel; xal fcigi-

Wiirzburg 1905. v. Wilamowitz Gr. Lit.s I70f.

11) Hieronymos 6 Alyvnxto; (Joseph, ant. Iud.

I 94. 107), verfaBte eine nur von Josephus an-

gefuhrte <Potvixixrj dnxaioXoyt'a. Identisch mit
ihm ist wohl der von Damasc. de princ. 123
(Diels Voreokr. I 477, 3ff.) ffir die 'Og^atr/ fco-
Xoyia »} xaxa Icgwrvftov qeegofiert] xai 'ElXavixov

zitierte (vgl. u. Nr. 13). Er gehort wohl schon in
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rOmische Zeit. Vgl. FHG II 450**. Susemihl gute Nachricht gerettet zu haben (Thales). Die

Griech. Lit.-Gesch. I 376. [F. Jacoby.] Form der Darstellung muB sehr anziehend gewesen

12) H. von Rhodos, Peripatetiker und Lite- sein; wir kennen noch sehen, daB er recht an-

rarhistoriker , mit einem auf Rhodos haufigen schauliche Bilder und schlagende Vergleiche bei-

Namen, lebte wie sein Landsmann Praxiphanes brachte (Diog. IX 112 und frg. 15. 18. 29 [Hiller]).

in Athen, als Zeitgenosse des Antigonos Gonatas, Schriften: a) negi sno%rjs; hier setzte er

Lykon, Arkesilaos, Timon von Pblius, also etwa sich wohl mit der Erkenntnistheorie des Arkesi-

290—230. Der Heimat und ihren Einfliissen fern laos und der Pyrrhonischen Skepsis auseinander

gehort er zu dem literarischen Kreise, den Anti- (Hirzel Unters. z. Cic. philos. Sehr. Ill 24).

gonos Gonatas protegierte (Stemplinger Blatt. 10 Gegen Phaidon, den ,Sklaven\ war darin pole-

f. d. bayr. Gymn. Schulw. XXXII 414), und das misiert, Diog. II 105. Cronert 22 vermutet,

zum Gedachtnis des Prinzen Halkyoneus gestiftete auch die pikanten Details aus Phaidons Jugend-

Fest wurde bei ihm (Diog. IV 41) begangen. leben gehen auf PL zuriick. Vielleicht waren hierin

Athen. X 424 F nennt ihn einen Schiiler des Ari- auch optische Probleme.KurzsichtigkeitimGreisen-

stoteles, d. h. im weiteren Sinne einen Peripa- alter, behandelt: Plut. qu. conv. 626.

tetiker. Als solcher wird er mehrfach bezeichnet

:

b) it e g i fi s & rj g ;
ein echt peripatetisches Thema

;

Diog. IV 41. 1X112. V68. Plut. non posse 1096; Aristoteles, Theophrast, Chamaileon hatten davon

das ist auch die Voraussetzung fiir Cic. fin. V gehandelt; auf ihren Schriften fufit H. in den

14. Die Vita Menag. 402 West, nennt ihn sogar zwei Fragmenten: Athen. X 424 F, die kostbare

unter den diddoxoi des Aristoteles. Auch Eude- 20 Nachricht iiber eine von Theophrast wohl aus

mos und Praxipbanes , seine alteren Zeit- und einer Urkunde im Apollonheiligtum von Phlya ge-

Heimatgenossen , waren ja Peripatetiker, van folgerte Teilnahme des Euripides an den Thar-

Gelder Gesch. d. Rhodier 414. Titel, Inhalt gelienbrauchen (Dieterich o. Bd. VI S. 1244.

und Methode seiner Schriften weisen ihn jeden- v. Wilamowitz Heraklesl I 5); Athen. XI 499F
falls zu den alteren Peripatetikern. Doch hat er eine tSrichte Etymologie von oxv<pos , die wohl

sich vom Peripatos getrennt , der damals unter aus einer von Chamaileon herangezogenen Herodot-

Lykons langjahriger Leitung zuriickging; Lykon stelle entwickelt war.

war deswegen mit ihm verfeindet, Diog. V 68. c) Zvftnooiov; Plut. qu. symp. prooem. 612

Auch die philosophischen Ansichten iiber das nennt H. unter den Verfassern von Xoyot xaga

summum, bonum trennten ihn vom Peripatos. 30 tioxov ysvo/uevot. Cfber den Inhalt dieser dialogi-

Er scheint iiberhaupt mehr eklektisch verfahren schen Schrift Schmidt Didymi frg. 368. Hirzel

zu sein. Mit seiner ausgebreiteten .Bildung und Dialog I 345. 361.

anmutigen Schreibweise mufi er eine eindrucks- d) Eine besondereethische Schrift, die Cicero

voile Personlichkeit gewesen sein; er hatte einen nicht MoB aus Antiochos, sondern gewifi auch aus

eigenen geschlossenen Schiilerkrei3; Arkesilaos eigenerLektiire kennt. haben wir wohl anzunehmen.

fiihrte ihm einmal einen Schiiler zu, Diog. IV 42. Das hochste Gut war dem H. nihil dolere, vacuitas

Dem Cicero gilt er als doctus e.t suavis, als peri- doloris , sine itlla molestia vivere , outovla , to

patetieus imprimis nobilis, als ein vortrefflicher ao^ijrcuff (rjv. Unter diesem Zustand wollte er

Schriftsteller, fin. II 19. V14; orat. 190. Auch aber nicht die Lust verstanden wissen, die er

Strabon gonnt ihm unter den beriihmten Rhodiern 40 nicht einmal fiir ein Gut erklarte, Cic. fin. II 19.

einen Platz. Die Neueren (Hiller, Susemihl, V 14. Clem. Strom. II 127. Stob. anth. I 383

v. Wilamowitz) haben an seiner literargeschicht- Wachsm. Hiller 100. Damit entfernte sich H.

lichen Forschung wie an seinem Charakter viel von dem ethischen Eudaimonismus des Aristoteles

;

zu tadeln gefunden, ihn einen Liigner und bos- es verriit vielmehr eine pessimistische Grundan-

baften Menschen gescholten. Seine Fehler sind schauung und ist kyrenaisch oder epikureisch ge-

aber die der damaligen peripatetischen Manier; dacht; wie denn H. auch das nT&i fj cbitdi als

und fiir die, zum Toil ja sonderbaren und bedenk- Maxime der Lust gegeniiber von Epikur iibernahm,

lichen Nachrichten, die er bot, gab er offenbar Cic. Tusc. V 118.

regelmaflig seine Quellen an. Manches (wie etwa e) jtegi aogyijotas; fiber den Zorn hatte H.

das beriichtigte Psephisma zur Bigamie des So- 50 gesprochen : Senec. ira I 19, 3. Plut. cohib. ira

krates) mag von ihm auch im Dialog vorgetragen 4, 454. 12, 460. Pohlenz Herm. XXXI 336. XL
worden sein. Vorliebe fur den Klatsch, der sich 292, gegen den Schlemm Herm. XXXVIII 587

an das Liebesleben groBer Manner kuiipfte, hat nichtsDurchschlagendesbeibringt, hat eine Schrift

man ihm vorgeworfen (CrOnert Kolotes uud des H. negi aogyrjaiag als Quelle der Abhandlung

Menedemos 22) ; doch stehen diese erotischen Pro- Plutarchs wahischeinlich gemacht.

hleme iiberhaupt im Interessenkreis der peripa- f) jisoI noirjtwv; ein echt peripatetisches

tetischen Schriftstcllerei, vgl. Mayer Philol. Suppl. Werk, das Untersuchnngen und Materialsamm-

XI 587. Das Gelehrtengezank (mit Arkesilaos und lungen zu den Dichterhiographien enthielt, Leo
Lykon, Diog. IV 41. V 68, auch Zenon von Tarsos Gr. rOm. Biographie 105. Im 5. Buche mit dem
hat ihn angegriffen, ind. Stoic. 48. CrOnert 195. 60 Sondertitel negl t&v xt&ag<pSa>v stand, daB Ter-

v. Arnim Stoic, frg. Ill 209, 2) und der un- pander zu Lykurgs Zeit lebte, Athen. XTV 635 F;

freundliche Ton der Polemik (gegen Phaidon) fallt hier hatte H. also die vorhandenen Urkunden

im Jahrhundert Epikurs und Chrysipps ihm auch nicht ausgenutzt, v. Wilamowitz Timotheos

nicht alien) zur Last In den Fragmenten steht Perser 89. Ein anderes Buch xegl xcBv tgaytp-

einiges Treffliche; sein Urteil aber Isokrates zeigt tkmouOv enthielt weit bessere Nachricht: in einer

gesundes Stilempflnden und zugleich peinliche Ortslegende des Demos Anagyros hatte H. die

Arbeiteweise; manchen guten Fund in der Litera- Quelle des Enripideischen Phoinix gefunden, Said,

targeschichte scheint er gemacht (Phoinii), manche s. 'Arayvgaoioc Nauck TOF* 621. t. Wila-
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mowitz Heraklesi I 38. Hier stand vielleicht grofien Zusammenhang zwischen dea physiogno-
auch die interessante Wundergeschichte von der mischen Studien der Perinatetiker und der spa-
goldenen oxetpavt} und der Grundung des Heilig- teren Portratmanier setzt.
turns ftir den Heraklesmvvxrjg dureh den frommen m) Geographisehes. UngewiB ist, ob der
Sophokles, vita Soph. 12. von Strab. VIII 378 fiber Korinth, IX 443 iiber

^ g) laxogixa. vnofivtffiaxa und amgddrjv den Umfang von Thessalien, X 475 liber die
vnofivtftaTa werden zitiert; das sind wohl ver- GrflBe der Insel.Kreta zitierte H. der unsrige
schiedeneSehriftenjauchAristoxenoshattemehrere ist. Strabon scheint die Zitate aus Artemidor zu
Hypomnematahinterlassen. Indenersterenstanden tibernehmen, der 443 und 475 unmittelbar neben
die beruchtigten Klatschgcschichten von Euripides 10 H. zitiert ist; audi 378 ist durch das Endoxos-
dem ?>UoJ'i;^c,Athen.XIII557E(Radermacher zitat mit 475 eng verkniipft und geht wohl auf
Jahrb. f. Philol. CLI 237 will hier Trimeter her- Artemidor zuriick. Aus diesem hat aber Strabon
stellen), und von Sophokles" Knabenliebe mit ge- hochstwahrscheinlich auch die Erwahnung des
falschtem Distichou, Athen. XIII 604 D, dazu H. unter den Beriihmtheiten von Khodos XIV
v. Wilamowitz HerakU I 10. 655 (Daebritz De Artemidoro Strab. auct. 54).

hi Von den a^togadr/v imouvt'ifiaxa wird Dem Kardianer, dessen Fragmente sich nicht
das 2. Buch zweimal erwahnt. Dem Aristoteles iiberall deutlieh von denen seines jfingeren Zeit-
(altestes Zeugnis fur die Beniitzung der Politik, genossen scheiden lassen, geben diese Sirabon-
Prmz De Solonis Plut. font. Bonn. 1867, 24) war stellen ohne zwlngenden Grund Miiller FHG
die wertvolle Nachricht von der Olpressen-Speku- 20 II 453, 5. ReuB Hieronymos v. Kardia 107.
lation (und Pyramidenmessung) des Thales nach- Hiller 118.
erzahlt, Diog. I 26. 27. Der ProzeB des Anaxa- Literatur: Die Fragmente sind gesammelt
goras und seine Verteidigung durch Perikles war und besprochen von Hiller Satura philol. Sauppio
besprochen, Diog. II 14. Zu diesem Werke stellen obi. 1879, 85. Sonst vgl. Zeller Gesch d gr
wir, was er sonst fur die Philosophenbiographien Philos. II 23, 1879, 923. Susemihl griech Tit
Gutes und Wertloses beisteuert, und was iiber i. d. Alexandrinerzeit I 148. Nicht zuganglich
Satyros zu Diogenes gekommen ist: iiber Pytha- war mir Steinbach Eos II 129. [Daebritz.]
goras wo eine xaxafiaoig benittzt ist, Diog. VIII 13) H, Verfasser einer 'Ogcpixrj dcoXoyla, die
21 (oder stammt dies iter exoxaxixov aus einem er, wie es seheint, mit dem alten Historiker
Dialog des H. nach Art des Herakleides?); fiber 30 Hellanikos in Verbindung brachte oder direkt
Empedokles' poetischen NachlaB und seine 34 Tra- auf dessen Namen falschte; vgl. Damaskios de
gOdien, auf die H. gestoBcn war, Diog. VIII 57. prine. p. 381 K. i? dh xaza xov 'Iegmvv^ov tpsgo-
58

;
fiber Heraklits Philosophic in den Versen fievrj xai 'EXXavtxov, eineg ^ xa i 6 avxog ioxi

des Skythinos, Diog. IX 16. Diels Herakl.2 75. Schon C. Miiller FHG II 450 Anm. identifizierte
Poet, philos. frg. 169; fiber die Bigamie des inn mit dem bei Joseph, ant. I 3, 6 erwiihnten
Sokrates, welche absonderliche Erfindung ihn eben- Agypter H. 6 xi/v dgxaioXoyiav xhv 4>oivixixijv
falls in peripatetischer Umgebung zeigt, Diog. II ovyygaxpafievog, und Susemihl Alex. Lit. I 376, 6
26. Plut. Arist. 27. Athen. XIII 556 A. Als Ge- und andere sind ihm gefolgt. Es ist dies aber
wahrsmann war H. auch in Philod. jr. x. axcoixwv bei der ungemeinen Haufigkeit des Namens eine
genannt, CrOnert 27. Sein geistreicher Vergleich 40 vflllig in der Luft schwebende Vennutung (vgl.
des Sillographen Timon mit einem Skythen sei o. Nr. 11). [Gudeman]
hier noch angereiht, Diog. IX 112. 14) H., Sohn des Xenophantes, attiseher Tra-

i) iiber Isokrates; H. gehort zu den Philo- giker und Dithyrambiker, xo>ua>dovf<svog der alten
sophen und Fachschriftstellern der Diadochenzeit, Komodie. Aristoph. Ach. 387 lap's d' e^ov y
lie von der Rhetorik nichts wissen wollten, und svexa nag' legcovvfiov oxoxodaovjxvxvdtoixd xiv'
hat an Isokrates' Ruhm scharfe, aber treffende, "Aidog xwfjv. Dazu Schol. (R, geringere" Hss. ['?]

von Cicero gelesene Kritik gefibt; er tadelte seine Suidas s. Aidog xvvfj. vgl. Oxyrh. Pap. VI 856,
Rhythmen, fand ganze Verse in der Prosa; vor- 27 . . . xoj^xtj) 6 Se leg<ova>iuov fiekojv noi-
lesen kOnne man diese Reden, doch nicht vor- r/xi/g xai xgayqydonotog avcb/iaXog xai avoixovo-
tragen, nicht halten, Cic. or. 190. Dionys. Isokr. 13. 50^Toff did (de add. Suid.) xo ayav iftxa&et; ygd-
Philod. Rhet IV col. 16, 198 Sudh. Blass Att. <peiv vnoOeoeig xai yojiegolg ngoooneiotg %ofr
Beredsamkeit2 II 147. 203. odai. eddxet de (om.Suid.) xgoxelodai (?). exa>pV -

k)'E3iioxoXat gab es von H. wie von anderen delxo de cog nam xo/ncbv .

.

". Wolk. 347 xax' ijv

alteren Peripatetikern. Darin war unter Berufung per tdwoi xo/njxnv aygiov xtra xiov Xaoicov xov-
anf Theophrast ein pikantes Geschichtchen von xcov oldv neg xov 3evo<pdvxov. Dazu Schol.
der Verffihrung Alexanders erzahlt, Athen. X 435 A. (R. Suid. s. JOelxog) legojvvnov Xeyei xov dt&vga/i-

1) hierzu kommen noch verschiedene Fragmente: /iojioiov, og Zevoydvxov /jh> fy viog, negi di
fiber Agesilaos'Plut. Ag. 13; fiber den Weber He- roirg naldag ayav exxdijxo, Xdoiov de el%e xo owfia
likon von Kypros Athen. II 48 B: ein merkwur- ... (in V kein Scholion, weil dort statt Eevo-
diger Abschnitt fiber Jugenderziehung bei den 60 cpdvxov im Text £evo<pcovTa steht). Andere be-
Alten durch die Sklaven mit einer zweifelhaften zogen diese Stelle auf einen gewissen Kleitos,
Perikles-Anekdote, Stob. eel. eth. 31.209M.; zoolo- wodurch auch der Schlubsatz dea oben zitierten
gischer Unsinn fiber den Schwanz des Lowen Scholions verdachtigt wird. Den Vatersnamen
Etym. M. 66, 5; und einiges Mythologische: fiber und das Literarische mussen wir vorerst den
Eos' Athanasie-Geschenk an Tithonos Schol. B Scholiasten glauben. Jos. Steinhausen Ka>/uj>-
II. XI 5; uber die Gotter Arnob. adv. nat. IV dovfitrot (1910) 83 verwirft alles (ohne Begrfln-
25 ; und eine Heraklesbeschreibung Clem. Al. Protr. dung). H. fehlt bei Christ-Schmid« 391 250H 30, die Furst Philol. LSI 396. 430 in den — Einen Nachkommen des H. rennntet Kirch-
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:

ner Prosop. Att. 1494 in dem leomvvfuog Sevo- Trierer Monche, von denen bei Augustin (conf.

tpdvxov CIA II 819, 16 (s. IVX " [Maas]. VIII 6, 15) berichtet wird; jedenfalls hat

15) Adressat mehrerer Briefe des Prokopios er Trier besucht (ep. 5, 2). Danach scheint er

von Gaza (dessen Lebenszeit etwa 450—513 n. sich in Aquileia aufgehalten zu haben: zum

Chr.; Draseke Byz. Ztschr. VI 84; epist. 26. J. 373 (01. 288, 1) bemerkt seine Chronik

62. 65. 111. 116. 136), stammend aus dem pa- Aquileienses cleriei quasi chorus beatorum haben-

lastinensischen Wustenorte Elusa (s. o. Bd. V tur und die Adressen der Briefe 6—9 nennen

S. 2457 Nr. 1), in Agypten, und zwar in Her- die Aquileienser Iulianus, Chromatius, Iovinus,

mupolis (136), als Sophist tatig (62 ah Se xaig Eusebius, Niceas, Chrysocomas als seine Freunde,

xd>v vea>v ywxaig xr/r yXcoxxav ixa<pieig ejii xov 10 und er redet zu ihnen von Heliodor (ep. 6, 2),

xrjg emairj/iTjg tiXovxov iitirveig). Der Ton der Pro- Euagrius (ep. 7, 1), Bonosus (ep. 7, 3), dem
kopbriefe an diesen Freund ist meist scherzhaft Bischof (papa) Valerian von Aquileia (ep. 7, 4)

(Klagen fiber saumseliges Schreiben, z. B. Ill als gemeinsamen Bekannten. Auch Rufinus, der

nach einem Besuche des H. bei Prokop in G aza

;

hier die Taufe empfing (Rufin. apol. ad Hieron.

Verteidigung wegen des Gebrauchs der veralteten I 4), gehiirte zu diesem Kreise, an ihn ist ep. 3

Briefanrede Ilgoxomog legovvum xa^Beiv 1 16). gerichtet. Plbtzlich, Schoene meiut, es sei

55 dankt Prokop fur H.s Geschenk zur Hochzeit in dem eben deshalb notierten J. 373 gewesen,

seiner Schwester; damals war H. selbst (in 62 verlieB H. das Vaterland, wir wissen nicht

noch ledig) jung verheiratet. 136 erwahnt sein warum: ein subitus turbo und eine impia arulsio

Sohnchen Alexandros (vgl. 116). [Munscher.] 20 habe ihn von der Seite Rutins gerissen, klagt

16) Hieronymus. Der gelehrteste unter den er in ep. 3, 3. Den Eltern und Verwandten
lateinischen Kirchenvatern wird gelegentlich in in der Heimat sagte er Lebewohl, um nach Jeru-

den tTberschriften seiner Werke als Eusebius salem zu pilgern (ep. 22, 30); Innocentius,

Sophronius Hieronymus oder als Eusebius Hie- Euagrius und Hylas, ein Sklave der Melania (s. d.)

ronymus bezeiehnet (Vallarsi XI 14. Migne begleiteteD ihn auf der beschwerlichen Reise, die

XXII 12f.); da aber er selbst und seine Zeit- von Thrakien aus quer durch das Innere Klein-

genossen nur den Namen Hieronymus gebrauchen, asiens nach Syrien ffihrte, wo er krank in An-

so wird die erweiterte Namensform als spatere Sti- tiochia von dem dort ansSssigeh Euagrius (s. o.

lisierung anzusehen sein; Eusebius hieB der Vater Bd. VI S. 830 Nr. 4) gepflegt wurde: Innocentius

(vir. inl. 135), Sophronius der Freund des Kir- 30 und Hylas waren gestorben (ep. 3, 3). DaB auch

chenvaters, der mehrere seiner Werke ins Grie- Niceas und Heliodor seine Reisegefanrtcn waren,

chische iibersetzt hat (vir. inl. 134). Sein "Ge- lernen wir aus ep. 8, 3 und 14, 1. Wohl wahrend
burtsort ist die Stadt Stridon, quod a Oothis dieses Aufenthaltes in Antiochia hb'rte er die

eversum Dalmatiae quondam Pannoniaeque con- exegetischen Vorlesungen des Apollinaris von

Rnium iuit (vir. inl. 135); dies Schicksal der Laodicea mit Eifer (ep. 84, 3. Griitzmacher
Stadt hat es mit sich gebracht, dafl ihre Lage I 150, 2): er hat diesem Lehrer (s. o. Bd. I

heute strittig ist (Bulic in Festschr. f. O. Benn- 2842) auch spater noch ein dankbares Andcnken
dorf 276), vielleicht darf man aus Palladius bewahrt (s. Lietzmann Apollinaris I 265f).

Bezeichnung 'legojvvpog xtg and AaXfiaxiag (Hist. Danach finden wir ihn in der Wiiste Chalkis,

Laus. 125) schliefien, daB sie auf dalmatinischem 40 quae iuxta Syriam Saracenis iungitur (ep. 5, 1).

Boden lag. Alle Angaben fiber sein Geburtsjahr In diese Periode seines Lebens fallt die inten-

beruhen auf Vcrmutung. Wir wissen fiber seine sive Beschaftigung mit dem Hebraischen (ep.

Jugend nur, daB er beim Tode Kaiser Iulians 125, 12. Er konnte schon in Rom hebraisch ep.

(363) adhuc puer et in grammatieo ludo war 29—32), auch Griechisch hat er erst zum Zwecke
[Comm. in Abac. II zu 3, 14). Ein nach Amrai- dieser Orientreise gelernt (Rufin. apol. II 9).

anus Marc. (XXVI 10, 15) am 21. Juli 365 er- Seine personlichen Beziehungen zu Euagrius und
folgtes Erd- und Seebeben bezeiehnet er als in Apollinaris brachten es mit sich, daB er auch in

mea infantia geschehen (Comm. in Is. V zu 15, 1; der Einsamkeit zur Parteinahme in der antioche-

vgl. vita Hilarionis 40). Da er zum J. 354 nischen Kirchenspaltung gedrangt wurde: ver-

(01. 283, 2) in seiner Chronik notiert Victorinus 50 gebens bat er Damasus von Rom um eine Wei-
rhetor et Donatus grammaticus praeceptor meus sung (ep. 15. 16) und Melt sich einstweilen

Romae insignes habentur, so vennutet S c h o e- neutral und in Kirchengemeinschaft mit verbann-
n e , daB er dieses Jahr zu der Notiz gewahlt ten agyptischen Bischbfen, die in Diocaesarea
habe, weil er in ihm (als 7—8jahriger Knabe?) untergebracht waren (ep. 15, 2). Schliefilich, wohl
in die Schule des Donatus zu Rom eingetreten nachdem im Herbst 375 (Lietzmann Apol-
sei: jedenfalls weilte er 363 noch dort als linaris I 57 ; 376 S c n w a r t z Nachr. Gott. Ges.
puer. In Rom hat er, der aus christlichem 1904, 370) Rom sich fur Anerkennung des Pau-
Hause stammte (ep. 82, 2; praef. vers. lob), linus als rechtmaBigen Bischofs von Antiochia
•nch die Taufe empfangen (ep. 16, 2. 15, 1) und entschieden, schloB sich H. diesem an und
zusammen mit Rufinus (s. d.) nicht nur eifrig 60 empfing von ihm die Priesterweihe (c. Joh.
studiert, sondern auch von den Lastern der GroB- Hieros. 41, i. J. 379 nach Rauschen Jahrb.
stadt gekostet (ep. 3, 1. 7, 4. 22, 7 u. o. 56, 3). Aber das Gezank hatte nicht nur seinen
G-rntxmacher I 129ff.). Hit einem andern Freunden, sondern auch ihm selbst den Anient

-

Jugendgenossen, Bonosus, ist er nach Beendigung halt in der Wuste verleidet (ep. 17): wann er

der rSmiaehen Studien (ala aduleseentulus adv. den Entsehlufi, sie zn verlassen, ausgefuhrt hat,

Iot. n 7) nach Gallien gereist: hier reifte in wissen wir nicht genau. Wir finden ihn erst

ihm der Entsehlufi, sich Christog zu weihen wieder auf dem Konstantinopeler ConcU, welches
(ep. 3, 5), vielleicht unter dem EinfluB der vom Hai bis Juli 881 tagte (die vir. inl. 128
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beriehtete Vorlesung gehort in diese Zeit: Rau-
schen Jahrb. 56, 2). Da er bei Gregor von
Nazianz, der noch wahrend des Concils dem
Konstantinopeler Bisehofsamt entsagte und die

Stadt verliefi, Vorlesungen und Predigten gehort
hat (ep. 50, 1. Comm. in Eph. Ill z. 5. 32) und
inn mehrfach (vir inl. 117; ep. 52, 8; c. lov. I

18) als praeceptor mens bezeichnet, so ist er

wohl schon einige Zeit vol dem Concil in die

Hauptstadt gekommen. Doeh bleibt es moglich,
dafi er sie nur als Begleiter des Paulinus auf-

gesueht hat, denn im nachsten Jahre (Ran-
schen Jahrb. 134) reiste er mit diesem seinem
Bischof und Epiphanius von Salamis, der eccle-

siastiea necessitas gehorchend, zu einer Synode
nach Kom (ep. 127, 7), wo die Aktion gegen den
neuen Patriarchen von Antiochia und gegen die
Apollinaristen eingeleitet wurde. Hier blieb er

und trat in nahere Beziehungen zum Bischof
Damasus: cum in chartis eeelesiasticis iuvarem
Damasum ... et Orientis atque Oecidentis syno-

dicis consultationibus responderem (ep. 123, 10).

Er blieb paene certe triennio in Rom (ep.

45, 2), der August, in dem er es verliefi (adv.

Ruf. Ill 22), war also der des J. 385. Seine
Bekehrungen vornehmer Damen zur asketischen

Lebensweise (ep. 39, 5. 54, 2. 3 u. 6.), sowie
seine kritischen Aufierungen iiber Unsitten des
romischen Klerus (ep. 22) hatten ihn unbeliebt

gemacht. Als sein Beschiitzer Damasus am
11. Dezember 384 starb, wurde seine einstige

Hoffnung, dessen Nachfolger zu werden (omnium
paene iudieio dignus summo saeerdotio deeer-

nebar ep. 45, 3) endgiiltig zuniehte. So verliefi

er im August 385 die Stadt, reiste mit einigen

gleichgesinnten Freunden, darunter sein 15jah-
riger Bruder Paulinianus (ep. 82, 8) und der

Presbyter Vincentius (c. Joh. Hieros. 37), zur

See fiber Cypern nach Antiochia (adv. Ruf. Ill

22). Hierhin kamen ihm die treuesten seiner

romischen Freundinnen, die reiche hochadlige
Witwe Paula mit ihrer Tochter Eustoohium
nach, und gemeinsam mit ihnen traf H. im
Winter 385 in Jerusalem ein. Dann bereisten

sie Palastina und Agypten, wo H. trotz seines

,schon ergrauten Haares' (ep. 84, 3) die kurze

Zeit ihres aleiandrinisehen Aufenthaltes (nur

30 Tage: Rutin, apol. II 12) dazu benutzte, auch
des blinden Didymos (s. o. Bd. V 474 Nr. 13)

Schiiler zu werden: er blieb mit ihm auch
spater in freundschaftlichen Beziehungen (vir.

inl. 109. Comm. in Eph. praef. Comm. in Osee
praef.). Nach einem Besuch der Monchskolonien
in der Nitrischen Wiiste kehrten die Reisenden
im Sommer 386 nach Palastina zuriick und be-

gaben sich nach Bethlehem (Reisebericht adv.

Ruf. Ill 22 und ep. 108, 6—14. Griitz-
m a c h e r II Iff.). Drei Jahre danach, 389, baute
Paula ein Mannerkloster, dann drei Frauen-
klSster und mehrere Herbergen an der Land-
straBe (ep. 108, 14. 19). Hier war von nun an
des H. standiger Wohnsitz, von wo aus er, durch
eifriges Studium seine Gelehrsamieit mehrend,
mit seinen Schriften kraftig in den Gang der
Kirchengeschichte eingriff. Am 30. September
420 ist er nach Prospers Chronik (Mon. Germ.
Chron. min. I 2 p. 469) gestorben (Grfltz-
maeher I 52): dafi er, wie Prosper behauptet,

90 Jahre alt geworden sei, also 330 geboren
wurde, ist unmoglich.

t)ber seine schriftstellerische Tatigkeit be-

richtet H. in vir. inl. 135 usque in praesentem
annum, id est Theodosii principle quartum deei-

mum d. h. 392. Dort spricht er von seiner

Bibeliibersetzung mit den Wortcn: No-
vum testamentum graecae fidei reddidi, vetus
iuxta hebraieum transtMi. Damasus hatte ihn

10 beauftragt, durch eine kritische Revision dem
Variantengewirr der lateinischen Bibeltexte ein

Ende zu machen. Er hat die Aufgabe fur das
Neue Testament so gelost, dafi er den in Rom
gebrauchlichen Bibeltext mit ,alten' griechischen
Codices verglich und mit moglichster Schonung
des hergebrachten nur an solchen Stellen anderte,

wo der Sinn des Urtextes entstellt zu sein schien
(vgl. praef. vers, evang.). Wordsworth und
White nehmen an, dafi er einen dem cod.

20 Brixianus (F s. VI) verwandten Text als zu kor-

rigierendes lateinisches Exemplar benutzte. Im
J. 384 (Rauschen Jahrb. 192) waren die

Evangelien bereits veroffentlicht, und die Arbeit
an den paulinischen Briefen im Gange (ep. 27):

so lafit sich vermuten, dafi die Revision des
ganzen Neuen Testamentes noch in Rom voll-

endet worden ist. Die altesten uns erhaltenen

Handschriften gehen bis ins 6. Jhdt. zuriick

(Fuldensis c. 545. Mediolanensis s. VI. Amiati-

30 nus c. 700. Echternacensis-Pari. s. VIII nach
Vorlage von 558 corr.). Weiteres bei- Nestle
Einfiihrung in das griech. N. T.3 138ff. Aus-
gaben des N. T. von Lachmann (Gr. lat.)

1842-1850. Tischendorf 1854, 1864/5. Grofie

kritische Ausgabe vonWordsworth-White, Ox-
ford 1889—1905 (bis jetzt Evang. und Act.) im
Erscheinen. Editio minor mit ausgewahltem Ap-
parat von Witte, Oxford 1911. Vorzugliche
Handausgabe mit Apparat von E. Nestle,

40 Stuttgart 1906. In gleicher Weise hat H. noch
in Rom den Psaltertext nach der landlaufigen

Septuaginta (xoivrj) sehr schonend und cursim
revidiert (praef. Psalt. Gall.). Das Ergebnis
ist das sog. Psalterium Romanum (Martianay
I 1223 = Migne XXIX 120ff. Naheres A.
R a h 1 f s Septuagintastudien II 30). Da aber
die Abschriften dieser Arbeit bald wieder voller

Fehler waren, so nahm H. in Bethlehem eine

neue Revision nach der Septuaginta vor; nur
50 dafi er jetzt den auf der kritischen Arbeit des

Origenes (s. d.) basierenden hexaplarischen Text
zugrunde legte, den er mit dem Urexemplar in

der Bibliothek zu Caesarea verglicb (Comm. in

Tit. 3, 9); dementsprechend fiigte er auch im
Lateinischen den Obelos —- den Worten bei,

welche im Hebraischen fehlten, und merkte durch
den Asteriscus v£ die Zusatze zur LXX an,

welche einem Plus des Hebraers entsprachen nnd
in der hexaplarischen Vorlage der Ubersetzung

60 des Theodotion entnommen waren. Dies sog.

Psalterium Gallicanum ist definitiv in den kirch-

lichen Gebrauch iibergegangen (Ausg. M a r t i a-

nay I 1224. Migne XXIX 119ff. sowie, freilich

ohne die kritischen Zeichen, jeder Vulgatadruck;
vgl. R a h 1 f s 33). In gleicher Weise hat er die
hexaplarische Septnagintaausgabe des Hiob ins
Lateini8che Sbersetzt (Martianay I 1185=
Migne XXTX 59S. La garde Mitteilungen DT
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193. C. P. Caspari Das Buch Hiob in einer

St. Galler Hs. in Christiania Videnskab Sel-

skabs Forhandl. 1893) desgleichen Spruche, Pre-

diger und Hoheslied Salomos (Text verloren, er-

halten nur die Vorrede Martianay I 1419=
Migne XXIX 403); grofie Teile dieser Arbeiten

sind schon zu des H. Zeit verschwunden (ep. 134,

2). Vor 392 (vir. inl. 135) hat er indessen schon

eine bedeutsame Arbeit begonnen, die tlberset-

durch tJbersetzungsarbeiten aus dem Griechischen

gekennzeichneten Periode ist die TJbertragung

und Erganzung des zweiten, tabellarischen Teils

der Chronik des Eusebius (vgl. Ed. Schwartz
o. Bd. VI S. 1376ff. besonders 13790.), der ihm
in der erweiterten Form vorlag. Die altesten

Handschriften dieser tJbersetzung gehen bis ins

5. Jhdt. zuriick und bieten uns eine ziemlich

getreue Reproduction des Originales nicht nur

zung des Alten Testaments aus dem Hebraischen. 10 des H., sondern auch des von ihm benutzten

Er fing mit den vier Kflnigsbuchern an, denen

er als Prooemium des ganzen Werkes den prolo-

gus galeatus vorausschickte nnd schloB mit dem
,Oktateuch' (d. h. Pentateuch Mosis Jos. Jud.

Ruth), den er bald nach 404 vollendete (G r u t z-

macher I 73ff.). Dieses tJbersetzungswerk hat

sich langsam in der abendlandischen Kirche

durchgesetzt und die alteren, aus der LXX ge-

flossenen Ubersetzungen verdrangt. Zunachst

griechischen Codex. Zur Veranschaulichung mogen

die beigegebenen drei Seiten (fol. 73v , 74r und

fol. 100 v) des Bodleianus dienen. Die Anlage der

Tabellen ist vor und nach dem Jahre 01. 65, 1

(
i=r 520/19 v. Chr.), in welchem die alttesta-

mentliche Geschichte mit dem Neubau des Tern-

pels abgescblossen wird, eine verschiedene; in der

alteren Zeit ist der Inhalt jeweils auf zwei

einander entsprechende Seiten verteilt; die linke

war der Widerstand gegen die Neuerung grofi; 20 ist fur die biblische Geschichte bestimmt, die

die Vorreden des H. zu den einzelnen Buchern
und die Korrespondenz mit Augustin (Aug. ep.

28. 71. 75, 19ff. = Hier. ep. 56. 104. 112, 19ff.)

legen deutlich Zeugnis dafiir ab, und die Text-

geschichte der spater sogenannten .Vulgata' lehrt,

dafi ihr Sieg nur durch Kompromisse, d. h. Ver-

mischung mit dem Wortlaut der alteingebiirger-

tcn tJbersetzung errungen werden konnte (S. Ber-
ger Histoire de la Vulgate 1893). Der Text

nur seiten durch profane Notizen unterbrochen

wird, die rechte meldet die profanen Ereignisse.

Das Geriist des ganzen Werkes bilden die ftla

regnorum, die synchronistischen Konigslisten.

Die hier wiedergegebene Seite (fol. 73y) beginnt

mit dem neunten Jahre des Mederkonigs Fra-

ortes, an dessen Stelle kurz vor dem Ende

der Seite Cyaxares tritt (er regiert 32 Jahre).

Die nachste Columnc, zum Unterschied mit

des taglich gebeteten und gesungenen Psalters 30 roter Tinte geschrieben (durch cursiven Druck
--o j—,.._ *„i j_d j-_ i7-;_-i.- — markiert) beginnt mit dem zwblften Jahre

des Amon von Juda, dem der 18. Kbnig von

Juda Josias mit 32 Regiexungsjahren folgt.

Am rechten Rande dieser Seite sind die eat-

sprechenden Jahre der romischen Konige gebucbt:

Fraortes 9= Amon 12 ist = Tullus Hostilius

28: es folgt nach vier Jahren der vierte Romer-

konig Ancus Martius mit 23 Regierungsjahren.

Die Namen der neuen Regenten unterbrechen

safi sogar derartig fest, dafi die Kirche nur
seine leichte Revision in Gestalt des Psalterium

Gallicanum ertragen konnte; das ,Psalterium

iuxta Hebraeos' ist gelehrte Privatarbeit geblieben

(Ausg. Martianay I 835 = Migne XXVIII
1123ff. Lagarde Psalt. iuxta Hebr. Hier.

1875). In den Handschriften seiner tJbersetzung

fiihrte H. das Schreiben in Sinnzeilen per cola

et eommata bei den Propheten und in der Chro
nik ein, damit man den Text leichter verstehen 40 fur alle Columnen gleichmafiig die Zahlenreihe.

konne; er beruft sich auf die Codices des Demo-
sthenes und Cicero als Vorbilder (praef. vers.

Isaiae und praef. Paralip.). Ausgaben der ganzen
Vulgata massenhaft als Nachdruck der offiziellen

Ausgabe (Sixtino-Clementina, Rom 1592). Dazu
Variae lectiones von C. Vercellone 1860

—

1864. Heyse-Tischendorf 1873 geben
den offiziellen Text mit Kollation des cod. Amia-
tinus; weiteres bei Nestle in Haucks Real-

Einige fiir die Chronologie grundlegende Ereig-

nisse (Troias Fall a. Abr. 836, Salomos Tempel-

bau a. Abr. 935, Beginn der Olympiaden a. Abr.

1241, erstes Exil Israels 01. 8, 3, babylonisches

Exil 01. 47, 3 und dessen Ende 01. 65, 1) unter-

brechen gleichfalls die Ma regnorum. Diese syn-

chronistischen Systeme werden nun jeweils an

der ersten Columne links durch Einfiihrung der

rot zwischengeschriebenen Olympiaden gegliedert:

Encykl. Ill 36—49. P. Corssen in Bursians 50 01. 34, 1 = Fraortes 11. Da nun die Chronik
Jahresber. CI 52ff.; g. auch 0. Bd. Ill S. 397ff

Eine kritische Ausgabe fehlt. Eine Commissione
per la revisione defla Vulgata unter Dom Aidano
Gasquet 0. S. B. arbeitet seit 1907 an dem
Problem. Die von H. vir. inl. 2. 3 u. 5. erwahn-
ten (Schmidtke 36ff.) Ubersetzungen des
Nazaraerevangeliums ins Lateinische und Grie-

chische sind verloren. A. Schmidtke Neue
Fragm. z. d. judenchristl. Evang., Texte und

mit dem ersten Jahre Abrahams beginnt, so wird

als laufende Nummer in Abstiinden von zehn zu

zehn Jahren das Jahr Abrahams vor das ent-

sprechende Konigsjahr gesetzt: hier 1380 zu

Fraortes 18 = 01. 35, 4. Auf dem rechten Blatt

stehen, auch wieder abwechselnd schwarz und
rot die Columnen der Makedonier und Lyder

links, der Agypter rechts vom Text. Dieser

selbst wird durch die zu datierenden historischen

Unters. XXXVII 1, 246ff. bestreitet mit fiber- 60 Notizen gebildet, welche im Mittelraum (dem sog.

triebener Skepsis ihre Existenz.

Der Aufenthalt in der chalkidischen Wfiste

bei Antiochia hat die literarische Produktivitat

des H. geweckt und ihr zugleich einen bleiben-

den Stempel auigedrflekt; er erlahrt hier den be-

herrschenden Einflofi der griechischen Gelehr-

samkeit des Origenes and seiner Senate.

Das bedeutendste Erzengnis dieser ersten,

spatium hUtoricum) mit etwas kleinerer Scbrift

jeweils bei dem gemeinten Jahr beginnen und
dann, unbekummert um das Weiterlaufen der

fUa regnorum zu Ende geschrieben werden: die

Thalesnotiz gehort z. B. za 01. 35, 1 (= Frao-

rtes 15 = Josias 6), nieht auch zu den nachsten

Jahren. Die Notate aus der biblischen Geschichte

sind hier, was aber nieht darehgehend der Fall
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1573 Hieronymos

Alexandria

V
VI
VII

Hieronymos 1574

fol. 100 v

clxviii Olytnp.

Consules Syriae

Gryp[r]us superato Cyziceno ean-

dem recipit ita ex successione

regnabant adversum se invicem

dimicantes

VIII

MDCCCCX Villi

XI
ckxviiii Olymp

XII

xin

Iugurta contra Romanos dimicans

capitur

Rodo terrae motu concussa colos-*

sus ruit

Ionatha gloriose apud ludaeos prin-

cipatum gerit

Cicero Arpini nascitur matre Hel-
via patre equestris ordinis ex regio

Vulscorum genere

Gn. Pompeius Magnus oritur

Aristobolus Ionathae

rex pariter et pontifex primus
apud ludaeos diadematis sumpsit

insigne post CCCCLXXXiHI annos

Babyloniae captivitatis . post

quern regnavit Anuaeus cogno-

mento Alexander, qui pontifica-

tum quoque administrans cru-

delissime civibus praefuit.

Turpilius comicus senex admo-
dum Sinuessae moritur.

Gaius Lucilius satyrarum scri-

btor Neapoli moritur ac publico

funere effertur anno aetatis XLVI
M. FuriuspoetacognomentoBibaculus

et Asiae Iudaeomm

ii

Hi

an

XX
XXI
XXII

V xxnr

vi xxnn

mi XXV

via xxvi
Iudaeorum
Aristobolus

viiii I

Post

quern An-
naeus qui

et Alexan-

der XXVII

<r

ist, durch rote Tinte ausgezeichnet. In der zweiten
H&lfte der Chronik (vgl. S. 1573) werden dagegen
die Notate, die nun anch betrachtlich an Umfang
wachsen, bei dem betreSenden Jahr begonnen and
in der normalen SchriftgroBe auf dem fiir das
tpatium historieum durch Linien abgegrenzten
Raom zn Ende gefuhrt. Sind mehrere Ereignisse

zn demselben Jahr bemerkt, so wird jedes mit
nener Zeile begonnen (vgl. 01. 168, 2. 169, 2. 3).

Erst nach Beendigung des ganzen Teites tritt

die nictate Jahreszahl der Rla regnorum ein, der
wieder die zugehorigen Notizen folgen. Nur
wenn zu einem oder mehreren Jahren nichts zu
notieren ist, laufen ihre Zahlen eventuell neben
dem letzten Notat des spatium historieum weiter;
so am Beginn der reproduzierten Seite: die erste

Notis gehdrt zu OL 167, 1 = Alex. Ptol. Sot. 4:

•ie beginnt aul der vorigen Seite (Antwchus
Oyxieemu Qripo eieeto Syriam optinuit ac rur-

•um folgt Orypfrjus) und endet Zeile 5 mit
dimieanlet: da aber zn Ptol. Sot 5. 6. 7 nichts
ni bemerken ist, stehen die Zahlen samt den
Svnehronigmen (rechte) fortlaufend am Bande.
VgL die Torzfigliehe Faksimileausgabe The Bod-
leian Manuscript of St. Jeromes version of the
chronicle of Eusebius with an introd. by J. E.
Fotheringham, Oxford 1905 and die An-

zeige von E. Schwartz Berl. phil. Wochen-
schr. 1906, 744ff.

Wahrend die altere Zeit eine einfache Uber-

setzung des Eusebianischen Werkes bietet, ist

von Troias Fall an romische Geschichte und
Literatur eingearbeitet, von 325—378, dem Ter-

minus post quern der Bearbeitung, die Arbeit

selbstandig weitergefuhrt. Als Quellen fiir die

historisehen Notizen benutzte er Eutropius Bre-

10 viarium (s. 0. Bd. VI S. 1525), das Breviarium
Rufi, wenn auch vielleicht indirekt (S c h n e

Weltchronik 219ff.), die romische Stadtchronik

von 334, welche in den Chronographen von 354
aufgenommen ist (s. 0. Bd. ift S. 2480), die

bis 375 gefuhrte Chronica Constantinopoli-
tana (s. 0. Bd. Ill S. 2459), eine Geschichte
von Pompeius Tod bis Actium, vielleicht eine

Liviusepitome (Haupt Philol. XLIV 291),

Aurelius Victor (S eh one 205ff. 217) u. a.

20 Die literarhistorischen Angaben stammen, wie

er selbst in der Vorrede sagt, aus Sueton, und
zwar aus der als Ganzes verlorenen Schrift de
viris inlustribus. Grundlegend fur die Qnellen-

frage Mommsei Abh. Leipz. Ges. I (1850)
669ff. Sehdne Weltchron. 117S. hat aus
dem Befund der tTberlieferung nicht nur ge-

legentliche spStere Anderungen, sondern eine
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zweite Ausgabe, die Editio Romana erschlieBen

wollen, was B. Schwartz Berl. phil. Wochen-

schr. 1906, 749f. bestreitet, vor allem, weil wir

dann eine Fortsetzung tiber 378 hinaus zu er-

warten berechtigt waren. E. selbst bezeichnet die

Chronik als ein tumulluarium opus, welches er

dem notario veloeissime diktiert habe (praef.):

ein Umstand, der zur Vorsicht in der Benutzung

mahnen mufi: s. Schone 76ff. — Ausgaben:

Cremona im Prilhjahr 398 (vgl. Vallarsia Vorrede

zum Mat. com.) von Bethlehem nach Rmp reiste,

hat H. ihm auf sein Bitten eine historiea inttr-

pretatio zu Matthaus geschrieben, freilich in

duabus hebdomadibus imminente iam paseha

(praef.): auf Grand welcher Quellen bleibt noch

zu untersuchen. Uber Origenes Z ahn Forschungea

II 275ff., vgl. 88ff. Vgl. auch Loeschcke Die

Vaterunsererklarung des Theophilus v. Antiochien

Vail. VIII und in Schone s Ausg. der Euse- 10 1908, 37ff. 46. Reichlicbe Benutzung des^ Apolli-

bianischen Chronik, wozu aber die Korrekturen

und Nachtrage bei Schone Die Weltchronik

des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hiero-

nymus 1900 und Fotheringhams Vorrede zur

Ausgabe des Bodleianus zu verglekhen ist; ferner

L. Traube's Vorrede zu Hieronymi Chroniconun.

Cod. Floriacensis fragm. phototypice ed. in Scato
de Vries Codd. Graeci et Latini Suppl. I 1902,

nans v. Laodicea, wie sie A. Schmidtke Neue
Fragm. u. (Inters, zu d. judenchristl. Evgl. [Teste

u. Unters. 37, 1] 80f annimmt, wird durch die

Catenenfragmente des Apollinaris nicht bestatigt.

Den Apokalypsenkommentar des Victorinu3

von Pettau hat H. fur einen uns unbekannten Ana-

tolius iiber<irbeitet, wie der von Hausleiter ent-

deckte und Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl.

Leben VII 243, 1 abgedruckte Prolog zeigt. DieserEin Bild der Anlage geben nur die Hss. „ _

Urn die gleiche Zeit wie die Chronik (das lehrt 20 Text liegt vielleicht in der Maxima Bibl. Patrum

Widmune an Vincentius, vri. auch vir. inl. 135) III 414ft'. abgcdruckten ,kiirzeren Rezension' vor.die
. _

hat H. die Homilien des Origenes iiber Jere-

mias und Ezechiel (Vail. V 741) recht frei, ja

nicht selten sehr willkiirlich verfahrend, ins La-

teinische iibersetzt, auch die Anordnung der Ho-

milien geandert: bei den Jeremiashomilien konnen

wir an dem erhaltenen griechischen Original seine

Obersetzungsart gut studieren (vgl. Kloster-
manns Ausgabe: Orig. Bd. Ill 1901 S. XVIff.).

wahiend die ,langere Rezension' (Migne V 317if.)

cine spiitere Kompilation ist (Hahn Tyconius-

studien 13. Morin Kev. Bene"d. XX 227).

Gleichzeitig mit den neutestamentlichen Studien

hat H. auch seine hebraischen Kenntnisse erweitert

uml ist zu eigener Produktion auch auf alttesta-

mentlichem Gebiet geschritten. Ein auf Philo

^ zuruVkgehc-ndes Lexikon der alttestamentlichen

Die Ubersetzung der Isaiashomilien des Origenes 30 Eigennamen h?tte Origenes neu bearbeitet und

(Vail. IV 1097) wird in vir. inl. 135 nicht erwfthnt:

ihre gelegentlich bezweif'elte Echtheit verbiirgt

Bufin. apol. II 27. Weiterhin hat H. noch vor

392 Homilien desselben Meisters tiber das Hohe-

lied (Vail. Ill 449) und iiber Lucas iibersetzt

(Vail. VII 245), die uns das verlorene Original

ersetzen mtissen. Seine tJbersetzung von Didy-
mus de spiritu sancto (Original verloren) ist

auf Veranlassung des Damasus begonnen (praef.)

durch die ueutestamentlictien Eigennamen vervoll-

standigt. H. hat dies Work de nominibus he-

braids iibersetzt und umgearbeitet (Vail. Ill Iff.

Neue Ausg. mit dem griechischen Material bei

Lagarde Onomastica sacra 2
; vgl. Zahn Gesch.

d. neut. Kanons II 948ff.). Ein Analogon dazu

bietet der liber de situ et nominibus locorum

Hebraieorum, eine tJbersetzung der entsprechen-

den Schrift des Eusebius (s. o. Bd. VI S. 1434.

und in Bethlehem vor 392 vollendet (Vail. II 105). 40 Ausg. Vail. Ill 121ff. Lagarde Onom.2 und

Die eigene produktive Gelehrtentatigkeit be

ginnt aber fur H. erst mit dem J. 386, d. h. der

Niedcrlassung in Bethlehem, Zunachst entstanden

schnell hintereinander auf Veranlassung von Paula

und EuBtochium (praef. com. Gal. und Eph.) die

Kommentare zu den Briefen an Philemon,
Galater, Epheser, Titus (Vail. VTI): in dieser

Reihenfolge. wie die Vorreden lehren , und wohl

sicher noch im J. 386 (Grutzmacher I 61f.). Die

Klostermann in Eusebius III 1, 1904). Selb-

standiger und deshalb vom Verfasser selbst als-

opus novum el tarn Oraecis quam Latinis usque

ad id locorum inauditum gepriesen (praef. lib..

de nom. Hebr.) ist der gleichzeitig mit den beiden

ebengenannten Schriften entstandene liber Hebrai-

earum quaeslionum in Gencsin (Vail. Ill SOlffi

Neue Ausg. Lagarde 1868); er enthalt kritische

und erlauternde Bemerkungen fiber Urtext und

eilig diktierten Arbeiten {per singulos dies usque 50 Versionen zu ausgewahlten Stellen der Genesis;

ad numerum mille versuum praef. com. Eph. IT)

sind mit immer mehr wachsender Fluchtigkeit

hingeworfen und basieren durchaus auf griechi-

schen Quellen, vornehmlich auf Origenes, den H.

selbst als hauptsachlichen Gewahrsmann bezeich-

net (praef. com. Gal. Eph. I). Zahn ist — bisher

als einziger — den Quellen nachgegangen und

hat die Origenesfragmente mit dem Text des H.

verglichen (Gesch. d. nent. Kanons II 427. 2, vgl.

der in der Vorrede geaufierte Plan, diese Art der

Behandlung auf das ganze Alte Testament aus-

zudehnen, ist nicht zur Ausfuhrung gelangt. Da-

gegen hat H. um diese Zeit (ante hoe ferme quin-

quennium, cum adhue Romae essem .... nune
in Bethlehem positus praef., also nach 386) den:

Prediger Salomonis auf Bitten der wahrend der

Ausarbeitung verstorbenen Blaesilla, der Schwester

der Paula, erklart: dieser Comm. in Ecelesuuten

Klostermann Texte und Untcrsuchungen her- 60 (Vail. HI 381f.) zieht neben der Weisheit grie-
~ ' " " "

chischer Erklarer auch die synagogale Tradition

heran, die ihm sein hebraischer Lehrer vermittelte:

charakteristisch hierfflr die Auslegung Ton 4, 13-

(ValL 424f. Grutzmacher II 52ft). Diese alt-

testamentlichen Arbeiten liegen samtlich vor 392
(vir. inl. 135), wahrend die Erklarung der ersten

ftnf kleinen Propheten Michaeas Naum Abacuc
Sophonias Aggaeus in diesem Jahre entstanden

ausg. von Gebhardt und Harnack Neue Fohre

I 3, 64): sonst ist hier (wie auch sonst bei H.

Kommentaren) noch alles zu tun. Die neueren

Biographen des H. sind an der Arbeit, die

griechischen Fragmente zu vergleichen, vorbeige-

gaagen. tiber ein Jahrzehnt verging, ehe H.
wieder einen grOfieren neutestamentlichen Kom-
mentar sehrieb: als der Presbyter Eusebius von
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ist: der Artikcl vir. inl. 135 nennt sie am Ende
in Form eines Nachtrages wahrend der Publikation

und fahrt fort: multaque alia de opere prophe-

tali, quae nune habeo in manibus et necdum
expleta sunt. Drei Jahre spater, also 385, sind

Abdias und Jonas gefolgt (praeff.), im J. 406 (anno

sexti consulatus Arcadii Augusti et Anieii Probi

praef. com. Amos) brachte er die iibrigen kleinen

Propheten mit dem Amoskommentar zu Ende (Vail.

testamentliche vgl. ep. 18. 25. 26. 28. 29. 30.

36. 37. 64. 65. 72. 73. 74. 78. 129. 140, vor

allem die fur die Textkritik des Psalters grund-

legende ep. 106 an die beiden Goten Sunja und

Frithila (A. Rahlfs Septuagintastudien n 134ff.

170f. Kaufmann Ztschr. f. deutsche Philol.

XXXII 305ff. XLin 118ff. J. Miihlau Zur

Frage nach d. got. Psalmenubers., Kiel Diss. 1904.

Draseke Ztschr. f. wiss. Theol. L 107ff. Grfitz-

VI). Auch hier legt er reichlich griechische Quellen 10 macher III 221ff. Jiilicher Ztschr. f. deutsches

zugrunde, in erster Linie Origenes, dessen Kom- Altertum LII 365ff. und LIII 369ff.). Uber neu-

mentar zum Dodekapropheton er in der Bibliothek testamentliche Fragen handeln ep. 19. 20. 21. 42.

von Caesarea gefunden hat (vir. inl. 75) , aber 55. 59. 1 19. 120. 121. Einen kurzen, auf Ori-

auch andere, die er in den Vorreden nennt. Quod genes basierten Psalterkommentar hat G. Morin

dieunt, Origenis me volumina eompilare, et eon- entdeckt und in den Anecdota Maredsolana HI
taminari non deeere veterum scripla: quod illi 1 (1895) herausgegeben. Bald darauf folgte die

maledictum vehemens esse existimant, eandem Entdeckung von ziemlich umfangreichen exe-

laudem ego maximam duco sagt er im Beginn getischen Predigten zu 59 Psalmen und einer

des zweiten Buches des Michaeaskommentars und Reihe von Predigten zu Marcus, je einer zu Luc.

gibtdamit seine standige Quelle selbst an: nach- 20 16, 19tf., dem Johannesprolog und roehreren

priifen konnen wir hier leider nicht. Schon die Homilien nicht exegetischer Natur: Morin Anecd.

immer wieder betonte Eilfertigkeit der Arbeit Mareds. Ill 2 (1897), vgl. Revue d'hist. et de

<praef. com. Amos lib. Ill, com. Abdias am Ende, litterat. re^ig. I (1896) 393ff. Weitere 15 Psalmen-

com. Agg. am Ende, praeff. com. Zach. lib. I, II traktate sind ediert bei Morin Anecd. Mareds.

und III) schloB eigene Produktion aus: nur die III 3: uber sie Pease Journal of Bibl. Lit. XXVI
Hebraei kotnrnen daneben ofter und lehrreich zu 107ff. Rev. Bened. XXVI 467ff. Die in Anecd.

Wort (Grutzmacher II H8ff. 195ff. ni 102ff. Mareds. IH 3 S. 122ff. edierten griechischen Kom-

M. Rahmer Die hebr. Traditionen in den Werken mentarfragmente zum Psalter gehOren nicht unserm

des H. II 1902). H. an; vgl. A. Ehrhard Die altchristl. Lit. 1884

Bald danach hat sich H. an die Erklarung des 30 —1900, 356. J. K. Waldis Hieronymi Graeca

groBen Propheten gemacht: begonnen hat er in Psalmos fragments = Alttest. Abh., herausg.

mit Daniel (vgl. praef.), bei dessen grundsatzlich von Nikel 13. 1908. Morin Rev. BeneU 1907,

nur ea quae obscura sunt beriicksichtigenden und llOf.

daher etwas knapperen Auslegung er nicht allein An den theologischen Streitigkeiten seiner

dem Origenes folgen konnte, da von diesem kein ZeithatH.mehrfachteilgenommen:zuiiachstergriff

vollstandigerKommentarvorlag. Zudem war durch er auf Veranlassung seiner Freunde die Feder, um
Porphyrius, der das Buch Daniel unter Antiochus das asketische Ideal gegen einen sonst nur noch

Epiphanes verfaflt sein lieB, ein neues Thema bei Gennadius vir. inl. 33 (vgl. Czapla Genna-

aufgeworfen, das H. nach Eusebius, Apollinaris dius 71f.) erwahnten Helvidius zu verteidigen

and Methodios von Olympos eingehend behandelt 40 (uber ihn und die folgenden Gegner des H. s.

(Vall.V617ff. GrtttzmacherIII164ff. Lataix Walch Hist. d. Kezereicn III 585ff.). Der hatte

Rev. d'hist. et de la litt. relig. II 164ff. 268ff.). behauptet, Maria habe auch dem Joseph Kinder

Dagegen ist der um 408 entstandene (praef. lib. geboren, welche die Schrift Jesu Brflder nenne.

XI erwahnt, daB der zu Dan. 3, 40 indrrekt mit Dem stellt H. die in der katholischen Kirche iib-

den Worten gentium barbararum indigemus lich gewordene Auffassung der fraires Jesu ent-

auxUio erwahnte Vandale Stilicho gestorben ist: gegen und verteidigt generell den Vorzug der

23. Aug. 408) Kommentar zu Isaias uberaus breit Virginitat vor dem ehelichen Leben (vgl. Th. Zahn
•ngelegt (Vail. IV) : eine kurze Erklarung der Forschungen VI 320ff.). Die Schrift ist in urbe

Kap. 13—23, die er 397 geschriehen hatte (vgl. (§ 16 Mitte) und nach ep. 49 (48 Vail.), 18 dum
ep. 71, 7. Grfltzmacher I 66), fugt er als Buch 50 adviverct sanciae memoriae Damasus verfaBt,

V ein, erklart aber dann in Buch VI und Vn also zwischen 382 und 384. In noch weiterem

dieselben Kapitel nochmals allegorisch. Als Quellen Umfang hatte der Monch Iovinian (vgl. Gennadius

nennt er Victorinus, Origenes, Eusebius (o. Bd. VI vir. inl. 75 [76]) in Rom die Verdienstlichkeit

S. 1436), Didymus und Apollinaris. Es folgte der der Virginitat, des Fastens bestritten und die

Ezechielkommentar, nach dem rOmischen Goten- Gleichheit des himmlischen Lohnes fur alle Ge-

sturm 410 begonnen (praef. lib. I) und bald nach rechten betont: er war in Rom und Mailand (c. 390)

414 (epist 130, 2, vgl. zu c. 41, 13ff. Grutz- eikommuniziert worden (vgl. Siricius epist an Am-
mmcherI93. 90) beendet. Quellen nennt er dies- brosius und dessen Antwort epist. 42, beide bei

mal nicht in der Vorrede. Die Praefatio des Ambros. ed. Bened. p. 963ff.). Die Widerlegung

H7. Buches kundigt die Absicht an. nach Voll- 60 durch H. umiafit zwei Bacher (dazu vgl. ep. 48f.)

eadsng dee Ezechiel auch den Jeremias zu kom- und ist bald nach 392 (vgl. I 26 und vir. inL

mentieren, qui unus nobis remanet prophetarum. 135, siehe den Apparat am Ende! praef. com.

Diese Arbeit ist jedoch nur bis cap. 32 gediehen

:

Jonae) geschrieben. Cber die von ihm benatzten

dana hat sie wohl der Tod unterbrochen. profanen seriptores de matrimonii) handeln Bock
Neben diesen grOfieren eiegetischen Werken Aristoteles, Plutarchus. Seneca de matrimonio,

rind nns in der Briefsananlung des H. lahl- Leips. Stad. XIX 6 und Prachter Hieaokles 122.

reiehe kleinere Abhandlungen zu einzelnen Stellen Einen dritten Bestreiter mOnchischer Ideale, dam
Oder nber sperielle Probleme erhalten: ttber alt- des PriesteraOlibats und des Beliqmen- nndlUr-
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tyrerkultus in seinen mannigfachen Fornien, den

gallischen Priester Vigilantius (s. Gennadius vir.

inl. 85 [36] mit Czaplas Kommentar), hat H.

im J. 406 in einer Sfreitschrift bekampft, nach-

dem er im J. 404 schon epist. 109 gegen ihn

gerichtet hatte (Grutzmacher I 71). Derselbe

Mann hatte sich schon frfiher den Unwillen des

H. zugezogen durch die Behauptung, dieser sei

ein Verehrer des Origenes: dagegen protestiert

schen Schriftstellerei gehCren die drei Menchs-
leben: die vita Pauli stammt ans der ersten Zeit

des Aufenthalts in der chalkischen Wiiste (Grutz-

macher I 54f.), die vitae Malchi und Hilario-

nis sind noch vor 392 entstanden (vir. inl. 135.

Vail. II Iff.). Ihre Bedeutung liegt nicht in dem
eventuellen , selbst im gunstigsten Falle hOchst

mageren ,historischen Kern', sondern ausschlieB-

lich in der literarischen Form. Unter dem Ein-

61. Wahrend namlich bis 394 H. nnbedenk- 10 druck der Antoniusbiographic des Athanasios hat

lich den Origenes als seinen Meister angesehen

und seine literarische Produktion vresentlich auf

den Werken dieses Fursten unter den griechischen

Theologen aufgebaut hatte, kam durch das Auf-

treten des Bischofs Epiphanius von Salamis auf

Cypern (o. Bd. VI S. 194; Naheres bei Grutz-
macher HI Iff. Walch Historie d. Kezereien

VII 442ff.) gegen den Bischof Johannes von Jeru-

salem ein volliger Umschwung zustande. Wahrend

H. mit betrachtlichein Geschick die Mittel der

antiken WundererzShlung (Aretalogie) zur SchOp-

fung christlicher Monchsromane verwertet und

sein Vorbild nach jeder Richtung zu uberbieten

gestrebt (R. Reitzenstein Hellenist. Wunder-

erzahlungen 62f. 80ff.; anders Grutzmacher II

84ff., wo auch weitere Lit. Schanz 395). Klarer

tritt der asketische Zweck zutage in der Gber-

setzung der Klosterregel und Briefe dps Pacho-

der bisherige Intimus des H., Ruflnus, dem Ori- 20 mius u. a. (Vail. II 53ff.), welche er einige Zeit

genes die "Treue hielt, sah H. die kommende
dogmengeschichtliche Entwicklung richtig voraus

und trat auf die Seite der siegenden Partei. Gegen

Johannes von Jerusalem wurde 399 eine Streit-

schrift gerichtet (vgl. auch ep. 82); doch ent-

brannte deT Kampf in voller Leidenschaftlich-

keit erst, als Rufln (s. d.) nach Aquileia zu-

riickgekehrt war und das dogmatiscne Haupt-

werk des Origenes, xcqi agx<Z>v, ins Lateinische

iibersetzt hatte: in der Vorrede dazu war H. als 30

FOrderer des Origenesstudiums gepriesen, und
auch fiir die Beseitigung dogmatischer AnstOfie

bei der Gbersetzung belief sich Rufln auf das

Vorbild des H. Kanm hatte dieser durch seine

Freunde Pammachius und Oceanus aus Rom Nach-

richt von diesen Dingen (ep. 83) eThalten , da

erfiffnete er auch schon den literarischen Feldzug

gegen seinen einstigen Freund (ep. 84. 81) und
gab nun selbst eine getreue Gbersetzung des

nach dem Tode der Paula (+ 404) als Muster ifir

seine Monchs- und Nonnenkolonie in Bethlehem

anfertigte (Grutzmacher III 138ff.). Auch eine

Eeihe von Briefen nahern sich, wenn auch in ver-

schiedenem Grade, der Form der asketischen Ab-

handlung: ep. 14. 52. 58. 66. 122. 125 sind an

Manner, ep. 22. 43. 46. 130 an Frauen gerichtet;

das Witwenideal behandeln ep. 54. 79. 123, die

ErziehungjungerMadchenzuNonnen ep. 107. 128.

Das Briefkorpus desH. umfafitin 150 Num-
mern eine Ffille von Stoffen. Eine nicht geringe

Zahl rein persOnlicher Briefe, iiberwiegend die mit

einem Seitenblkk auf die Offentlichkeit geschrie-

benen oder gleich fur die Offentlichkeit bestimmten

Schreiben. Das Glanzstfick ist wohl die fiir beide

Manner gleich charakteristische Korrespondenz mit

Augustin (ep. 56. 67. 101—105. 110—112. 115.

116. 126. 131. 132. 134. 141—143, dazu vgl.

J. A. MOhler Ges. Schriften I Iff. Overbeck
ketzerischen Werkes: sie ist tins verloren, nur40Gber die Auffassung des Streites des Paulns mit

Bruchstucke (freilich der wichtigsten Partien)

stehen in ep. 124. Die eigentliche Streit3chrift,

die apologia adversus libros Rufini in drei BtL-

chern, erschien, als dieser seiner eigenen Apologie

iioch zwei Bticher Inreetivarum hatte folgen lassen

(402—403). Mit diesem Streit hangt auch die

Gbersetzung der antiorigenistischen Osterbriefe

des Theophilus von Alexandria (ep. 96. 98. 100)

zusammen. Im J. 415 hat H. auch gegen Pela-

Petrus 1877). Exegetische Probleme berflhren

viele Briefe, vornehmlich oder gelegentlich (s. o.

S. 1577); de optimo genere interpretandi handelt

ep. 57, de studio seripturarum ep. 53 und fiber

die Verwertung profaner Literatur ep. 70. Trost-

briefe sind ep. 38. 75. 118, die Briefe 39. 66 und

77 gehen schon in die Form des Nekrologs ttber,

den ep. 60 (Nepotianus) , 108 (Paula) und 127

(Marcella) voll entwickelt zeigen (vgl. P. Winter
gins, der sich an Johannes von Jerusalem ange-50Die Nekrologe des H., Progr. Zittau 1907). Im
schlossen hatte, die Waffen gekehrt (vgl. ep. 133)

in dem drei Bficher umfassenden Dialogus adv.

Pelagiapvt, in welchem der Pelagianer Critobalus

von dem Orthodoxen Atticus widerlegt wird (G r fi t z -

macher HI 257ff.). Schon vor 392 hatte H. die

dialogische Form fur die Aliereatto Lueiferiani

et Ortliodoxi verwendet. Die samtlichen Streit-

schriften des H. sind in Bd. n Vail, vereinigt:

sie haben in der Weltliteratur ihren besonderen

Wiener Korpus Bd. 54 hat J. Hilberg (1910)

mit der Keuherausgabe der Briefe (bis jetzt ep.

1—70) begonnen.

Der in Rom (also 382—385) geschriebene

Brief 33 an Paula hat die Tendenz, zu zeigen,

daB der Christ Origenes an Bedentung selbst die

fruchtbarsten Schriftsteller der profanen Literatur

ubcrtrifft: zu diesem Zweck zahlt er die Werke

Varros auf und bringt den Index der opera Ori-

Platz alB klassische Dokumente jener Art AerGOgenis zum Vergleich dahinter (Text lange nur

Polemik, der jede Vornehmheit, Ritterlichkeit und
Wahrheiteliebe fremd ist, die sachliche Grande
mit moralischen Verdachtigungen und persflnlichen

Beschimpfongen zu beantworten kein Bedenken
trftgt, und welche unbequemeEinwande des Gegners
ftbertreibt und verdreht, urn sie laichter bekampfen
oder licherlieh machen xu kOnnen.

Zu den frnhesten Denkmalern seiner asketi-

fragmentarisch erhalten: zuerst kam die Varroliste

zum Vorechein, s. F. Ritschl Opusc. 1LT 419ff.

506ff., dann die des Origenes, E. Klostermann
S.-Ber. Akad. Berl. 1897, 855ff., jetzt volbrtandig

in-HilbergsAusgabe). EtwaeinJahraehntspater,

im J. S92 (o. S. 1568 und praef.) hat er auf An-
regung eines vornehmen Marines namens Dexter

(o. Bd. V S. 297 Kr. 11) das zugrnnde liegende
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Thema in weitestem Umfange behandelt in dem zu (Andok. 1 116. Dittenberger SylL 587, 41.

Bachlein de niris irdustribus, das mit dem Sue- IG in 720. Dittenberger Herm. XX 12.

tonischen Vorbilde auch den Titel gemein hat. Topffer Att. Geneal. 71f. Mommsen Athen,

Durch eine Vorfuhrung der groBen Schar christ- Feste 268, 4). Bei den Amtshandlungen trug er

licher Autoren sollen die Heiden lernen, daB sie ein langes gesticktes Armelgewand (oxoXrj, Plut.

desinant fidem nostram rustieae tantum sim- Alkib. 22 [Lys.] VI 51. Athen. I 21 E. Preller-

plicitatis arguere. In der ersten Halfte (1—78) Robert Griech. Myth. I 787. Topffer Afct.

ist es wesentlich ein liederlicher Auszug der Ute- Geneal. 46f. Pringsheim Archaol. Beitr. zur

rarischen Notizen aus Eusebs Kirchengeschichte, Gesch. des Eleus. Kultes, Miinchen 1905, 7, 13f.),

in der zweiten (79—135) gibt H. seine eigenen 10 das lange Haar {xoprj) von einer Binde (oxq6-

eilfertig zusammengestellten Kenntnisse. Eine <piov) gehalten (Arrian. a. a. O. Plut. Aristid. 5).

brauchbare Quellenanalyse mit Kommentar bei dem besonderen Zeichen seiner Wurde (Ditten-

v. Sychowski H. als Literarhistoriker (= Kir- berger Syll. 409, 21), wahrend der Myrtenkranz

chengesch. Studien hrsg. v. Knopfler u. a. LT 2, auch den andern Priestern und uberhaupt den

1894) fur c. 1-78 Bernoulli Der Schrift- Mysten zukam (Istr. im Schol. zu Soph. OK 681

stellerkatalog des H. 1895. Th. Zahn Forschungen = FHG 25 I 421. Pringsheim a. a. O. 8.

II9f. Handausgabe von Bernoulli in Krflgers Topffer Att. Geneal. 51f.). Der Nachfolger

Sammlung von Quellenschriften I 11, 1895. Der scheint aus der Zahl der berechtigten Eumolpi-

Versuch Riehardsons (Texte u. Unters. hrsg. den erlost worden zu sein (Foucart Les grands

v. Gebhardt u. Harnack XIV 1, 1896), durch 20 mysteres d'Eleusis 46ff. Daremberg-Saglio

Klassifizierung und Fih'ation eines riesenhaften 2140. Vgl. aber auch Topffer Att. Gen. 51).

handschriftlichen Materials denUrtextzugevfinnen, Der i. durfte verheiratet sein ([Lys.] VI 54. Isai.

ist gescheitert. Entscheidende Beobachtungen gibt VH 9. IG HI 718. 1282), doch wurde von ihm

v. Gebhardt XXIff. (ebd.) in der Vorrede zur in der Zeit, wo er seines Amtes ivaltete, Ent-

Ausgabe der griechischen Gbersetzung des Buch- haltsamkeit verlangt (Topffer Att. Geneal. 54).

leins (fiber sie vgl. Wentzel Texte u. Unters. Es war wohl immer Sitte, den ». nicht mit seinem

XITJ 3. Schanz 407f.). Uber die Fortsetzung Namen, sondern nur mit dem Titel anzureden;

dieses Werkes dutch Gennadius s. o. Bd. VTI es war dies ein Zeichen der Ehrfurcht (Eunap.

g 2l71f. Maxim. 475), seit der rOmischen Zeit aber scheint

Die erste brauchbare Ausgabe des H. ist die der 30 es Gesetz geworden zu sein, dafi der I. hieronym

MaurinerMartianay und Pouget, Paris 1693— war (Luc. Lexiph. 10. 'Eiprn*. dgx- 1883, 79.

1706(5Bde.Fol.). Diese wurde revidiertund erganzt IG m 900. 901. 914. Dittenberger Herm.

(vornehmlich durch Zufilgung der dort fehlenden XX 13, 1. Topffer Att. Geneal. 52f. Foucart

tJbersetzungswerke) durcb Vallarsi, Verona 1734 a. a. O. 28f. Paton in Transact, of the mternat.

—1742 (11 Bde. Fol.): nach ihrmufJ einstweilen Folk-Lore Congress 1891, 202ff.). Wahrschein-

noch zitiert werden. Sie ist nachgedruckt Venedig lich war es dem i. nicht gestattet, neben seinem

1766—1772 und bei Migne Lat XXII—XXX. priesterliehen noch ein anderes Amt zu bekleiden

Biographien von Zockler 1865 (veraltet) und (Dittenberger Herm. XX 35. Topffer Att.

G. Grutzmacher 3 Bde. 1901—1908 = Studien Geneal. 53). Zu seinen Pnichten und Rechten

z. Gesch. d. Theol. u. Kirche, hrsg. v. B o n - 40 gehorte es, vor Beginn der Eleusinischen Feste

v»etsch-SecbergVI3. X (geschickt geschrieben, die onov8oq>oQoi auszusenden, die die Ekecheine

aber mehr in die Breite, als in die Tiefe gehend). zu verkunden und die Einladungen zu uberbringen

Gut orientiert M. Schanz Gesch. d. rom. Lit. hatten (CIA IV 597 C). Sodann vollzieht er mit

IV 387ff. ttber das Martyrologium Hiero- dem Daduchen zusammen (Schol. Aristoph. Ran.

nymianum s. den Art. Martyrologien. 369; vgl. Isokr. IV 157) vor Beginn der My-

[Laetzmann.l sterien in der bunten Halle die neoe°Vais< "- "•

17) Hieronymos von Samothrake, Erzgiefier die feierliche Verkiindigung, dafi Barbaren, MOrder

hellenistischerlZeit: Inschrift vonLindos, Blin|- und Schuldbefleckte von der Aufhabme ausge-

kenberg et Kinch Exploration arche^ologique schlossen seien, die andern aber der Gnade der

de Rhodes IV (Bull de l'Academie royale de 50 Gottin teilhaftig werden kennten. Er entschied

Danemark 1906/7) 24. [Lippold.] fiber die Aufnahmefahigkeit der Neueinzuweihen-

'Iteo<pdrTt)s hieB der vomehmste Kultbeamte den (Philostrat vit Apoll. IV 18. ltd. oral VII

im eleusinischen Gottesdienst. Et gehorte dem 239) und verkfindete und erklarte ihnen die hei-

Adelsgeschlecht der Eumolpiden an, das sich von ligen Offenbarungen (Diog. Laert. VTI 186. H 101.

dem frommen PriesterkOrdg Eumolpos in Eleusis Vgl. Dio Chrysost. XVII 273. Topffer Att
ableitete, den erst spatere Sage zu einem Thraker Geneal. 49f. Foucart a, a. 0. 109ff.). Er hatte

machte(Hiller v. GaertringenDeGraec.fab.ad die Lektistemien fur Pluton zu veranstalten und

Thrac. pert. 30tT. Topffer Att. Geneal. 26ff.). ihm den Tisch zu schmficken (IG H 948). Fur

Den Namen haben schon die Alten richtig erklart

:

seine Muhewaltung erhielt er bei den Mysterien-

Ha-pokr. u. Snii s. v.: Uotvt 6 za /ivaz^gia dctx- 60 feiem von jedem Teilnehmer einen Obolos, wahr-

rwor oder iatwpaivarr. Vgl. Plut Alk. 22 oto- scheinlich taglich (IG I 1 p. 132 = Ziehen
Xqr oTarxtQ Uoo<parzr)c ixwr itixntt to Uod. Leg. sacr. I 3 C p. 12. Athen. Mitt XIV 410fE

Er zeigte also den Mysten die &ga tetgetira. [Demosth.]. LIX 1351f. Frg. Rhet. gr. Walz IX
Dazu trug er die heiligen liturgischen Gesange 492, vgL 497. Schoemann-Lipsius Griech.

tot. WiedeTholt finden vrir die wohlklingende Altert. II 391. Mommsen Athen. Feste 258f.).

Stimme eines /. geruhmt (IG HI 713. Arrian. Mit dem Daduchen trieb er die &mtQxal des hei-

diss. epikt III 21, 1«; vgL Philostrat vit soph, ligen Getreides ein (CIA IV 27 b), nberwaehte

II 20). Ihm allein stand das Reeht der Exegese die Normalmafie und Gewichte In Eleusis und
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bestrafte die Staatssklaven, die mit der Aufbe- 834b. 872. 953. 954. 1324. Chios CIG add. 2221b.
wahrung beauftragt warcn, wenn sie ihre Pflicht Delos IG II 814 (377 —74 v. Chr.). 823. 824 (334
versaumten (IG H 476, 47. Topffer Att. Ge- v. Chr.). Bull. hell. X 461 (364 v. Chr.). XXXIV
neal. 50). Auch bei den andern Eleusinischen 355 (307 v. Chr.). XXIX 434. XXVIII 152, 51

Festen trat er als der vornehmste Kultbeamte (286—277 v. Chr.) XIV 389f. mid XV 113f.

hervor. So fuhrt er mit dem Demarchen und (279 v. Chr.). XXIX 479, 157 (269 v. Chr.). XXVII
den Priesterinnen die Prozession an dem eleu- 64f. (250 v. Chr.). XXXIV 122. 26 (200—190
sinischen Demeterfest KaXdfiaia (IG II 471 e. v. Chr.); vgl. noch II 337f. 570. IV 183. 471. VI
Pfuhl De Athen. pompis 100. Pringsheim 6f. VIII 314, 17. IX 147. XXYTT 83, 21. CIG
a. a. O. 115f.) und sagt mit dem Keryx die Pro- 10 2266—2269. Ephesos CIG 2953b (vielleicht nach

erosia in Athen an CE^//. dgx- 1895, 97. Prings- Delos gehorig, s. Bull, hell. II 333f.). Eretria

heim a. a. O. 107ff.). Seinem Ansehen entspra- Eangabe 957. Erythrai Dittenberger Syll. 2

chen die Ehrungen, die ihm zuteil wurden. Er 210. 225. 600. Le Bas m 1541. IG XII 1, 6.

hatte im Theater des Dionysos einen Ehrensitz Euboia Leg. sacrae II i -. 89. Imbros IG XII 8,

in der ersten Reihe, drei Platze von dem Mittel- 57. Ios IG XII 5, 2A. 008. Ithaka GDI 1669.

sitz, der dem Priester des Dionysos Eleuthereus Keos (Iulis) IG XLT 5, 595. Eos CIG 3723. KosPa-
gehflrte (IG HI 271), speiste im Prytaneion und ton-Hicks 37. 383. 388. 406. Kyzikos CIG 3657.

erschien, wo er in der Offentlichkeit auftrat. immer IG XII 8, 191. 192. 194. Lykopolis CIG 4707.

an der Seite der Vornehmsten (Boll. hell. 1895, Mykonos Dittenberger Syll. 2 615. Myndos Bull.

113. 'Etpw. dex . 1895,114. Plut.Num.9). Ofters 20 hell. XII 282, 7. Odessos CIG 2056 = Athen.

erhielten Hierophanten auch eine Statue in Eleusis Mitt. X 315. Phoinii Bull. hell. X 248, I (3. Jhdt.

(Pringsheim a. a. O. 117). Vgl. aufler den v. Chr.). Priene Inschr. v. Pr. 14 (287 v. Chr.).

zitiertenWerkenC.StrubeBilderkreisausEleusis. Ptolemais CIG 5012 (3. Jhdt. n. Chr.). IG I

Rubensohn Die Mysterienheiligtiimer in Eleusis. 1151. Rhodos IG XII 8, 186. Kameiros IG XII

Phillios Eleusis, Athen 1906 u. a. [Stengel.] 1,694.701.705.731. Lindos 761. .804. Same
Hierophilos, gait friiher als erster Lehrer auf Kephallenia Inschr. v. Magn. a, M. 35. Sa-

der Entbindungskunst; M. Schmidt hat die mothrake IG XII 8, 153. Tenos IG XII 5, 878.

Stelle Hyg. fab. 274 verbessert; s. o. den Art. Teos Dittenberger Or. 309. Thasos IG XII 8,

He r o p h i 1 o s. [Gossen.] 264 (4. Jhdt. v. Chr.). Theben a. d. Mykale Inschr.

Hierophon. 1) Eponymer Priester auf Rhodos 30 v.Priene 362 (ca, 350 v. Chr.). Bevor die einzelnen

(CIG III 5516 b; vgl. BleckmannKlioXri256). /. naher besprochen werden, soil angegeben sein,

2) Hierophon, Athener, Sohn des Antimnestos, was sich im allgemeinen bestimmen laBt fiber

Strateg im J. 426/5, wurde im Winter 426 nebst *. als ordentliche Beamte. In Athen werden sie

dem Strategen Aristoteles mit einem Geschwader als aoxv bezeichnet: [Dem.] LVII1 29. Aristot.

von zwanzig Trieren an die Kfisten des Pelo- 'A&tjv. noL 54. IG II 128b, bildeten ein Kollegium,

ponnes gesandt (Thuc. Ill 105, 3). [Sundwall.] bezeichnet als owdgxovxs; IG II 128b. 834b und

'ItQoaoioL, Opferbesorger, Kultbeamte, die mit awugonoioi IG II 834b. Auch in Delos erschei-

den Priestern die Feste des betreffenden Heilig- nen sie als owdgxovxsg mit einem yga/tftaxevs

turns zu veranstalten hatten und urspriinglich auch Bull. hell. X 461f. Cber die Bestallung erfahren

die Aufsicht fiber das Gebaude, die Tempelgfiter 40 wir Naheres in Athen: dort erscheint der Aus-

und Kostbarkeiten fuhrten. Aristot. Pol. VII (VI) druck xeigoxovn$eis lG H 128b - Dem -
XXI 171

>

8, 1322b bezeichnet ihre Tatigkeit, getrennt von aige&evxe; IG II 184b, diaxXr/gtaaai IG I 35b,

der IsQOiovvri, als im/xiXeia neben vaoyvXaxsg und vgl. [Dem.] LVIII 29, xXijgovv Aristot. 'A&rjv. ixoX.

raulcu xcov Ug&v xgr\ndxoiv, vg!- 'Afhjv. noX. 30, 54. vgl. 55 und Poll. VIII 107. Phot. Lei. s. i.

und Poll. VIII 114 nennt als varigsoitiv Svofiaxa- Bekk. anecd. 256. Etym. M. s. v. In Lindos IG

TtAxonoioi xai Ugonoiol xai flo&rai, vgl. Dem. XII 1, 761 wird von algloets xCor igecov xai iego-

XXI 171. Hesych. s. iegonoioi- bupfp>toi, die als dvxav xai Usgonoi&v gesprochen. Die Amtsdauer

OpferbehOrde z. B. auf Samos genannt sind, Athen. betrug ein Jahr in Athen: i. ini ag^ovrof IG II

Mitt. X 33, iD Methymna IG XII 2, 505. 506 und 128b. 843b, auf Delos: IsgoTiotrjoavzss kni agxov-

an anderen Orten, vgl. R.E. VI 178f. und Darem- 50 to; z. B. Bull. hell. XXIX 497, 166, in Erythrai,

berg-Saglio II 694f. Als spater der Staat die wo nach dem I. datiert wird, und ahnlich in

Verwaltung der heiligen Gelder iibemahm, blieben Same und Tenos. Die Zahl der I. als ordent-

dent.nur an wenigen Orten ihre friiherenFunktionen licher Jahresbeamten ist in Athen und auf Delos

als Verwalter der Tempelgfiter, meist hatten sie der Zahl der Phylen entsprechend s. n. Auch in

nur die Obsorge fur Opfer und Feste. Wir mfissen Priene waren die Phylen durch I. Tertreten, wie

unterscheiden 1) i. als ordentliche Jahresbeamte, der Ausdrack oi 1. xwv <pvX6>v erschlieUen laBt.

2) als fur bestimmte Feste bestellte Festkommis- Ein I. begegnet uns in Chios. Erythrai, Lykopotas,

sionen, 3) als Festgesandte und 4) ah Opferbe- Odessos, Ptolemais (zugleich dgxatgvxavi; IGR

sorger einzelner Kultverbande und religiOser Ver- I 1151). auf Same und Thasos. In Alexandria

eine. Hire Tatigkeit bezeichnet Ugoneulv z. B. 60 werden I? Avxivoov I. erwahnt, auf Kos 6: Paton-

Plat. Lys. 4 und in Inschriften. Inschriftlich Hicks 370. 388, dagegen 8 ebd. 409, in Kamei-

bezeugt sind die I. fur die Zeit vom 5. Jhdt. v. Chr. ros 12: IG XII 1, 705, dagegen 6 ebd. 731. Die

bis 8. Jhdt. n. Chr. an folgenden Orten: Aleian- zwei /. aus Kyzikos werden wir als Fartgesandte

dria IG I 1050 (180 -183 n. Chr.). Athen IG anzusehen haben IG XII 8, 191. In Phoinii sind

I 1 (vor 460 v. Chr). 5. 9 (470—467 v. Chr.). die Namen von 21 f. erhalten, die vielleicht em
27b (445-481 t. Chr.). 82 (435/4 v. Chr.). 35b Kollegium bildeten Bull. helL X 252.

(421 t. Chr ). 188 (410/9 t. Chr.). 225k (422—419 Von den Funktionen der /. erfahren wir : 1) Sie

v Chr.). II 128b. 163. 1841). 584c. 633b. 741 A. hatten die Verwaltung der heiligen Gelder in
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Athen (Eleusis) im 5. Jhdt. v. Chr., vgl. IG I 32, Zahl der Phylen. 10: Aristot. a. a. O. IG I 35b.

auf Delos, wo ihre Rechnungsurkunden (Xoyo; I.) II 184b. DaB die Festkommissionen nur fur eine

zahlreich gefunden sind. und auf Tenos, IG XII 5, bestimmte Zeit bestcllt wurden, zeigt IG I 35b;

878. 2) Sie leisteten Zahlungen aus den heiligen es werden 10 t. aus den dixaotai eriost, ol^ de

Geldern (Mykonos) und aus der Staatskasse (Samo- Xaxdvtes pio&o<pogovna>v xa&dnsg ol Stxaarai ecu?

thrake IG XII 8, 153). 3) Sorgten fur Herstellung Sv imfuXojvtcu. Neben der Bestallung aus den

von Bauten im Heiligtum zu Eleusis und auf Delos. Richtern und dem Rate finden wir die Bestallung

4) Sie hatten die Sorge ffir die nofaii) in Athen aus den Prytanen einer Phyle, in deren Prytanie

IG II 953. 954, auf Delos und Euboia. 5) Be- das Fest fiel: IG LT 872 (341 v. Chr.). Wahrend

aorgten die Opfer in Athen IG I 35b. LI 184b, 10 im 5. Jhdt. v. Chr. die t. die finanzielle Ver-

auf Delos, auf Keos IG XLT 5, 595, Kos Paton- waltung und Verwertung der duagxv besafien.

Hicks 383, Mykonos, in Priene und in Teos. vgl. IG I 1 tatusvso&cov, vgl. I 32, erscheinen

6) Sie trugen Sorge fur die Bewirtung der Fest- bereits 422 v. Chr. neben ihnen die emoraxai, die

gesandten in Athen IG I 9, des Priesters und der im 4. Jhdt. die Verwaltung hatten und den /.die

Heroldeauf Kos Paton-Hicks 37. 7) Sie wiesen notigen Gelder anwiesen. Nach Ziehen 223 fallt

im Verein mit der fiovlr) den Platz fur die Auf- die Anderung in die Zeit zwischen 419 und 329 v.

stellung einer Stele im Heiligtum an auf Delos Chr. Auch dann hatten die I noch mit den heiligen

Bull. hell. IV 471, besorgten die Aufzeichnung Geldern zu tun und es erklart sich daraus, daB

und Aufstellung eines Ehrenbeschlusses im Heilig- sie zur sv&vra verpflichtet waren: IG I 27b. II

turn auf Delos z. B. CIG 2267—2269 und in 20 128b. 184b. Urn ihren Anordnungen Nachdruck

vielen anderen Fallen, in Kios, Odessos und wohl zu geben, beBaBen die i. ein Strafrecht: IG I 35 b

auch auf Thasos. Nach diesen allgemeinen Be- sind sie befugt, eine Strafe von 50 Drachmen auf-

merkungen soil noch angeffihrt weTden, was in zuerlegen, in schwereren Fallen selbst eine hohere

einzelnen Stadten fiber die f. bekannt ist. 1) Athen, em^oktj, miissen aber die Sache vor das Gencht

vgl. Ziehen Rh. Mus. LI 21 If. Dittenber- des aSX(ov bringen. IG II 163 ist die Hehe der

ger Syll. 2 496, 13. Inschriftlich erscheinen mit Strafeumme nicht erhalten. An besonderen Funk-

naherer Bezeichnung folgende /. : «. oi totv faoTv tionen auBer der Sorge ffir das Opfer und fur die

ep n6Ui IG I 1. t. oi tv xoT; Ugotf IG I 32. noimrj werden erwahnt: sie haben die Opferanteile

L'EXtvotriwvlG 15. I. ol'EXsvoivo&sy'EXevatvdde an Fleisch den Metoiken zuzuteilen IG I 35 b,

IGI27b. i. "Eksvolvi IG I 225k. t. ol xa pvoit)Qta 30 sorgen ffir tw afrXcov ivaygacprj ebd. sowie fur

legoxorfoavxs; 'EXsvotrt IG II 872. I oi xax iviav- dva^ftara IG II 834b. Ob die t. auch an den

zov IG 1 188. II 834b. i. oi dwtxovvxe; la liar- grofien Panathenaeen beteiligt waren, ist nicht

a&rjyata xa xax eviavxov IG II 163. Uoonoio; klar: vielleicht waren sie es im 5. Jhdt., wahrend

xm povXi}<; xai zov Srjftov IG 11128 b. I. oi sie im 4. Jhdt. nur mit der Beschaffung der Heka-

algt&ivTss bnb xijs povXf/g IG n 184b. i. ol iy tombe betraut waren, wie die Zusammenstellung

fiovXijg IG II 834b. Mit Recht hat Ditten- mit den fiowvai Dem. XXI 171 und Poll. VIII

berger bemerkt,- daB wir in Athen vier Arten von 114 vermuten laBt, vgl. Schoemann-Lipsius*

/. zu unterscheiden haben, und Ziehen die ein- I 466, 3. LT 486. 4. Eine andere Funktion gibt

zelnen Klasssen naher bestimmt: Vor allem die Schol. Dem. XXI 115: Ugonotov de xaXovoi rdv

bei den einzelnen Heiligtfimern bestehenden i., die 40 enoaxevovxa tovq pavzsiq, ore dvovoi, pr) nov xt

ia den zuerst genannten und in Eleusis anzuneh- xaxovgyS>ot iv xaTs dvoiai;, vgl. Lex. Dem. Patm.

:

men sind; dann die von Aristot. 'A&rjv. noX. 54, 6 oi xa fiavxev/iaxa isga &vovot; diese Angaben wer-

genannten 10 erlosten jahrlichen /- enl xa ex- den auf die von Aristot. genannten /. im xa pav-

Vvfiara, ffir die auf Befehl des Orakels darzu- xti/iaxa zu beziehen sein. Aufler den genannten

bringenden Opfer; diese i. erscheinen inschriftlich /. werden von Phot. s. v. und Etym. M. noch

nicht erwahnt. Die 3. Klasse biiden die von erwahnt i. xwv Ssfivuv deibv, vgl. Dem. XXI llo

Aristot. ebd. 7 erwahnten 10: ol xax' iviavxov und 171: ihre Zahl wird bald mit 3, baldmit

xaXoifuvoi, welche die Sorge fur die penteterischen 10 angegeben, Phot, sagt: rdv agistor slow aogi-

Opfer hatten auBer den Panathenaeen: sis d^Xov, oxoi; s. Hild bei Daremberg-Saglio U 1416. Nach

iv Bgavg&vi, rcov HoaxXsiav, 'EXevoirt (Poll VHI 50 Dem. XXL 115 war der i. iw Zeftvor Vecav

107). Bei Phot. Bekk. anecd. und im Etym. M. aioe&ek % hxdvxwv 'Adr)vaicov.

sind die Nachrichten iibeT die beiden Klassen der AuBer den stastlichen /. begegnen uns «. ge-

/. miteinander verschmolzen. Als 4. Klasse er- wisser Kultverbande: der Tetrapolis IG II 1324

scheinen die von der fiovXrj gewohnlich aus ihrer (4, je einer aus einem Demos), der Aixoneis IG II

Mitte bestellten Festkommissionen, die /. ey /5ou- 584 c, im Beschlusse einer Phratrie oder ernes yevos

Xijt, wie solche bestellt wurden ffir die Hephai- IG LI 633b. Bei dem Feste der naifo;, den

stien IG I 35 b, fur das Fest des Dionvsos IG II "Eg/iata, wurde ein /. aus der Mitte der Knaben

184b, und solche Festkommission werden auch bestellt Plat Lys. 4. Ein I. eines Maaos begegnet

die IG II 741 (334 v. Chr.) erwahnten /. bei der uns im Peiraieus IG II 611b (300 v. Chr.): der

frvola t0 'Aya&fj Tvxv und bei den 'AoxXrjnUia 60 1- Stephanos wird von den Thiasoten der Aphro-

gewesen sein. Zur Zeit des Aristoteles hatten die dite belobt, bekranzt und erhalt 20 Drachmen

ol xax huxvxor auch die Funktionen der alten aus der Vereinskasse , weil er n> aupsXyihi

eleusinischen /. ubemommen, hatten, wie aus der xije thiaias rKg'A<poodlxtit. 2) Delos, vgl. o. BilV
Anmbe der eleusiniflchen Penteteris hervorgeht, S. 2485f. Wiener Stud. X288f. Homolle BuU.

die Oberleihing, wahrend eine besondere Kommis- hell. VHI 282f. X 461' XIV 389f. XV U8f. Auf

sion in Eleusis tttig war. Die Zahl der /., bo- Delos waren die /. seit alter Zeit nut derVer-

wohl der ordenttiehen Jahresbeamten als der ein- waltung des Tempela und seiner Gdder betraut;

telnen Festkommissionen betrug, entsprechend der sur Zeit der delisclwrttiBcnen Ampbiktyonie traten
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neben sie die aus Athen gesandten 'A/upixzioves-

Nach der Auflosung dieser Amphiktyonie (320

v. Chr.) flnden wir die I. allein mit der Verwal-

tung betraut bis 166 v. Chr. Ihre Zahl betrug

vier, entsprechend den vier ionischen Phylen : sie

bildeten ein Kollegium mit einem ygap/tazevs,

erscheinen aber nicht immer alle vier gleichzeitig

tatig, sondem oft nur zwei, vgl. die Liste bei

Th. Homolle Les archives de l'intendance sacre'e

dnoozaXevzes too xov Stffiov xov KvCiktjvcov, Vgl.

Marquardt Cyzicus 126.

Aus Ehodos flnden wir in Samothrake als be-

sondeTe Gruppe der dswgol auch t. IG XII 8,

186, vgl. Dittenberger Syll.s 657, 1. In Ka-
meiros wird ein dnoozafois iegonotos ek Sa/to-

Ugaixav xal els Aijftvov xal Ai&vfieXov genannt

IG XII 1, 701.

Literatur. Stengel Kultusaltert. (Handb. V 2

a Delos 102-111. Aus den zahlreichen Xdyoi 10 3, 44. 97. 160). Busclt Handb. IV* 1, 1, 62.

hgonoi&v ersehen wir, dafi sie das Inventar des

Tempels fiihrten, Gelder einkassierten nnd auf

Grand eines Volksbeschlusses die Offentlichen Ar-

beiten vergaben und die Zahlungen leisteten. Nach
166 v. Chr. traten an ihre Stelle xadeozafievoi

tnl ttjv <pvXaxi]v i<3v iegwv jrgrifidzayv; vgl. Bull,

hell. IV 183f. 3) Mykonos. Auch dort waren die

l die Verwalter der heiligen Gelder: Ditten-
berger Syll. 2 615. 4) Euboia. Dort hatten sie

222. 246f. Hermann-Thumser 610. Schoe-
mann-Lipsius* I 466. II 423f. 427f. Gil-
bert I 249. II 201. Doermer De Graecorum
sacriiiculis, qui Ugonotoi dicuntur. E. S c h 1

1

S.Ber. Akad. Mtlnchen 1887, If. Ziehen Rh.

Mus. LI 211f.; Leg. sacrae II p. 92. E. Ca-
vaignac Le tre"sor sacre' d'Eleusis (1908) 32f.

[J. Oehler.]

Hieropolis. 1) Stadt in Phrygien, Hieioklcs

die Sorge fur die nopm*) zu Ehren des Asklepios 20 676, 9. Not episc. I 381. Ill 337. VII l^VIH
and die Namen der xaideg, die teilnahmen, in ein '"" "'"

'*
r

Verzeichnis (Xe&xcofta.) einzutragen
;

gegen die

Leg. Saumigen konnten sie eine Strafe vcrhangen

sacrae II nr. 89 (4. Jhdt. v. Chr.). 5) Auf Ios

fiihrten sie die Aufsicht iiberdie heiligen Landercien

IG XII 5, 2 A, hatten dtiXa zu geben ebd. 1008,

vgl. RE I 871. n 2064. 6) Keos (Iulis) IG
XII 5, 595 B: die /. erhielten von den zafiiai das

Geld und die Zinsen ngos zr\v imaxevijv xo>v

435. IX 345. "X 449. XHI299: vielleicht Strab.

IX 437. Ramsay Bull. hell. VI 507). Dageger.

ist Ptolem. V 2, 28 trotz Ramsay (s. u.) 664
wohl auf H. = Tarabuk kalessi zu beziehen.

Die Lage der Stadt bei den Euinen von Kotsch

Hissar ist durch einen Meilenstein aus Knyu-
dschak mit der Inschrift fj Xafinooxdxrj 'legono-

Xen&v jr6hs gesichert. Sie bildete mit Eukar-

pia, Otrus, Stektorion und Bruzos eine Pentapolis.

UooZv xai zr)v dvoiar. 7. In Kameiros auf Ehodos 30 Ramsay (s. u.) 678. Der Ort ist besonders be-

beriefen die t. die /xdozgot IG XII 1, 694. 8) Auf
Imbros waren sie tatig bei der Verwaltung des

drjoavQog IG XII 8, 57. 9) Auf Thasos erscheint

ein iegojiotos eszi zo TlgaxXeos xo ieoov (4. Jhdt.

v. Chr.) IG XII 8, 264. 10) In Theben an der

Mykale enthalt die Opferordnung folgende Be-

stimmung: nagaSovvai xotg iegonotois . . . zovs Se

iegonotovs nagaXajldvxas xd xgela x&v xovgeicov xal

za avzoi dvovoi vcfietv [ugldag xe<paXr)S6v naoi

6rjflalots xai noXizais, Soot av [nagayevwvxai . J 40

(ca. 350 v. Chr.) Inschr. v. Priene 362.

Weihungen von /. finden wir: auf Ithaka an
Athena und Hera GDI 1669, Kos Paton -Hicks
370 : des iegevs 'AnoXlwvog und 6 der /. an 'Exdzrj

Zxgaxia, 406: des fiovagzos und der 8 /. an
Asklepios und Hygieia in Phoinix: ngvxavtvoas

xai iegeis xai hgojiotoi i)eoiq jtaoi. Bull. hell. X
248, 1.

Eine besondere Erwahnung verdient der /.

kannt geworden durch die AberkiosJnschrift

(s. Bd. II S. 2393), die Ramsay dort gefunden

hat. Mfinzen aus der Kaiserseit mit IEPOIIO-
AEITQN, Head HN 565. Cat. Brit. Mus. Phry-

gia LXX 265. Imhoof-Blumer Kleinasiat.

Mfinzen 243f. In literarischen Textcn lautet der

Name Hierapolis, Ramsay Cities and Bishoprics

of Phrygia 664f. 679f. 698f. 722f. [Ruge.]

2) s. Kastabala.
3) s. Eomana.
Hierorenses b. Hyde.
Hieros ('legos sc. ftyv). 1) Zweiter Monat des

delischen Kalenders, zeitlich dem athenischen

Anthesterion entsprechend, Bull. hell. V (1881)

27. Es ist der Monat des delischen Hauptfestes

der Apollonia bezw. Delia (Nilsson Gr. Feste

145). Daher seine besondere Heiligkeit und sein

Name. [Bischoff.]

2) FlflBchen in der kleinasiatischen Aiolis,

in Erythrai, vgl. G abler Erythrai 81f., 117f. 50Plin. n. h. V 122 von der trolschen Ide(?)

Der /. wareponym: Dittenberger SylL 2 225:

oi argazr/Y^oarres ini Ugonotov . . . IG XH 1,

6: oi azgaztjyoi oi ag£avzes eni legoxoiov. Le
Bas HI 1541: dyogavofiqoas iv Ugonoiqi u. 6.

G abler 81 sieht in ihm den Priester des Hera-

kles, der fiber alien Ugtls der Stadt stand, die

Staatsopfer besorgte und die Gemeinde den Gottem
gegenftber vertrat, Burchner (o. Bd. VI S. 587)
eridart ihn als obersten Opferpriester des Staates.

tJber die I. in Priene vgL Lenschau De60C 2, 6 add. 1076, 70.

[Burchner.j

3) H., Archon in Delphoi urn 293/2 (vgl.

Pomtow Art. Delphoi o. Bd. IV S. 2618).

'Iegog Xtfi^r- Nicht seltenei Name im Cst-

lichen Teil des Mittehneergebietes.

1) Hafen an der Westktlste des Eilandes Delos,

s. o. Bd. IV S. 2464 und Plan .Mittlerer Hafen*.

2) Hafen der Stadt Karthaia auf der Insel

Keos mit einem Ortchen, IG XH 5, 544 B 2. 57.

rebus Prienensium 216, in Teos vgl. Scheffler
De rebus Teiorum 71f.

In Kyzikos finden wir I. a! xgooayogtvo/ierai

daXdootat CIG 3657 in Verbindung mit at ovrzt-

lovoat zoie x6oftove naga xjj lit)zgl rfi IlXaxtavf/.

Nftheres ftber sie ist nicht bekannt
Ana Kyiikos wurden nach Samothrake twei I.

sis Featgesandte gesehiekt: 16 XU 8, 194: I. ol

[Burchner.]

8) legos i4/*i}f(Arrian.p.P.Eur.28. Anonym.
21, FHG V 181) oder Bieron oppidum et flu-

men (Plin. VI 17). Wenn Arrian von H. bis

Sindike 300 Stadien, Plinins 67,5 Meilen rechnet,

so ist die Entfernung . das eine Mai auf den Sin-

dischen Hafen, das andere Mai auf den Vorort

Sinda der Binder becogen (rgL den Art. Got*
gippia), nnd H. lag unzweifelhaft an der ge-
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raumigen Zemesbucht. Hier hatte einige Zeit

eine griechische Kolonie Patus (Bata, Supatos)

bestanden, die, um 400 gegrundet, im 2. Jhdt.

wieder verfallen war (s. den Art. Gorgippia).

Hire genaue Stelle bezeichnet die zerstorte tur-

kische Festung unmittelbar am westlichen Eiu-

gaug der Zemesbucht, wo die weit vorspringende

Spitze Sudiuk (wohl Crunoe promunturium bei

Plin. VI 17) an der flachen Kuste eincn kleinen,

jtQodorat in einem besonderen Gesetze zusammen-

gestellt (Xen. hell. I 7, 22), das den Verbrechei

vot das Heliastengericht verwies nnd im Falle der

Verurteilung ihm das Begrabnis in heimischer

Erde versagte. Ahnlich Plat. Leg. IX 854, der

die i. gleichfalls mit den ngoSozai zusammen
behandelt, ebd. 857a. 860b. 864d. Die frtiheTe

Annahme, dafi sie vor den Areopag unter Vorsitz

des Archon KOnig gezogen werden konnten, beruht

fur antike Anforderungen vortrefflichen Natur- 10 nur auf Cic. div. I 25, 54. Dafi sie anderseits

hafen einschliefit, der einst wohl durch den jetzt

abgeschlossen dahinter liegenden Strandsee noch

tiefer ins Land einschnitt. Damals gehorte die

Zemesbucht den Kerketen und vorubergehend den

Sindern und den bosporanischen Rerrschern (s.

den Art. Kerketai). Nach dem Verfall der Ko-

lonie wanderten im 1. Jhdt. v. Chr. von Siid-

osten her, durch die Zygen aus ihren alten Sitzen

vertrieben, die Achaioi ein (s. den Art. Heni

vielfach mit den xaxovgyoi zusammen genannt

werden (Xen. mem. 12, 62; apol. 25. Isokr. XX
6), kann nicht wundernehmen , berechtigt aber

nicht zu dem Schlufi, daB die Elfmanner in ihren

Prozessen den Vorsitz fiihrten, der vielmehr nach

Analogie der ngodoola den Thesmotheten zu-

kommen wird. Auch dafi Apagoge gegen die I.

Anwendung fand, ist aus Demosth. Arg. Aristog.

I p. 767 nicht zu erschliefien. tJbrigens wurde

ochoi. Ausdrucklich sagt Plinins in der richtigen 20 sparer der Begrift der i. sehr weit ausgedehnt,

Textform : Aehaei cum oppido E), und sie haben

wohl erst den Ort H. gegriindet, der vorher nicht

J genannt wird. Der Name ist nicht griechisch,

1

,

sondern in seiner einheimischen, vom Anonymos
* mit leglov genauer transkribierten Form von dem

gleichnamigen FluB abgeleitet, an dem der Ort

lag, dem Zemes. Das breite T&lehen steigt zwi-

schen dem isolierten Ktistengebirge und dem aus

ahnlich wie bei den durch elaayyeXia (s. d.) ver-

folgbaren Verbrechen, vgl. Demosth. XXIV 120.

177. Lys. XXX 21. Isae. VIII 39. Syrian, ad

Hermog. IV 497 W., und iDSchriftlich sind von

andcrwarts dafiir 3elege vorhanden: Ditten-
berger Syll. 2 602 (Iasos, 4. Jhdt. Verletzung

einer auf den Dienst des Zeus beztlglichen In-

schriftsaule). 523 (Teos, 3. Jhdt. miflbrauchliehe

Verwendung von Geldern, die fur Kindererziehung
laufenden Hauptkamm des Kaukasus zu einer „

iedrigen Wasserscheide an; jenseits derselben 30 bestimmt sind). 513 (Dyme in Achaia, 3/2. Jhdt.

ird es von dem bei Anapa (Sinda, Gorgippia) Falschmunzerei). 680 (Syros rOm. Zeit, Vcrgehen
m
wird ._.._.. .

mttndenden Bach fortgesetzt, der Icarus (s. d.)

hieB. An der Mundung des Zemes haben nun

die Russen das aufbluhende, zukunftreiche Nowo
Rossisk angelegt, offenbar genau auf der Stelle

des alten H. Der Anonymos behauptet, daB dieses

in seiner Zeit auch Nikaxin heiBe, wozu Karl

M tiller Misakko gegenuber der Sudiukspitze

veTgleicht. Auf den italienischen Seekarten Calo-

limena.

Hierosebastos ('legooepaoros), nach dem He-

merologium Florentinum Monat der Asianer, 30-

tagig, vom 22. Februar bis 23. Marz reichend;

vgl. Ideler Handb. der Chronol. I 414. .Offen-

bar rOmischen Ursprungs', K. F. Hermann Cb.

griech. Monatsk. 63. [Bischoff.]

Hieros flnmen. Plin. n. h. V 149 nennt den H.

als GrenzfluB zwischen Bithynien und Galatien.

Die Vermutung Uegt nahe, daB mit diesem FluB

die StraBenstation Hieronpotamon zusammenhangt 50

lien

beim Fackellauf der Demeter). In 513 ist da-

bei der Ausdruck iego<pwgtTv gebraucht. Vgl.

Meier-Lipsius Att. Proz. 458. Lipsius Att.

Recht 442. Inscr. jur. gr. II 374. [Thalheim.]

Hierothesion (Jego&eoiov) liest R o h d e

Psyche2 II 343 Anm.amEndestatt desuberlieferten

legc^voiov bei Paus. IV 32, 1 to Si 6vo(w^6fievov

naga Meoorjvlam 1. e%tt fi&v &ecbv dydXuaza,

[Kiessling.l 40 in6oovs vopitovoiv "EXXr,ves. Diese Form be-

zeugt die von Puchstein auf dem Nemrud-

dagh gefundene InBchrift des Konigs Antiochos

von Kommagene (S.-Ber. Akad. Bcrl. 1883, 50ff.)

lb 13. Ill b 4. 8, die lb 21fl. eine genaue Be-

schreibung des Gebaudes gibt, H i t z i g-B 1 ii m-

ner Paus. II 1, 172. tJber die Lage des H.

macht Pausanias keine Angaben; eine Vermutung
bei B u r s i a n Geogr. II 167. [Bolte.]

Hierothysion 's. Hierothesion.
Teeo&iTTjs ist ein Titel von Kultbeamten,

(8. <L). Dann ergibt sich weiter. daB der von

Procop. de aedif. V 4 genannte Siberis, der Ost-

lich von Iuliopolis flieBt und fiber den Iustinian

eine Brficke baute, mit dem H. identisch ist,

Cramer Asia Minor I 213. Der Siberis wird

noch erwahnt in der Vita S. Theodori (nvrifieia

aywXcyixd, ed. Ioannes) c. 36. 45. 48. 121. Es
ist der hentige Aladagh Tschai, der in seiner

ganzen Ausdehnung zuerst durch v. Diest bereist

worden ist, Petermanns Mitt. Erg.-Heft 125, 60 ar[Sg]a zor ov/inageod/ievov tats dvolais

47. [Ruge.] " ' '
-

' "'

HleroMlyma s. Jerusalem.
ItgoevUas renvrfi Ofientliche Klage wegen

Tempelranbs in Athen, PolL Vm 40, d. L Ent-

wendung heiligen Eigentums von heiliger Statte

(Lipsius Ber. Sachs. Ges. 1904, 200). In dem
Gesets gegen die xoxoHqjoi waren die legooiloi

nicht einbegriffen, Ant. V 10, sondern mit den

der in Inschriften hauflg begegnet, ohne daB wir

uns von der Tatigkeit nnd den Obliegenheiten

dieser Beamten ein deutliches Bildmachen kOnnen.

Offenbar ist ihr Ansehen und ihre Stellung an

verschiedenen Orten verschieden gewesen und so

auch ihre Pfiichten. DaB sie mit den Opfern

zu tun gehabt haben, ist schon aus dem Namen
zu schliefien. In einer attischen Inschrift Bull.

helL XXV (1901) 100 heiBt es nagaXapio9ai.

e.ii-

zcXioai de txaaxa /teza zov iegoOvxov xxX. In

einer magnesischen Inschrift (Dittenberger
SylL 553, 19) scheint iWn;c sogar einfach der

Opferer, d. h. der Schl&chter zu wdeuten [Diod.

XVII 17, 6 ist der Ovxtjs der fidnis], nnd das
mdgen anch die Ugo&vxai in Andania gewesen

sein, Ton denen wir nor erfahren, daB sie an der

Proiesrion teilnehmen (Dittenberger SylL 653,



1591 Hierus Hikesios 1592

29). In Megalopolis erhalten sie von dem rantag Seitenflachen des Steines war ein Bauin darge-

eine Summe, die sie zur Besorgung von Opfern stellt. Pohl Bonn. Jahrb. LVII 83ff. Ihm Bonn,

verwcnden sollen (Dittenberger Syll. 289); Jahrb. LXXXHI 141, 245. Eoscher Lex. d.

im Heiligtum der Athena Alea in Tegea hat der gr. u. rflm. Mythol. I 3024. [Keune.]

/. das Becht, das Vieh, soweit es fehlerlos ist, Hiherap(i)ae s. Hiheraiae.

ohne dafiir eine Gebflhr zu entrichten, auf der Hikanos (Hicanus), ErzgieBer unbekannter

heiligen Trift zu weiden (Ziehen Leg. gr. sacr. Zeit, erwahnt nur von Plan. XXXIV 91 im dritten

I nr. 62 S. 190ff.). Wahrscheinlich lag es ihm alphabetischen Verzeichnis unter den Kfinstlern,

also ob, die angekauften Tiere zu unterhalten die athletas et armatos et venatores sacrifiean-

und zu masten (vgl. Plut. Kleom. 36. Stob. serm. 10 tesqm verfertigt haben. [Lippold.]

T.TTT 8. Xen. anab. IV 5. 35); dafur wird er wohl Hikesla (Ixsola von Ptolem. Ill 4, 8 genannt;

«ine EntschadiguDg erhalten haben, und der Vor- Ixeaior Eusthat Od. X 2), durfte zu den Lipa-

teil muBte grOBer sein, wenn ihm die Weide rischen Inseln gehoren; nachCluver und Serra

nichts kostete. Jedenfalls geht soviel sicher aus di Falco mit Panaria identisch. Holm Resell.

der Inschrift hervor, daB er mit der Aufsicht Siciliens im Altert. I 41. 350. [Ziegler.]

iiber das Opfervieh zu tun und ein Interesse daran, Hikesios, Hikesia (Ixeatoe , Ixeala). 1) H.:

wie anch EinfluB darauf hatte, dafi nur gute 1. Zeus heiflt als Gott der Schutzflehenden ixettj-

Tiere beschafft wurden. In Phigalia standen der mo? (Horn. Od.XUI 213nebstSchol.: ixezaiv eiton-

Priesterin der Demeter drei I. zur seite, von denen xi)s, Eustath. 1739, 18 : siemxorvnov xov Ixealov),

der jiingste ihr bei der Darbringung der vorge- 20 ixexas in Sparta (IGA add. nov. 49a), ixxaioc

schriebenen unblutigen Opfer assistierte (Paus. Aischyl. Suppl. 370), IxxrjQ (Aischyl. Suppl. 462),

Vm 42, 12), neben dem Priester des Kresphontes zumeist aber ixemog : Aischyl. Suppl. 333. 59o.

in Messene werden ihrer zwei erwahnt (CIG 1297). Sophokl. Philokt. 484. Eurip. Hekab. 345. Apoll.

In Lindos gab es ein Kollegium von funfzehn Bhod. II 215 (nebst Schol.). 1132. IV 358. 700.

jahrlich gewahlten <., an deren Spitze ein oqx*Q°- 0rPh - Argon. 108. Anth. Pal. XI 351, 8. Tryphiod.

tfvnjs stand. Sie speisten mit den verdientesten 278. Nonn. Dionys. XVIII 18. Ps.-Anstot. de

Bttrgera und angesehenen Fremden im iegodv- mundo 7 p. 401 a 23. Dio Chrysost. or. I 56 E.

-teiov (IG XII 846. 853. 859), das also dem Pryta- = XII 413 E. Cornut. 12. Clem. Alex. Protr.

neion in andern Staaten enteprach, und hatten II 37, 1. Eustath. Horn. Od. 1576, 13. Anon.

'Aqzuqo&v:*. • ' —-— -- — --..--
.

788; in Selge in Pisidien Lanckororiski Pam- schyl. Suppl. 6(17. 617). Stets gait der Grund-

phil. und Pisid. II 233 n. 2471'.). Nicht anders satz : Ixerat 8' tegoi re xai ayvol (dodonaiseh.es

wird es in Ehodos gewesen sein (IG XII 43. 67; Orakel bei Paus. VII 25, 1). Jeder Rechtsehaflene

vgl. auch Foucart Inscr. du Pelop. p. 103 aus befolgt die Mahnung: aW ixetas frlvovg /Jio?

Sparta). An einigen Orten gehorten sie offenbar cXvexev aideaoaods
|
Esiviov Ixeaiov re Auk o

zu den vomehmsten Beamten. So haben wir aus a/iq>a> ixezat xe |
xai getroi (Apoll. Rhod. II 1132).

Oreos in Euboia ein nach einem /. datiertes Dekret Denn wer das Becht der Schutzflehenden miB-

(Dittenberger Syll. 494, 5), und in Akragas (IG40achtet, den trifft der .schwere Zorn des Zeus H.'

XIV 952), Segeste (IG XIV 241), Melite (IG XIV (Aischyl. Suppl. 333. 370. 462. 596 spricht stets

951) sind sie eponym. Vgl. Schoemann-Lip- von xdxot, wie Paus. I 20, 7. ILT 17, 9. VII 25,

sius Griech. Altert. II 426. Vischer Kl. Schr. 1 stets von 'Ixeaiov MvWa). Die Homensehen

II 28ff. ZiehenLeg.gr. sacr. IS. 182. Stengel Aixat, die Tochter des Zeus (Horn. II. IX 502),

Griech. Kultusaltert.2 46. [Stengel.] erkliirt Orph. Argon. 108 speziell als TOehter

Hlerns und Asylus (iiberliefert Asillus) heiBen des Zeus H. In Athen soil Solon als die drei

nach Martial. IX 103 Zwillingsbrflder, die im Schwurgotter bestimmt haben Ixeoiov, Kadaq-

Hause eines Beiner Freunde oder GOnner viel- aiov, 'El-axeaxf>Qa (Poll. VIII 142), d. i. Zeus unter

leicht als Mnndschenken (gemino. .... Ganymede) drei verschiedenen Epikleseis, vgl. Schoemann

dienten nnd deren Schonheit der Dichter bewun- 50 Griech. Altert. II* 145. 276. Den Kult des Zeus

dert. Die auffaUende ttbereinstimmung der Na- H. bekunden Weihungen in Delos (Bull. hell. Ill

men mit denen zweier Sklaven des Gardepra- 472) und Kos (Bull. hell. V 224 = Paton-Hicks

fektec unter Traian, Ti. Claudius Livianus (CIL Inscr. of Cos 149) sowie die Felsinschnlten Ixe-

VI 280 = 30728) , der ungefahr auch derselben aiog auf Thera beim Gymnasion (IG XII 3, 402

Zeit angehort, legen die Vermntung nahe. daB —405). Vgl. auch die Inschrift von Netteia auf

in beiden Fallen von demselben Paar die Rede Ehodos, IG XH 1, 891, 2.

ist. DieBedenken dagegen sucht HiilsenBerl. 2. Aaiftaiv Ixeaiog. Wide Lakon. Kulte

philol. Wochenschr. 1889, 683f. zu zerstrcuen. 17 meint, H. sei ,ein den Hellenen gememsamer

[Stein.] rachender Daimon gewesen, dessen fir/vifia be-

Hiheraiae oder Hiherapfijae, ortlicher ger- 60 sonders gegen Frevler einer heiHgen Statte such

manischer Beiname der Matronae in einer In- offenbarte'. Allein der Begriff ,Zeus H. ist so

schrift, welche zu einem frankischen Grab am fest begrtadet, daB auch ftr diejenigen Autoren,

Schiefelsberg in der Gemeinde Enzen (Kreis Ens- die einfach von H. sprechen (z. B. Pans. I <i0,

kirchen) Verwendung gefonden hatte, CIL XLU 7. HI 17, 9. VH 25, 1. Luban. pise. 3), an-

7900 (jetzt im Museum zu Bonn): MatroniM zunehmen ist, daB sie an Zeus H. denken. JNur

HiherapU (der drittletite Buchrtabe des Bei- in der aus Phrygien stammenden Ingehnft einer

namens ist nach Zangemeister eher P als I) Astragalomanteia (s. o. Bd. II S. 1793): Bull.

M. Antomu* Hilario v. t. I. m; auf den beiden hell. II 497ff. = Papers of the American school
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of class, stud, at Athens II 79ff. steht neben (Trigla gurnardus), Scharfz&hner (Pagellus centro-

Zeus Soter (nr. VIII), Zeus Xenios (XI), Zeus dontus) und Goldbrasse (Chrysophrys aurata) im

Keraunios (XV), Zeus Ktesios (XLX) ein Aaiftwv ganzen also 26 eBbare Meertiere Ferner hatte

Mtr*roe (IV) und ein Aaiftvv Ixeaw (XVI). H. die Levkoie und Myrrhe erwahnt^Athen._XV

3 Apollon H. auf Miinzen von Ephesos aus 681c. 689c), dann auch (Plin. n. h. XX 35) flber

der Kaiserzeit, Head HN2 577, abgeb. Journ. die Eapunzel (Slum sisarum) gesprochen. AuBer-

hell Stud X 44 (Head). Catal. of gr. coins dem erwahnt Phnras, der inn libngens AXV11

Brit Mus Ionia Taf XIII 10 31 won parvae auetoritatis medteum nennt, noch

4. Themis ixeala: Aischyl. Suppl. 346. XII 40 ein Mittel gegen Zahn-, Seiten- und

[Jessen.] 10 Lendenschmerzen, das aus den Wurzelknollen des

8") H. aus Chios, nahm in der peloponnesischen eBbaren Zypergrases (Cyperus esculentus) und den

Flotte an der Schlacht bei Aigospotamoi teil als Frflchten des gemeinen WeiBdorns .(Crataegus

einer der Befehlshaber der Schiffe von Chios ; seine oxyacantha) besteht (dasselbe auch bei Diosc.m
Statue stand in der Gruppe in Delphoi (Paus. X 19). tJber die Zubereitung yon Wein s Plin n.

9, 9f.; vgl. Bull. hell. XXI 285ff.). [Sundwall.l h. XIV 130 und Diosc. V 43. Em Allerwelte-

3) H aus Milet, zweites Mitglied (nicht der mittel von ihm, eine Art Thenak, kurz r) Ixeaiov

Fiihrer) einer aus zwei Mitgliedern bestehenden genannt. erwahnt Galen after m Exzerpten ana

milesischen Gesandtschaft, die im J. 169 v. Chr. Heras (XIH 780. 787) Andromachos (809) Hera-

zuiallig in Alexandrien anwesend war - der Ge- kleides von Tarent (811) und anderen (814); aus-

sandtschaftszweck wird uns nicht angegeben -, 20 geschrieben Paul. Aeg. HI 64. VH 17 ;
lertull. de

als Antiochos Epiphanes gegen die Stadt vor- anima 25 nennt H. et naturae et arte praevartea.

ruckte. Er gehort dann mit anderen, gerade in torem. Der H. bei Clem. Alex, protr. a *, 1 hat mit

Affvpten befindlichen griechischen Gesandten und dem Arzte nichts zu tun (s. o. S. 1592). [Gossen.j

denptolemaischen Unterhandlern der groBen Ge- Hiketas (Ixhas). 1) EpMesis des Zeus in

sandtechaft an, welche Ptolemaios VI. Philometor Sparta, IGA add. nova 49 a. Wide Lakon. Kulte

an Epiphanes sandte, um mit diesem unter Ver- 16f. 372. Vgl. Hikesios Nr. 1. [Jessen.]

mittlung der den Ptolemaiern zugeneigten griechi- 2) Hiketas, vornehmer hyrakusaner (Pint,

schen Gesandten iiber den Frieden zu unterhandeln. Timol. 1), Freund Dions, nahm nach dessen Ox-

Polyb XXVIII 19, 5. 20, 3f. [Walter Otto.] mordung seine Frau Arete und seine Schwester

4) Verfasser einer Schrift neoi pvoxyQlwv nach 30 Aristomache freundlich auf, als sie aus dem

Clem Alex Protr. c. 5 (I p. 49, 10 Staeh.), der Gefangnis entlassen wurden. Spater jedoch soil

uns auch das einzige Fragment aus ihr SxvStiv er sie auf Betreiben der Feinde Dions zu Scbff

oh oi Savoo/tdtai . . . axivaxtjv ae/Sovatv erhalten nach dem Peloponnes geschickt und der Be-

hat Eine unsichere Vermntung iiber seine Lebens- satzung befohlen haben, die beiden Frauen mit

zeit bei C. M tiller FHG IT 429. [Kern.] dem nachgeborenen Sohne Dions zu ermorden,

5) Hikesios, beriihmter Arzt aus der Schule was auch geschah (Hut Diod. 5i3; Jm<>L 33 -

erfreuen durfte und lange besUnden hat (Diog. » erwerben Als daher ^jl«d^
Laert. V 6); der Name H. auch auf einer Miinze mals der Stadt Syrakus bemachtigte nahmen

Mionnet
;

ilI nr. 1049. Sein Werk »e l MVS,

die Jornehmoi «i H. ihre Zuflucht, dessen

das die Diat der Gesunden sowohl wie der Kranken Maeht ihnen Erfolg zu versprechen schien (Plut

behandelte, umfaflte wohl 2 Bticher; daB er da- Timol. 1). Tatsachhch ruckte auch H. ge^en

neben noch de conditura vini geschrieben haben Syrakus heran, aching sein Lager am OJympieion

soil - wie man aus dem Verzeichnis der Quellen- auf und begun die EmschlieBung der Stadt

schrifteteller zu Plin. XIV gewflhnlich schlieBt (Diod XVI 68, 1), als plotzlich die Nachricht

—, halte ich fur falsch. Da sich Ausftthrungen von den gewaltigen Vorbereitungen der Kar-

flber den Wein auch in seinem Werke *ee i vXr,s 50 thager anlangte und die Syrakusier bewog, ein

finden, braucht jenes nicht der Titel eines be- Hilfsgesuch nach Korinth zu richten dem sich

sonderen Buches zu sein. Die noch erhaltenen auch H. anschloB (Plut. Timol 2 Diod. XVI

Fragmente stammen fast ausschlieBlich aus Atho- 65, 1; wahrscheinlich Ende 346 oder Fruhjahr

naios (s. dessen Index), der sie von Dorion, und 345). Allein die Ankunft des gewaltigen kar-

aus Plinius, der sie von Sextius Niger entlehnt, thagischen Heeres und seme ersten lirfolge unter

Wellmann Herm. XXIV 568. H. selber schOpft Hanno (Diod. XVI 67, 2ff.) zwangen H., sich

wieder aus Diphilos, Wellmann Jahrb. f. Philol. mit der Dbennacht zu verstandigen, worauf er

CXXXVn 364ff. .Fischkost fur die Kranken' ist von seiner veranderten Stellungnahme in Korinth

die Mahnung des H., die wir den bei Athenaios Mitteilung machte, was man ihm dort gewaltig

erhaltenen Fragmenten entnehmen kOnnen , in 60 ubelnahm und als Verrat aoslegte (Plut. Tim. 7).

denen auBer vier Molluskenarten folgende Fische Inzwischen hatte er sich genotigt gesehen, aus

erwahnt werden: Bonito (Thynnus pelamys), die Mangel an Lebensmitteln die Belagerung von

nicht n&her zu bestimmenden axaffvar, avWas, Syrakus aufzuheben. Auf dem Ruckmarsch nach

noXvxyXos, awafek, ovrUcav, (paye°i< «wei Bar- Leontinoi ward er von Dionys H. angegriSeiv

dellenarten, Zunge (8olea vulgaris), der kleinge- aber es gelang ihm, diesen v511ig zu schlagen

fleckte Katzenhai (ScylUum catulus), Goldmakrele und mit nberraschendem Naehstofi ganz Syrakus

(Coryphaena hippums), Tier Leuciscusarten, See- bis auf die Insel zu erobern (Diod. XVI 68, 1—

&

papagei (Scarus cretensis), Thun, AaL Knurrhahn zum J. 845, kurzer Plut. Tim. 9).
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In diesem Augenblick (Diod. XVI 68, 4) er- mos c. 32 deutet auf eine ergebnislose Unter-
schien Timoleons Expedition vor Bhegion, und nehmung der Korinther gegen Leontinoi. Erst
nun kam es fiir H. daiauf an, sich zwischen den zwei Jahre spater als neue Heeresmassen der

beiden machtigen Gegnern zu behaupten. Ei Karthager auf Sizilien landeten (340 nach Diod.
versuchte einen gegen den andern auszuspielen XVI 77, 5), schlossen die Gegner Frieden, wobei
und wandte sich zunachst an die Karthager mit H. seine Soldnertruppen Timoleon iiberliefi, ge-

der Aufforderung, Timoleons Landung mit Auf- treu seiner alten Foiitik, die auf gegenseitige

bietung aller Krafte zu verhindern (Plut. Tim. Schwachung beider Gegner hinauslief. Abermals
9). Allein dies mifilang infolge der Unachtsam- wechselte er dann die Stellung, als Timoleon
keit des karthagiscb.cn Admirals, und nun ward 10 durch seinen glanzenden Sieg am Krimisos (399)

H. auf die Seite der Karthager gedrangt; doch das tlbergewicht erhalten hatte, trat mit dem
ist es zweifelhaft, ob er schon damals die Ear- neuen Feldherrn der Karthager Geskon in Ver-

thager nach Syrakus rief (Tim. 11 vgl. mit bindung ucd errang zusammen mit Mamerkos
17). Vielmehr versuchte er zunachst selbstandig, von Gatane mehrere kleine Erfolge fiber Timo-

Adranon auf seine Seite zu bringen, und langte leons Truppen (Plut. Tim. 30). Allein nach

auch rechtzeitig dort an, ward aber unter den einem weiteren erfolgreichen Beutezug ins Syra-

Mauern der Stadt von Timoleon iiberfallen und kusische ward er beim Biickzug nach Leontinoi

mit betrachtlichen Verlusten geschlagen. Dieser von Timoleon am Damyrias angegriffen und ge-

verfolgte ihn sofort nach Syrakus, eroberte einen schlagen (Plut. Tim. 31). Bald darauf geriet

Teil der Stadt, wahTscheinlich die Partien am 20 er samt seinem Sohne und seinem Reiterober-

groBen Hafen (Diod. XVI 68, 9—11, unter dem sten Euthymos durch den Verrat seiner eigenen

J. 345; ausfiihrlicher Plut. Tim. 12 mit fiber- Soldaten in die Hiinde Timoleons, der alle drei

einstimmenden Verlustzahlen) und bemachtigte hinrichten licB (Plut. Tim. 32, nach Diod. XVI
sich kurze Zeit darauf infolge der Kapitulation 82, 4 unmittelbar nach dem Frieden mit den

Dionys II. auch der Burg. (Plut. Tim. 13 vgl. Karthagern 339). Seine Frau und seine Tochter

mit 16, 1, woraus hervorgeht, daB alle diese teilten sein Schicksal, was Timoleon nicht ver-

Vorgange noch ins J. 345 fallen. Diodoros er- hinderte (Plut. Tim. c. 33).

zahlt die Kapitulation erst unter 343, vgl. XVI Q u e 1 1 e n. Diod. XVI 67, 1—82, 4 und
70, 1 zur Erklarung der Verschiedenheit, Be- Plut. Tim. 1—S3, dazu einzelne Bemerkungen
loch Gr. Gesch. II 581, 2). Nachdem ein Mord-30in Dion. 58. Diodor erzahlt die Tatsachen kurz

versuch auf Timoleon fehlgeschlagen war (Plut. und richtig, scheint aber infolge eines Quellen-

Tim. 16), blieb H. jetzt nichts iibrig, als sich wechseis einige chronologische Verschiebungen

den Karthagern vSllig in die Arme zu werfen begangen zu haben; Plutarch ist viel ansflihr-

(Plut. Tim. 17); mit ihrem Feldherrn Mago licher, gibt aber eine durchaus tendenziSs ge-

zusammen belagerte er nun Timoleons Leute farbte Darstellung, insofern H. von vornherein

auf der Burg, deren Verproviantierung von Ka- als das bose Prinzip und die Seele des Wider-

tanc aus vor sich ging. Ein Versuch, den Mago standcs gegen Timoleon erscheint. Es ist die-

tind H. auf Katane machten, mifigliickte vBllig selbe Mache, wie im Dion, wo Herakleidas in

und hatte den Verlust der Achradina zur Folge, derselben Rolle erscheint (s. d.), und sie geht

<lie in ihrer Abwcsenheit von der korinthischen 40 zweifellos auf Timaios zuriick. In Wirklichkeit

Burgbesatzung uberrumpelt ward (Plut. Tim. betrieben beide Manner eine rein sizilische Poli-

c. 19). Als dann kurz nachher Timoleon mit Ver- tik, die jede Einmischung sei es von Karthago,

Btarkungen aus Korinth, die er an sich gezogen sei es vom Mutterland in Angelegenheiten Sizi-

hatte (Plut. Tim. 19. Diod. XVI 60, 5), gegen liens fcrnhalten wollte, allein zwischen zwei

Syrakus heranriickte, glaubte der karthagische fibermachtigen Parteien stehend sahen sie sich

Feldherr, der offenbar ein Einverstandnis zwi- genotigt, bald mit dieser, bald mit jener zu

schen Timoleon und H. argwiihnte, sich verraten paktieren, was naturgemaB ihnen den Vorwurf

und zog mit dem gesamten Heere nach Afrika verraterischer Gesinnung zuzog. Neuere Dar-

ab (Diod. XVI 69, 5, ausfiihrlicher Plut. Tim. stellungen: Holm Gesch. Siziliens II 191. 213.

20). So im Stich gelassen versuchte H. die Be- 50 39Sff. Freeman Hist, of Sic. IV 290—334.

lagerung fortzusetzen, ward aber von Timoleon B e 1 o c h Griech. Gesch. II 580—585.

geschlagen und zum Riickzug auf Leontinoi ge- 8) Hiketas der jiingere, vielleicht ein \er-

zwungen (Plut. Tim. 21. Diod. XVI 69, 6). Im wandter des Vorigen aus einer Seitenlinie, war

folgenden J. 342 (nach Diod. XVI 72, 2) ward fiinfzig Jahre spater eine Zeit lang Beherrscher

er von Timoleon in Leontinoi selber angegriffen, von Syrakus. Als in den auf den Tod des Aga-

vermochte sich indes zu halten und sogar einen thokles (289) folgenden Wirren Menon von

Gegeneinfall in das syrakusische Gebiet zu machen, Egesta sich des Heeres bemachtigt hatte und

ohne daB deshalb mit Diod. ebd. § 4 an eine gegen Syrakus Krieg fuhrte (Diod. XXI 16, 6),

regelrechte Belagerung der groBen Stadt zu ward H. zum Feldherrn gewahlt und kampfte

denken ist. Plutarch (Tim. c. 24) allerdings be- 60 zunachst mit Erfolg, sah sich aber dann der ver-

hauptet, er sei von Timoleon gezwungen worden, einigten Macht Menons und der Karthager

das Karthagerbundnis aufzugeben, seine Burg gegenfiber zu einem uneunstigen Frieden ee-

niederzureiBen und als Privatmann in Leonti- notigt (Diod. XXI 18, Iff.). Die Anhanger Me-

noi zu lcben. AUein dag ist falsch (Freeman nons und die italischen SSldner mufiten in die

Hist, of Sic. IV 51 Iff. Beloch Griech. Gesch. Stadt aufgenommen werden, was bald zu sehwe-

II 581, 2); denn in c. 30 erscheint er durchaus len Verwicklungen mit den Sdldnern fuhrte.

wieder in seiner alten Stellung als Tyrann von Doch lieBen sich diese endlieh bewegen abzu-

Leontinoi und auch die Erzahlung von Euthy- Ziehen, worauf sie Messene fiberflelen and dort

!&»/ tuKetes jtuiaranus ii>ye

den Raubstaat der Mamertiner begriindeten.

Wahrend dieser Wirren muB sich H. im Besitz

der Herrschaft gehalten haben, kurze Zeit dar-

auf linden wir ihn im Kriege mit Phintias,

dem Tyrannen von Akragas, den er am Hyblaion
besiegte. Als er aber dann bald nachher auch

die Karthager angriff , ward er am Terias geschla-

gen (Diod. XXII 2, 1) und offenbar unmittelbar

darauf nach neunjahriger Herrschaft von Thoi

hin (Dionys. Areop. Epist. 8 § 6, P. G. HI
604, mit Maximi scholia, P. G. IV 420). Auch
in dem Isiskult gab es einen Hilarientag am
3. November (Philocalus, OIL I 2 p. 334). Aber
in Rom wurden besonders mit diesem Namen
die H. der Magna mater bezeichnet, die am 25.

Marz begangen wurden (GIL l 2 p. 313). In

Kleinasien (z. B. in Hierapolis, Damascius Vit.

Isid. bei Phot. bibl. 345 a Bekker) wie in Rom
non und Sosistratos gestiirzt, die Pyrrhos her- 10 waren sie eines der Hauptfeste des Jahres (Hist.

beiriefen und ihm die Stadt iibergaben (Diod,

XXII 7. 2—3). Pyrrhos Ankunft in Sizilien er-

folgle im Hochsommer 278 (Beloch Griech.

Gesch. Ill 1, 570; vgl. Diod. XXII 8, 1), die

Herrschaft der H. fafit also in die Jahre 287
bis 278. Konig war er nicht, wie seine Mtinzen

mit Svoaxoolaw inl Ixexa beweisen; Holm
Gesch. Siz. II. Head HN 160, vgl. Beloch
a. a. O. (278 III 684—686. HI. 1, 571, 1).

[Lenschau.]

4) Hiketas (India;) aus Syrakus, ein Pythago-

leer, der nach Boeckhs wahrscheinlicher Ver-

mutung (Kl. Schriften III 272) Lehrer des Ek-
phantos und jiinger als Philolaos war (Zeller
I* 422, 2), soil zuerst die Lehre von der Kreis-

bewegung der Erde aufgestellt haben, was andere

von Philolaos behaupteten (Diog. Laert. VIH 85).

Wie Cicero Ac. pr. II 123 berichtet, hatte Theo-

phrast ihm die Ansicht beigelegt, die Erde drehe

aug. Alex. Sever. 37, 6 ; Aurel. 1). Mit Kranzen
geschmuckt (Sallust. pbil. de diis 4) versam-

melten sich Gaste zu frohlichon Mahlen, und
es fand eine grofie Prozession statt, wo neben

feierlichen Speertragern (al%fw<p6ooi, hastiferi,

vgl. Hepding a. a. O.) auch lustige Masken er-

schienen, die allerlei Spasse spielten (Herodian.

1 10, 5). Der religiose Hintergrund dieses antiken

Karnevals war nicht nur ein altes Frflhlingsfest,

20 das nach der Nachtgleiche, quo primum tempore

Sol diem longiorem nocte protendit, die Wieder-

belebung der Natur ankiindigte oder hervorrief

(Macrob. Sat. I 21, 11. Iulian. or. V 168 D.

169D. 175 A: vgl. Frazer Adonis, Attis, Osiris

1907), sondern die H. standen auch in der eng-

sten Verbindung mit dem Attismythos. Der Gott,

dessen Tod man beweint hatte (s. Attis o. Bd. TL

S. 2250), war an diesem Tage auferstanden, was

als ein Versprechen einer gliicklichen Unsterb-

sich mit der groBten Schnelligkeit urn ihre Achse, 30 lichkeit fur seine Mysten betrachtet wurde (Da-

wahrend das Himmelsgewolbe mit Sonne, Mond : n . s-— >ui_. _i„ xt "a.»~. ..,

und Sternen unbewegt blieben, eine Anschauung,

die der des Ekphantos und des Pontikers fiera-

kleides (Aetios III 13, 2 [Doxogr. 3781) entspricht,

aber mit der von Philolaos und anderen alteren

Pythagoreern vertretenen Annahme einer Gegen-

erde neben der Erde sich nicht vertragt; diese

schreibt daher Astios III 9, 2 (Doxogr. 376) ihm
offenbar mit Unrecht zu (Zeller a. a. O.). Vgl.

Diels Vorsokr. c. 37. [E. Wellmann.]
HiketeB, Lieblingsname auf drei strengrot-

tlgurigen Vasen.

1. Schale aus Orvieto (Aufenthalt unbekamrt).

HtneTfigJ xaXog. Abg. Klein Lieblingsinschr.

2

94 Fig. 24, Euphronios 100, s. S. 99f. Vgl.

Klein Lieblingsinschr. 2 94 nr. 1.

2. Einhenkliger Napf in der Sammlung Sar-

torio zu Triest. xakoq Hixexes. Vgl. Arch. Anz.

1853, 402 nr. 14. Arch.-epigr. Mitt, aus Osterreich

1878, 125 nr. 68. Klein nr. 2.

3. Napf (Aufenthalt unbekannt). xalo; Hixs-

r*f. Abg. Klein Lieblingsinschr. 2 95 Fig. 25.

Klein nr. 3.

Die ps.-panathenaische Preisamphora aus Et-

Turien im Louvre F 283, abg. Pottier Vases
antiques du Louvre Tat 82. ist wohl aus Kleins
Liste nr. 4 zu atreichen. Vgl. darflber Pottier
Vases antiques II 123; Catalogue III 794f.

Literatur: Klein Lieblingsinschr. 2 94f.

Wernicke Lieblingsnamen 68. [Leonard.]

HIkete8i08 s. Hikesios Nr. 1.

HllarU. 'Roqul war der Name verschiedener

in der griechischen Welt (z. B. in Kreta) ge-

feierten Feste, welche auch bei glucklichen Er-

eignissen, wie der Thronbesteigung eines Prinzen,

omziell befohlen wurden: Niemand dorfte an
diesen Tagen Trauerkleider tragen und nach ver-

aehiedenen Dankopfern gaben rich alle der Freude

mascius a. a. O. : Srag l5r)Xov rr/v If "AtSov ye-

yowTav T\fiiv acorrjoiav). Marquardt-Wissowa
St.-V. HI 2 372. Hepding Attis 1908, 167ff.

197. 215. [Cumont.]

Hllariana basilica der dendrophori matris

deum magnae Ideae et Attis, benannt nach ihrem

Grilnder M'. Poblicius Hilarus (Inschrift des 2.

Jhdts. n. Chr.; CIL VI 30973. Vgl. Gatti Not.

degli scavi 1889, 398 und Hfilsen Rom. Mitt.

40 VT 1891, 109f), lag im Bereiche der ehemaligen

Villa Casali (jetzt MUitarhospital) am Caelius nord-

lich von S. Stefano Rotondo. Die Reste einer

Treppenanlage und des Vorraumes mit Mosaik lmd
Inschrift intrantibus hie deos propitios et basi-

licae HUarianae (vgl. C. L. Visconti Bull. com.

1890 Tav. I. n) fanden sich 1889. Vgl. auch

Not. degli scavi 1890, 79. 113 und Bull. com.

1889, 483. 1890, 18ff. 78. [Gall]

Hilarianns. 1) Procurator der Provinz Africa,

50 verwaltete nach dem Tode des Proconsuls Minu-

cius Timinianus (im griechischen Text Minucius

Oppianus), der im Amte starb, stellvertretend die

Provinz, Passio SS. Perpetuae et Felicitatis c. 6.

18 (Ruinart Acta martyrum ed. 1689 und 1731

kennt nur die lateinische Fassung; 1890 wurde

der griechische Text entdeckt [vgl. Auall. Bol-

land. X 1891, 67-69. XI 1892, lOOf. 369-373]
und samt dem lateinischen zuerst herausgegeben

von Harris und Gifford London 1890; dann
60 von Robinson in den Texts and Studitc I 2,

1891; von Pio Franchi de' Cavalieri Rom.
Quartalschrift V. Suppl., 1896; von O. v. Geb-
hardt Ausgew&hlte Martyrerakten, Berlin 1902,

60—95; von alien Herausgebern wird — nach
vereinzelten Gegenversuchen — die Prioritat und
somit der groBere Wert des lateinischen Wort-
lautes erwiesen). Auch Tertull. ad Scapulam 3
(ed. Oehler I 543) nennt H. als praeset. Durch
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die Nennung des Geta Caeear in der Passio (c. 7.

16) ergibt sich fur H.s Verwaltung die Zeit zwi-

schen 199 und 209. Wenn man mit Harnack
Die Chronologie der altchristl. Literatur II 2,

259f. 321—324 und den Friiheren annehmen will,

dafi das Martyrium der genannten Heiligen znr
Zeit der allgemeinen Severischen Christenverfol-

gung war, dann liefie sich als genaueres Datum
der 7. Marz (so in dem abgekurzten lateinischen

ein Neuplatoniker nach Art des Maximus, dessen
Schicksal er auch teilte, indem er unter Valens
hingerichtet wurde. Das Nahere fiber ihn a. a,

0. und Ammian. Marc. XXIX 1, 28ff. 35. 38.
XXXI 14, 8.

2) Aus Antiocheia in Syrien, Neuplatoniker
des 5. Jhdts. fiber ihn Damaskios (vit. Isid.) bei
Suid. s. v. und bei Phot. cod. 242 p. 351 a 9-12
§ 264—266 Westerm. (daB auch § 264 ihn be-

Text am SchluB, im langeren vorn, doch nur inlOtrifft, macht wahrscheinlich J. B. Asmus Bvz
„:„«- TT-. 1 T>„V: . . rt in 1- : r7-L_-T___ vttttt ri nnr*-. j/.n . . , ,.<—einer Hs., vgl. Robinson a. a. 0. 17; ferner im
Chronogr. von 354, Moinmsen Chron. min. I

p. 71, und in dem syrischen Martyrolog, Lietz-
mann Die drei altesten Martyrologien, 10; aller-

dings stimmt dazu nicht, dafi dieser Tag als

natale Oetae bezeichnet ist, c. 7. 16; die Daten
an der Spitze des griechischen Testes sind vol-

lends unrichtig) 202 oder 203 gewinnen (die Cber-
schriften des griechischen und des verkfirzten

Ztschr. XVm [1909] 463; vgl. auch ebd. XIX
]1910] 275). H. ffihrte in seiner Jugend ein
ausschweifendes Leben und war alsdann bis in

seine reiferen Jahre durch politische PflHiten
gegen seine Vaterstadt, in deren Buleuterirn er
den ersten Rang behauptete, so inAnspruch ge-
nommen, daB ihm trotz guter Beanlagung und
wissenscliaftlichen Strebens und trotz einer reichen
Bibliothek zur Beschaftigung mit der Philosophic-

lateinischen Textes setzen das Martyrium falsch- 20 keine Zeit blieb. Eine Wendung brachte der
lich in die Zeit der Valerianischen Christenver-
folgung). Vgl. Pallu deLessert Fastes des
prov. Afric. I 238f. Hirschfeld Kais. Verw.2
387f., 4. 490. [Stein.]

2) Mecilius Hilarianus (CIL VI 32110. VIII
1179.12524. Mommsen Chron. min. 168. Cod.
Theod. VI 4, 3. 4. IX 19, 1. XII 1, 3. Larsow
Die Festbr. d. h. Athan. 77). Corrector Luca-
niae et Brittiorum. An ihn in diesem Aint ge-

Ehebruch seiner Fran mit dem Rhetor Moschos.
H. trat Frau und Besitz dem Ehebrecher ab.
Damit war gesetzlich gegeben, daB dieser als

Ratsherr an seine Stelle zu treten hatte. Die so-

gewonnene Unabhangigkeit — Kinder waren aus
der Ehe nicht vorhanden — beniitzte H., um in
Karien und Lydien Philosophic zu studieren. Eine
Einladung nach dem karischen Aphrodisias, wo
mflglicherweise zu dieser Zeit Asklepiodotos lehrte

richtet am 30. Januar 316 Cod. Theod. IX 19, 30 (vgl. Suid. s.'AaxXrjmoSozoe; dati es sich hier um
1. XH 1, 3. Proconsul Africae (CIL VIII 1179.

12524), an ihn gerichtet am 9. Juli 324 Cod.
Theod. XII 1, 9. Consul ordinarius 332. Prae-

fectus urbis Romae vom 13. Jan. 338—13. Juli

329 (Mommsen Chron. min. I 68. Cod. Theod.
VI 4, 3. 4). Am 17. August 341 ist ein Ge-
setz (Cod. Theod. XII 1, 32) an ihn gerichtet,

das keinen Amtstitel nennt; doch nach dem In-

halte desselben scheint er Praefectus praetorio

das karische Aphrodisias handelt, zeigt Damaskios
bei Phot. p. 343 b 34ff. § 117. p. 345 b 9ff. § 140;
die Umgebung von § 264 {ovS elg 'AygoSiotdda
/leiexcoQtjas nagaxXt/Tog] —266 bezieht Asmus
Byz. Ztschr. XVIII [1909] 462f. auf Asklepiodo-
tos) lchnte er ab. Der Plan, auch Proklos in
Athen zu horen, wurde vereitelt. Proklos ver-
nahm, daB er mit seinen Maitressen und dem
sonstigen ZubehOr seines schwelgerischen Lebens

gewesen zu sein. Als Praefectus praetorio, wahr- 40 in Athen eingezogen war, und wies ihn ab, wor-
:x i _.-_j ._ j , i

anf g Athen wieder verliefi. Von philosophic
schen Schriften des H. ist nichts fiberliefert. Seine
Identitat mit dem Antiochener H., von dem Pro-
klos Hypotyp. 76, 23 Manit eine astronomische
Sehrift kennt, ist mOglich. (Praechter.]

Hilarius. 1) Freigelassener des Kaisers Vitel-
lius, denunzierte den Cluvius Rufus als dessen an-
geblichen Gegner undThronwerber; dochvermochte
sich Cluvius Rufus von diesem Verdachte so gut

scheinlich zum zweitenmal, wird er dann am 14
Marz 354 erwahnt (Cod. Theod. VI 4, 7).

3) Caelius Hilarianus, heidnischer Senator,

der zahlreiche Priestertumer bekleidete, weihte
im J. 377 in Rom einen Altar (CIL VI 500).

Wahrscheinlich derselbe erwahnt Symmach. rel.

48, 3.

4) Decimius Hilarianus Hesperius s. Hespe-
rius.

5) Magister officiorum und Patricius am Hofe 50 zu reinigen, daB Vitellius aus eigenem Antrieb den
des Kaisers Leo; an ihn am 27. Marz 470 ge-

richtet Cod. lust. I 23, 6 : vgl. XII 7, 2. 19, 10.

25, 4. 40, 11. 59, 9. [Seeck.]

6) s. Q. Iulius Hilarianus.

Hilario, ein Freigelassener des Kaisers Augu-
stus, schrieb einen Teil von dessen Testament
nieder, Suet. Aug. 101', 1. [Stein.]

Hilarios. 1) Aus Phrygien unter Iovian und
Valens, von Zosimos IV 15 zu den bit cpiXoooyiq

H. bestrafte, Tac. hist. II 65 (im J. 69 n. Chr.)-

[Stein.]

2) Phryger, Philosoph (Zosim. IV 15, 1. Suid.
s. IXagiog), hatte in einem kaiserlichen Officium
gedient (Ammian. XXIX 1, 7). Darnach konnte
er identisch mit dem Notar H. sein, der am 5.

Januar 356, von Kaiser Constantius gesandt, nach
Alexandria kam und dort die Fluent des Atha-
nasius bewirkte (Larsow Die Festbriefe des heil.

yvcogtfioi und «j axgov naufcias iXrjXv&oxeg ge- 60 Athanasius 35. Athan. apol. ad Const. 24 ; hist.
rechnet, nach Suid. s. v. (seit Valesius auf Euna-
pios zurfickgeffihrt) xaza ncudeiav ov yva>f>ipos.

DaB er nach Ammian. Marc. XXIX 1, 7 in der
Palastwache diente, spricht, wie schon Boisso-
nade Ausg. d. Eunapios 504 bemerkt, far Suidas.
Jeden&lls war er mehr Theurg und Wahrsager
als wissenschaftlicher Philosoph und, wenn er
uberhaupt unter die Philosophen ru rechnen ist,

Ar. ad mon. 48. 81 = Migne G. 25, 625. 752.
793. Sozom. IV 9, 9). Spater befragte er in
Antiochia ein Orakel fiber die Nachfolge des Kai-
sers Valens und rief dadurch einen MassenprozeB
hervor, bei dem er selbst hingerichtet wurde
(Ammian. XXEC 1, 7. 28—33. 35. 38. TxTT u
8. Zosim. IV 15, 1. Suid. g. IXd&os).

8) Kappadokier (liban. epist 208), Advokat,
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hatte sein VermOgen durch die Eingriffe mach-

tiger Leute verloren und lebte um 360 von einer

kaiserlichen Annona (Liban. epist. 207. 208. 289).

Er kOnnte mit dem Consularis Pamphyliae iden-

tisch sein, an den im J. 365 Liban. epist. 1546

gerichtet ist.

4) Pontiker aus Dazimon, Christ, an ihn ge-

richtet Basil, epist. 212 = Migne P. G. 32, 780.

5) Philosoph aus Achaia, besuchte 388 An-

tiochia (Liban. epist. 782) und kehrte 390 in

seine Heimat zuruck (Liban. epist. 866. 869 ; vgl.

Herm. XXXVII 444, 1).

6) Bithyner, Philosoph und Maler, wurde in

Athen alt und fand 395 bei Korinth durch die

Goten des Alarich seinen Tod. Eunap. vit. soph.

482.

7) Mitglied des Rates von Antiochia, Nach-

komme eines Philosophen (Liban. or. XXXI 47),

Schuler des Libanios (Liban. epist. 289. 973).

Er wurde nach dem Aufstande von 387 als Ge-

sandter an Kaiser Theodosius geschickt, um dessen

Verzeihung fur Antiochia zu erbitten (Zosim. TV
41, 2). Proconsul Palaestinae in den J. 392 und

393 (Zosim. IV 41, 3. Liban. epist. 973. 987).

Die Fiihrung dieses Amtes scheint ihm einen Pro-

zeB zugezogen zu haben ; denn Liban. epist. 1025

wendete sich 393 an den Patriarchen der Juden

mit der Bitte, etwas fur die Verteidigung des H.

zu tun. An ihn gerichtet Liban. epist. 987, er-

wahnt 956.

8) Praefectus praetorio im Occident, nach-

weisbar vom 19. Marz bis zum 28. Dezember 396

(Cod. Theod. XLTI 11, 7. "VTI 4, 22. 23. XI 21,

2; falschlich mit seinem Namen uberschrieben

Cod. Theod. V 1, 3 mit der Anmerkung Go the-

freds). Praefectus urbis Romae, nachweisbar am
15. Januar 408 (Cod. Theod. XTV 4, 8). An ihn

gerichtet Symmach. epist. HI 38—42, erwahnt

n 80. In der Inschrift CIL VLH 1219 hat man
falschlich seinen Namen erganzt (s. den Art. He-
sperius). Das Zeugnis fflr sein afrikanisches

Proconsulat ist also hinfallig, und damit auch

die Kombinationen fiber seinen Verwandtenkreis,

die ich fruher (Symmach. p. CXXTX) an dasselbe

geknupft hatte.

9) Consularis Lydiae zu der Zeit, wo Iustus

Vicarius Asiae war und in Sardes den heidni-

sehen Opferdienst nach langer Unterbrechang
wiederherstellte, Eunap. vit. soph. 503.

10) Vicarius Africae zwischen den J. 408 und
423. CIL VIH 1358. [Seeck.]

11) Bischof von Poitiers, ist durch seine per-

sOnliche Tatigkeit wie durch seine Schriften einer

der bedeutendsten Vorkampfer der nicanischen

Orthodoxie im Abendland geworden, obwohl er

sogar als Bischof bis 355 von dem groBen, schon

seiteinem Menschenalter den Orient zerfieischenden

Streit um das nicanische Symbol noch nichts ge-

hOrt hatte (de synod. 91 in episeopatu aliquan-

tisper martens fidem Nieaenam numquam nisi

exsulaturus audivi). Er war in Poitiers geboren

(Oallus ipse et Pietavis genitus Hieron. com. GaL
praef. lib. U) and scheint als Heide aufgewachsen

en sein, falls der Bingang der Sehrift De Trini-

tate nieht literarisches Schema, sondern Schil-

derung der eigenen Entwickelung ist (vgL I 4;
in ps. 146, 12 [131 no* . . ex immundis . . geniti

entscheidet aueh nicht). ESnige Jahre {aliquimtis-

per) vor 355 wurde er Bischof von Poitiers: in

dem genannteu Jahre fand die Mailander Synode

statt, welche den Fuhrern der athanasianischen

Partei im Abendlande die Verbannung brachte.

Jetzt griff auch H. in den Kampf ein, erlieB

Flugschriften und kiindigte zusammen mit gleich-

gesinnten Amtsbriidern dem gallischen Haupt-

fOrderer der kaiserlichen Unionspolitik, Bischof

Saturninus von Aries, die Kirchengemeinschaft

10 (Contra Const. 2). Im folgenden Jahre erreichte

auf einer Synode zu Biterrae auch ihn das Ver-

hangnis (Contra Const. 2; ad Const. LT 2): er

wurde verbannt und zwar nach Kleinasien (de

synod. 63 Asianae decern provinciae, intra qttas

eonsisto). Hieronymus nennt speziell Phrygien

(vir. inl. 100). Hier ist H. in nahere Beruhrung

mit griechischer Theologie getreten und hat mit

den Hompiusianern, den Mannern der Zukunft,

nahe Fiihlung gewonnen (vgl. de synodis). 360

20 ist er auf einer Synode zu Konstantinopel an-

wesend und richtete von dort ein groBzugiges

Gesuch an den Kaiser um erneute Verhandlung

seiner Sache (ad Const, lib. II). Der Erfolg war

eine wunderlich verbramte Erlaubnis zur Heim-

kehr (s. Loofs 63). Bisher hatte er sich jeder

direkten Polemik gegen die theologischen Gegner

enthalten (contra Const. 2): jetzt erOffnete er mit

einem scharfen Angriff auf den Kaiser selbst (contra

Constantium) den Kampf. Auf einer Pariser Synode

30 erneute er die Exkommunikation fiber Saturninus

(fragm. hist. 11, 4) und begann sodann einen nicht

von durchschlagendem Erfolg gekrOnten Feldzug

gegen den machtigen Auxentdus von Mailand (vgl.

contra Auxentium). Gestorben ist er nach des

Hieronymus Angabe in der Chronik COl. 286, 4)

im J. 367/8 (Feder 126).

Das alteste theologische Werk des H. ist ein

allegorisierender Kommentar zum Matthausevan-

gelium (I 668ff.), dessen Einleitung und SchluB-

40kapitel verloren gegangen sind. Loofs 58f. hat

nachdrucklich auf die dogmengeschichtliche Be-

deutung dieses Werkes hingewiesen: eine Quellen-

untersuchung fehlt noch. Der Zeit der antiaria-

nischen Kampfe (Tract. 67, 15, vgl. 53, 8) gehcrt

ein bereits dem Hieronymus (vir. inl. 100) un-

vollstandig vorliegenderKommentar zum Psalter an

(Tractatus super Psalmos I Iff., neu ed. Zingerle
im Wiener Corpus Bd. XXTI mit bedeutsamemNach-

trag in den S.-Ber. Akad. Wien ph.-hist. CI. 128,

50 10, 1893, vgl. Delisle Bibl. de l&ole des chartes

71, 299ff.). Den durch Hieronymus (vir. inl. 100)

bezeugten Liber mysteriorum fand GamuTrini
in Arezzo, wenn auch stark verstummelt, wieder

(S. Hilarii tractatus de mysteriis usw., Rom 1887):

er entpuppte sich, alien fruheren Vermutungen zum
Trotz, als eine wesentlich exegetische Ausein-

andersetzung uber alttestamentliche Typologie (H-

Lindemann Des hi. H. Liber mysteriorum 1905).

Von den angeblich aus Origenes fibersetzten Trac-

60tatus in lob- (Hieron. vir. inl. 100) sind uns nur

zwei kleine Fragmente durch Augustan erhalten

(H 711). Gamichts wissen wir von dem auch

dem Hieronymus nicht zu Gesichte gekommenen
Werk uber das Hohelied. welches aiunt quidatn

seripsisse eum (vir. inl. 100). Vermutungen fiber

andere Exegetica 8. bei Beinkens 272. Loofs
66. Schanz 261.. Bardenhewer Gesch.m 376f.

Das theologische Hauptwerk des H. afaid die

51
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iD der Verbannung (vgl. X 4 loquemur exuJes per
hos libros) geschnebenen XII Bttcher De trinitate

oder, wie Hieronymus (vir. inl. 100) sie betitelt,

,Coutra Arianos', auch ,De fide' genannt, in denen

der bestimmende, im einzelnen freilich noch des

Nachweises bediirftige EinfluS griechischer Theo-

logie zutage tritt (II Iff., vgl. Sedlmayer S.-Ber.

Akad. Wien phil.-hist. CI. 146, 2, 1903 und ergan-

zend G, Mercati in Studi e Testi V 99ff. uber einen

Papyrus saec. VI, der Fragmente von de trin.

enthalt) : sie sind wesentlich der damals brennen-

den Frage nach dem Wescn des Logos und seinem

Verhaltnis zum Vater gewidmet. Gelegenheits-

schriften, bestimmt, im Kampf der Parteien ihren

Dienst zu tun, sind die meisten noch tibrigen

Werke: vielfach sind sie nacb dem Muster der

Athanasiusbroschiiren mit Urkunden dnrchsetzt

und fur uns dadurch von noch hoherem Werte.

Hierhin gehoren de synodis (II 457ff.) nebst den
nur fragmentarisch erhaltenen Apologetica re-

sponsa dieser Schrift (II 521ff.), der Liber II ad

Constantium (II 543ff.) und Contra Constantium
(II 561ff.), Contra Auxentium (II 593ff.), vor allem

aber ein nur in Triimmem erhaltenes YVerk, das

man sich gewflhnt hat, als opus historieum zu

bezeichnen. Coustant hat den Bruchstiicken die

hente iibliche Anordnung gegeben, A. L. Feder
(S.-Ber. Akad. Wien phil.-hist. Kl. 162, 4. 1909),

der kunftige Herausgeber der Teste im Wiener
Corpus, hat sie auf neuer handsehriftlicher Grund-
lage einer ergebnisreichen Neupriifung unterzogen

und die uberlieferte Anordnung wiederhergestellt.

Das reich mit wiehtigen Urkunden ausgestattete

Werk ist in drei Absatzen (= Bfichern),' 356, 360
und 367 verofFentlicht worden. Das zweite Buch,
in quo sunt omnia quae ostendtmt, (qua rationed

vel quomodo, quibusnam causis, qmbus instan-

tibus sub imperatore Constantio factum est Ari-
minense concilium, wie die im Fragmentencodex
erhaltene Oberschrift besagt (II 617. Feder 127),

war dem Hieronymus (vir. inl. 100) bekar.nt als

liber adversus Valentem et Ursacium historiam
Ariminemis et Seleuciensis synodi continent.

Wir haben nur ein wirres Durcheinander von Aus-

zflgen aus alien drei Teilen in einer Pariser Hs.

saec. IX erhalten: auch der sog. Liber I ad Con-

stantium ist nichts anderes als ein Bruchstuck
des ersten Buehes dieses Opus historieum (Feder
133ff. A. Wilmart Revue Benedict. XXIV 149ff.

293ff.).

Von der bei Hieronymus (vir. inl. 1 00 ; epist.

70, 5) genannten kleinen Schrift Ad praefectum

Sallustium sive contra Dioscorum haben wir keine

weitere Kunde. Auch von den ebd. erwahnten
nonnullae ad diversos epistulae ist nichts er-

halten, da die Epist. ad Abram filiam suam (II

525ff.) unecht ist (Beinkens 227ff.). ttber ein

schwerlich dem H. zugehoriges Fragment contra

Arianos s. Sedlmayer a. a. O. und Morin Bev.

BCnCd. XX 125ff.

Hieronymus redet (vir. inl. 100) auch von einem
Liber hymnorum des H. (vgl. com. Gal. lib. II

praef.), and dieser selbst erwahnt (tract in Psalm.

65, 4) den Hymnengesang in der Kirche. Die
mittelalterlichen Liederbucher schreiben ihm denn
auch mehrere Hymnen zu, deren Echtheit stark

berweifelt wild (Kayser Beitrage z. Geschichte
u. Erkttrung d. Mtesten Kirchenhymnen I* 52ff.).

Da fand Gamurrini in dem bereits erwahnten
(s. o. S. 1602) Arezzaner Codex untcr der Uber-

schrift Ineipiunt hymni eiusdem drei freilich

verstummelte und durch Blattausfall vonein&nder

getrennte Hymnen auf, die wir als cchtes Gut des

H. ansehen diirfen; beste Ausgabe von W. Meyer
Nachr. Gottinger Ges. phil.-hist. Kl. 1909, 397ff.

Cher Pseudohilariana s. Schanz273ff. Loofs 66f.

Die maSgebende Ausgabe lieferte der Mauri ner
10 Coustant, Paris 1693; diese hat ScipioMaffei

unter Benutzung von Veroneser Handschriften neu
bearbeitet, Verona 1730: nach dieser (bei Migne
Lat. IX.X abgedruckten)Ausgabewird meist zitiert.

Im Wiener Corpus ist erst der Psalmenkommentar
ed. Zingerle als Bd. XXII erschienen. Die alte

Biographie des Venantius Fortunatus ed. Krusch
Mon. Germ. auct. ant. IV 2 p. Iff. ist wertlos.

Moderne Biographie von H. Reinkens 1864.

Knapp, aber reichhaltig F. Loofs in Haucks
20 Real-Encykl. f. prot. Theol. Vm 57ff. M. Schanz

Gesch. d. rOm. Lit. IV 1, 253. O. Bardenhewer
Gesch. d. altkirchl. Lit. Ill 365if.

12) Bischof von Aries, amtierte 429 bis c. 450,

er starb (nach Gennadius vir. inl. 69) Valenti-

niano et Marciano impp. (450—455). Er war
Monch im Kloster des Abtes und spateren Bischofs

Honoratus auf Lerinum (Insel bei Cannes), wurde
der Nachfolger dieses Mannes im arelatensi-

schen Bischofsamt und blieb auch in dieser Stei-

30 lung ein eifriger Forderer des MOnchtums. Im
Streit urn die Pradestinationslehre war er einer

der einfluBreichsten Gegner Augustins (vgl. Prosper

bei Aug. epist. 225, 9), im Bestreben, die Metro-

politangewalt seines Stuhles zum siidgallischen

Primat auszubauen, kam er in scharfen Kon-
flikt rait Leo I. , der zu einer vom Kaiser

Valentinian in. approbierten MaBregelung von
seiten Eoms fiihrte (s. Langen Gesch. d. rOm.

Kirche II llff.). Sein Schuler Honoratus von Mar-
40 seille (so nach dem vervollstandigten Gennadius

vir. inl. 99, s. o. Bd. VII S. 1172) hat sein Leben
geschildert (Migne P. Lat. L 1219ff.) und weiB
auch von literarischer Tatigkeit des H. zu berich-

ten. Die ,Vita Honorati' besitzen wir noch: es ist

die Gedachtnisrede auf seinen geistigen Vater und
Amtsvorganger (Migne L 1249ff.), von den epi-

stulae haben wir nur die kurze Epist. ad Euche-
rium (MigneL1271 auch in Eucherius ed. Wotke
I 197f.), von den ,Versus fontis ardentis' besitzen

50 wir nur vier (Manitius Gesch. d. christl. lat.

Poesie 188f.), verloren sind die ,Homiliae in totius

anni festivitatibus' und die ,Symboli eipositio',

wenn sie nicht unter falschem Namen in der

Eiesenmenge erhaltener sudgallischer Predigten

stecken. Was dafur sonst in Prosa und Poesie

unter des H. Namen geht (Migne P. L 1273ff.),

ist inehr als ,Dubium'. [Lietzmann.]

Hllarodla s. Simodoi.
HOarotragoedie, eine nur einmaL bei Said.

60 s. 'Pivfotw gebrauchte Bezeichnung (agztryoe rijs

xcdovfievrjs IXafftngaycpdias S iozi (pXvaxoygatpla)

fur die TragOdienparodie der unteritalischen Phlya-

kenposse. Genaueres s. Phlyaken and Bhin-
thon. [A. Korte.]

Hilaras. 1) Freigelassener Cieeros, 692 = 62
mit C. Antonius in dessen Provint Makedonien (Cic.

ad Art 1 12, 2) ; vielleicht verschieden von ihm ist

der im J. 709 = 45 erwahnte, ebenfalls (noch
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als Bklave?) in Cieeros Diensten stehende H. (ebd.

XII 37, 1. XIII 19, 1).

2) Freigelassener des Cu. Otacilius Naso nnd

in dessen Geschaften urn 708 = 46 auf Sizilien

(Cic. ad fam. XIII 33).

it) Freigelassener des L. Scribonius Libo, er-

wahnt 710 = 44 bei Cic. ad Att. XVI 4, 1.

[Munzer.J

4) Ein zu seiner Zeit bekannter Landwirt aus

der Gegend von Caere, Martial. VI 73. [Stein.]

5) s. Crispinius (o. Bd. IV S. 1719).

Hildericus ('RSsqixos, Hilderix, Hildimer),

Sohn des Hunerich und der Eudoxia, Vandalen-

konig von 525—530. Da die Ehe seiner Eltern

schon im J. 456 geschlossen war, ist er bei seiner

Thronbesteigung wohl schon uber 60 Jahre alt

gewesen , wozu auch die Angabe des Corippus

Johann. Ill 198 stimmt. H.s Vorganger Trasa-

mund hatte ihm, dessen nach dem Blut wohl

J. 535 Belisar in Afrika landete, den der Kaiser

angeblich als Verteidiger fur H.s Bechte auf den

Thron gesandt hatte, gab Gelimer seinem Bruder

Antalas den Auftrag, den H. im Gefangnis zu

toten (Prccop. bell. Vand. I 17. Mommsen
Chron. min. H 198). Papencordt Gesch. d.

Vand.-Herrschaft in Afrika 1837. SchinidtGesch.

d. Wandalen 1901. [Benjamin.]

Hildimer s. Hildericus.

10 Hildomaudus, germanischer Offizier unter

dem Befehl des spateren Kaisers Aurelian, Hist,

aug. Aurel. 11, 4 (in einem gefalschten Brief

Valerians). [Stein.]

Hileia, Ortschaft in Mesopotamien, Ammian.
Marc. XVin 5, 7 = Eleia; s. o. Bd. V S. 2308.

Beruhmt durch die nachtliche Niederlage, die hier

Kaiser Constantius II. im J. 348 durch die Trap-

pen des PerserkOnigs Schapflr II. erlitt; s. dazu

o. Bd. IV S. 106111'. und Hitter Erdk. XI 443.

begreifliche Hinneigung zu den Katholiken er 20 Hileia-Eleia ist, wie zuerst T u c h (De Nino urbe,
m •-'-'- --}•!-<-- rr

Lips. 1845,6—7) gesehen hat, mit al-Hajjal bezw.

'Ain (Quelle) al-Hajjal der arabischen Geographen

identisch; vgl. die Stellen Bibl. geogr. arab. (ed.

de Goeje) VI 96. 216 und Edrisi (ed. Jaubert)

II 154, wo iiberall das 'Ain al-gibal in 'Ain al-

hajjal zu emendieren ist (in der arabischen Schrift

ohne Schwierigkeit durch Abanderung der diakri-

tischen Konsonantenpunkte zu bewerkstelligen).

Die Statte von H. = al-Hajjal wird heute durch

kannte, auf dem Totenbett das eidliche Verspre-

chen abgenommen, die bisherige Politik fortzu-

setzen. H. umging diese Verpniehtung, indem

er noch vor seinem formlichen Regierungsantritt

die betreffenden Verordnungen erliefl (Mommsen
Chron. min. I 269. II 197), so daB im J. 525

sogar ein groBes katholisches Konzil in Karthago

abgebalten werden konnte (Mansi VHI 636).

Wie die Stellung zu den Katholiken, so wechselte . „
H. auch die allgemeine Politik seines Vorgangers. 30 den Tell Hajjal, einen Ruinenhugel von maBigen

Trasamunds Witwe Amalafrida, Theoderichs d. Gr. "' :—- *—-•-»—* J- --»• >^"-+ «- *«

Schwester, wurde des Verrates beschuldigt, ihr

jotisches Gefolge ermordet, sie selbst, als sie zu

aen Mauren geflohen und nach heftigem Kampfe
wiedereingefangen war, in den Kerker geworten,

wo sie bald darauf starb (Procop. bell. Vand. I

9 im J. 523 oder 525; vgl. Mommsen Chron.

min. II 197). Der Mangel einer ostgotischen

Flotte und sodann Theoderichs Tod hinderten
. _

eine energische Bestrafung dieses Frevels, wah- 40 (nur ein paar Stunden davon entfernt) hat nichts

Dimensionen, bezeichnet, der sich hart an der

StraBe langs des Sttdabhanges des Gebel Singar,

etwa 5 Stunden sudwestlich von Beled-Sin^ar

(Singara) erhebt; vgl. Herzfeld in Sarre-Herz-
feld Archaol. Reise im Euphrat- u. Tigrisgebiet I

(1911) 201. Ptolemaios gibt fttr "Eleta (var. 'EXsua,

'EXriia), wie er schreibt, die richtige Position.

Ein im englischen Reisebericht von Forbes er-

wahntes Dorf Halleffa Ostlich von Beled-Sinffar

rend sich weiterhin die Regierung Athalarichs

mit papierenen Protesten begniigte (Cassiod. var.

X 1). Umgekehrt wurde das beste Verhaltnis

zu Constantinopel hergestellt und erhalten, wie

sich denn H. besonders gern mit ROmern als Ge-

folge umgab (Procop. bell. Vand. U 5, 431); ja

es wurden sogar Munzen mit dem kaiserlichen

Bildnis gepragt (Friedlandcr Munzen der Van-

mit H. zu tun, wie Ritter a. a. O. XI 458 an-

zunehmen geneigt ist, indem er diesen Ortsnamen

in der irrefuhrenden englischen Schreibung Halleja

exzerpiert. Die Tab. Peui verzeichnet 12 Millien

vor Singara eine Station Alaina (s. auch Geogr.

Rav. 81, 15 und o. Bd. I S. 1274) ; nach der

Distanzangabe zu urteilen, konnte dieses Alaina

(aus Alaija korrumpiert ?) mit Hileia-Eleia iden-

dalen 29)." Diesem schwachlichen Verhallen ent- tisch sein. [Streck.]

sprach es, daB H. es nicht verstand, die Mauren 50 Hllernus, spanischer Hiuptling ,^561_= 198

in Botmafiigkeit zu erhalten. GroBe Teile des

sudlichen Numidiens waren im J. 525 in ihrem
Besitz (Diehl L'Afrique Byzantine 313). und
schlieBlich erlitten die Vandalen durch Antalas

eine schwere Niederlage (Corippus Johann. LTI 198
—261), die fast die ganze Byzaceca in maurische

Gewalt brachte (Zacharias Rhetor IX 17 p. 205).

1st auch nach Prokops Zeugnis die Nachricht des

Corippus falsch, daB H. persftnlich an dem Un

von den Romem gefangen (Liv. XXXV 7, 8).

[Munzer.]

Hllluog, athenischer Vasentopfer, mit dessen

TOpfersignatnr Hdivng enotsosv und enoie wir

zwei Gefafle, beide Alabastra, besitzen. Beide Ge-

lUfle tragen neben der Topfersignatur des H. die

Malersignatur de3 Psiax *o<aff eygaipoer und
tygaqis, der ein jungeres Mitglied des epiktetischen

Kreiges ist (Stern Arch. Anz. 1894, 1801;

gluckstage das Heer gefuhrt habe, so war die60naheres s. unter dem Namen).

Folge doch die, daB endlich der nationale Un-

wille gegen diese Politik der Schwache ausbrach.

H. wurde abgeaetzt, mit seinen Kindem und An-
h&ngem inn Gefangnis geworfen (19. Mai 530;

vgL Schmidt 124, 2) und an seiner Stelle Ge-

limer zum KOnig auagerufen (Prokop. bell. Vand.

I 9; weniger glaubwflrdig Corippus Johann. IH
262 und Malalaa XVHI 459 B.). Als dann im

1. Alabastron aus Athen in Karlsruhe nr. 242

(Winnefeld). A. Nackter Jangling, stehend

nach rechts, einen dunkelroten Kranz im Haar,

gieBt mit der Reehten aus einem kugelformigen

Aryballos 01 in die vorgestreckte Linke. Vor ihm
liegt auf einem vierbeinigen, lehnenlosen Stuhle

sein Gewmnd. . Hinter ihm von oben nach unten

die Topfersignatur. B. Von ihm durch eine Pal-
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mettenranke getrennt eine Manade, die zuriiek- noXvrpdgov, xagnotpogov, vooxiuov und t/ta-

blickend nach rechts eilt und in beiden H&nden Xid • to esilfiexgov x&v aXevgcov, so daB man in>

Klappern tragt. Hinter ihr die Malersignatur. H. wohl einen Erntemonat sehen darf. Da dei

Abg. Creuzer Ein altathenisches GefaB Taf., Monat ferner nach der angefuhrten Inschrift

Zur Archaologic III Taf. 1, Abh. Akad. Berl. spatestens der zehnte Monat des niit der Herbst-
Mst.-phil. Classe 1848 Taf. HI 9, 10. Vgl.Winne- gleiche beginnenden Kalenderjahrs sein kann, so

feld Beschreibung der Vasensammlung zu Earls- kommen fur ihn nur die Gleichungen rait dem
nihe, Karlsruhe 1887, 58 nr. 242 (dort auch athenischen Thargelion (April/Mai), Skirophorion
die altere Literatur), s. auch S. IV. B e n n d o r f (Mai/Juni) und Hekatombaion (Juni/Juli) in Be-
Griech. u. sicilisch. Vasenbilder 53 nr. 4 u. 5. 10 tracht; doch mufi die Entscheidung, welehem
Heydemann Griech. Vasenbilder 11 nr. 7. dieser drei Monate er entsprochen habe, noch da-

BrnnnK.-G. II 699f. Klein Meistersign. 3 134. hingestelltbleiben;vgl.K.F.Herm an nub. griech.

Dumont et Chaplain Les ce'ramiques de la Monatskunde 64. Bischoff Leipz. Stud. VII 387.

GrSce propre II 13 nr. 14. Hoppin Euthymides Der Monat H. ist auch in den rOmischen Sonnen-
1896, 36. jahrkalender der Provinz Kreta ubergegangen.

2. Alabastron in Odessa (Museum der Odes- Er ist hier dritter Monat, umfaBt 31 Tage und
saer Gesellschaft fur GeBchichte und Altertums- reicht vora 23. November bis sum 23. Dezember
kunde). Pundort unbekannt. A. Amazone mit (Ideler Handb. d. Chronol. I 426). ttberliefert

zuruckgewandtem OberkCrper und Kopf nach ist Eiman; doch hat das Hemerologium des
rechts schreitend mit Gurtel und Kocher halt in 20 codex Leidensis an einer Stelle 'Ifiavig fit], y

',

der Eechten einen Pfeil. dessen Spitze sie an der an einer andern 'H/iavtg ur,. •/, so daB an der
Innenflache der linken Hand priift. B. Jiingling Emendation Hermanns (Lehrb. d. griech. Antd-

nach rechts mit Helm und Beinschienen, am lin- quitaten 2 67, 35) kein Zweifel sein kann. Vgl.
ken Arme den Schild tragend schlagt mit der Dittenberger Herm. XVI 168, 1 und dei
rechten Hand das Visier des korinthischen Helmes Art. Eiman. [Bischoff.]

auf- Der freie Raum zwischen den Figuren und Himalis (IfiaXig) , Epiklesis der Demeter in

zu beiden Seiten derselbcn ist wie auf der vorigen Syrakus (Polemon frg. 39 und 74 bei Athen. X
Vase mit reichen Ranken- und Palmettenorna- 416 b und III 109 a), als Gottin, die von den
menten ausgefullt. Abg. Memoiren der Odess. Mullern um reichen Mehlertrag angefleht wurde.
Ges. f. Gesch. u. Alt. XVII 1894 und Arch. Anz. 30 Denn IputXCg war nach Tryphon bei Athen. XIV
1894, 180. Vgl. Stern a. a. O. 180f.; Arch. Anz. 618 d die dorische Bezeichnuiig fur 6 voaxog xai
1897, 2. xa exl/iexga xS>v aXevgcov; vgl. Hesych. s. hiaXid.

Bcide GefaBe sind auf der Schulter mit einem bis l/iaXig. Auch der kretische Monat Himalios
Stabomament, unterhalb des Halsansatzes in den (CIG 2556) war wohl einer Muhlen-Gottheit ge-
heiden Zwischenraumen zwischen den Figuren mit weiht, sei es der Demeter H., sei es einer selb-

symmetrisch aufgebauten, sorgfaltig ausgefflhrten, standigen Gottin, wie die rhodische Himalia (s. d.).

ein auBerordentlich feines dekoratives Gefuhl ver- DaB neben IfiaXla auch 7(talk als selbstan-
ratenden Palmettenranken, die auf dem Odessaer diger Name vorkam, ist an sich wahrscheinlich.
GefaB mit Lotosbliiten vermischt sind, ausgefullt. Allein das scheinbar direkte Zeugnis, das Pr el-

Die Signaturen sind geritzt. Auf nr. 1 sind sie401er-Robert Griech. Myth. I 607, 4 undUsener
im Aorist, auf nr. 2 im Imperfekt (s. dazu Stern Gotternamen 257, 19 fur Iftalig Saificov ns im-
a. a. 0.). Vgl. noch Kretschmer Vasenin- fivXtog eqpogog x&v dXexdv anfuhren, beruht nur
schriften 74 zu den Namen, ferner Walters darauf, daB Eustath. Horn. n. 1236, 60 und Horn.
Pottery I 421. 429. [Leonard.] Od. 1885, 25 die Atlienaios-Worte fiber 1/iaXig =

Hilluricum s. Ulyricum. 6 vooxog zitiert und an letzterer Stelle hinzufugt:.

Himalia {IfiaJ.la). Nach Diod. V 55 liebte Zeus Xeyei de voaxnv 6 grjxoog ivxav&a ov xov 'OfitjQi-

auf Rhodos die Nymphe H. (vennutlich eine der xov xai ovvij&rj. aXXd xtva datfiova emfivliov
kurz zuvor erwahnten vvfupai TeXyiviat von Ialy- etpogov x&v alextov, og xai Evvoaxog iXeyezo.

sos), die ihm drei Sflhne gebar, Spartaios, Kro- [Jessen.]

nios und Kytos; vgl. Clem. Rom. homil. o, 13.50 'Inaxiofiio-O^g , altere Form i/taxiofiw^wxije

Es handelt sich um ahnliche Gottheiten wie die (Poll. VII 78), Kleidervermieter (Bekker Anekd.
Muhlen-Gotter von Eameiros auf Rhodos, jene 100, 25 luaxiouiodat ol nia&ovvxgg id iftdxia).

MvXdvxsioi Qtoi (Hesych), deren Kult der Telchine Wir erfahren von Kleidervermietern, welche den
Mylas, der erste Muller (Steph. Byz. s. MvXavxia), Choregen Kostume ausliehen (Poll. a. a. 0.), und.

gestiftet haben sollte. Jener Zeus ist speziell die wohl Besitzer von Kostumgeschaften waren.

ein Zeus Myleus (s. d.), H. eine Gottin des Anderseits finden wir /. zusammen mit dionysi-

reichen Mehlertrags (vgl. Himalis), ihre Sohne schen Kiinstlern erwahnt am Schlusse delphischer-

werden erklart als ,Saer', .Reifer' und .Backer* Soterieninschriften aus den J. 272—269 v. Chr.

oder .Speicherer', vgl. Preller-Robert Griech. (Wescher-Foucart Inscr. de Delphes nr. 3.

Myth. I 607. Heffter Gotterdienste auf Rhodos 60 4. 5. 6 = Luders Dionys. Ktlnstler nr. 112, 1.

3, 25f. Usener Gfttternamen 256f. [Jessen.] 2. 3. 4 = Collitz Dial.-Inschr. H 2563—2566)v
Himalios ('IfiaXiog), Ealendermonat von und zwar auf der ersten und zweiten Inschrift

Hierapytna, gleichgesetzt dem Aqo^tjio; von ie 3, auf der dritten 2 und auf der vierten 1 i.

PriansoB, CIG 2556 = Collitz DiaL-Inschr. Ein Nikon, Sohn des Herakleitos aus Epeiros,
5040. Der Name weist hin auf Jtjutjxf/Q steht auf der zweiten Inschrift als I., auf der
'fyaXk in Syrakus (Athen. m 109. X 416) vierten aber als Schauspieler. Stratokles, Sohn
and die Nymphe 'IptaXla in Bhodos (Diodor. des Apollodoros aus Salamis, erscheint dreimal
Sie. V 55), und Hesychiog erklart //uUiw als /. (Inschr. 3. 5. 6). Diese L waren also offen-
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bar standige Mi^lieder der Kflnstlertruppe und Wir haben uns in der archaologischen Lite-

versahen bei derselben etwa das Amt eines Garde- ratur zum Zwecke klarcr Unterscheidung daran

robemeisters und zwar wohl auf Rechnung der gewfthnt, das Wort /. abweichend von dem antiken

Gesellschaft. Wenn daher auf einer Inschrift aus Usus nur fur Mantel zu gebrauchen, und zwar

Eretria vom Ende des 4. oder Anfang des 3. Jhdts. speziell fur die Mantelform oder -tracht, die sich

v. Chr. neben den Entschadigungen fur die ein- von derjenigen der %Xalva und xXa/ivs unter-

zeinen Kiinstler auch dem /. gesondert 300 Drach- scheidet (vgl. unter beiden Stichworten o. Bd.

men angewiesen werden (Eyr/ft. 'Aqx- 191 1.2 Z. 22 in). Dieser Umwurf bestand, wie die j^aZva,

[ifi]axiofiio&ei HER), so wird diese Summe mit aus einem groBen rechteekigen Stuck Zenge, wurde

denKunstlerentlohnungenindiegemeinsameKasselOaber nicht, wie jene meistens, gedopp^It umge-

der Gesellschaft gefiossen sein. Damit scheint sich nommen und niemals, wie jene immer, mittels

die Vermutung A. Mullers zu bestatigen, der einer Nadel oder Spange auf einer der beiden

Biihnenaltert. 407, 1 meint, die Truppen haben Schultern zusammengesteckt, sondern in voller

fur die Kostume eine beaondere Vergtttung erhal- Ausdehnung um den KOrper gelegt und unbefestigt

ten. [K Schneider.] gelassen. Dieses /. wurde von beiden Geschlech-

'Iftaxiov — rffidxior, Diminutiv von Tfia = cXfia tern gleichmaBig getragen. Die einfachste Art,

(Hesych. nl'/iaatv i'fiaxa), hat zunachst die allge- es umzulegen, war die, daB man es von ruckwarts

meine Bedeutung .Gewand'; Platon polit. 279D umnahm, eine der beiden Langseiten, die ^o< ge-

—280A: lovxowi Sij xotg ex x&v savxoig owSov- nannt wurden (Pollux VII 62. 64), uber Nacken

fisvatv igyaotetoiv a(tvvir)Qiotg xai oxsndofiaai xb 20 und beide Schultern legte, die Hauptmasse hinten

fisv wofta ipdxia exaXiaaunv • zijr 5e xaiv ipaximv herabbangen lieB, die beiden Seitenflugel aber,

/idXioxa ixifieXovfievrjv xkyyr\v — i(zaxovQyixrjv. deren Rander nach Pollux VII 62 liyva genannt

(pcbfisv 6i xai ixpavTixijv, ooov ini Twv Ifiaxhov wurden, gleichmaBig weit aber die Schultern nach

igyaaiq fisytaxov f)v fiogior, ftri&ev dtatpegstv vorne zog und hier beiderseits herabhangen lieB

nlijv ovouaxi xavxrjg Tf,g ifiaTtcvgytxijg. Vgl. (die sog. symmetrische Manteltracht). Diese Tracht

auch o. Snppl. I S. 288f. den Nachtrag zu scheint nur in der iilteren Zeit, d. h. im 6. Jhdt.

2311, 30 (in der Ausstattung einer Leiche wird v. Chr. bis in den Anfang des 5., allgemein

der Chiton des Toten, das erdv/m, ebenso wie ublich gewesen zu sein (Beispiela bei Boehlau
die als Unterlage und Decke verwandten Tucher, a. unten a. 0. 32ft. Fig. 9—13); sic hat etwas

das axgwyia nnd das emplriiia als eiftdtiov be- 30 Altvaterisch-Steifes und mufite die Beweglichkeit

zeichnet) ; vgl. ferner die Bedeutungen von lua- beider Arme gleichmaBig hindern. Man rechnete

tt£a> und den mit /. gebildeten Composita, wie bei ihr wohl damit, daB der kostbare, strahlend

z. B. l/iaxw/iiadtjs (Poll. VII 78: xovg de eo^fjxas weiBe oder buntfarbige £ir<u»> in der Vorderansicht

ancfiiadovvtag xolg x°QV7°~^\ ifiaxioixwXtg dyoga unverkurzt zur Geltung kommen sollte. Daa Be-

(Poll. a. a. 0.) u. a. Einige Male wird das Wort durfnis, wenigstens einen Arm. wenn man wollte,

i. noch allgemeiner fur ein beliebiges Stuck Zeug frei bewegen zu konnen und der ganzen Er-

oder fur Decke verwendet: vgl. den soeben scheinung etwas Gefalligeres zu geben, iuhrte

zitierten Nachtrag, dann Aelian. var. hist. VIII dazu. die Art des Umwurfs zu andern. Da zudem

7 (Lagerdeeke ; dazu o. Bd. Ill S. 2335, 54ff.

:

der lange xtrtuy aus der Toilette der Manner fast

die gleiche Nebcnbedeutung bei ^Aaiva), Iambi. 40 ganz verbannt wurde, sahen sich diese ver-

v. Pyth. XXI 100 (Leinentucher), Diod. Sicul. anlafit, auch ihre Vorderseite entweder ganz oder

XIV 109 (Zeltgehange). Daneben aber fehlt es wenigstens vom Gurtel abwarts zu vcrhullen.

nicht an Stellen, die uns beweisen, daB «. speziell Deshalb liefi man nun uber die linke Schulter

fur Mantel gebraucht wurde, fflr das jtsglfiXrjfia nach vorne nur ein kurzes Ende herabhangen,

im Gegensatze zum kvdv/M, dem x"<°v - So z. B. fuhrte die groBere Masse des Mantels um den

Aristophanes Ecclesiaz. 333 (Blepyros hat sich Bucken, dann unter der rechten Achsel nach vorne

notdurftig mit dem x"<*>vlov! dem xgoxoixtdiov und hier wieder aufwarts znr linken Schulter,

seiner Fran bekleidet, aber ihm fehlt das I.); uber die man den letzten Zipfel heruberlegte,

CI II 758 B, IL 35 (Inventar aus dem Heilig- sodaB er im Racken niederhing. Bei starkerer

turn der brauronischen Artemis : I. Xevxov xai 50 Bewegung empfahl es sich, diesen Zipfel vielmehr

Xixdiviov) ; Demosth. or. XXI 272 {waxe fie . . . aber den vorgestreckten linken Unterarm zu legen

dotftdxiov 7igoio&ai xai uixqov yvpvov ev xqi xt,u>
~ °&er ibn mit der auf die Huftc gestutzten Linken

viaxa, yereo&at); Dio Chrys. dr. VII 62 (i'vefoodv festzuhalten ; in beiden Fallen blieb die Brust

fit xov ^«<5vo xai ncgiepaXov xo /.), LXXII 2 vom Mantel unbedeckt. War es kalt oder bedurfte

(axlxcova ev iuaxlq>); Aelian. var. hist I 16 (xai man des rechten Armes nicht, so steckte man
fj^iov ivdivxa avxov xov jircova xai Qoifidxtov ihn unter das i., dessen oberen Rand man dann,

jitQijSaV.ouerov elxa ovzoj nuiv to <pag/idxiov). statt ihn unter der rechten Achsel durchzufuhren.

Auch vgl. man die Falle, in denen es zur Be- oben um die rechte Schulter herumlegen muBte.

zeichnung der Toga gebraucht wird; z. B. Plut. Wenn wir noch hinzufugen. daB die Frauen haufig

Brut. 17; Coriol. 14; aet. rom. 49. So mufi jedes- 60 den oberen Rand des I. vom Rucken aus in die

mal versucht werden, aus dem Zusammenhange HOhe zogen und uber den Kopf legten, gelegent-

su erklaren, ob das Wort in der einen oder anderen lich auch den oberen Rand vorne soweit herauf-

Bedeutung gemeint ist. Eine sichere Entscheidung zogen, daB Kinn und Mund hinter ihm ver-

wird sich nicht immer fallen lassen. In der schwand, so haben wir in den Hauptzflgen alle

Schrift des Platon aber denStaat327B bezeich- Arten des Umwurfs beschriehen, wie sie vom
net t. doch wahrscheinlich Mantel; in demselben 5. Jhdt an bis in die rtmische Zeit Mode blieben.

Werke 870A und 373A hat es iweifellos die all- Xnderungen lassen sich nur insofem erkennen,

gemeine Bedeutung. als in der weiblichen Tracht einzelne Teile mit
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zunehmendem Baffinement angeordnet wurden, um
die Keize des weiblichen Wuchses deutlicher zur

Geltung kommen zu lassen. Beispiele von Mannern
im /. flnden sich aufier auf Vasenbildern auf dem
Parthenonfriese, an Portratstatuen, wie denen des

Sophokles, des Aischines, des sog. Maussolos, des

Demosthenes, des sog. Zenon im kapitolinischen

Museum, sowie des sog. Sextus von Chaironeia im
Vatikan und den verwandten Figuren (Helbig
PilhrerS nr. 22. 328. 877. 1180. Bernoulli Griech.

Ikonographie II Taf. X. Brunn-Bmckmann
DenkmaleT nr. 241. 519. Arndt-Amelung E.-A
nr. 766), ferner auf attischen und kleinasiatischen

Grabreliefs. Fiir die weibliche Tracht bieten aufier

den Vasenbildern die Grabreliefs und Terrakotta-

Statuetten, sowie viele der Wandgemalde aus Kom,
Pompeii und Herculanum alle erdenklichen Bei-

spiele. Auch vergleiche man die betreffendeu Ab-
schnitte in S. Keinachs Repertoire de la statuaire.

tlber EinzelneS' s. Amelung Basis d. Praxiteles

aus Mantinea 16ff.. 25ff., 50ff. Helbig FiihrerS

nr. 8 (sog. Pudicitia). Die Terrakottastatuetten,

einige Yasenmalereien auf weiBem Grande und
die Wandgemalde geben uns eine Vorstellung

von der mannigfaltigen farbigen Ausstattung der

l/idua, tiber die uas auch die schriftliche Tradi-

tion, besonders Pollux berichtet. Freilioh sind

wir nach Obigem nicht immer sioher, ob in jenen

AuBerungen speziell die Art von Manteln gemeint
ist, mit der wir uns hier beschaftigen. Augtn-
scheinlich aber ist das der Fall an folgenden

Stellen. Pollux VII 53: xo Si nagcbir/jrv I. fjv

xt Xevxov, nf)Xvv nogtpvgovv exov jtagvqpaoftevov

.

xai 7tagvqpks <5e xai itagaXovgyis xo cxaxegmStv

i%ov nagv<paoft£vrjv nog<pvgav. 'leaves d' aito
xaXovot nrjxvaXis, weil Pollux dann fortfahrt at

fiiviot sv rots xlz<*>at nogqwgal gdfiSot nagvipai

xaXovvxat; und so konnen wir wohl auch das

Vorhergehende hierher beziehen, wo von den Ttegl-

rrjoa die Rede ist, Manteln mit ringsumlaufenden

Purpurstreifen (Phot, negtfioXaia ncgitpegfj xai

vrjooctSf^). Vgl. dazu Pollux VII 63: Kgdxrjs 8'

iv Safilois Iftdna xegixogqpvga . . "Agxmxos 8e

iv nXcvxco xai 7iXaxvndg<pvga cigrjxev ludrta und
Helbig FtihrerS nr. 1250. In demselben Buche
(69) spricht Pollux noch von schwarzen I., die

man auch 6~g<pvtva nannte (vgl. Xen. Cyrop. VIII

3, 2). In der Biihnengarderobe erwannt Pollux

(III 117ff.) ein krokosfarbiges I., das die Dar-

steller des Dionysos trugen, ein nagdnrixv (s. o.)

als Mantel der KCnigin in der Tragodie, ein <pot-

rvxovv I. im Satyrspiel, in der Komfidie ein /.

ohne Angabe der Farbe als Tracht der Alten, als

die der Jiingeren ein fteXa/mogawgov X., das nagd-
nrjxv in der Toilette einiger Frauengestalten. Da8
man die Schmalrander des i. gelegentlich auch

mit Fransen verzierte, lehren uns hellenistische

Bildwerke (z B. die Statue der Ariadne im Vatikan

;

Amelung Vatican-Katalog DI nr. 414. Helbig
FuhrerS nr. 208j; vgl. dazu Pollux VII 52 (to

de ntQivrjoa itgoxgoooov iaxt negifiXrifia). 64. 72
(otvdutv d' iaxt fiiv Alyvstxia, ntgtfidlatov 8' ay
tit) xo vvr iixgoaaor xalov/uvor). Das /. konnte
je nach seiner Bestimmnng aus Wolle oder Leiner
hergestellt werden. Von sehr dichten wollenen
/. fOr den Winter berichtet Pollux VII 61. 69
(/. X-tlftaoxgov, aixixoxov; ovoia). Der Grieehe
nahm das /. hut urr. die Schultern, wenn er das

Haus verliefi. Dafi man es im allgeniemen nicht

fiir schicklich hielt, das i. allein ohne den Chiton

zu tragen, lehrt uns die LXXII. Rede des Dion
Chrysostomos. Nur die Philosophen erschienen

so unvollkommen bekleidet in der Offentlichkeit

und erregten dadurch und durch ihre langen

Haare und Barte das neugierige Aufsehen der

Menge. DaB wir demnach nicht etwa berechtigt

sind, jede Darstellung eines Mamies im blofien I.

10 fur einen Philosophen zu halten, gibt uns Dion
im weiteren Verlauf der Bede selbst zu verstehen:

cU/.a xai xd aydX.fiaxa ogcootv iv xots vaotg, olov

Aids xai Jloostd&vos xai aXXcov nolX&v fo<bv dydX-

fiaxa iv xotavxfl StaOeoet xov o%fjftaxos . . xai

dvdg&v elxdrag ogaioi noXtx&v xf/s ncXetag xai iv

xfj ayogii xai iv xotc isgots, oxgaxrjywv xai fiaot-

Xioiv ovxeos dvaxstftsvas, yevsta xa-Qetxorasv (5).

Die Kiin3tler gestatteten sich mit gutem Bechte

die Freiheit, in dieser Einzelheit von der Wirk-
20 lichkeit abzuweichen. In der Art aber, wie das

i. verwendet ist, um durch seinen Wurf die

verschiedenen PersOnlichkeiten zu charakterisieren

— man vergleiche die Statuen des Sophokles,

Demosthenes und des sog. Zenon im kapitolini-

schen Museum miteinander — , auBern sich ge-

wifi Eindrucke des taglichen Lebens, die der

Kiinstler natiirlich seinen Zwecken entsprechend

ausgestaltet hat. War doch das <. das Kleidungs-

stiick, bei dessen Umwurf der einzelne in keinei

30 Hinsicht durch Zuschnitt oder Befestigungsart an

einen bestimmten Modus gebunden war. Die
feinsten Nuancen der Standesunterschiede, der

Geschmacksrichtungen undTemperamente konnten

sich in der Art und Weise auBern, wie ein Mann
oder eine Frau das H. umlegte und zu tragen

wuBte.

Homer kennt das Wort <'. noch nicht ; es kommt
in der uns erhaltenenen Literatur zuerst bei Hip-

ponax vor (frg. 74. 75 [58. 59]). Dagegen gibt

40 es in der homerischen Gewandung ein Stuck, das

offenbar ganz die gleiche Form und Bestimmung
gehabt hat, wie das /., das yagos, das auch die

Tragiker noch kennen. Es wird, wie die j^aJva

als Mantel getragen, aber zum Unterschied von

dieser nur von den Vornehmen. An zwei Stellen

— II. XXIV 229ff. und Od. XXIV 276f.— wird es in

einerAufzShlung neben xXaiva genannt und speziell

mit jfiieov verbunden; es muBte also von beiden

veischieden sein. Im Zusammenhange mit ihm
50 wird nie einer Heftnadel gedacht, wie bei der

xXaiva so hauflg. Charakteristisch fur seine Form
ist, dafi Kalypso dem Odysseus tpdgca gibt, um
sie auf seineni Flofle als Segel zu verwenden

(Od. V 258f.). So kommen sie derm auch bei

der Leichenbestattung als Decken vor, wie spater

als azgco/ia und ixipXr/fta (das qyagot der Pene-

lope, fur Laertes bestimmt: Od. H 97ff. XIX 139ff.

XXIV 132ft 147ff.; Bestattung des Patroklos

IL XVm 353 ; fur Hektor bestimmt H. XXIV 580),

60 also unseren Bettlaken ganz entsprechend. Dazu
stimmt es, wenn Sophokles Trach. 916 das Wort
im gleichen Sinne georaucht, Euripides Hek. 1080L
fur Segel, wahrend es bei demselben Suppl. 286
irgendwelche, den tftdua entspreehende xegt/iXy-

ptaxa bezeichnet (vgl. Od. II 83ft). In solch ein

Tueh wild im Hymn. Apoll. DeL 121 der neuge-

borene Gott gehullt Dem widerepricht denn auch
nicht, dafi <pSQoe iweimal — Oi V 230f. und X

1613 Himelco Himera 1614

543f. — alsgegiirtetes Frauengewand vorkoinmt;

haben wir doch gesehen, daB auch aenXos und

lavot keine andere Form hatten, d. h. die eines

Bechtecks. Wir mtissen also annehmen, daB Ka-

lypso, sowie Kirke, und ebenso jedenfalls Nemesis

und Aidos bei Hesiod. Erg. 198, das <pagos an-

legen, wie den ninXos, wobei sie natiirlich der

Nadeln nicht entraten konnten. Haufig wird die

Grofie des yagos hervorgehoben (H. II 43. VDI

tfisgos (vielleicht wegen der schCnen Aussicht),

teils mit tj/iiga zusammen; letzteres wird durch

das Mtinzzeichen der Stadt, den Hahn, den Tages-

verkiinder, bewiesen, auf den Pindar 01. XII 13ff.

scherzend anspielt. Die Beziehung des Hahns
auf Athena (so Boeckh zur Pindarstelle) , die

SchutzgBttin von H. (s. u.), scheint mir durch

Pans. VI 26, 3 (chryselephantines Bild der Athena

auf der Burg von Elis mit Hahn auf dem Helm)

221- Od II. 94. VHI84. XV 61. XIX 140. XXIV 10 nicht genugend gestiitzt; ebensogut kOnnte man
' " ~ " ™ " -" dann den Hahn als heiliges Tier des Herakles

nehmen, fur den die Thermen zu sprudeln be-

gonnen hatten (s. u. und Mnaseas frg. 11 Mflller

[FHG III 151]). Das Ethnikon lautet legates;

iiber Varianten der Schreibung s. u. ,Munzen',

ebd. iiber eine dritte antike Etymologie (H. =
Xiftatga) ; fem. Ifiegts (yij) einmal bei Phal. ep. 93

;

lat. Himeraeus und Himerensis bezieht sich meist

auf Thermai Himeraiai (s. d.).

20 Topographic H. liegt bei der heutigen

Station Buonfornello der Bahnstrecke Palermo-

Messina, 47 km Ostlich von Palermo (10 von

Termini Imerese), am linken Ufer des nOrdlichen

Himerasflusses (Fiume Grande). Hinter der reich-

lich 1 km breiten Strandebene steigt der Stadt-

hugel ziemlich steil etwa 100 m links vom Flusse

Himeras unmittelbar auf (vgl. Aisch. Glaukos frg.

32N.2 els vyixgt)/ivov 1/jJgav). Eine nordsiid-

lich gerichtete kleine Schlucht, in der Graber ge-

130, 147). auch seine Feinheit (Od. II 95. V
230. X 543, XIX 140, XXIV 130; Hymn. Apoll.

Del. 122. Eur. Suppl. 286; Andr. 831; Hippol.

134); es ist strahlend weiB (Od. V 230, X 543,

XXIV 148; Hymn. Apoll. Del. 121f. Hesiod. Erg.

198) oder purpura (D. VIII 221; Od. VIII 84.

XUI 108; Hymn. VH 5f.); erst die Tragiker,

fur die aber das Wort doch keinen noch im Ge-

brauch befindlichen Gegenstand bezeichnete,

schreiben ihm auch bunte Ornamentik zu (Aisch.

Choeph. 1010. Soph. Tereus frg. 524. Eur. Iph.

Taur. 1149; El. 191). Aus den Angaben bei

Homer und Hesiod, sowie daraus, daB tfdgea auch

als Segel und als Lcichentiicher verwendet wer-

den konnten, hat Studniczka a. n. a. O. gewifi

mit Becht geschlossen, daB tpagos im Gegensatze

zur wollenen x^<"va ein linnenes /. war (von den

Tragikern, deren Zeugnis in diesem Falle aber

nur bedingten Wert hat, wird das tpagos einmal

Biaatvov [Soph. frg. 343 Nauck] , ein andermal 30 funden worden sind, kann nur im Anfang die

Xtvoxgoxov genannt [Eur. Hek. 1080f.]) , und er

hat diese Annahme durch die weitere zn stiitzen

gesucht, Gegenstand und Name seien aus der

Heimat des Leinens, aus Agypten, nach Griechen-

land importiert worden, die Insel Pharos habe

ihren Namen von diesem wichtigen Exportartikel

erhalten; ein entsprechendes Lehnwort im Itali-

schen fur analoge Gegenstande ware supparus

(etwa mit ^u<pdgtov wiederzugeben).

Westgrenze der Stadt gebildet haben, da sie

dieser nur eine Breite von 500— 800 m gestattet

hatte. Wohl aber diirfte sich H. nicht fiber ein

anderes, bedeutenderes Tal, das in einer Entfer-

nung von etwa ltya km dem HimerasfluB westlich

parallel lauft, hinaus erstreckt haben. Wie weit

die Stadt auf dem langsam weiter ansteigenden

Hflgel nach Siiden reicbte, ist nicht zu bestimmen.

Karten bei Holm I Plan VI und Freeman-
Die Entwickelung des stadtischen Lebens wird 40 Lupus II 160. Erhalten sind, auBer einigen

es gewesen sein, die den Gebrauch des wollenen

itcqipiripta als xXaiva mehr und mehr einschrankte

und dazu fflhrte, daB man es nicht mehr ge-

doppelt und auf einer Schulter znsammengesteckt

trug, Bondern ausgebreitet und lose umgeworfen.

Es war am Ende natiirlich, daB dieses wollene

/. das gleichgeformte leinene tpagos soweit ver-

drangte, daB sich das Wort aus dem lebendigen

Sprachgebrauch der sp&teren Griechen verlor und

ganz unbedeutenden Trtimmern, die Fundamente

sowie einige teils umgefallene, teils zertrummerte

Saulen eines dorischen Tempels, in den sich ein

modernes Gehoft. die Masseria mit der Torre di

Buonfornello eingenistet hat Die Beste, erst

1823 von Palmeri entdeckt und 1862, doch

nur zum kleinsten Teil, von Meli freigelegt, sind

aufgenommen und beschrieben von Koldewey
und Puchstein Die griech. Tempel in Unter-

nur von den Tragikern noch mit bestimmt archai- 50 italien und Sicilien, Berlin 1899, 51 f. Hochst--•-"' •• ' '- ' *'— j
wahrscheinlich stammen von diesem Tempel einige

dort gefundene Bruchstucke einer gToBen, mit

trett'Uch gearbeiteten Lowenkopfen verzierten und

bemalten Sima aus Kalkstein; die LowenkOpfe

sind im Museum zu Palermo, einer in Termini.

Ob der Ban vor oder nach 480 zu setzen ist,

lassen Koldewey und Puchstein often. Da
der Tempel nordostlich unterhalb des Stadthugels

dicht am Flusse stand, so lag er offenbar auBer-

sierender Tendenz verwendet wurde (parodierend

Aristoph. Thesmophor. 890). Vgl. B o eh 1 a u Quae-

stiones de re vestiaria Graecorum 32ff. Stud-
niczka Beitrage zur Geschichte der altgriecbi.

Tracht (Abhandl. d. archaol.-epigr. Seminars d.

Univers. Wien VI 1) 86ff. [Amelung.]

U<meleo. Felix Himelco, praefectus prae-

torio Italiae im J. 473, Haenel Corpus legum
260. [Seeck.]

Hlatella, heute Salto, im obersten Lauf noch 60 halb des Bezirks der Stadtmauer. DaB er ein

Imele genannter ZufluB des Velino im samnisch-

aequisehen Gebiet Verg. Aen. VH 714 und Serv.

Vib. Sequ. 148 Kiese. [Weiss.]

Hhaera (7/iipa), die griechisehe Stadt an der

Nordkuste Siziliens.

Der Name, vom Flusse Himeras genommen,
ist offenbar nichtgriechisch, seine Herkonft dunkel.

Die Griechen bracbten den Namen teils wohl mit

Tempel Poseidons und der Schauplatz des Opfers

Hamilkars in der Schlacht bei H. war, wie Fre*
man-Lupns I 359 u. DI 169 annimmt, ist nicht

nurnnsicher, sondern auch unwahrscheinlich. Denn
sowohl Herodot (VH 167) als Diodor (XI 21, 4f.)

sprechen nur vom Scbiffslager und einem dort er-

nchteten groBen Scheiterhaufen, nicht von einem

Tempel. Ebenso rein bypothetiscb ist Freemans
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zweite Vermutung auf den FluBgott Hiineras

und die Koldewey-Puchsteins auf Aphrodite.

tJber den Umfang des Gebiets von H. wissen wit

nichts; Vermutungen bei Schubring Zcitschr.

d. Ges. f. Erdkunde XVII 437 und Freeman-
Lupus I 359f. Beloch L'impero Siciliano di

Dionisio, Atti della E. Accad. de' Lincei 1881,

mit Karte, und Die Bevolkerung der griech.-

rflm. Welt, Leipzig 1886, 262, wo er fur das

Gebiet von H. 1185 qkm ansetzt. Die Bader von

H. liegen 10 km westlich der Stadt am FuB des

Httgels, der seit 407 die Stadt Thermai Himeraiai,

das heutige Termini Imerese, trug. Nach Diod.

IV 23. 1 und V 3, 4 lieflen die Nymphen diese

Quellen fur Herakles, der Landesherrin Athena
zu liebe, aufsprudeln. Erste Erwahnung bei Pind.

01. XII 18; vgl. Strab. VI 275 und u. ,Mlinzen'.

Geschichte. H. war, abgesehen von Mylai,

dem Vorwerk von Zankle unfern der Nordost-

ecke der Insel, Zeit seines Bestehens die einzige

Griechenstadt an der Nordkuste (Thuk. VII 58, 2

IjMQtxioi Si oltio xov ngog xov Tvgcrjvixbv novxov

fwgtov, iv qj xai fiovoi "EXXrjveg olxovaiv und
VI 62, 2 1/J.cgar, tfmg ftovt) kv xovxot i<jj fiegei

rfjs SixeXtag 'EXXd; noXtg eaiiv), weit ins sikelisch-

phoinikische Feindesland vorgeschoben und dar-

um von kurzer Lebensdauer. Erste Erwahnung
durch Hekataios in der Evgcbxt; bei Steph. Byz.
s. 'Ifi&Qa. Die Grtindung erzahlt Thuk. VI 5, 1

:

xai 'Jfiiga and ZayxXrjg thxioih) vjto EvxXecSov
xai Siftov xai Saxrovog. xai XaXxidfjg fiiv oi

nXeloxoi fjXOov eg ttjv aitoixlav, t-vv<$xiaav Si avxolg

xai ex Svgaxovo&v tpvydSsg oxdoei vixtj&evxes, oi

MvXqzidai xaXov/tevoi • xai <pa>vfj fiiv fjexag~v xf
tq

xs XaXxidea»> xai Aoigldog exQacih], vopifia di

xa XaXxidtxa exgdxtjaev. Also eine chalkidisch-

dorische Mischkolonie ! Das Grundungsjahr, das

bei Thuk. merkwiirdigerweise fehlt, ergibt Diod.

XIII 62, 4, wo er gelegentlich der Zerstorung

409 die Stadt olxtotisToav ext] diaxoota xexxagd-

xovxa nennt: also 649/8, je nachdem, ob Diodor

das J. 409 mitgerechnet hat oder nicht. Aus den

syrakusischen MvXrjxiSai, die die Zankleer be-

gleiteten, machte spateres MiBverstandnis konta-

minierend und kombinierend Zankleer aus Mylai

(Strab. VI 272 zijv [tiv 'I^igav oi iv MvXaig
ixxwav ZayxXaiot). Gegeniiber Freeman s Ver-

such (Freeman-Lupus I 355), statt dessen einen

tatsachlichen Zusammenhang zwischen Mylai nnd
Myletiden zu konstruieren, scheint mir Skepsis

dringend von noten. Ganz Hellas bekannt wurde
die einsame und wenig bedeutende Kolonie im
6. Jhdt. durch ihren groBen Sohn Stesichoros,

den z. B. Paus. X 26, 9 einfach 6 'Ifiegalog nennt.

Die Geschichte jedoch. die Aristot. Ehet. II 20,

p. 1393b lOff. (unter den rhetorischen jcagadeiy-

fiaxa, neben der analogen Aesopfabel!) von der

Bewahrung H.s vor der Tyrannis des Phalaris

durch Stesicboros erzahlt, dem hier die Fabel

vom Pferd, Hirscli und Mann in den Mund ge-

legt wird, tragt den Stempel der Erfindung an.

der Stirn, und zwar genflgt es offenbar nicht, mit
Freeman -Lupus II 416 nur den Namen Phalaris

aus der Geschichte zu streichcn und im fibrigen

eine Tyrannis in H. zur Zeit des Stesichoros an-

zunehnien, sondern das Ganze ist ins Keich der
Fabel zu verweisen. Verbftrgte Nachrichten fiber

die Geschichte der Stadt erhalten wir erst andert-

halb Jahrhunderte nach ihrer Griindung. Kanig
Skythes von Zankle berilhrt sie auf der Flucht

aus der Haft in Inykon zu Dareios (493? Herod.

VI 24). Bedeutend ist die Rolle H.s in dem
groBen Phoinikerkriege von 480. Von ihm geht

der Krieg aus, indem der Tyrann Terillos, Kre-

nippos' Sohn, — der erste historische Herrscher

von H. — von Theron von Akragas vertrieben, die

Karthager herbeiruft, wobei sein Schwiegersolvn

10 Anaxilas von Zankle und Rhegion mitwirkt (Herod.

VII 165). Hamilkar landet in Panormos und greift

dann mit Landheer und Flotte das von Theron
besetzte H. an. Es kommt nach dem Herbeieilen

Gelons zu der groBen, vielgenannten Schlacht,

deren Verlauf trotz der mehr oder weniger aus-

fuhrlichen Darstellung bei Herod. VII 167. Diod.

XI 20, 3ff. Polyaen. I 28, 1 dunkel bleibt, s. o.

Bd. VII S. 1010. 2298. Der Stadt selbst brachte

der bei ihr gewonnene glorreiche Sieg wenig Vor-

20 teil. Theron unterstellte sie seinem Sohne Thra-

sydaios. Von ihm vergewaltigt und nicht hoffend

bei dem Vater Theron Gerechtigkeit gegen den

Sohn zu finden, versuchte sie zu Hieron von
Syrakus abzufallen, wurde aber von ihm an

Theron verraten, der unter den Abtrunnigen ein

so furchtbares Blutbad anrichtete, daB er selbst

eine Neubesiedelung der entvolkerten Stadt mit

Doriern und anderen Kolonisten fur nOtig fand.

Die alten Ansiedler vertrugen sich mit den neuen

30 58 Jahre lang bis zum Fall der Stadt. Dies er-

gibt fiir die Neubesiedelung das Datum 476 (Diod.

XI 48, 6-8. 49, 3f.). Wohl roOglich, daB dies

die Gelegenheit war, die den von Pind. 01. XH
besungenen Ergoteles von Knossos zum Burger

von H. machte, wie Freeman-Lupus II 208.

260f. annimmt. Ebenso wahrscheinlich ist sein

Ansatz (II 260), daB mit der Vertreibung des

Thrasydaios aus Akragas und seinem Tode (472

;

Diod. XI 53, 5 ; Himeraier als Soldner in seinem

40 Heerc ebd. 3) auch H. die Freiheit wiedergewann,

in deren Besitz die Stadt in der bald darauf ge-

dichteten Pindarode auf Ergoteles erscheint, 01.

XII: Aiaoofiai Tial Ztjrog 'EXsv&egiov . . . 2<i>-

xciga Tvya. ftber die hOchst verworrenen Notizen

der Pindarscholien iiber die Ereignisse dieser

Zeit und die mogliche Rolle H.s in derselben

vgl. Freeman-Lupus II 484ff. GewiB ist, daB

das freie H. den Syrakusem den Tyrannen Thra-

sybulos stiirzen half (Diod. XI 68, 1 ; 466). 460
50 kehrten die zur Zeit Hierons Verbannten heim

(Diod. XI 76, 4), wohl diejenigen, die sich aus

dem Blutbade von 477/6 gerettet hatten. Die

nachsten Nachrichten betreffen den Peloponnesi-

schen Krieg, in dem H. von Anfang an treu zu

Syrakus gegen alle seine Feinde steht. Laches

landet bei H., wahrend gleichzeitig die Sikeler

in das Gebiet der Stadt einfallen (426; Thuk. LTI.

115, 1), ohne daB anscheinend H. einen groBen

Schaden davontragt. 415 versuchen die Athener

60 im Voruberfahren H. zum AnschluB zu bewegen,

vergeblich (Thuk. VI 62, 2). Im nachsten Jahre

gekngt es Gylippos, nach H. zu gelangen und
dort die Streitmacht von H. zum Entsatz von
Syrakus zu gewinnen nnd Rustungen fur die

eigenen Leute, soweit sie noch nicht bewaflhet

waren, zu erhalten (Thuk. VII 1, 1—3. Diod.

XIII 7, 6f.). Wahrend dieses Heer glflcklich

unter Gylippos nach Syrakus gelangt, ist das
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zweite Kontingent nicht so glttcklich. Nach Diod.

Xin 8, 4 befanden sich namlich unter den Truppen,

die Nikias durch die Sikeler uberfallen lieG, sodaB

nur ein Teil sich nach Syrakus durchschlagen

konnte, auch Himeraier (Thuk. VII 32); vgl.

noch Diod. XIII 4, 2. 12, 4. Vier Jahre spatei

erreicht H. sein Ende fur immer. Nach der Zer-

storung von Selinus wendet sich Hannibal, der

Enkel des vor H. gefallenen Hamilkar, gegen

Hermokrates an (Diod. Xin 63, 3), der im nachsten

Jahre er xoTs xgoaozeiotg xf,s avaxezgai*f4dvr)i jroXswf

lagert und die Gebeine der vor H. gefallenen

Syrakusier in die Heimat schafft, die durch den

iibereilten Abzug des Diokles unbestattet geblieben

waren (Diod. Xin 75, 2ff.). DaB nach der Zer-

storung von 409 H. vollig unbewohnt blieb, be-

zeugen Diod. XI 49, 4 (Siifieivsv aoUyxos fiixs1

xwv xa&' Tjfias xaig&v) und Strab. VT 2?2 (ovxs

diese Stadt, um fiir das 480 vor ihren Toren 10 yag 'Iftcgav hi avroixov/nerrjv ia/.isv ovts , . .)•

stattgehabte Blutbad und den Tod seines GroB-

vaters Rache zu nehmen. Die Belagerung ist von

Diod. XIII 59, 4—62, 5 ausfuhrlich geschildert,

vgl. o. Bd. VII S. 2318. Verstarkt durch angeb-

lich 20000 Sikeler und Sikaner umzingelt Hannibal

lie Stadt (anBer der Seeseite, da ihm nur ein

Landheer zur Verfttgung steht) und legt durch

Belagerungsmaschinen und Minen, jedenfalls von

der am bequemsten zuganglichen Sudseite aus,

Also sind alle ferneren Erwahnungen der Himeraier

auf die Bewohner von Thermai Himeraiai (s. d.)

zu beziehen, der 407 gegriindeten karthagischen

Kolonie, in der den tiberlebenden Himeraiem die

Niederlassung gestattet wurde, was sie in kurzer

Frist zur vorwiegend griechischen Stadt machte.

Wenn also bei Diod. XILT 114, 1 in dem Friedens-

vertrag zwischen Karthago und Dionysios von 405

H. neben Selinus Akragas Gela und Kamarina zu

Bresche in die Mauer
;
gewiB aber vollzieht sich 20 den Gemeinden gezahlt wird, deren Wiederauf-

dies alles nicht an einem Tage, wie Freeman-
Lupus III 423f. meint, sondern in einer Reihe

von Tagen. Trotz der Bresche werfen die Hime-

raier die Feinde zuruck, bessern bei Nacht die

Mauer aus und erhalten gleichzeitig Hilfe durch

ein Heer von 4000 Sikelioten, vor allem Syrakusier,

unter Diokles. So verstarkt, wagen sie am nachsten

Tage einen Ansfall, der aber, nach anfanglichen

Erfolgen, durch das Eingreifen der punischen

richtung, doch ohne Befestigung und mit der

Pflicht der Tributzahlung an Karthago gestattet

wird — so richtig Lupus LTI 686 Anm. ; daB

Freemans Interpunktion und demzufolge seine

Deutung [Selinus, Akragas, H. den Karthagem
unmittelbar untertanig, nur Gela und Kamarina

in der obigen Weise halbfrei, s. Freeman-
Lupus III 513] unmOglich ist, muB jedem Sprach-

kundigen klar sein — , so muB notwendig eine

Reserven mit der Zuruckwerfung ies Ausfallkorps 30 Fluchtigkeit Diodors, wohl infolge Zusammen-

(10000 Mann) unter groBen Verlusten (3000 Tote)

endet. Vielleicht bezieht sich hierauf Frontin. Ill

10, 3 trotz starker Entstellungen (Verwechslung

mit dem Hannibal des zweiten Punischen Krieges).

Auch eine zweite Hilfe, die Ankunft von 25 sike-

liotischen Trieren, wendet das Ungliick nicht ab.

Ein von Hannibal ausgestreutes Geriicht, er wolle

Syrakus, dessen Besatzung zum Entsatz H.s aus-

geruckt sei, angreifen, bestimmt Diokles und die

ziehens seiner Quelle, vorliegen. Denn ware den

Himeraiern Wiederansiedelung auf dem altenBoden

gestattet worden, so hatten sie trotz des Verbotes

der Befestigung ohne alien Zweifel von dieser

Erlaubnis ebenso Gebrauch gemacht wie die Seli-

nuntier, Akragantiner, Geloer und Karaarinaier;

denn allein die groBere Sicherheit des Wohnens
in dem befestigten Thermai hatte die Heimatliebe

nicht zum Schweigen bringen kcnnen. Wenn aber

Nauarchen, nach Syrakus zu eilen, worauf die 40 in dem Vertrage mit 'IftegaTot die Bewohner von
rr- J-- "'- 11 ' '—i-i:««— t\,-« Thermai gemeint sein sollten, wie Freeman-

Lupus LTI 512 annimmt, — was mir auch des-

halb nicht glaublich ist, weil die Karthager in

dem Vertrage nicht ihre eigene Kolonie Thermai

mit dem Namen der dort nur zur Ansiedlung zu-

gelassenen und geduldeten Griechen, unter Desa-

vouierung der karthagischen und libyscben Kolo-

nisten (vgl. Diod. XUI 79, 8), benennen konnten

so paBt wieder die Bestimmrjjg iv dxsixioxoig

Himeraier die Stadt zu verlassen beschlieBen. Die

eine Halfte der Bevolkerung wird auf den Trieren

gerettet, die andere soil sich bis zu deren Ruck-

kehr halten. Aber im Augenblick ihres Wieder-

erscheinens wird die nun ungenugend verteidigte

Stadt von den Iberern ersturmt, nach anfang-

lichem Morden befiehlt Hannibal Gefangene zu

machen, von denen die Manner, 3000 an der Zahl,

an dem Orte, wo Hamilkar gefallen war, unter

MiBhandlungen getotet, die Weiber und Kinder 50 xai; x6hai nicht: denn ist es glaublich, daB die

Sklaven wurden. Die ganze Stadt wurde vollig

dem Boden gleichgemacht, was der heutige Zu-

stand im Vergleich zu den bedeutenden Triimmern
alter Bauten in dem gleichzeitig zerstorten Selinus

erhartet. Ungeheure Beute wurde nach Karthago
gefuhrt, darunter viele Kunstwerke. Mehrere der-

selben, und zwar Bronzewerke, in his eximia
pulchritudine ipsa Himera in midiebrem figuram
luibitumque formata ex oppidi nomine et flumi

Punier ihre soeben, naturlich als Festung, ge-

griindete Kolonie Thermai sogleich wieder ent-

festigt haben sollten? Von den verbleibenden

drei Moglichkeiten : 1. die Punier gaben Thermai

auf und uberlieBen es entfestigt den Himeraiern

(dem widerspricht der Hahn, das Miinzzeichen H.s,

auf der punischen ZIZ Mttnze Holm 289; aller-

dings zeigt ihn auch die Munze Holm 251 des

punischen Solus); 2. das gesondcrteingefuhrte

nis . . . Stesichori poetae statua senilis incurpa 60m d' 'I/isgaiovg ist als Interpolation Diodors oder

cum libro . . . eapella . . mire . . . seite facta et

venuste (Cic. Verr. n 86f.) gab Scipio Africanus

nach der Eroberung Karthagos den Thermitanern,

den Nachkommen der alten Himeraier, zuruck.

Ein Bruchstuck der Urkunde hieruber hat Momm-
8 en in der Inschrift IG XIV 315 erkannt, s.

Eaibel Herm. XVIII 156f. Von den geretteten

Himeraiern sehlieBen sich 1000 dem verbannten

eines Spateren zu streichen; 3. der Vertrag ent-

hielt fur H. die Sonderbestimmnng, daB die Hime-
raier sich in Thermai niederlassen durften, diese

aber ist von Diodor gestrichen and H. in eine

Reihe mit den andern zerstorten Griechenstadten

geruckt worden (daB Diodor nur einen Auszug
gibt, ist sowieso klar!)-. scheint mir die letzte

das meiste fur sich zu haben. Man bedenke noch.
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daB die Punier mit der vOlligen ZerstOrung von
H. eine religiose Siihnepflicht erltlllt hatten und
also deshalb die Wiederbesiedelung nicht gestatten

konnten, die ja auch unterblieb. Die Zulassung
der Hinieraier in Thermal war jedenfalls die Kon-
zession, durch die sie die Erfiillung ihres Sonder-

wunsches betreffend H. gegentiber Dionysios durch-

setzen konnten. DaB Plin. II 90 Himera cum
fluvio neben Thermae eolonia nennt, ist einer

seiner iibliehen geographischen Irrtumer. Die Ein- 10
wohnerzahl von H. im Jahre der ZerstOrung haben
nach den Zahlenangaben Diodors liber ihre waffen-

fahige Mannschaft Volkerling De rebus Siculis

usw., Berol. 1868, 52 auf 40000, Holm H 423
auf 64000 (davon die Halfte Sklaven) herechnet;
Be loch Die BevOlkerung der griech.-r8m. "Welt,

Leipzig 1886, 286f. nimmt mit Holm 8000—9000
Burger an.

Inschriften sind nicht vorhanden (IG XIV
313—348 und CIL X 7337—74S5. 8317 entstam- 20
men Thennai, s. d.).

Mtinzen. Diese sind von Evans Numis-
matic Chronicle 1891, 9ff., Freeman-Lupus
1 357, 2, Gabrici Topografia e numismatica dell'

antica Imerae Terme, Napoli 1894 (Atti dell' Accad.

di Archeol. XVII), 2. Aufl., Mflano 1894 (Riv. Ital.

di Numism. VII), Holm III 562ff. behandelt.

Holm zahlt 25 Typen, davon 18 Silber-, 7 Kupfer-

munzen. Die Inschriften sind; HIME> HIME>
HIMEPA.HIMEPAION, IMEPA, IMEPAION 30

oder -JLN, KIMAPA; dazn mehrmals IATON
(das = lat&v von laxos, geheilt, ist; ,der Heiler',

von j'arijff, miifite ehalkidisch laxicor oder dorisch

laxav heifien) und als Beischrift zu entsprechen-

denDarstellungen KPONO* , NIKA, PEAOV,
^O^THP. KIMAPA Ta&gXipcuQa bedeuten sol-

len und auf die heifien Quellen hinweisen, bei

denen man vulkanischen Ursprung annehmen 40
mochte; zugleich ist es ein weiterer etymolo-

gischer Deutungsversuch des Stadtnamens. Dazu
erinnere man sich der ehernen Ziege, die Hanni-
bal aus H. entfuhrte, Scipio nach Therm ai zu-

ruckbraehte (Cie. Ver. II 87) , und die auf Mun-
zen dieser Stadt dargestellt ist (Holm n. 600).

Dargestellt sind ferner hftuflg: Hahn (und Henne),

die Nymphe H. opfernd oder sich zum Bade ent-

(oder be-?)kleidend, Kronos, Herakles, Athena,

Pelops, Nike (z. T. mit Quadriga), Gorgo, ein 50
aus einem Lowenkopf mit Wasser begossener

Silen (was einen Schlufi auf die Einrichtung der

Thermen von H. gestattet; vgl. die LOwenkOpfe
von der Tempelruine), eine weibliche Figur einen

Lowenkopf begieBend, eine weibliche Sitzfigur, ein

Jtmgling, auf einem Pferd oder Bock reitend,

bartige und weibliche KOpfe, Eber, menschen-
kopfige StieTe, ein aus Mensch, Bock, Lowe und
Vogel zusammengesetztes Ungeheuer, Krabben,
Helme, Beinschienen, Astragaloi u. a. ro. Zu dem ™
von Gabrici 2 47—51 aus den Munzen versuch-
ten Nachweis von Beziehungen H.s zu Eroton,
verweise ieh auf Paus. HI 19, 11, wo wir hOren,
daB der ebenda erzahlte Xoyoc fiber Helene den
Krotoniaten and Himeraiem gemein sei. t?ber

die Munzen von H. mit der (meist rucklaufjgen)

Legende YH' *8>1- Mommsen Gesch. d. rem.

Mftnzwesens, Berlin 1860, 90ff.

Kulte lassen sich mit groflerer oder ge-

ringerer Sicherheit die folgenden erweisen oder
erschlieBen : Kronos (Munzen; vgl. Holm III 632),

Asklepios (bci den Thermen zu postulieren; vgl.

dazu den Hahn der Munzen; der 2QTHP auf

einer derselben ist er wohl eher als Herakles,

wie Gabrici 51 meint, zumal auf dieser Miinze

die Beischrift 2wxt]g mit laxwv wechselt), Diony-

sos (vgl. den Bocksreiter und den badenden Silen

auf den Munzen), Herakles (Munzen von H. und
Thermai, vgl. die Ursprungslegendc der Thermen,
o. S. 1614), Himeras der FluBgott (der menschen-
kOpfige Stier auf Munzen). Zeus und Apollon
darf man ohne Beweis hinzufiigen (beacht' 1 den
durch Munzen von Thermai erwiesenen Artjmis-

kult), vielleicht in der Seestadt auch Poseidon.

Einen Kult des Pelops wird man aus der Miinze,

die ihn auf einer Quadriga darstellt, noch nicht

erschlieBen dtirfen. Von weiblichen Gottheiten

sind bezeugt Athena durch Diod. V 3, 4 (Xaxelv

. . . x<*>gav rt}v ftev 'A'lrjvav iv xoi$ Tiegl xov

Ifiegav fiegsoiv . . . xovs 0" iyxaiQt'ovs n6X.iv avxfi

xa&ieQGJaai xal %w(>ar xtjy dvopa^ofievrjY pexB 1 T°v

ruv 'A&rjvaiov) und Munzen, Hera, Aphrodite und
Artemis durch solche von Thermai. Einen wirk-

liohen Kult der StadtgOttin Himera, vielleicht

unter dem Namen Tyche von H., erschlieBe ich

1) aus der wiederholten Darstellung auf Munzen
von H. und Thermai, 2) aus der Existenz der

von Cic. Ver. 11 87 beschriebenen Statue der H.
(0. S. 1617 zitiert; die Worte et fluminis nach
in muliebrem figurant . . . formata ex oppidi

nomine sind natiirlich ein tOrichter Zusatz Cice-

ros), 3) aus der Pindarode 01. XII, deren Ein-

leitungsverse Aiooofiai, ital Znvos 'EXev&cgiov,

'1/tigav eigvodeve djttqpuieUft, Swxeiga Tvxa erst

einen persOnlichen Sinn erhalten, wenn der

Anruf sich im besondern an die StadtgOttin,

die seit wenigen Jahren Tochter des Bet'reiers

Zeus geworden ist, richtet und sie ihre Stadt

zu behiiten bittet, die durch sie jetzt wieder,

nach dem Tode des Tyrannen Thrasydaios,

ratschlagende Versammlungen halt (ayogai (Sov-

Xatpogoi). Vgl. Boeckh z. St. und Gruppe
Griech Mythologie und Keligionsgesch., Munch.
1906, 1087. Gewifl war diese Tvxi Zd>xetga —
hatte sie vielleicht diesen Namen soeben fiir die

wiedergeschenkte Freiheit erhalten? so schon

Boeckh z. St. — verbunden mit dem durch

die Munzen bezeugten 2o>xr\g, mochte dies nun
Asklepios oder Herakles sein. Oder war dieser

2a>xr)g nur ein mannliches Correlat der Tyche
wie der SwoUoXk in Elis (Paus. VI 25, 4)?
Nicht ausgeschlossen erscheint mir endlich ein

Kult der Helene nach Paus. LTI 19, llff.; sollte

die naXivfpdla in der Heimat des Stesichoros nicht

eine solche Wirkung gefibt haben? Holm Gesch.

Siciliens im Altert. I 135f. usw. Freeman-
Lupus Gesch. Siciliens 1 354ff. usw. [Ziegler.]

Himeras (luigag) Name zweier FlflBe Si-

ciliens, die im Altertum i5r einen galten, indem
man annahm, daB eine Quelle nach Norden wie
nach Suden einen Strom entsende. Beide zu-

sammen galten als ungefahre Mittellinie Siciliens,

was nur insofem ungeiahr stimmt, als die Ent-
fernung dieser Linie vom Lilybaion etwa die

gleiche ist wie von der Osteeite, wahrend die

Ostliche Landmasse die westliche naturgemSB
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etwa urn das Anderthalbfache uberwiegt. Die

Quellen liegen allcrdings nahe bei einander; beide

kommen vom Monte Salvatore bei Polizzi, einige

20 km sfldlich vom Cefalu (Kephaloidion). Haupt-

zeugnisse: Polyb. VLT 4, 2 (vgl. 5, 7) Hieronymos

wird Bundesgenosse der Karthager mit der Be-

dingung, daB die Grenze zwischen ihnen der H.

sei, of /icJitaxd nms dfya Stengel ri]v Slrjv Sixs-

Uav; dasselbe Liv. XXIV 6, 7 H. amrtis qui

Himerios ('I/tegios). 1) Griechischer Sophist

des 4. Jhdts. n. Chr. Die Quellen fiber sein Leben

fliefien sehr sparlich ; abgesehen von zwei diirftigen

Artikeln bei Eunapios (Blot <pd. xal aocp. p. 494

Did. ; dazu eine Notiz p. 491) und Suidas, ein paar

BemeTkungen bei Photios (bibl. cod. 165) und in

den Briefen des Libanios sowie in den den Reden

vorausgeschickten hypothesisartigen Titeln (soweit

sie erhalten sind) sind wir auf die Reden selbst

ferme dividit insulam; Strab. VI 266 7p. 10 angewiesen, bei denen aber die unvollstandige
' • -.. r. _ «, ,, — Uberlieferung und in noch hoherem MaBe die

verkunstelte und unklare Ausdrucksweise ^des

Schriftstellers [oh fisvroi roU noXXoTg in Toils

3iagexerai ztjv xaxakrjyiiv, Phot. a. a. O. p. 107 b

37 B) die Benutzung sehr erschweren. Vielfach

kommt man daher uber bloBe Kombinationen nicht

hinaus, wenn sich auch die fleiBige Zusammen-

stellung Wernsdorfs (p. XXXV-LX) in man-

chen Punkten ergauzen und berichtigen l§Bt (eine

jioxaiior . . 81a fieotjs geovza xrjg SixeX/as, wo

von der Mundung des (kiirzeren!) nOrdlichen H.

gesprochen wird; Pomp. Mela II 119 de amni-

bus H. referendus, quia in media admodum ortus

in diversa deettrrit scindensque earn utrimque

alio ore in Libyoum alio in Tuseum mare de-

venit, dasselbe Sil. Ital. XIV 233ff. Vib. Sequ.

s. v., der Stesichoros zitiert (!?); nach Solin. V 17.

Antigon. hist. mir. 133 ist der nOrdliche H. bitter,

der sudhche suB; das Gegenteil nahert sich der20kurze Skizze bei Schemmel N. Jahrb. XXLT

Wahrheit, s. u. ; richtig also Vitruv. VHI 3, 7

quae pars profluit contra Etruriam ... est m-
finita dulcedine.

1. Der nOrdliche H. ist der heutige Fiume

Grande, wie Strabons (VI 266) Bestimmung seiner

Mundung (18 Stedien von Kephaloidion, 35 von

Panormos), die Ansatze des Ptol. und der Tab.

Peut. Ostlich von Thermai und die Ruinen der

Stadt H. an seiner Mundung beweisen, nicht der

1908, 498f.). H. wurde im bithynischen (Eun.)

Prusa als der Sohn eines sonst unbekannten Rhe-

tors Ameinias geboren (Suid.). Die vagen An-

gaben, daB er unter Iulianus (Suid.) oder unter

Oonstantius II. und Iulianus (Eun.) gebluht habe,

helfen nicht zur Bestimmung des Geburtsjahres.

das Werr.sdorf vermutungsweise auf 315, Petit

de Julleville (l'Ecole d'Athenes au 4me siecle,

Paris 1868) vor 310, B. Keil (Herm. XLII 550ff.)

bei Termini mtindende Fiume di S. Leonardo, 30 auf 300—304, Schemmel aui 308—310 ansetzen.

wie nach Vib. Sequ. (H. oppido Thermitano

rum dedit nomen Himerae) Cluver annahm.

Erwahnungen: Pind. Pyth. I 79. Diod. V 3, 4.

Steph. Byz. s. l^ga. Plin. Ill 00. tber seinen

Kult in der Stadt Himeras s. 0. S. 1620. Er

entspringt siidwestlich des Monte Salvatore, ist

im ganzen nach Nordwesten gerichtet und dlirfte

nicht uber 30 km lang sein. Ob die sehr prob-

lematische Schlacht am H. (oder bei Himera?),

DaB H. reichen vaterlichen Besitz aufgegeben habe,

um sich in Athen dem Studium zu widmen, dart"

man nicht mit Wernsdorf (p. XLI) aus 10

[Eel. 10], 16 — ich zitiere nach der im folgenden

gegebenen Tabelle — schlieBen, da die Stelle

einem nur in Exzerpten vorliegenden Dialoge an-

gehOrt, liber dessen Personen wir nichts wissen;

die Anrede <u tptis Scoxgaxc; (§ 7) beweist bei H.

nichts, ebensowenig wie der Titel Aicyivris (§ 10

in der Theron den Kapys und Hippokrates ge-40scheint aUerdings mit der Erwahnung yon Kon-

schlagen haben soil (Schol. Pind. 01. n 173),

an diesen oder an den siidlichen H. zu setzen

ware, scheint mir ungewiB (Freeman-Lupus
II 487 nimmt den nOrdlichen an).

2. Der sudliche H. ist der heutige Fiume

Salso, neben dem Platani der groBte FluB Sici-

liens. Ein westlicher Quellarm entspringt Ostlich

vom Monte Salvatore, nur etwa eiae Meile von

der Quelle des nOrdlichen H., der Hauptarm, der

stantinopel in die Gegenwart zu weisen). Jeden-

falls studierte er in Athen und ging dann als

ganz junger Mann (45 IVII], 3) nicht an den Rhein

(wie Prohairesios zu Constans, so richtig K. Mun-
scher Burs. Jahresber. 1910, 157 gegen Keil),

noch an die Gestade des Weltmceres (Spanien ?),

sondern nach Konstantinopel. Auf diese Reise 13

[Eel. 13] zu beziehen, einen Jlgo^c/vtzmog, in

dem er (§ 15) sich anklagt, sein Vaterland um
heate den Namen des ganzen Flusses fuhrt, 50 eines ungetreuen Liebhabers willen verlassen zu

weiter Ostlich in der Nahe von Gangi. Der ziem-

lich wasserreiche Strom durchquert die Insel zu

drei Vierteln in ziemlich nordsfidlicher Richtung

and mfindet beim heutigen Licata (dem alten

Phintias), am OstfuBe des Eknomon. Er war
446 Schauplatz des Sieges der Syraknsier uber

die Akragantiner in dem Zwist wegen der Frei-

lassung des Duketios (Diod. XLI 8, 4. 26, 3;

s. o. Bd. V S. 1783) und 311 der schweren Nieder

haben, scheint umsoweniger ratlich, als auch

xrjv noXiv ixci'tyr (§ 25) gegen den von Werns-
dorf angenommenen Vortrag der Rede in Kon-

stantinopel spricht; ganz unsicher ist es, den

Konstantinopler Aufenthalt, wie es Schemmel
(S. 498) tut, mit einer durch 68 [XVII] bezeugten

Reise in die Heimat zu verbinden und beides auf

348 - 349 zu fiiieren. Hermogenes, der zwischen

330 und 337 in die Dienste Constantins d. Gr.

lage des Agathokles durch die auf dem Eknomon 60 trat, nachdem er vorher sich geraume Zeit dei

verschanzten Punier (Diod. XIX 108ff. XX 3, 1.

30, 1). Bei dieser Gelegenheit hebt Diodor her-

vor, dafi der Flnfi aXvxtfe sei (XIX 109, 5; vgl.

den modemen Namen Salso), und daB daher an

jenem sehr heifien Schlachttage viele der ver-

folgten and Ton Durst gequ&lten Griechen durch

zn heftiges Trinken seines Wassers zu Tode ge-

kommen seien. [Ziegler.J

literarischen MuBe gewidmet hatte (Sceek Die

Briefe des Libanios S. 173), hatte nach 52 [XIV],

34 dem jungen H., als seine Xoyoi noch ev onag-

yavotf avxot; nXaxxopevoi waren, oft eine groBe

Zukunft prophezeit, was wohl auf die J. 324—330
zu beziehen ist (Schemmel).

Vom Beginn der 40er Jahre ab treffen wir H.
in Athen. 27 [XXVII] ist an den Proc. Acbaiae
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Skylakios (344-349 nach Secck S. 270) ge-

richtet, nachdem H. Areopagit geworden war ; das

kann kaum vor 7 [Eel. 7] geschehen sein, in

welcher Kede er beim Areopag ura die IXev&egatot;

(d. h. wohl um die vorzeitige Eintragung in das

hyl-iaQxixdv yga/ifiazelov) seines noch nieht drei-

jahrigen in Athen geborenen Sohnes Rufinus an-

suchte, da er sich hier als Axxixog schlechtweg

bezeichnet. Kuflnus ist sohr jung gestorben, abei

doch erst, nachdem er schon als Eedner Offentlich

begeisterte Aufnahme gefunden hatte (8 [XXIII],

14) und der Vater schon ira yf/gag (ehd. 19) stand;

er mufi also etwa 15 Jahre alt geworden sein,

und damit kommen wir fiir die Geburt des Rufinus

auf 341—346 (zu welcher Zeit H. schon Burger
gewesen sein mufi), fur den 'EXevfcgrozixog auf

343-348, fur den Tod auf 357—362. Daraus
folgt natiirlich nicht, dafi H. das Biirgerrecht

gleichzeitig mit seiner Berufung aut die offentliche

Lehrkanzel erhielt, die er nach Photios (p. 109 a

3 zov ev A&rjvflOi xaia gijcogeiav aQovart) fitda-

oxedeiov) bekleidete; doch mSchte man aus 35
[XXXII] Eli Qolfiov, den Sohn des av&vxazog
Alexandres, der zuerst in Korinth erzogen und
votn Vater dem H. zur hoheren Ausbildung iiber-

"jeben worden war, auf ein ziemlich fruhes Datum
der Ernennung schliefien, da die Rede, wenn
Alexandros der fur 342 bezeugte Proc. von Kon-
stantinopel ist (Seeck S. 52), damals oder kurz

vorher gehalten sein wird und H. in derselben

sich mit Isokrates, der ausdriicklich als Inhaber

des athenischen d-govog bezeichnet wird, vergleicht.

In die Zeit dieses athenischen Aufenthaltes fallt

•wahrscheinlich auch seine Verheiratung ; seine

Gattin zahlte Nikagoras, Minukianos, Sextos von
Chaironeia und Plutarchos (Aiuxrjv Svzojg evyi-

vmav 7 [Eel. 7), 4; vgl. 8 [XXIII], 21) zu ihren

Vorfahren. Perner hielt er sich eine Zeitlang in

Korinth auf (11 [Eel. 11] und 75), wo er dekla-

mierte (80) und unterrichtete (32 [XXXI], 2);

freilich ist die Zeit nicht nahei bestimmbar. Sicher

fallt dagegen in die J. 344—349 eine Reise, auf

der er in Nikomedeia von Pompeianus (vgl. 57)

zur Teilnahme an einem Wettkampf gezwungen
wurde, in dem er aber gegen Libanios schlecht

abschnitt, der dies in ep. 654 triumphierend er-

wahnt und den H. seines Kleideq>runkes halber

verspottet. Hieher ist wohl auch 67 [XVI] zu

beziehen, in Konstantinopel einem kialgog Kwv-
ozavzivovxoXlzrjg zu Ehren gehalten, der Movoojv

inuivvfios ist, also wohl der Musonianus genannte

Flavius Strategius (Seeck 282f.), und daher

zwischen 350 und 353 anzusetzen ; die Worte xgir

jzoXiov iv Azztxo'tg ItAfidoi xoftiaai zov xXoxapov

(§ 7) deutetKeil mit Recht auf eincn .mittleren

Vierziger'. Vor 358/9 fallt die Rede El; Eg/io-

yevr;v (52 [XIV]; Seeck 173f.); zwischen 351

und 354 liegt 12 [Eel. 12]. da hier (§ 6) Gallus

und Inlianus als beim Kaiser in Gunst stehend

erwahnt werden. Um 355 waren nach Sokrates

IV 26 und Sozom. VI 17 Gregorios von Nazianz

und Basileios Schulcr der damals ,bluhenden'

Sophisten H. und Prohairesios.

Gegen das Ende der 50 er Jahre begann H.s
Stem zu sinken ; er verlor gegen semen Rivalen,

den Christen Prohairesios (avzmat&evoa~ ITgoat-

Qcolcp Suid.) an Boden und mufite es erleben, daft

et in einem vom MKatazog Anatolios veranstal-

teten Wettkampfe, der 356/7 oder bald darnacii

stattgefunden haben muB (Seeck 60) und von

Eunapios p. 490ff. Did. ausfUhrlich geschildert

wird, gegen Tiohairesios unterlag und dem Ge-

lachter preisgegeben wurde. Er zog sich infolge-

de3sen, wie aus 22 [Eel. 21], 1 (an Musonios ge-

richtet, also vorMitte 357 gehalten; s. Seeck 218)

hervorgeht, von der effentlichen Tatigkeit /uriick

und entfernte sich— wahrscheinlich bald darauf—
10 aus Athen ; denn die Nachricht vom Tode seines,

Sohnes erupting er (8 [XXIII], 22) am Flusse

Melas. Damit kann unmOglich, wie Schemmel
(S. 499) annimnit, der Flufi dieses Namens bei

Caesarea in Kappadokien, sondern nur der beim
bSotischen Orchomenos gemeint sein, weil H. dem
sehnlichst erwarteten Sonne dort (8 [XXIII], 3)

Xovzga xal olxiag vorbereitete, was wohl auf den
ihm durch seine Gattin zugebrachten Besitzungen,

aber keineswegs auf der Reise geschehen konnte.

20 In den Worten <p$6vov ftot Xarpvgov ysyovag (ebd.

§ 2) glaubte Wems dor f (p. L) eine Hindeutung
darauf zu linden, dafi H. infolge gewisser Um-
triebe neidischer Nebenbuhler aus Athen verdriingt

worden sei; doch wird dies besser auf den gleich

im folgenden erwahnten adixog dai/joiv bezogen

(vgl. 8 'Egtvvcov y&ovog). Dadurch wird die An-
nahme Schemmels (S. 498), dafi H. gerade in-

folge jenes Wettkampfes zum besoldeten ooyioxris

bestellt worden sei, sehr unwahrscheinlich. 362/3

30 hat inn Eunapios in Athen nicht mchr angetroffen

(Keil 553, 2); er befand sich damals auf der

Reise zu lulianus, der ihn zu sich berufen hatte

(em zijv iwav 43 [V], 1 e.m zb ozgazojzedov 45

[VII], 1) und von dessen Abneigung gegen (den

Christen; so Keil) Prohairesios er fiir sich Giin-

stiges erhoffte (Eun.). Er beniitzte die Gelegen-

heit, um in Thessalonike, Philippoi und Konstan-

tinopel die Reden 43-45 [V— VII] zu halten

;

das Sclbstzeugnis, daB er damals noXiog war (45

40 [VII], 3), pafit gut, wenn wir ihn uns als an-

gehenden Sechziger denken (Keil). Einen Erfolg

scheint er nicht erzielt zu haben. Zwar lafit Jo.

Tzetzes (Chil. VI 328) H. den ygafiftarcvg des

lulianus sein (unter anderen <piXooo<povvzeg, die

auch solche Stellungen bekleideten); aber das wild

wohl nur mifiverstandlich aus 46 (Elg SaXoioziov

eizagxor) geschCpft sein, zu welcher Rede hOchst

wahrscheinlich nr. 84 der Neapler Exzerpte (Herm.

XLVI 429) gehOrt, wo Antandros als emazoXevg

50 und ovu{lovXog des Agesilaos erwahnt wird. dem
in Wahrheit die diplomatischen Erfolge des KBnigs

zuzuschreiben seien, also ziemlich genau das, was

man von Salu(s)tius in seinem Verhaltnis zu lu-

lianus sagte (Seeck S. 266). Auf ihn wird sich

also das Neapler Exzerpt beziehen und die 46.

Rede, die in der Gesamtausgabe unmittelbar auf

die zeitlich zusammengehongen Reden 43—45
folgt, auf 362 anzusetzen sein. H. blieb zonaehst

Athen feme {tviiizgiyie zfj outohjiiia Eun.); Wo
60 er sich aufhielt, wissen wir nicht, und die Rede

an Praetextatus (55), der 362—365 Proconsul

Achaiae war, kann ebensogut vor seiner Reise

(worauf die Stellung im Corpus deuten kOnnte)

wie nachher gehalten sein. Er eilte {tjiulytTo)

erst nach Prohairesios' Tod nach Athen zurtLck

(Eun.). Zu geinen spatesten Beden scheint 50
[XUli zu zahlen, die im letiten Teile sich an
den Proconsul Basileios richtet, der erst 879
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comes sacrarum largitionum wurde und 408 noch

lebte (o. Bd. Ill S. 48); er spricht hier (§ 2) von

einem xoXeniov xm>' Jjfiiov xiJQvy/ta und i.-iirnyfia

tp&oregov re xal aygiov (was Wernsdorfp. LIV

falsch von einem gegen die Heiden gerichteten

Edikt versteht), infolge dessen seine /toSoa iggifi-

fievrj und an/tog und er selbst sehr unpopular

geworden sei. Hat H. in den 70 er Jahren seine

Professur verloren, etwa im Zu3ammenhange mit

deshalb gegeben werden mufi, weil in den Aus-

gaben von Wernsdorf (und Dubner) das ur-

spriingliche Verhaltnis ganz verwischt ist (s. u.),

ist der laufenden Nummer die Zahlung der Reden
bei "W e r n s d o r f in lateinischen Zahlen beige-

fiigt; die Titel sind meist in verkiirzter Fassung

gegeben.

Es zeigt sich sofort, dafi keine der ttbcrhV

ferungsreihen liickenlos ist; am vollstandigsten

einem der Gesetze de professoribus , wie Cod. 10 sind, soweit sie reichen, die Exzerpte des Photios,

Theod. Xin 3, 11 vom" J. 376? Die Rede hat

jedenfalls die fiir die an die Schiiler gerichteten

R«den charakteristische Anrede <5 naTde; nicht.

Eine andere an denselben gerichtete Rede (51

[IJJ]) mit dem noch nicht aufgeklarten Titelver-

merk Ilava^vaioig iv degivcug (vgl. Keil 554,

1, 556 und dazuMiinscher a. a. O.), nach Keil
ein an den Adressaten gesendeter JIgoa<po3ti}zix6g

(doch vgl. § 3 & xalSeg), tragt dagegen keine

die mit einer Ausnahme (15) von 1—38 ununter-

brochen fortlaufen, obwohl der Patriarch nur eine

Auswahl der (bgaiozegoi zu geben verspricht. Den
Katalog hingegen mufi Photios nach seiner Be-

merkung am Schlusse : zovzovg . . . zov; Xoyovi

povovg zov ao<piazov Ijisgiov xegi zovg ifldo-

fir/xovra ovrag, schon unvollstanaig iibernommen

haben, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist,

dafi das eine oder andeTe Stuck noch spater aus-

Amtsbezeichnung. TJber die 70 er Jahre hinaus 20 gefallen ist; aber dafi z. B. 33 und 34 irn Ka-

lafit sich die Tatigkeit des H. nicht_ verfolgen.

Er starb in hohem Alter an der lega voaog (Eun.),

nachdem er erblindet war (Suid.), was die Ver-

mutung Seeck s (o. Bd. VI S. 2511), dafi 13

[Eel. 13] an Nicomachus Flavianus im J. 383 ge-

richtet sei, nicht begiinstigt. Er hinterliefl eine

Tochter. Die Lebenszeit des H. diirfen wir nach

alledem auf etwa 300—380 ansetzen.

Unsere Kenntnis von der rednerischen und

talog und im Romanus fehlen, ist gewifi nicht

zufallig ; ebensowenig das gleichzeitige Ausbleiben

von Neap., (Lop.
-

?), Rom. und Bar. bei 47. Die

Zitate des Lopadiotes scheinen einen Ausschnitt

aus der Gesamtausgabe zu umfassen (27—48);

sic lassen sich zu 9 Reden zuweisen, wahrend

der Rest bequem in den dazwischenliegenden

ganz oder teilweise verlorenen Reden unterge-

bracht werden kann. Ebensolche Ausschnitte

schriftstellerischen Tatigkeit des H. beruht einer- 30 stellen auch die Neapler Exzerpte und der Ba-
- ' • ' .

.--_i- •--!-— \r—:-^_:— roccianus dar. Anders steht es mit dem Ro-
seits auf dem pinakopraphischen Verzeichnisse

der Reden bei Photios (bibl. cod. 165, p. 107 b

14—108b 27 B.), anderseits auf den toils in Ex-

zerpten, teils vollstiindig (aber vielfach arg ver-

stilmmelt) '"berlieferten Reden selbst. Zu den

Exzerpten gehOren: 1. die umfangreichen 'ExXoyai

des Photios (bibl. cod. 243, p. 343a 21-377a
23 B.), fur die nach E. Martini (Abh. der sachs.

Gesellscb. d. Wiss. XXVm 6, 1911) einzig die

manus ; der jetzt am Anfang stehende Quaternio-

ist zwar jetzt mit js bezeichnet, wonach nur 16-

Seiten verloren waren, was aber schon deswegen

unwahrscheinlich ist, weil nr. 51 im Romanus
ausdrucklich mit vd bezeichnet ist. Dies be-

weist nicht nur, dafi der Romanus urspriinglich

vome vollstandig war oder doch zum mindesten

aus einem vollstandigen Exemplar abgeschrieben

beiden Veneti S. Marci 450 (s. X; Nachtrage zu40ist, sondern auch, dafi die hier gegebene Rekon-

Bekkers Kollation bei K. Schenkl Eranos

Vindob. 1893, 131ff.) und 451 (s. XII) in Betracht

kommen ; 2. die Exzerpte des Cod. Neapol. II

C32 s. XIV ex. (von mir Herm. XLVT 414ff.

herausgegeben), in drei Reihen (in der Tabelle

mit a, b, c bezeichnet); 3. die Zitate im Lexicon

Vindobonense des Andreas Lopadiotes (ed. Nauck
Petrob. 1867). Handschriften mit vollstandigen

Reden gibt es drei; 4. der Cod. Romanus Vatic.

struktion des schon dem Photios vorliegenden

Archetypus richtig ist. Die Zuweisung einzelner

von den Neapler Exzerpten (a 4, c 1 und 16)

zu bestimmten Reden ist infolge des Fehlens von

Titelangaben nicht mehr moglich; desgleichen

lafit sich nicht sagen, wohin ein kurzes Zitat bei

Eustathios (in Od. 1637, 13) gehort. Abwei-

chungen von der Reihenfolge zeigen nur der Augu-

stanus beziiglich 6 und 9 und der Romanus be-

Gr. 997, jetzt Parisinus Soppl. Gr. 352 s. XIII 50 ziiglich 8 und 65. Dafi aufier den m der Ge-
• " -- -

samtausgabe jetzt enthaltenen Reden des H. im

Altertum noch andere bekannt waren, geht aus

der Vorbemerkung zu 73 [XXI] hervor: zavzrjv

dieiXcxzcu ngo zov Xoyov, 8; e%ei zf/v tmyga<pr)v-

Ilegi zov oxu>nfw.zog ; und auch das fidvovg in

der oben zitierten Schlufibemerkung des Photios-

kataloges klingt so, als ob der Patriarch oder

seine Quelle von dem Vorhandensein ihnen nicht

erreichbarer Reden des H. irgendwie Kunde ge-

ex., mit 32 Reden, von denen die ersten 17 durch

Beschadigung der aufieren Blattrander mehr oder

weniger verstummelt sind; 5. der Oxoniensis

(Bodl.) Barocc. 131 s. XIV mit neun Reden, die

samtlich auch im Romanus stehen ; 6. der Mona-

censis (Augustanus) 564 s. XIV mit drei Reden.

Die ubrigen Handschriften sind blofi Apographa

von 5. und 6. und ftr die Textherstellung ohne

Belang. Diese Grundlage gestattet eine fast

absolut sichere Rekonstruktion der alten (und60habt hatten.

wahrscheinlich einzigen) Gesamtausgabe der Reden

des BL, die auch zugleich der Archetypus der

samtlichen Exzerpte und Handschriften ist, wie

die (Ton den auf die Exzerptoren zur&ckgehenden

Abweichungen und den Interpolationen des Augu-

stanus — vgl. Dubner p. VI — abgesehen) ver-

hsltnismafiig einheitliche TextesnberBefermig be-

weist In der folgenden Tabelle, die hier schon

Die Anordnung des Corpus ist nicht chro-

nologisch ; es zerfallt in zwei Teile. Dem Haupt-

litel des Kataloges (der der Exzerpte ist derselbe,

nur verderbt) entsprechend stehen die /uXhai

voran, die von 1—11 reichen, wie der in den

Photiosexzerpten erhaltene Untertitel beweist,

nach der der Spezialtitel Ton 12 anigefallen ist.

Nach den Angaben des Katalogs rind 1 und 2
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Photios, Katalog Photios,
Exzerpte Neap. Lop. Rom. Bar. Aug.

MeXixai xal aXXwg Xoyot biacpoooi didtpoooi fteXexai

1 1 'YiteotSrig vitho Atiftoo&evavg 1

2 2 Arifioo&ivTjs vnsQ Aiaxivov 2

8 3 Kax' Emxovaov 3

4 4 Kara nXovolov 4

•5 5 &efJuoxoxXijg 5

6 II 6 IIoXepaQXixog 6 2

7| 7 'Ageoxaymxos 7

8. xxni 8 Movtpdia elg Tovqilvov 8 31

9 1 9 TSm&aX&fiiog elg Seflfjoov 9 al, bl 1

10 10 Aioyevqg fj Iloone/uizixog 10 a2, b2
11 11 SwxaxxrjQiog nobs xovg haloovg,

oV t^fju elg Kogtv&ov

11 b3

12 12 Exxwv VTioXoi-

n<ov diatpoooiv

13 12 HaXiv elg $Xafiiavbv IlQOTtefmxrjQios 13

14 14 °Cxeoog rtQO-

xsfuczixdg

~b~4"
—

-

15 13 Eqpe^ijg elg xovg neol IleioovaveyXvdas 1

16 15 Elg Alytvt-

xtov verjXv&a

b5

17 14 Ildhv ziooxefarzixog 16

18 15 SxeStov enl xjj yevojuvg atdaei ev xfi

dtaxoiftfj

17 b6

19 16 Elg xijv Kwzolan' eaiSijftlav

17 Elg xbv ex Kcumadoxtag

18 b7

1

20

21

19
1

18 Enl&ei^ig, Sti oiidvia xa xaXd 20

21
~

a3, b8
b922 19 Elg Movowvtoy

23 20 Elg 2efirjQov vhjXw htwxdvxa ov/i-

aXqyddt
22 blO

24 21 Elxa XaXid 23 cl?
25 XXV 22 Elg Ovoodxiov xojxrjxa 24 b 11, c2

26 XXVI 23 Elg Sepijoov 25 bl2, c3 2

27 xxvn 24 Elg SxvXaxiov 26 c4 * 3

28 xxvw 25 Elg verjXvdas Eq>eolovg xnX Mvoovg 27 c5 4

29 XXIX 26 Elg xovg ex xijg xaxoiSog exatgovg 28 cfi
* 5

30

!

27 Elg 'Afojvalov 28b c7

31 1 XXX 28 Elg IlQtpdxov 29 bl3, c8 6

321 XXXI 29 Ex Koqiv&ov inavuov 30 a 5, bl4,

c9
7

33

"34

31 Elg 'A/utiXiov

Hovneyeixixog

clO *

32Elg'Avax6Xiov ell *

35, XXXII 30 Elg Qolfrov 33 c 12 8

36 XXXIII 31 Elg 'AoxdStov 34 a6,bl5,
cl3

9

1037 XXXIV 32 Ilgoxoaixixds elg xovg halgovs 35 bl6,cl4

38 S3 IlQ-..ieiuixtx6g elg $Xafiiav6v 36 cl5

39 34 Ent&aXdfuog tig Ilara^vaiov

40 35 Elxa XdXta

41 36 Exiga XaXiA

(Ifuglov oepioroO Aaltal Bar.)
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Photios, Katolog Photios,
Exzerpte

i i

Neap. |Lop. Jom. Bar. Aug.

42 1 IV (Elg Kcofldiviov XaXid) b 17 |
* 11 1

243! V (Ev OeoaaXovlxr) elg lovXtavov) bl8,cl7| * 12

44
j

VI 37 AtdXes~tg h <&iXbmots bl9 * 13 3

45
J

vn 38 Elg Kcovozavxivoii itoXiv xal lovXtavov b20,cl8 * 14 4

46
|

39 AidXegtg elg SaXovoxtov c 19

47
j

|

40 Elg <Pka/}tav&i' mdXiv

48 1 vm 41 Elg yeve&Xiov haioov b21,c20 * 15 5

649

50

IX 42 AaXia elg xo vytalvetv tov exaloov b22,c21 16

XIII
] 43 Elg xovg entflouXevoavxas xal elg Ba-

olXetov

c22 17 1

51

"52"

53

54

III
) 44 Kal TidXiv elg tov avxbv b23,c23 18

(va)

3

XIV
, 45 Elg EQ/xoyevt]v 19

46 Elg nXoxiavov xov dv&imaxov

47 IldXtv elg 'ApmeXiov xov dv&imaxov

55 48 Elg xbv avfrimaxov xijg 'EXXddog 77gct<-

[ xexoxdxov

56 1

!

49 IJobg xov fiaauUa lovXtavov analoeiv

fiiXXav

50 Ev NixoftrjSeia nooxoaaslg V3ib Ilofi-

aijiavov
""20"

58] XV 51 Elg vetfXvdag I

59 52 Elg verjXw

60
|
53 Elg Zrjvwva xbv ixalQOv

61 1 54 Elg 'Atpopivov ver\Xw

62

X
55 Elg xbv ex xov xQrjOftov qiotxrjoavza

63 56 Elg xovg 6mb Icovlag 21 7

64 XI

xn
57 Elg xovg Icovag 22

30

8

65 (Elg &Qxag onovSwv)
|

9

66

XVI
58 El; toiig haloovg oxediov I

67 59 Exaloo) KcovoxavxivovxoXlxfl 23

24

~25~— -

68 XVII ! 60 AtdXeg'is pexa xijv and xijg naxgldog

endvobov

69 xvm 61 Elg xtjv iavxov diaxQtfi^v bi&^tg

70 XIX 62 EnmXri^ig xolg Qa&vfi<og axoooj/tevoig 1

26

2771 XX 63 Sxe6lov elg xivag x&v q>oixyxwv &6-

gavxag aq>rjvtd£eiv

72 64 Elg xovg urggt Evxtavbv axdxxag axoi- 1

oavxag *
|

73 XXI 1 65 IJqoxqehxixos
|

28

2974 XXII 1 66 Hera xijv xov xoav/Mtxog feoanelav

\
SidXegcg

[s. nr. 65 30 «J

[s. nr. 8 31J

75 67 Mexa xijv dbio Kooivftov hidvobov

76 68 Elg xo yoaateiov

77 69 Elg xrp Aaxebaifiovicov noUv , ore

SvelQcnt nei&6[ievog Tip 'ApivxXalip

#etp iqyolxTjoev eC^aafitu

78 70 XHt ov del drifwala tie axQodoeie

axayyUXetv

79 XXIV 71 AaXti, Stt itl itl h yvftraaiaig drai 32

80 72 AaXA br Koglvfiip httefofibni
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fitXhai ov/ifSovXevzixat, 3—5 Smavixai; diese
Eeden erhalten eine besondere Wurdigung. Von
den folgenden werden 6 als syxd>fiiov, 7—9 als
ov nXnojtaxmoi, 10 als Dialog (&>? dudoytp zvjiovzcu
nlazrofievos) charakterisiert. Von 12 ab laBt sich
ein durchgehendes Prinzip der Anordimng nicht
wehr erkennen, obschon sich kleinere Gruppen zeit-

lich (43, [ev. 41]—46) oder persOnlich (7. 8. 50. 51)
oder sachlich (40. 41. 58. 59. 70—72) zusammen-
gehOriger Stucke herausheben. Dafi die ganze
Ausgabe von H. selbst redigiert worden ist, wird
durch unpersonliche Titel wie Els vsTJXvdae (58)
oder Els yeve&Xiov hai'gov (48) usw. sehr unwahr-
scheinlich ; H. hatte wohl Namen angegeben und
den Ausweg, dafi wir es in alien diesen Fallen
mit blofien Ubungsstiicken und Musterbeispielen
zu tun haben, wird kaum jemand ernstlich emp-
fehlen wollen. Anderscits lassen sich die Worte
des Photios zu 6: 'Eipegrjs 8s zovzwv zazzsizov
Ilofo/taexixov ungezwungen nur von H. verstehen

;

der Widerspruch lost sich, weDn wir annehmen,
dafi die ersten Eeden des jetzigen Corpus (viel-

leicht die (teXhai 1—11) noch von H. selbst her-
ausgegeben sind und daB der Redaktor der Aus-
gabe an diese Sammlung die iibrigen ihm zu-
ganglichen Reden ansohloB. Wie die tlberliefe-
rung (besonders des Romanus und Baroccianus)
zeigt, waren den RedeD ausfiihrliche didaskalien-
artige ttberschriften vorangestellt (z. B. zu 44
[VI]: Tavxrjv tv ^iXinnoig StelXexzai If avzo-
oxeSiov, ozt im to ozgazonsdov djiflsi imo fiaat-
Xdcog xXyfaig 'IovXiavov • za fiiv ng&za eig xrjv

^oXiv, za zeXsvzaia di sl{ zov czatgov St^rjgov,
Ss iyerezo xai zijs emdtifroK aluos); daneben
existierten kurzere, fur Zitierzwecke bequemere
Fassungen. Wo den Reden (von H. selbst; Rh.
Mus. LXI 561) tecogfoi oder ngoSeojgiai voran-
geschickt waren, ist dies im Katalog gewissen-
haft vennerkt ; von diesen ist vollstandig erhalten
die zu 9 [T], in Exzerpten die zu 1, 3 und 10,
verloren die zu 2, 4, 5 und 46.

H. ist als Lehrer, Theoretiker und Praktiker
auf dem Gebiete der Rhetorik kein Bahnbrecher

;

er bewegt sich in den ihm von seinen Vorgangern
tiberlieferten Formen. Im Schulainte machte er
dieselben Erfahrungen, wie die andern Sophisten

;

er hatte mit der UnbotmaBigkeit (18, 71, 72)
und der Teilnahmslosigkeit (70) der eigenen
Schuler zu kampfen ; natfirlich fehlte es auch an
den hergebrachten ovfmXtjyddes nicht (23; 70
[XIX] nach dem Titel des Romanus), und bei
einem dieser ZusammenstoBe, an dem ,Neid' die
Schuld war, trug H. sogar einmal eine Wunde
davon (74 [XXII]). Ofters beklagt er sich uber
hziPovXtiovze; (49 [IX]) oder yeXdoavtts (42 [IV]).
DaB er grofles Ansehen genoB, kann nicht be-
zweifelt werdeD. Seiner Richtung nach gehort
H. zu den .Modernen' (was er selbstgefallig her-
vorhebt; 73 [XXI], 3 und Norden Kunstprosa
429) und ist demgemaB ein Antipode des Liba-
jjios, der in ep. 654 von den Reden des H. sagt,
sie seien ov ywjotoi (A. h. nicht attisch), und ihm
uberhaupt nicht freundlich gesinnt ist; auch
ep. 486, in der Libanios erz&hlt, daB H. dem
Hyperechios seine Dnteretutzung angetragen habe,
von diesem aber abgewiesen worden sei, klingt
spitiig. Damit stent es nicht im Widersprnche,
wenn sonst Libanios des H. mit Hoflichkeits-

1632

phrasen gedenkt (Norden 403, 1). H. preist
die Ionier (64 [XI], 2), welchc die bis dahin.
trocken-durftige und auf die Gerichtspraxis be-
schrankte RedekunBt noch uber die Tragedie hin-
ausgeboben hatten. Wichtig fur die Stellung des.
H. ist der von B. Keil (Herm. XLII 550) er-
brachte Nachweis, daB er sich im Gegensatze zu
Euagoras an die Richtung des Phrynichos an-
schhefit, dessen Grundsatz to XaXsiv ix xov Xa-

10 to (Rh. Gr. W. V 610, 15; vgl. Syrianos in
Hermog. II 3, 23 Rabe) er jenen selbst in Athen
darlegen herte (79 [XXIV] 4); der Wert dieser
Beobachtung bleibt bestehen, auch wenn die von
Keil vertretene Abhaltung von 79 auBerhalb
Athens nicht aufrecht erhalten werden kann (Mun-
scher a. a. O.) und mit v. Wilamowitz (Com-
mentariol. Gramm. Ill 1889, 22) mit Rucksicht
auf diemetrische Fassung der Worte bei H. ,ix
zov XaXsiv dsi z6 XaXsiv siagaylvsxat' die Her-

20 kunft derselben aus einem Komiker anzunehmen
ist. tTber seine theoretischen Grundsatze gibt
H. selbst in den bereits erwahnten (ngo)fiso>giai
Aufschliisse (9 [I] nennt er dies zexvoXoysTv), doch
zeigt das Erhaltene wenig Originelles. Was er
zu 9 [I] uber den sm&aXd/itos sagt, deckt sich
fast ganz — sogar bis auf die xagaSeiynaza —
mit Menandros (III 399ff. Sp.). Auch der Versueh,
einen Tlgonsimzixos in dialogische Form zu klei-
den (10 [Eel. 10]), auf den sich H. etwas zugute

30 tut {pnsg qfjsXs izeizoi^xafisv)
, kann kein voll-

standiges Novum sein, denn die in der v^somia
entwickelten Grundsatze finden sich zum Teil
schon bei Hermogenes Ilsgl /lefiodov dsivozqzo?
(II 456, 6 Sp.). Nicht einmal der aaejstas an-
geklagte Epikuros (3 [Eel. 3]), dessen Behand-
lung H. als eine Art Wagnis entschuldigt, ist
sem geistiges Eigentum, da, wie Usener (Epi--
curea 248) gesehen hat, das Thema schon von
Lukianos Bis ace. 20 beriihrt wird. Unter diesen

40Umstiinden erscheint es ganz berechtigt, wenn
Brinkmann (Rh. Mus. LXII 627) die von Prins
entdeckte wOrtliche tTbereinstimmung eines Satzes
in der fcu>gia zu 1 [Eel. 1] mit § 23 der Ex-
zerpte 'Ex xwv Aoyyivov (I 216 Sp.-H.) auf eine
EntlChnung seitens des H. zunickfuhrt.

Auflerdem haben sich noch alte Kunsturteile
fiber H. erhalten, zunachst bei Photios, der im
Katalog nach 1—5 eine Charakteristik dieser pe-
Xezat (8. o.) und am Schlusse ein Gesamturteil

50 gibt, beides, wie die tTbereinstimmung zeigt, aus
derselben Darstellung geschopft, die einen fleiBig
kompilierenden Theoretiker zum Verfasser gehabt
haben muB. Die ersten funf Reden sind beson-
ders geeignet, die b> Xoyois dgezTj (vgl. z. B. Ari-
steides II 495, 15 Sp.) und das av&rjgov zStv
voij/Miz<ov (Sopatros Aiaig. VIII 56, 19 W.) zu
zeigen

; daneben versteht es H., xaxa zbv Atjfto-
o&tvovg £f}Xov durch das xoXvox^f-dztozov (Dion.
Hal. de vet. cens. 3; II 1 207, 17 Rad.-Us.), sowie

60 durch die richtige Mischung der idea* mit den
Xoyoi Abwechslung zu gewahren (xtgavrvrcu, noi-
xiXXta&at; vgl. Marcellin. vit Thuc. 56. Sopatros
ebd. 8, 14) und durch das fuyaXttor Erhaben-
heit zu erzielen. Seine U(k wirkt durch ihre
atj/jaota (Aristeides II 500, 9 Sp.) and tfupaois,
ohne an Klarheit einzubflfien; durch die Moue
ArofiAzcov (Demetrios Jltgl igfi. 92) frappiert und
besticht (fcrlCet; Phoibammon ITegl oxy/i. VHE
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492, 8W.) er, allerdings auf Kosten der Ver-

standlichkeit filr das groBe Publikum (s. o.

S. 1622), anderseits tragen die zijs ehxgireias

(Hermog. II 281, 16. 845, 19 Sp.) Idicofiaza wieder

zur Klarheit bei. Sehr haufig Terwendet er die

ntgi$oXr\, besonders xar' alxtoXoylav und beseitigt

dadurch die durch die yogya oxyttaza leicht ent-

stehende doatpsia (Hermog. II 845, 15. Anonym.
Jlegl oxvm- ni 175, 27 Sp.), auch das vneg§azov

(Teuber 44f. Norden 429; nach K. Schenkl
134 auch aus dem Symposion), endlich die An-
klange an Polemon (Jiittner De Polemonis vita

operibus arte 1898, 51f.) sind unleugbar. Sodann
dieRhythmik des akzentuierten Satzschlusses. DaB
H. der W. Meyerschen Regel nicht folgt, hat

Meyer (Der accentuierte SatzschluB 14) selbst

schon erkarsnt. Die Untersuchungen von Litzica
(flber das Meyer'sche SatzschluBgesetz 1898) for-

und die zgoarj, und zwai so geschickt, daB er 10 derten die Frage nicht; dagegen fotmulierte v. Wi-
Monotonie vermeidet. Mit besonderer Vorliebe lamowitz (Herm. XXXTV 215) ein neues Gesetz

bedient er sich der nagaSefyfiaza aus der Ge-

schichte (die er freilich ,durch die Phrase grund-

satzlich erstickt'; Norden 428) und Mythologie,

auch doit, wo sie nach Apsines (I 2, 281, 7 Sp.-

H.) vermieden werden sollten, in den xgooifiia,

sowie in den exiXoyot und aya>ves ; sie dienen

ihm teils ngbs ouzoSei^iv, teils ngos fyotaotv (vgl.

Polyb. Sard. ITegl axrinaziafiov III 1 07, 1 1 . Tryphon
Ilsgl xgoncovIllWO, 21 Sp.), teils ngos fjdovrjv xai 20 umfassenden) Statistik zwei neue Gesetze fur H.

xdXXos. Endlich liebter nach Photios sehr die ngo- aufgestellt: 1. ein Proparoxytonon als vorletztes

diazt'mcoois ; in der rhetorischen Literatur vennag Wort ist nur dann gestattet, wenn dasletzte

dahin, daB nur die Formen xxixx (oder xxxx

oder xxrixx) und xxxx zulassig seieh. Neuer-

dings fcat Serruys (Les proced^s toniques d'Hi-

m^rius et les origines du ,cursus' byzantin. Me-
langes Havet 1909) die Untersuchung weiterge-

fiibrt und auf Grund einer genauen (allerdings

nicht '.ollstandigen, weil bloB die Reden I—XXIV
und bloB die starkcren Interpunktionseinschnitte

ich diesen Terminus nicht nachzuweisen, aber es

ist bezeichnend, dafi er sich in verbaler Form
bei H.s Schulern Gregorios und Baeileios nach-

weisen lafit (s. den Thesaurus). Es ist schade,

daB wir keine Handhabe besitzen, den Urheber

dieser Charakteristik, die manchmal apologetisch

klingt, so daB man an einen Schuler denken

Wort auf der ersten Silbe betont ist; 2. vor

einem SchluBwort mit betonter erster Silbe steht

in der Regel eine ungerade, vor einem mit unbe-

tonten Silben am Anfang eine gerade Anzahl von

unbetonten Silben. Von den gegen das erste Ge-

setz verstoBenden Ausnahmen werden einige durch

bessere TJberlieferung beseitigt, bei anderen er-

mochte, zu bestimmen , da derselbe aller Wahr- 30 scheinen die vorgeschlagenen Anderungen gewalt-

scheinlichkeit nach auch der Bedaktor der Ge-

samtausgabe sein durfte. Aus anderer Quelle

stammt das Urteil des Eunapios, der den H.
efixoXos smsiv und owrjgfioofihos nennt, an sei-

nem Ausdruck xgizov xai ijx°v noXizixov riihmt

(vgl. Philostr. vit. soph, n 10 p. 94, 25 K. und
Norden 428, 1) und sogar zugibt, daB er bis-

weilen an den groBen Aristeides hiiianreiche.

In dieser Charakteristik des H. fehlen zwei

sam. Dagegen sind die von Serruys aufge-

stellten Zahlungen von Worttypen insofem von

Bedeutung, als sich zeigt, dafi H. mit besonderer

Vorliebe Worte mit einer unbetonten Silbe vor

der betonten als SchluBworte verwendet. Die

Frage bedarf noch einer neuerlichen ErCrterung.

Dem Religionsbekenntnisse nach war H. Heide;

aaepijs zfjv dgrjoxdav nennt ihn Photios am
Schlusse des Katalogs und wirft ihm vor, daB

hervorstechende Zuge. Einmal seine alles MaB40er die Christen nach Art hinterlistiger Hunde
ubersteigende Hinneigung zu poetischem Aus
druck, die er auch iiberall offen beknndet. .Poesie

in scheinbarer Prosa ist der richtige Ausdruck'

;

,es gibt fast keine Rede, in der er die Musen
nicht anruft' (Norden 459); xvxvos, at]8d>v,

XtXtdwr, Ts'tiif, vuvos, /JeXrj, <£Sai, Movoai, <pog--

Miyl;, x°Q°s usw - dienen ihm fortwahrend als

Bezeichnung der Redekunst und ihrer Erzeug-
nisse. Dementsprechend ist seine Rede auch mit
Entlehnungen aus Dichtern gar.z iurchsetzt; er

plfindert Homer und die Tragiker, auch die Antho-
logie (K. Schenkl 138), ganz besonders aber die

Lyriker, aus denen er ganze Stucke in seine Reden
verflicht, wie z. B. ein Epithalamion der Sappho
in 9 (T), einen Paian des Alkaios in 52 [XTV]
usw. (Nachweise bei Teuber Quaestiones Hime-
nanae 1882). Die Restitution dieser Stucke ist

freilich trotz wiederholter Versuche
(Westp hal

N.Jahrb.LXXXI694. MahlyRh.Mus.XXI301

;

anbellte. Von solchen Stellen laBt sich in den

erhaltenen Textesstiicken nur eine einzige nach-

weisen, niimlich 45 [VII], 9, wo er Iulianus da-

fur dankt, daB es nunmehr wieder erlaubt sei,

den Blick zum Himmel zu erheben <hs ix zagzagov

zivos xai aXafutovs /ilov. Er selbst liefi sich

(ebd. 1) in die Mithrasmysterien einweihen; reli-

giose Momente treten auch in den Titeln von

62 und 77 hervor.

Ausgaben. Zuerst gab H. Stephanus die

beiden auf H. beziiglichen Kapitel des Photios

(cod. 165 und 243) mit den Deklamationen des

Polemon heraus (Paris 1567; s. Martini a. a.

O. 109f.). Wahrend des 17. Jhdts. btschaftigten

sich verschiedene Gelehrte mit H. ; es entstanden

mehrere Abschriften des Augustanus und Baroc-

cianus und Leo Allatius kiindigte in seinen

Apes urbanae (1633) eine Ausgabe von 20 Reden
(aus dem Romanus) an. Aber erst 1729 druckte

vgl. auch WelckeiKl. Schriftenll 114. K0chly60J. A. Fabricius 51 [IH] in seiner Bibliotheca

Akad. Reden u. Abhdl. I 196) nicht gehmgen
(v. Wilamowitz Comm. Gramm. UI 21). Was
die Prosaiker betrifft, so ist der Nachweis der

Abhangigleit schwieriger, da es sich vielfach ran

Gemeingnt der Rhetorenschule handelt ; aber die

schon von Photios beobachteten Entlehnungen aus

Demosthenes in 9 [I] und aus Aristeides beson-

ders in 6 [11], sowie die aus Platons Phaidros

Graeca IX 426ff. aus einem schlechten Apogra-

phon des Baroccianus ab; nachdem Mains die-

selbe Rede im selben Jahre nochmals verOffent-

licht hatte (Gissae), edierte er 1720 in Biblio-

theca Uffenbachiana Manuscripta II 590ff. nach

einer Abschrift des Augustanus die drei in dieser

Hs. erhaltenen Keden (9 [I], 6 [JO], 51 [HID- Seit

1748 begann sich Wernsdorf mit H. in be-
S2
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schiiftigen ; es gelang ihm, Abschriften des Ba-

roccianus und Romanus zu erlangen, und er hinter-

lieB bei seinem Tode eine vollstandig druckfertig

gesteUte Ausgabe, aus der Harless das Manu-

skript zu 45 [VII] erwatb und (Erlangen 1784)

herausgab, die aber erst 1790 in Gottingen in

wesentlich verkurzter Form (mit Beiskes nach-

traglich hinzugekommenen Konjekturen) zur Ver-

Gffentlichung gelangte. Wernsdorf stellte die

Eklogen des Photios voran, auf die er die 3 Reden 10

des Augustanus, dann (IV—XII) die 9 des Ba-

roccianus, dann (XIII—XXIV) die 12 im zweiten

Teile der Romanus unverstummelt fiberlieferten

und endlich (XXV—XXXIV) die 10 verstflmmelten

des Romanus folgen ReB. Diese ganz willkur-

liche Reihenfolge hat Dflbner in der Didotiana

von 1849 (zusammen mit Westermanns Philo-

stratos und Boissonades Eunapios), fur die er

eine Neukollation des Romanus verwerten konnte,

beibehalten. Beitrage zur Textkritik (auBer den 20

schon genannten Schriften) bei Th. Stenzel Con-

iectanea in Himerii sophistae declamationes,Vratisl.

1879 und F. Teuber De lacunis in Himerii

orationibus integris Duebnero editore notatis,

Breslau 1895. [H. Schenkl.]

2) Tierarzt zu Anfang des 4. Jhdts. n. Chr.

Exzerpte seiner Schriften in den Hippiatrica des

Grynaeus. [Gossen.]

3) 'I/dgto; , ein Thraker , Dm der Provincia

Byzacena im J. 545. Beim Aufstand des An-80
talas und Stozas erlitt er infolge ernes verkehrten

Befehls des Oberstkommandierenden, Johannes, des

Sohnes des Sisinniolus, eine schwere Niederlage

bei Menephesa, nicht weit von Hadrumetum, und

muBte sich gegen Zusicherung seines Lebens er-

geben. ImAnschluB daran benutzteihn der Feind,

urn Hadrumetum, das seinen Dux in seine Mauern

aufzunehmen glaubte, durch Handstreich einzu-

nehmen (Procop. bell. Vand. II 23. Corippus

Johann. IV 1—63). Bald darauf entfloh H. der 40
Gefangenschaft, so daB wir ihn spater in Italien

wiederflnden. Er verteidigte Rhegium gegen To-

tila, muBte die Stadt aber schlieBlich einem zu-

rSckgebliebenen Belagerungskorps iibergeben im

J. 549 oder 550 (Procop. bell. Goth. Ill 37—39).
[Benjamin.]

Himeros. 1) Der Name dieses dem Kreise

des Eros und der Aphrodite angehorenden We-
sens "Ifiegog (aus * 'lo/tego;) wird gewohnlich

mit der altindischen Wurzel is- zusammengestellt 50
(das inchoative Prasens iccftati er wunscht), da-

nach wird auch der Liebesgott isma-s, isma-s

genannt; im Avestischen entspricht is-, litthauisch

iesxkdti, kirchenslavisch iskati, ahd. eisca For-

derung und eiscdn heischen, englisch to ask, vgl.

dazu Fick Worterbuch der indog. Sprachen* I

176. in 4. Prellwitz Etym. Worterb.2 197;

falsch jedoch ist es meines Erachtens, dazu den

Namen 'Io/iyvri stellen zu wollen (Cur tins
Griech. Etym. 402, auch Prellwitz a. 0.), dergo
von dem Namen des Flufigottes 'Io/ir/vo; keines

falls getrennt werden dart Die von Gruppe
Griech. Myth. II 870, vgl. auch 1380f. vereuchte

Herleitung dessicher lykischen 'I/tfiga/tos (Turn-
eysen KZ XXXV 224) von T/ugoe ist sprachlich

unmoglich.
Wahrend Homer sich iga>t und ffugot noch

unperMnlieh denkt, hat Hesiod als enter der

Aphrodite als Begleiter neben "Egoas den xaXis

°I,usgos beigesellt (Theog. 201f.). Eros war fur

Hesiod als der uralte in einem agyos Xl&ot ver-

ehrte thespische Gott gegeben, H. jedoch scheint

eine Neuschopfung Hesiods zu sein, Furtwang-
ler Eros in der Vasenmalerei 6. Fur ihn in

alterer Zeit etwa aus Personennatnen wie 'I/tsgo-

xXys IG VII 4156 (4. sc. a. aus Akrephia) einen

selbstandigen Kult zu folgern, niachen Nameu
wie 'IfiSQo<r&v, z. B. IG XII 3, 330, 32. 337, 8.

39164. 444. 6796. 826 nicht gerade wahrschein-

lich, wohl aber darf man annehmen, daB H. in

spaterer Zeit bisweilen in den Aphroditetempeln

zusammen mit Eros, Pothos und anderen verehrt

worden ist (Pans. I 43, 6), auch gedachte man
seiner wahrscheinlich bei dem penteterischen

Feste der Museia im heiligen Haine auf dem
Helikon (vgl. auch Schol. Hesiod. Theog. 64).

Mit den Chariten und Musen verbunden erscheint

er schon in den (von Wolf athetierten) Versen

64ff. der Hesiodeischen Theogonie.

Die Unterscheidung , die der Gramnmtike;

Schol. Hesiod. Theog. 201. Etym. M. 470, 259ff.

zwischen Eros und H. macht, wird man wohl
in dieser ausgepragten Form noch nicht fur

Hesiod voraussetzen, sondern das bleibt besser

der Spekulation der Philosophen vorbehalten, die

in H. die Bezeichnung des Wunsches sahen, das

durch Eros in die Intcressensphare Geruckte real

oder ideell in den Verfugungsbereich des Sub-

jektes zu stellen (desiderium; die romische Iden-

tifizierung des H. mit Cnpido [Robert bei

Preller Griech. Myth. 502, 1, vgl. Austo. Bd.

IV S. 1759, anders Mart. Capella IX 905]

nimmt wohl kaum speziell auf diese Unterschei-

dung Bezug; vgl. hier ferner die ironische

Auseinandersetzung Plat. Cratyl. 420 a; Phaedr.

251c).

Auf den Werken der alteren Eunst, besonders

auf den Vasenbildern , sind H. und Pothos, wie

Furtwangler Eros in der Vasenmalerei 24f.

hervorhebt, Vervielfaltigungen des einen Eros,

d. h. Eroten, nicht etwa Personen, die das Cha-

rakteristikum des psychologischen Aflektes zum
Ausdruck bringen (vgl. auch Preller-Robert
Griech. Myth. 502). Daher kOnnen wir meist nur

dann eine Erotenfigur mit Sicherheit durch die

Benennung H. von Eros unterscheiden, wenn die

inschriftliche Bestatigung hinzutritt ; vgl. beson-

ders folgende Vasen mit H.s Darstellung: 1. Arch.

Ztg. 186 8, 17f. CIG 83484: rf. Krater d. Samml.
Santangelo: Hermes, Zeus, H. Here. 2. Oat. of

vas. Brit. Mus.2 HIE 440. CIA 7697. Furt-
wangler-Reichhold Griech. Vasenmalerei HI
Taf. 124: Stamnos ausVulci: Odysseus mit den

Sirenen, Gegenstftck drei Eroten, Inschr. hl/tsgo;.

3. Cat. of vas. Brit. Mus.a m E 222. CIG 8365.

Furtwangler Eros 27: Hydria aus Nola: Peitho
.

und H. 4. Cat of vas. Brit. Mas. « DOLE 775:

Pyris aus Eretria: Pothos, Hedylogos, Aphro-

dite, Hygieia, Eunomia, Paidia. H. und Harmonia.

S.'&m/i. &ex- 1897, 129ff. Taf. X: Onos aus

Eretria: Aphrodite, Eros, Harmonia, Peitho, Hebe,

H. usw. 6. Furtwangler EatalogBerL II 741

nr. 2633. CIG 8401. Overbeck Heroengallerie

I Tat X 5 S. 220: Hydria: ParisurteiL Pothos,

Eroe, H. 7. Furtwangler Katalog BerL II

908 nr. 8257. CIG 8899: itaL rf. Amphora:
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Hochzeit der Hebe mit Herakles, Artemis, Euno-

mie, Euthymie, Eros, Aphrodite, H. usw. 8. Mo-

num. ant. IV T. XV: lukanische Amphora:

Aphrodite, H., Pothos. 9. Annali 1857, T. A
la, b. Jahn Beschr. d. Vasensamml. Munchen

234. Furtwangler Eros 27. Vase aus Vulci:

Paidia, H. lO.Heydemann Satyr- undBakchen-

namen, S.HalL Winckehnannsprogr. Taf.CIG 8380

:

Vase der Samml Jatta: Eros, Pothos im Kreise

der erwahnten Epoche bieten sich zahlreiche Be-

lege dafflr; drei Beispiele mflgen hier genugen:

"fysgos IG III 1250. 'IptQoe, Athener auf Delos,

Bull. hell. HI 367. "IftijQos (sic!) in Laodicea

Combusta CIG 3989 i = Athen. Mitt XIII

253.

Wegen der nahen Bertthrung, die zwischen

H. und Eros besteht vgL man die ausfuhrlichen

Artikel Eros von Furtwangler in Roschers
Vase aer Hammi. jawa: mro», jrumus uu «"ci«. «»^««. ^»^- -— - o --- —

•

des Dionysos, H. bedient ihn. 11. Laborde Col- 10 Lex. I 1, 1389ff. und Waser 0. Bd. VT S 484ff.

lection des vases grecs de M. le comte de Lam
berg t. I pL 65. CIG 8381. Heydemann Sa

tyr- und Bakchennamen 20: H. und Dionysos

mit seinem Thiasos. 12. Monum. ant. HI T.

XXXI: Bethe Arch. Jahrb. XI 293: Theater-

vase, H. reicht der Muse des Theaters cine

Tanie.
Wie wir sehen, wird H. fast stets zusammen

mit andern Gestalten des aphrodisischen Kreises

genannt (als Sohn Aphrodites erscheint er Lucian 20

deor. dial. 15, vgl. ferner Sophocl. Nauck FTG2
316 nr. 790. Meleager Anth. Pal. VII 421. IG

XTV 889 Epigr. d. Lucilius Iunior [KieBling

Ind. lect. Gryphisw. 1884/85. IV]. Himer. orat.

1 19. Quint. Smyrn. V 7 If. Mart. Capella IX 905.

Nonn. VII 404 : beim Tode der Semele sind der Si-

tuation entsprechend H., Eileithyia imd die Erinyen

anwesend) und auf Grand der Anschauung otvov

de ntjxix Svros ovx ioxiv Kvstgis kommt er bis-

weilen in engere Beruhrung mit den bakchischen 30

Thiasoten (vgl. Preller-Robert 718). Besonders

haufig tritt er mit Eros und Pothos gemeinsam

auf (Anacreont. 55. Meleager Anth. Pal. XH 54),

die ihrem ganzen Wesen nach nicht sonderlich

von ihm unterschieden sind. So gut wie vCllig

gleichwertig erscheinen sie in dem Epigramme

Meleagers a. O. (vgl. VTI 421), in dem Antiochos

als SXX<k "Iftsgoe gei'eiert wird; ja sogar ein Epi-

gramm Antipaters von Sidon, das sich sicher doch

und die dort im allgemeinen angefuhrte Litera-

tur. Im iibrigen sei auf Roberts wertvolle

Anmerkungen bei Preller* sowie auf Gruppes
Griech. Myth, verwiesen. H.s Beinamen stellt

Bruchmann Epitheta deor. 160 zusammen.

2) Himeros, Eponym der von Thuc. VII 9

erwahnten thrakischen Stadt Himeraion, Etym.

Florent. s. Ilvg^vij bei E. Miller Melanges de

litter, grecq. 258. Malten Kyrene 64, 2.

8) Himeros , Sohn der Nymphe Taygete und

des Lakedaimon, der seine Schwester Kleodike

in der Pannychis der Aphrodisien xax Syvotav

jiiaoafievos ctp&eiQE und aus Gram dariiber sich

in den MarathonfluB stiirzt; danach soil der

FluB H. genannt worden sein, der spatere Euro-

tas, Plutarch, de fluv. XVH 1.

4) Himeros, Vater des Europos nach Tzetzes

Lycophr. 1283; dagegen weisen zwei Wittenberger

Codices Migoxo; fur 'I/tegov auf. [Sittig.]

5) TL, nicht ersch5pfend schon unter dem

Namen Euemeros (Nr. 2 s. 0. Bd. VI S. 952)

vonW i 1 1r i ch behandelt Sowohl bei Iustin. XLH
1, 3 und Trog. Prol. XLII, als auch bei Athen.

XI p. 466b liegt jedoch die Form Himeros vor,

wahrend nur Diodor. XXXIV 21 Euemeros bietet

Da nun der Name H. in zwei von einander un-

abhangigen tJberlieferungen auftritt, erscheint es

mir methodischer Euemeros bei Diodor fur ver-

derbt zu halten (dieselbe ursprftngliche Namens-
gramm Annpaiers von omim, ua» »ku mcuw <*«"" v»«^ u -» ..™^„ v

„___-,—„- „
iufden Eros von Thespiaibezieht.bezeichnet dieses 40 form und nicht etwa das Vorhegen zweier Namen

Kunstwerk des Praxiteles als H., AntL Pal. XVI
167 (vgL ferner die Stellen Nonnos I 68. XXXTV
84 [navdaftdxcoe Qqaaiis "I/uqos\. XXXV 135).

Hieraus ist auch leicht einzusehen, daB man in

spaterer Zeit, ebenso wie man schon zu Pindars

Zeiten eine Vervielfaltigung des Eros als'Eocoxes

kannte, in Analogic hierzu'^wgot schaffen konnte

(Krinagoras Anth. Pal. IX 239. Eugenes Anth.

PaL XVI 308. II6&01 z. B. Himer. orat I

19).

Eine wirkliche Nebeneinanderstellung von

Eros, H. und Pothos, bei der die drei Gotter

durch innere Charakterisierung unterschieden

waren, konnte erst ein Meister wie Skopas, der

Schopfer des Pothos von Samothrake, vornehmen

;

jenes Kunstwerk war nach der Notiz des Pau-

sani&s I 43, 6 im megarischen Aphroditetempel

neben der Aphrodite Praxis aufgestellt, vgl. Ur-
liehs Skopas 89. Overbeck Gesehichte der

in der Tradition ist anzunehmen, da als Quelle

auch bei Diodor Poseidonios zugrunde liegt, der

uns far Athenaios direkt bezeugt ist).
^
H., ein Hyr-

kanier (Diodor. a. a. O.), ist als aaidtxi des Parther-

konigs Phraates II. hochgekommen (Iustin. a. a. O.).

v. Gutschmid Gesch. Irans 79 will auch Diodor.

XXXTV 19, wo von einem oigonjyos Phraates' II.

Namens "Evtog die Rede ist, aufunserenH. bezieben,

indem er Namensverderbnis annimmt (tut man

50 dies, so liegt abrigenB die Annahme der Verderb-

nis des Namens an der anderen Diodorstelle umso

naher); gesichert erscheint dieBeziehung allerdings

nicht. Nimmt man sie an, so darf man jedoch nicht,

wie dies auch v. Gutschmid a. a. O. tut, die

Totung des betreffenden ateaxtjyos aus der Diodor-

stelle herauslesen und diese Stelle somit fur die Art

des Todes des H. verwerten ; denn es werdenuns in ihr

nur vflgtis xai xificogtai der Bewohner von Seleukeia

gegen jenen berichtet Es handelt sich hierbei wohl
liens SKopas o». uveroecK uescmcuw: uci gc^cu jc«o» """"•» ^,= ««•—-— -—- -—
Krieeh. PlaBtik*II 30. 37. Furtwangler Eros 60 entweder urn einen Vorfall aus den 30er Jabren

22t
In romischer Zeit wo man nach den im Ge-

folge der Aphrodite erscheinenden Gottheiten

Menschen TSgox, 'AnigaK, UiMgox, Swtgmt,
II69oe, 7furalos usw. zu nennen beliebte (Fick-

Beehtel Griech. Personennamen 805), flndet

•ich auch Ofter der Name*//«eoc, vgL dam Me-

leager Anth. PaL XH 54. Auf den Insehriften

des 2. Jhdts. v. Chr., als die Herrschaft der Parther

aber Mesopotamien errichtet und befestigt wurde,

oder vielleicht richtiger um ein Ereignis aus der

Zeit um ISO v. Chr., als Antiochos Sidetes Meeo-

potamien rurOckeroberte (Iustin. XXXVIII 10, 6).

Beriehen wir die Stelle auf unseren H., bo wftrde

dies Zusammentreffen mitdenBewohnemvon Seleu-

keia, bei dem er von dieeen als Vergeltung eigener
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Taten gewalttatig behandelt worden ware, am
besten in die Zeit vor seinem Vizekenigtum zu
setzen sein (wahrend desselben lafit es sich schwie-

riger einordnen, da Phraates II., der als der Racher
der seinem argaztjyos angetanen Unbilden er-

scheint, sehr bald nach Ubertragung der Regent-
schaft gestorben ist). Wir hatten dann auch einen
speziellen Grand, warum H. als Eegent gerade
gegen Seleukeia bcsonders grausam vorgegangen

ist willkurlich, wenn diese auch vorlaufig noch
hypothetisch bleiben muB. Preilich zweifelt an ihr
auch Justi in Geiger-Kuhn Grundr. d. iran.
Philol II S00). Fur H. konnte man ubrigens auch
dieJugend des auf den Munzen dargestelltenKcnigs
anfilhren

; _
Iustins Angabe fiber die jtcuSued-Zeit

des H. zeigt, daB diese, als er Eegent wurde,
noch nicht lange hinter ihm gelegen hatte. Ob
sich H etwa gleichzeitig mit dem Tode seines

ist (Trog. Prol. a. a. 0.). Als Eegent, und zwar 10 GOnners Phraates II., also etwa um 128/7 v. Chr.,
„:„v,j. «!,„. j .. w.-ii. : .v. _._j zum Gegenkonig gegen den neuen Herrscher Arta-

banos I. aufgeschwungen hat, oder ob dies erst

spater geschehen ist, vielleicht nach dem sehr
bald darauf (Iustin. XLII 2, 2: statim) erfolgten
Tode des Airtabanos und der Thronbesteigung
Mithridates' II., ist nicht zu entscheiden, aber er
ist jedenfalls bereits im J. 124/3 v. Chr. KOnig
gewesen (s. die o. angefuhrte Mtoze. Der iib-

liche Ansatz des Todes des Artabanos I. in

nicht uber das ganze Partherreich, sondern nur
aber Mesopotamien, ist er 129 oder 128 v. Chr. be-

stellt worden, als Phraates II. seinen Todeszug
in den Osten des Reiche?, gegen die Skythen,
antrat (Iustin. und Trog. Prol. a. a. O.). Ihm lag
zunachst die Aufgabe ob, Mesopotamien wegen
seines Abfalls zu den Seleukiden in den Jahren
130/29 v. Chr. zu bestrafen. Er ist hierbei mit
grofier Grausamkeit verfahren, vor allem gegen-
uber Seleukeia und Babylon. Es scheint ubri-20das J. 123 v. Chr. beruht allein auf dieser
gens, als ob er Babylon erst hatte erobern
mussen; wenigstens ist seine Behandlung der
Stadt — teilweise Zerstorung und Verkauf eines

Teiles der Bewohner in die Sklaverei — ganz die

einer eroberten Stadt gewesen (Iustin. und Trog.
Prol. a. a. 0. Diodor. XXXIV 21). H. hat aber
auch sonst besonders gewaltsam geherrscht. So hat
er alles versucht, um sich zu bereichern; wenn
nach Poseidonios ein reicher babylonischer Grieche

Munze des GegenkOnigs ; da wir aber dessen An-
fangsjahr nicht feststellen konnen, erscheint mir
der Ansatz sehr hypothetisch. Nach Iustin
mCchte man den Tod etwas fruher ansetzen). Wie
lange Zeit sich H. behauptet hat. wissen wir
nicht. Bei der Energie des Kflnigs Mithridates,
der das Partherreich wieder gefestigt hat, ist es
nicht wahrscheinlich, daB er sich allzu lange in

Mesopotamien gehalten hat. Iu den 90er Jahren
bei einem Gastmahl ihm und seinen 300 (!) Be- 30 flnden wir jedenfalls Mithridates im vollen Besitz
gleitern je einen schweren silbernen Becher ge-

schenkt hat (Athen. XI p. 466 b u. c), so ist hierin

naturlich ein unfreiwilliges Geschenk zu sehen, H.
hat dann auch einen Krieg gegen die Landschaft
Mesene am persisehen Meerbusen (die antike Lite-

ratur iiber sic bei Streck Art. Charakene o.

Bd. m S. 2117) unternommen. wohl um diese,

in der sich damals von Spasinu Charax aus ein

selbstandiger Staat Charakene zu bilden begann,
zu unterwerfen. Der Krieg muB aber erfolglos 40 h. V 139,

Mesopotamiens ; dies zeigt uns sein damaliges
Vorgehen gegen Aimenien und Bein Verhandeln
als erster PartherkOnig mit Rom (Sulla) am
Euphrat. Vgl. v. Gutschmid a. a. 0. 77ff.

Bevan The house of Seleukus II 245f. Niese
Gesch. d. griech. u. maked. Staat. m 299f.

[Walter Otto.l
Himerte (^ Ifiegr^j, die ersehnte [sc. Insel]),

dichterischer Beiname der Insel Lesbos, Plin. n.

verlaufen sein, da uns gerade fur die 20 er Jahre
des 2. Jhdts. v. Chr. ein selbstandiger Konig
Hyspaosines bezeugt ist (Keilschrifttafel, publ. von
Pinches Babyl. and Orient. Eecord TV 131ff.;

Munzen bei Babel on Journ. intern, d'arch.

et numism. I 384f.). Diodor a. o. a. 0. bezeich-
net nun H. als paaikcv; zwv Ildg&wv. Es liegt

an sich kein Grand vor, diese Nachricht prin-

zipiell zu verweri'en, und zwar um so mehr, als

[Burchner.]
Himertos (F&ibs Kvivtos "I. MaQa&d>viot).

1) Athenischer Aichon um 200 n. Chr., IG 111
1171. 1174. [Kirchner.]

2) H. , vielleicht der Sohn des Himerophon,
in Thera, war gegen Ende des 3. Jhdts. v. Chr.,
also zu einer Zeit, da die Insel noch den Ptole-
maern unterstand, der erste der drei Ephoren
(ol cqpogoL ol ovv 'Ifiegt<j>), d. h. der hochste
Beamte der Stadt (Hiller v. Gaertringen Thera

uns parthische Munzen der 20ger Jahre des 2. Jhdt 50 1 169f.). IG XII 3, 330, 109. 270; vielleicht auch
v. Chr. bekannt sind, welche — die eine ist ge-

nan auf das Jahr 124/3 v. Chr. datiert — einen
PhartherkOnig 'AQoaxys 'Emipavf/g <Pili}.Xr)v (bezw.
Ntx7)cp6Qos) nennen, der mit den uns bekannteu
parthischen Kcnigen dieser Zeit nicht gleichzu-
setzen ist (s. Wroth Catal. of the greek coins
of Parthia [Catal. of the greek coins in the Brit.

Mus.] p. XXI. XXIIL LXXXII und 23; auch die

Munzmonogramme stehen ganz fur sich da, was

92. [Walter Otto.]

Himjaren s. Homeritae.
Himilkon, Name einer groBen Anzahl kar-

thagischer Staatsmanner und Feldherrn. Uber
die Ableitung des Namens und seine Verwechs-
lung mit Hamilkai s. o. Bd. VII S. 2297.

1) Vornehmer Karthager, Verwandter, wahr-
scheinlich Neffe von Hannibal Nr. 2 (s. o. Bd. VTI
S. 2318f.), ward diesem zur Unterstiitzung mit-

auf aufiergewohnliche Munzstatten und somit auf dO gegeben, als er 406 den grofien Feldzug auf Si-
einen nicht uber das ganze Reich verfugenden
Herrscherbinweist). Einen parthischenGegenkonig
hat es also damals gegeben; die Angabe Diodors
fiber H. wird man daher wohl mit dem Zeugnis der
Munzen vereineu und sie dahin interpretieren dur-
fen, daB H. sich vom VicekOnig zum KOnig aufge-
schwungen hat (v. Gutschmids a. a. 0. 78, 5 unbe-
dingtes Leugnen der MoglichkeitderGleichsetzung

zilien begann, der mit der Zerstorung von Akra-
gas endete piod. XTTf SO, 2). Nach dem Tode
seines Oheims fflhrte er die Belagernng mit der
grSfiten Energie weiter (Diod. XHI 86, 8) und
sandte dem herannahenden Entsatzheer ein
statkes SSldnerkorps entgegen, das aber besiegt
ward (Diod. XHI 87, Iff.). Infolgedessen ward
er in seinem Lager yon den Griechen abgesehnit-
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ten und geriet bald durch Hunger in dieauBerste richtete (Diod. XIV 49, 1), aber Dionys keines-

Bedrangnis, doch gliickte es ihm, Schifite von wegs zur Aufgabe der Belagerung von Motye

Panormos und Motye heranzuziehen, mit denen bewog. Dann versuchte er selbst mit 100 Schifien

er einen Getreidetransport von Syrakus abfing Dionysios Flotte im Hafen von Motye zu iiber-

(Diod. XIII 88, 2—6). Auch sonst gelang es fallen, und es gelang ihm auch in den Hafen

ihm, Vorteile zu gewinnen (Polyaen. V 10, 4= einzudringen, allein Dionys brachte es fertig,

Front. Ill 10, 5), so daB sich die Feldherrn des achtzig seiner Schifle fiber die reichlich 31
/* km

Entsatzheeres schlieBlich genotigt sahen, die breite Landzunge in einem Tage nach der offeuen

Stadt zu raumen. H. rtickte in das verlassene See hinfiberzuziehen, worauf H. seinen Angriff von

Akragas ein, lieB samtliche darin zuruckgeblie- 10 auBen fiirchtend abzog und Motye seinem

benen Bewohner abschlachten und plunderte Schicksal iiberlieB (Diod. XIV 50, 1—^4. Polyaen.

dann die Stadt rein aus, die zunachst zur Be- V 2, 7; iiber die Ortlichkeit vgl. Schubring
herbergung seines Heeres stehen blieb (Diod. Philol. XXIV 49ff. Holm II 111. 434. Melt-
XIII 91, 1 Mittwinter 406/5, uber die Chrono- zer N. Jahrb. CXI (1875) 747f.; Gesch. d.

logie vgl. o. Bd. VII S. 2319H.). Ein Teil der Karthager I 512. Th. Fischer Betr. z. phys.

Beute ging nach Karthago, darunter der Stier Geogr. d. Mittelmeerlander 18f. und Taf. II).

des Phalaris, der Rest ward an Ort und Stelle Im folgenden Jahr (396) zum Suffeten ge-

verkauft. Erst beim Aufbruch im nachsten J. wahlt (Diod. XIV 54, 5. Oros. IV 6, 10—15)
405 zerstorte H. die Stadt vollig (Diod. XIII setzte er mit einem gewaltigen Heer (die Zahlen

108, 1). 20 bei Diodoros sind freilich sehr iibertrieben) nach

Zunachst wandte er sich gegen Gela und be- Sizilien fiber; durch Beobachtung sorgfaltiger

gann nach grundlicner Verwustung des Gebietes VorsichtsmaBregeln (Polyb. V 10, 2 = Diod.

mit gewaltiger Energie die Belagerung (Diod. XIV 55, 1 und Frontin. strat. 1 1, 12. Melt zer
XIII 108, 3—9). Den dreifachen Angriff des Gesch. d. Karth. I 513. Stern Philol. XLII

Entsatzheeres unter Dionysios (Diod. XIH 109, 458, 56) suchte er dem Angriff der sizilischen

1—110, 7) schlug er ab und eroberte gleich Flotte unter Leptines zu entgehen, was freilich

darauf die von den Verteidigern aufgegebene nicht vollig gelang (Diod. XIV 55, 1—3). In

Stadt (Diod. XVI 111, 2); auch Kamarina fiel Panormos schiffte er seine Truppen aus und ge-

in seine Hand. Dann aber scheint nach Diod. wann zunachst Motye wieder, worauf Dionys,

XIII 114, 2 ein erneuter Aushruch der Pest 30 der Bich dem Feinde nicht gewachsen glaubte,

ihm schwere Verluste zugefiigt zu haben, so daB nach Syrakus zuruckging. Dann zog H. an der

er sich trotz aller Erfolge — nach Holm II Nordkuste Siziliens entlang, wobei Himera und

435 nahm er auch Kronion in Besitz — zu Frie- Kephaloidion sich anschlossen, nahm Lipara weg
densverhandlungen genotigt sah, die mit einem und wandte sicb nun mit ganzer Macht gegen

fur Karthago sehr gunstigen Vertrag abschlos- Messana, das ebenfalls in seine Hande fiel (Diod.

sen; nur Syrakus, Messene, Leontinoi und die XIV 55, 4—57, 6). Nach volliger Zerstorung

Sikeler blieben frei, wahrend die ubrige Insel der Stadt zog er sudwarts Dionys entgegen, der

der Karthagerherrschaft verfiel (Diod. XIII 114, am Tauros lagerte, ward aber durch einen Aus-

1). Ruhmgekront kehrte H. in die Heimat bruch des Atna verhindert, die KfistenstraBe zu

zuriick, wo indes die von dem Heere einge- 40 wahlen, und sandte deshalb Mago mit der Flotte

schleppte Pest noch zahlreiche Opfer forderte nach Katane voraus, das er selber mit dem
(Diod. XIII 114, 2). Landheer auf dem Umweg um den Atna zu

Quelle. Diodor XHI 80, 2—1 14, der im erreichen suchte (Diod. XIV 58, 3—59, 4). Diese

wesentlichen durch Timaios auf Philistos zuriick- Trennung der Streitkrafte wollte Dionys be-

geht, daneben aber auch Ephoros beniitzt hat. natzen, tun die ka^thagische Flotte zu fiber-

Meyer Gesch. d. Alt. V 64 Anm. Neuere fallen; allein seine von Leptines gefiihrte See-

Da rstellnngen: Holm Gesch. Siz. n. macht erlitt durch dessen Unvorsichtigkeit eine

Meltzer Gesch. d. Karth. I 270ft. Free- gewaltige Niederlage, die ihn angeblich 100

man Hist. of. Sicily III 513ff. B e 1 o c h Griech. Schiffe und 20 000 Mann kostete (Diod. XIV 59,

Gesch. n 85ff. Meyer Gesch. d. Alt. V 74—86. 50 4—60, 7) und ihn zum Ruckzug auf Syrakus

Nicht lange nachher scheint Karthago von zwang. Inzwischen vereinigte sich H. wieder mit
einem der gewohnlichen Libyeraufstande heim- seiner Flotte und gonnte seinen Truppen einige

gesucht zu sein. Aus den Notizen Polyaen. Rahetage, wahrend dererer einenVersuch machte,
V 10, 1 = Frontin. strat. n 5, 12 ond DionyB kampanische Soldner in Aitna zum
Polyaen. V 10, 3, die bei Frontin. DH 9, 9 tTbertritt zu bewegen, allerdings ohne Erfolg

auf Perikles ubertragen ist, ergibt Bich, daB (Diod. XTV 61, 4—6). Dann brach er mit dem
H. in hervorragendem MaBe zu seiner Nieder- Gesamtheer zur Belagerung der feindlichen

werfung beitrug (vgl. v. Gutschmid in Hauptstadt auf, die er von der Landseite her

Jahns AnnaL 1880, 291 f. Meltzer I 511). einschloB, wahrend gleichzeitig seine Flotte in

Jedenfallg war er damals der erste Staatsmann 60 den Hafen einlief. Er selber schlug sein Haupt-
und Feldherr Karthagos; als daher Dionys im quartier im Olympieion auf und befestigte das

J. 397 von neuem Krieg begann, ward er Lager durch mehrere Kastelle; nach griindlieher

sofort ram Oberbefehlshaber ernannt. Bei der Verwustung des Landgebiete gelang es ihm so-

mangelnden Kriegsbereitachaft Karthagos konnte dann, die Vorstadt der Achradina mit dem
et allerdings im ersten Jahre nicht viel ans- Tempel der Demeter and Kore zu erobern (Diod.

riehten; er begnfigjte sieh zunachst, ein kleines XIV 62, 1—4). Doch war die Blockade keines-

Gesehwader den Hafen von Syrakos uberfallen wegs voIlgtSndig, und in kleineren Schannfltiebi

iu lassen, das dort betrSchtlichen 8chaden an- blieben die Syrakusier sogar siegreich; auch
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erhielten sie Hille von Sparta (XIV 68, 1. 4).

Da brach im Heere H.s eine entsetzliche

Seuche aus, die bei den libyschen Kontingenten

begann und bald die furchtbarsten Verheerungen

anrichtete (Diod. XIV 70, 4—71, 4). Dadurch

geschwacht vermochte H.s Heer dem ausgezeich-

net geplanten und glanzend durchgefiihiten An-

grifl des Dionys nicht zu widerstehen, der gleich-

zeitig zu Land und See erfolgte und mit einer

vor Lilybaion ankemden Schiffe (Polyb. I 58, 5);

bald nachher aber muB er abberufen oder ge-

storben sein, da beim FriedensschluB nicht mehr
er, sondern Geskon in der Stadt kommandierte

(Poilyb. I 66, 1).

4) Barkinisch gesinnter Eatgheir in Ear-

thago, dei Hanno nach der Schlacht bei Cannae

seinen Kleinmut vorwarf (Liv. XXIII 18, 6),

vielleicht derselbe, der 216 als Ersatz fflr Has-

volligen Niederlage der Karthager endete (Diod. 10 drubal nach Spanien gesandt wurde (Liv. XXIII
-- - -• " " • •'' " J ' "-• 28, 1) und sich mit diesem in Verbindung setzte.

Vielleicht blieb er in Spanien und ist mit dem
H. identisch, der 206 bei der Eroberung Eastu-

los gefangen ward (Liv. XXVIII 20).

5) Flottenchef Hasdrubals nach Liv. XXII
19, 1; bei Polybios lautet der Name Hamilkar;

vgl. Hamilkar Nr. 9.

6) Xarthagischer Feldherr in Sizilien, lag

im Fruhjahr 214 wahrend der Wirren, die auf

XIV 72, 1—74, 4). Sofort lcitete H. die Frie-

densverhandlungen ein und versuchte zunachst

durch Zahlung von 300 Talenten den Abzug des

Gesamtheeres zu erkaulen; doch konnte DionyB.

nur den Abzug der Burgertruppen bewilligen.

Dieser ward auch vier Tage spfiter wahrend der

Nacht gliicklich bewerkstelligt, woraul die ver-

lassenen Reste des Heeres sich zerstreuten oder

in syrakusische Gefangenschaft gerieten (Diod

XIV 75, 1—9). Nach Karthago zuruekgekehrt, 20 Hieronymos Tod folgten, mit einer Flotte am
starb H. freiwillig den Hungertod (Diod. XTV
76, 4. IuBtin. XIX 3, 12, nach Oros. IV, 6 gladio

delorem vitamque Hnivit); ob sofort oder erst

spSter, ist nicht bekannt und hangt davon ab,

ob man mit Mekler zu Polyaen. V 10, 1. 8

und Ed. M e y e r V 1 17 A. die Notizen Polyaens

auf den bekannten Libyeraufstand des J. 396

bezieht, der sieh unmittelbar an H.s Niederlage

anschloB (Diod. XIV 77, Iff.), oder mit dem Ver-

Vorgebirge Pachynon (Liv. XXTV 35); im Som-

mer landete er 25 000 Mann zu FuB, 8000

Reiter und 12 Elefanten bei Heraklea Minoa

(s. d.). Auf die Nachricht, daB Hippokrates sich

in Syrakus der Herrsehaft bemachtigt habe,

ging er nach Earthago zurflek nnd mahnte hier

zu energischer Fortsetzung des Krieges (Liv.

XXIV 35). Nach Heraklea zuruekgekehrt, nahm
er Akragas, bevor Marcellus herankam, und zog

fasser auf einen friiheren sonst nicht erwfihnten 30 dann nach Syrakus, wo er im Anapostal sem

Eampf bezieht.

Quelle: Diod. XIV 49—76, 4. N e u e r e

Darstellungen: Holm Gesch. Siziliens

II. Freeman Hist. of. Sicil. IV 72ff. Beloch
Griech. Gesch. II 157ff. Ed. Meyer Gesch.

d. Altert. V 106—117.

2) Feldherr im Kriege gegen Agathokles, be-

siegte Eumachos, einen der Generale des Archa-

gathos, indem er ihn durch verstellte Flucht

Lager aufschlug (Liv. XXIY 35). Im Fruhjahr 213

(fiber die Chronologie vgl. den Art. Hierony-
mos) versuchte er vergeblich, die von Panormos

kommende erste Legion abzufangen, nahm
Murgantia sowie einige kleinere StSdte (Liv.

XXIV 36) und ging endlich, nachdem sein An-

schlag auf Henna an der entschlossenen Gran-

samkeit des rtmisehen Platzkommandanten ge-

scheitert war, auf Akragas zuriick (Liv. XXTV
in einen Hinterhalc lockte, und schlofi den Rest 40 89). Im Sommer 212 eilte er abermals dem

des Heeres ein, so daB nur ganz wenige ent-

kamen (Diod. XX 60, 4—8 zum J. 307). Spater

schnitt er dem Hauptheer bei Tunes die Zu-

fuhren aus dem Binnenlande ab und brachte eg

dadurch in groBe Bedrangnis (Diod. XX 61,

3-4).
3) Eommandant von Lilybaion, als im J. 250

die berfihrate zehn Jahre lang durchgefuhrte

(Diod. XXIV 14) Belagerung durch die R6mer

belagerten Syrakus zu Hiilfe, wobei er sieh mit

Hippokrates vereinigte, ging aber im Hochsom-

mer mit dem ganzen Heer an der Pest zu Grande

(Liv. XXV 26).

7) Bei Appian karthagischer Reiterfiihrer im
dritten Punisehen Xrieg, von Polyb. XXXVI 8,

]—4 Hamilkar genannt, mit dem Beinamen

Phameas, ftihrte um Mittsommer 148 einen

glucklichen Uberfall auf Censorinus aus (Appian.

begann, unermildlich in der Verteidigung, die 50 Lib. 97). Weitere glfickhche Gefechte mit Mani

er mit ebensoviel Geschick wie Ausdauer leitete

(Polvb. I 42, 12—13). Die Besatzung betnig

zuerst nur 7000 Mann und 700 Reiter (Diod.

XXTV 1, 1), erhielt jedoch bald Verstarknngen,
4000 Mann unter Adherbal (Diod. XXTV 1, 2)

und nochmals 10 000 Mann unter Hannibal

(Polyb. I 44, 1—6). So war H. in der Lage,

einen Ausfall mit 20 000 Mann maehen zu k6n-

nen, der den RSmern gewaltigen Schaden *u-

fflgte (Polyb. I 45, 6—14), sehlieBlieh aber mit 60
dem Rfickzug der Belagerten in die Stadt endete.

Bald daranf benutzte er einen starken Sturm, um
Feuer an die romischen Belagerungsmasehinen
heraniubringen and die«e vBHig zu verniehten,

so daB sieh die RSmer von da an lediglich auf
die EinschlieBnng besehrlnkten (Polyb. I 48, 2—
11, kfirzer Diod. XXIV 1, 8). Im J. 248 unter-

ttttite er noeh den toenail Karthalos auf die

lius folgten (Appian. Lib. 99); nur Scipio wuBte

sich gegen ihn zu decken (Appian. Lib. 100).

Nach der Niederlage bei Neferis uberaahm er

die Verfolgung der Romer (Lib. 104), wurde aber

von Scipio fflr die RSmer gewonnen and

ging mit 2200 Reitern zu ihnen fiber (Lib. 107.

108). Anfang 147 begleitete er Scipio Aemilia-

.

nus nach Rom, wo er durch Gesehenke geehrt

wurde (Appian. Lib. 109). [Lensehau.]

Himmelskreise s. Kykloi.
Hin (hn), in Agypten gemafl hieroglyphiscben,

durch monumentale Funde bestitigten Schrift-

denkmSlem ein GeffcB von der Form einer bauehi-

gen Amphora ohne FuB nnd ohne HenkeL Die
Namensform hn seigt vokaHsiert die Varianten

hin, han, horn, htm, km% (= «oe, enter nach
Stern im Papyr. Eben II 16), hkmu, hkmu,
h&mw. Literatur und QueHennachweise Chabas
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Determination metrique de deux mesures

tiennes, Paris 1867, 7ff.; Recherches sur les poids

etc, deB anciens Egyptiens, Ertrait des Memoires

presented etc., Paris 1876, 5. Eisenlohr Ein

mathemat. Handb. der alten Agypter (Papyr.

Rhind im Brit. Mus.), Leipzig 1877, 268. Stern

a. a. O. Lepsius bei Hultsch Metrol. script.

I p. XVI. Hultsch Metrologies 867, 3, von

wo dieser Literaturruckblick entnommen. Ferner

mengestellt bei HultschMetrologie^ 367,3). Von

abweichenden H.-MaBen, die zur Kaiserzeit in

Xgypten Geltung hatten, berichtet Papyr. Berlin.

7094 (2. Jhdt. n. Chr.), ed. Ealbfleisch Ind. lect.

aestiv.,Rostockl902, 10. Diesem TexthatHultsch

(ebd. 12ff.) eine eingehende und scharfsinnige Be-

sprechung gewidmet, die im folgenden um ein

Geringes erweitert wird. Es begegnen fiinf ver-

schiedene H.-MaBe. 1) Ein iviov im Gewichts-

Brugsch Aecyptologie, Leipzig 1889, 377. Grie- 10 betrage (Wassergewicht) von f,
qxtj d. i. 128 Draeh-

„mJL Trftr. 9^tionen sina fv. «r. etv. erazi- men (Z. 17). Die verwendete Drachme ist nach
chische Transcriptionen sind Xv, t"v, etr, grazi-

sierte Wortformen Unov, Ivlov, Mov (rjviov). Stel-

lennachweis bei Hultsch Metrol. script. Index

a.Tv. VgL ViedebanttQuaestionesEpiphanianae,

Leipzig 1911, Tabula I s. ttv und die unten bei-

zubringenden Zitate.

a) Als HohlmaB hat das H. in Igypten, nach

dem Gewicht berechnet, 0,456 L ein Betrag, der

zuerst annahernd genau von Chabas Determina-

men (Z. 17). _-
Z. 12 die junge Drachme von l

/s
Unze, so dan

das wirkliche Noimalgewicht dieses H. 16 Unzen

= 436, 6 g betragt, mithin genau dem Gewicht

der euboisch-solonischen Gewichtsmine gemeiner

Norm gleichsteht und ein Volumen von 0,487 1

ergibt. Ftir OlMlung betragt das Gewicht nach

dem gleichen Volumen 14,4 Unzen = 392,947 g,

fur Getreidefullung 11,745 Unzen = 320,497 g.

tion 7ff. ermittelt worden ist. Nach dem Langen- 20 Nach jener zweiten Justierungsmethode aber, die

maB bestimmt, hat es genau Vsso des Cubus der

sog. kOniglichen Elle von 526,44 mm. Dieses

H. war die Grundeinheit der altagyptischen MaBe,

auf der sich das System der Wasser-, bezw. Wein-

maBe in den HauptgrOfien nach der ZahlenTeihe

1 5 10 20 40 80 160 820 aufbante (Brugsch

a. a. O. 375. Vgl. Hultsch Zeitschr. fur agypt.

Sprache 1871, 124; Metrologies 369). Sein 80-

faches war ein MaB von 86,48 1, das in der Pto-

in diesem Falle auf dem einheitlichen Gewichtssatz

von 16 Unzen beruhen milBte, wurde das MaB von

0,487 1 als Wasser-H. zu gelten haben, dem fur

01 bezw. Getreide noch zwei MaBe von 0,4855

bezw. von 0, 594 1 entsprechen wurden. Ihre Er-

klarung flndet diese Gruppe von H.MaBen durch

die schon erwahnte, zuerst von Lehmann-Haupt
(s.o. 'Hiiim^oUov) bemerkte Erscheinung, dafi es

vielfach in den metrologischen Systemen des Alter-

lemaerzeit die griechische Bezeichnung /itie^njf 30 turns Gewichtstucke gegeben hat, die bei gleicher

erhielt und im hebraischen System (als OlmaB,

s. u.) ehedem die Bezeichnungen Epha und Bath

hatte und spater ebenfalls /jsTgrjir/e genannt wurde.

Keineswegs freilich diente dieses H. ausschlieBlich

zur Wasser- bezw. Weinvermessung, da die Ur-

kunden vielmehr deutlich erkennen lassen, daB

auch andere Flussigkeiten sowie Trockenes (Ge-

treide) nach ihm vermessen bezw. verwogen wurde.

Nach dem Gewicht n&mlich ist das H. fur Wasser

Benennung in ihrer Schwere gegeneinander uach

einem bestimmten Verh&ltnis differieren. Gerade

die gewchnlichste dieser proportionalen Differen-

zen (25 : 24) haben wir auch zwischen diesem H.

des Papyros von 16 (14,4; 11,745) Unzen bezw.

0,437 (0,4855; 0,594) 1 und jenem alten agypti-

schen Normal-H. von 162/. (15 ;
12,23) Unzen

bezw. 0,456 (0,50628; 0,62) 1, wie denn ttberhaupt

dieses Nebeneinanderbestehcn einer ,erh0hten und

fullunfrzu 454,79 g (vgl. Brugsch a. a. O. 877) 40 gemeinen Norm' in den metrischen Systemen

16% romische Unzen d. i. genau auf den Be
trag der Verkehrsmine Solons (in der sog. erhohten

Norm; vgl. Viedebantt Herm. XLVTI 427ff.),

fur Getreidefullung zu 333,743 g (Brugsch 878)

= 12,23 Unzen d. i. genau aof den Betrag einer

anderen Mine Solons (Viedebantt a. a. O.) be-

rechnet. Das H. 01s stellt sich nach dem ander-

warts (vgl. Hultsch Metrol. script 1 228, 15.

224, 2 u. a.) fur den Gewichtsunterschied zwischen

des Altertums sich meines Erachtens am zwang-

losesten durch das HohlmaB erklart und in nichts

anderem zu Buchen sein dflrfte, wie in dem, was

der um die Metrologie verdiente Franzose Chabas

einmal den Raum de non-remplissage genannt hat;

denn je nachdem man ein HohlmaB bis zum auBer-

sten Rand fullt, oder oben einen Kragen freilafit

— derselbe wird, als xeilios bezeichnet, seiner

GrOfle nach in dem bekannten, MaB und Gewicht

Wasser und 01 uberlieferten Verhaltnis (10 : 9) 50 gewidmeten, athenischen VottsbeschluB IGH 476

22ff. genau bestimmt — muB man als Gewichts-

aquivalent ein Stuck der erhohten oder der ge-

meinen, bezw. vielleicht besser gesagt, der vollen

oder niederen Norm nehmen. VgL Viedebantt

Herm. XLVIL 2) Z. 17-24 heiflt es iu dem

Papyros (nur das Z. 18 erganzte hai&lar ist

eigener Versuch): to T[v]un> [to xa-] |
to rtjr

laigiXTjy h[aiQtim>]
\
fyooS $ q • tloi S* ai

avr»i[atK]
| frie&r td ijfu[o]v J 9, zo rifrjae-

dene, im Volumen cWeiierendeHohlmafeangepaBt 60 /j
, $
—

xoi^f &vdloyor, | iyeov Si fow
waxen. Die Gleichung 454,/9 g = 1 H. Wasser L •>'"..

zu 409,811 g = 14,999 d. i. 15 Unzen. Allein

neben dieser aus dem griechisch-rCmischen MaB-
wesen bekannten Justierungsmethode, nach der

einem und demselben HohlmaB verschiedene

differierende Gewichtscorrelate gegenabergestellt

waren, kannte man in Agypten auch das umge-
kehrte Verfahren, nach dem das Gewicht als die

gnuidlegende Einheit betrachtet wurde, dem dann
natfrrlich for die dhrersen Ingredienzen verschie-

von 0,456 1 bildete auch hier die Grundlage, so

daB sieh fur das Gebeide-H. em Volumen von

0,62 1 (Brugsch 879), fttr das Ol-H. 0,506281

ergibt (vgl. im allgemeinen Brugsch a. a. O.

877ff., dessen seharfainaige und bahnbrechende

Untersuehungen fttr vorstehende Darstellung die

Grundlage Weten. Die frthere Litentor

xotvXt)[c S if is, xo] | ii S ioriv xozvXije n

xaii's \[x]a* X?. Hier ist es unmittelbar ein~

leuehtencU dafi von den Arzten, denen dieses H>

lugesehrieben wird, die zweite der oben gekenn-

zeiehneten Mafl-Justierungsmethod«n beliebt wor

den itt; dean towohl das trior iygoC wie das

trior £w«r steDt sieh iu dem gleichen Gewkhts-
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betrage von £ e d. i. 100 Drachmen. Das wirk-

liche Normalgewicht ist mithin 12i/
2 Unzen = 341,

11 g, wahreud das variierende Volumen sich in

diesom Falle fur Wasser zu 0,342 1, fur 01 zu
0,38 1, fur Getreide zu 0,465 1 berechnet. Bedeut-
sam ist nun, daB das Fliissigkeits-H. auBer nach
dem Gewicht auch nach seinem voluminaren Ver-
haltnis zu einer Kotyle bestimmt wird, so zwar,

daB diese Kotyle ihrerseits sich zu 0,4343 1 bei

01- und zu 0,3908 1 bei Wasserfullung bestimmt
und einem Normalgewicht von 14,285 Unzen
entspricht. Diese Kotyle ist uns bekannt; denn
sie ist meines Erachtens keine andere wie die im
2.— 1. Jhdt. v. Chr. in Athen ubliche Doppel-

Kotyle (Sextar) von 0,4256 1 (01) = 14 Unzen
im Gewicht (s. o. Bd. VII S. 2805). Pur die geringe
Differenz, die dieses MaB gegeniiber der Kotyle
des Papyrus aufweist, ist die Erklarung bereit.

Wie der Papyrus das H. zu 100 Drachmen ansetzt,

so stellt sich namlich auch die Kotyle des Papyros
mit 14,285 Unzen zu genau 100 Dracnmen, wenn
wir statt der Drachme von i/

s Unze die altere

von
'l7

Unze voraussetzen. Und da nun die erstere

Drachme die letztere in Athen nnmittelbar abgelost

hat, so begreifen wir in Erwagung des Umstandes,
daB die Kotyle nach der alten Norm hinfort den
unpraktischen Gewichtsbruch 114,285 Drachmen
ergeben hatte, dafl man die geringe Abrundung auf

112 Drachmen = 14 Unzen d. i. fur das Volumen
auf 0,4256 1 (01) bezw. 0,3830 1 (Wasser) vornahm;
so in Athen. In Agypten bezw. in dem Geltungs-
bereich des Papyros hat diese Kotyle, wie wir
sehen, ihr altes Gewicht, trotzdem auch hier

die 1/8 Unzen-Dracbme Eingang fand, nicht ge-

andort. 3) Z. 2 nennt der Papyrus ein trior zov

tpotvixtxov agrov zu 265 Drachmen d. i. 33Vg
Unzen = 0,9063 1 (Wasser) bezw. 1,007 1 (01)

bezw. 1,23261 (Getreide). Dieses MaB ist ur-

sprunglich ein normales Doppel-H. vollen Betrages
von (0,456 X 2 =) 0,912 1 bew. 1,01256 1 bezw.
1,24 1. Seine geringe Abrundung erklart sich

ebenfalls leicht durch die Einfiihrung der i/
g Unzen-

Drachme; denn nach dem alten Normalgewicht
hatte dieses Doppel-H. (mit 33 1/3 Unzen) genau
2662/3 dieser Drachmen gehabt, wofur man jetzt

265 einsetzte. 41 Bei dem Z. 4ff. genannten tviov

zov d/jsco; xal xvftslvov xaX zav kow(Zv dongeaiv

mxvzcoy ist der erate Zahlbuchstabe der Definition

zu stark corrodiert, als daB sich uber die GroBe
dieses MaBes GewiBheit erlangen lieBe. Liest man
die Definition zu J> %b d. i. 604 Drachmen, so

ergibt sich ein H. von 2,066 1 (Wasser) usw.,

liest man sie zu £ x<5 d. i. 24 Drachmen, so ist

sein Betrag 0,082 1. 5) Endlich gibt der Papyrus
(Z. 8) noch ein H. fur Arzneivermessung. Es
bestimmt sich gemaB einem scharfsinnigen und
nicht unwahrscheinlichen Erganzungsversuche
Hultschs vermutlich dahin, daB 29/16 dieses

MaBes gleichstehen mit dem normalen H. niederer

Norm von 128 Drachmen = 0,437 1 usw. (nr. 1).

Dieses Arznei-H. selbst ist also mit 50 Drachmen
= 0,171 1 bezw. 0,2325 1 kein anderes MaB wie
dieHalfte des Mediziner-H. (nr. 2) von 100 Drach-
men = 0,342 1 usw.

b) AuBer den Zengnissen uber das agyptUche
H. besitzen wir oblige Naehrichten uber hebrii-
eehes Mali gleiehen Namens. Die foSbarste De-

finition des hebraischen H. gibt Josephos gelegent-
lich seiner Schilderung der jttdischen Opferge-
brauche (Ant. Ill 9, 4) in einer Zwischenbemer-
kung : etv ftszgov dg^aibv fflpgaimv, dvvaxai dh ivo
X&at 'Atuxovs. Es handelt sich dabei um ein

MaB, nach dem 01 und, wie es scheint, auch Wein
(Wasser) vermessen wurde, wie denn das H. bei

Mos. Ill 19, 36 als HauptmaB fur Flussiges

schlechthin bezeichnet wird. Beziehen wir nun
lOjene Josephosnotiz , wie es trotz der Charakteri-

sierung des MaBes als dgxa-Zov ftizgov als das
Nachstliegende erscheint, auf diejenige Norm de3

attischen MaBes, der dasaelbe zur Zeit des Josephos
selbst folgte, so erhalten wir auf Grand eines

Ghus von 6 Seitareu zu je 0,456 1 (d. i. also der

Betrag des normalen agyptischen Wasser-H. voller

Norm; vgl. auch oben Hemina a. E.) fur das H.
ein Volumen von 5,472 1. Und nehmen wir hinzu.

daB das H. nach Ezechiel (45, 13. 46, 14) zu
20 1/6 Epha, nach dem Talmud zu 12 Log oder Sex-

taren bestimmt wird, so stellt sich das Epha (Bath),

das seinerseits 72 Sextare oder Log hat (vgl.

Josephos Ant. VIII 2, 9), zu 32,832 1, das Log zu
0,456 1. Letzteres MaB ist also seinerseits gleich

mit dem vulgaren agyptischen H. voller Norm.
Die Gewichtsbetrage des hebraischen H. sind

200 Unzen = 16% rOmische Pfund = 5,4576 kg
(Wasser) d. i. das Zehnfache der babylonischen

Silbermine niedererNorm (vgl. Lehmann-Haupt
30 Hermes XXVII 542 u. a.) bezw. 180 Unzen = 15

rOmische Pfund = 4,9118 kg (01) d. i..das Zehn-
fache der babylonischen Gewichtsmine niederer

Norm. Das dem H. entsprechendeTrockenmaB, das

mangels einer eigenen Benennung von Ezechiel (45,

13. 46, 14) als i/
s Epha bezeichnet wird (vgl.

Hu 1 1 s ch Metrologie2 450),wiirde beiVoraussetzung
des obenermitteltenNormalgewichts fur agyptisches

Getreide 146,165 Unzen = 12,18 Pfund = 3,988 kg
wiegen, mithin das Zehnfache eines Minengewichts

40 von 398,8 g darstellen. Wenden wir nun versuchs-

weise die von Brugsch fur Xgypten erschlossene

umgekehrte Justierung nach einem bestimmten
Einheits gewicht auf das hebraische System an,

so erhalten wir zu den genannten drei MaBen
noch folgende hinzu: MaBe fur 01: Epha (Bath,

Metretes) = 36,48 1, Hin = 6,08 1, Log (Seitar)

= 0,50623 1. MaBe fur Getreide: Epha (Artabe,

Medimuos) = 43, 77 1, Hin = 7,286 1, Log = 0,62 1.

Weiter. Ezechiel erwahnt an anierer Stelle (4, 11)
50 den Betrag von i/

6 H. Wassers (als das ihm durch
die gottliche Vorsehnng zugemessene tagliche Ge-
trank), und um die Fmerung dieses Quantums
haben sich mit nngleichem Erfolge zwei antike

Schriftsteller bemuht. Der Kirchenvater Hiero-

nymus rechnet (Comment, in Ezechiel 4, 9 ed.

Frankof. p. 324 H.), offenbar in Anlehnung an die

oben angemhrte Josephos-Notiz, also: hin duos

ehoas Atticos faeil, quos nos appellors possumus
duos congios (sextarios cod.) Jualieos, ita ut hin

60 mensura sit Iudaiei eengii (sextarii cod.) nostri-

que castrensis, cuius sexta pars faeit tertiam

partem eongii (sextarii cod.) Iialici. Die Stelle

Ut nach der handschriftliehen tTberlieferung ver-

derbt, doch kann die von mir aufgenommene
Hnltschsche Emendation (s. Ketrologie8 631, 1)

als zweifellos gotten, da die Verderbnis offenbar

durch eine Bemerkung wie die derPs. lOeopatra
Metrol. script. I 235, 19, wo das agyptische B_ als
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Sextar bezeichnet wird, entstanden ist. Die Rech-

nung des Hieronymus ist falsoh; denn da dei

italische, d. i. rOmische Congius 6 Sextare von

0,54721, mithin 3,2832 1 hat, so ergeben zwei

dieser Congien mit 6,566 1 einen zu hohen Betrag

fur das hebraische H. Der Irrtum selbst resultiert

daher, daB Hieronymus den von Josephos genannten

attischen Chus schlechthin mit dem rOmischen

Congius identifiziert, was deshalb nicht angeht,

weil die Zeit, in der diese beiden MaBe tatsach- 10 h. nach der Beischrift, einen Spiegel emporhalt.

nippagoras iuou

Hande faltende Frau ohne Namen. Wie die ganze

Darstellung auch erklart werden mag (unsichere

Deutongen bei Corssen Spr. d. Etr. I 272ft):

die Obersetzung y>«x^ oaer stdaikov der (nicht

weiter bekannten) Turmuc/i scheint vortrefflich

in die Situation zu passen. Auf einem Bronze-

spiegel unbekannter Herkunft (Gerhard Etr. Sp.

Taf. 213. dazu ITJ 203f.) wird die malavisx von

drei dienenden Gottinnen geschmiickt, aeren eine,

lich gleichgestanden haben, als Josephos lebte,

langst vorbei war. Der zweite Interpret der

Stelle, Epiphanios, zeigt eine gliicklichere Hand.

Er sagt Ttsgi fiixQ. xal ara&fi. nach der syrischen

tTbersetzung (ed. de Lagarde Symmikta II 194,

1) : ,e«v /*e*> zo fiiya sazl l-eox&v itj, das heifit aber

ein Viertel des /iszQtjzys • zd dk eiv to aytov ^saiStv

&, von dem ein Sechstel taglich zu trinkcn der

Prophet Ezechiel angewiesen wurde, zu dem der

Unter Fernhaltung aller mystischen Spekulationen

(Literatur bei GeThard a. a. O. Corssen Spr. d.

Etr. I 275ff. Deecke bei Koscher s. v.) wird man
in der Darstellung eine olympische Toilettenszene

zu erblicken haben; daB hier Psyche unter die

Schar der etruskischen Lasen geraten ist, die sehr

haufig den Horen, Chariten und Grazien ent-

sprechen (Herbig Etruscan Religion § 23 in

Hastings Encyclopaedia of Religion and Ethics),

Herr sagte: xal SScog h> fiszga) meant zo «xrov 20 darf kaum wundernehmen
zov eiv, was anderthalb Xesten ist'. Das hebraische

Wasser-H. fiihrt auf ein Achtfaches als Metretes

von 43,77 1 und auf einen Sertar (gsozqg) als

Neuntel von 0,608 1, so daB es zunachst den An-
schein hat, als ob Epiphanios das H. nach dem
(hebraischen) TrockenmaB definiere; dem ist indes

nicht so; er beniitzt vielmehr zur Bestimmung
das MaB seiner Heimat, der Insel Cypern, auf

der sich dieser Metretes wenigstens noch nach-

Auf Grund dieser durch die bildliche Dar-

stellung mehrfach gesicherten Gleichung hin&ial

= ifivxv haben Herbig Abh. Akad. Munch. XXV
(1911) Abh. 4, 41f. und Etruscan Religion^ 20

und unabhangig von ihm A. Rosenberg (Glotta

IV 64f.) das aisiia (eisna) hin&u der Agramer
Leinwandrolle IX y 1. XI 10. XII 7 mit divinus

animus tibersetzt und den dii animates des Serv.

Aen. Ill 168 und des Arnobius adv. gent. II 62

weisen laBt. (Vgl. Viedebantt Herm. XLVII). 30 an die Seite gestellt. Die Wichtigkeit dieser

Ein hebraisches H., zu 16 Sextaren definiert,

findet sich in dem zu Epiphanios in Beziehung

stehenden Text Metrol. script. I 275, 20; die Be-

stimmung ist nicht ganz zuverlassig; doch ist es

durchaus mOglich, daB der Seitar hier das oben

ermittelte H. der agyptischen Arzte (nr. 2) ist.

Man vergleiche: 5,4726 : 16 = 0,342 (Wasser).

6,08 : 16 = 0;38 (01). 7,286 (7,2986?) : 16 = 0,455

(Getreide). Der Ansatz des hebraischen H. zu XV

Gleichung far die Auffassung des Agramer Textes

als eines Teiles der libri de diis animalibus oder

der libri Acheruntiei, der etruskischen Toten-

bucher, leuchtet ein.

DerStamm des Wortesmit verschiedenen Suffix-

variationen kehrt noch wieder als hin&u auf der

Agr. Leinwandrolle X 15, als hin&itin ebd. X 11,

als hinMu CIE 4116, als hin&a auf dem Cippus

Perusinus CIE 4538 A 14, als hin&ie CIE 5185.

sextaria in der alten lateinischen Obersetzung des 40 Die Deutung dieser Stellen im einzelnen , auch

Epiphanios (Metrol. script. II 103, 15) wird durch

die griechischen Teite, die ^eozcov & haben (s. 0.),

berichtigt. Vgl. im allgemeinen tiber das hebraische

H. Hultsch Metrologies 455. [Viedebantt.]

Hin#lal. Die Bedeutung des etruskischen

Wortes hin&ial kennen wir sicher aus drei Stel-

len: hin&ial : patrades auf einem Wandgemalde
aus dem Francoisgrab in Vulci, Fabretti 2162,

hin&ial
\
terasia$~ auf einem Bronzespiegel aus

Vulci, Fabretti 2144 = Gerhard Etr. Sp. 50
II 240, hin&ialteriasals auf einem Wandgemalde
der Tomba dell' Oreo in Tarquinii, Fabretti I

407, wo aus der Situation, die diese Bilder dar-

stellen, zweifellos hervorgeht, daB es sich hier

nor um die yvxv IlazgoxXijoi Horn. II. XXIII
65. 174£ und die yn>xv Tbigeoiao Od. XI 90
handeln kann. Die Gleichung hin&ial = yn>xy

stimmt auch zu zwei weiteren bildlichen Dar-

atellnngen mit Beischriften, die wir freilich noch
nicht in alien Einzelheiten zu erklaren vermSgen. go
Auf einer Vase aus Vulci (Mon. ined. II Taf. 8.

9. Ann. d. Inst VI 1834, 264£) sehen wir viei

Gestalten in der Unterwelt Die beiden mittleren

Piguren sind der auf einen Hammer sich stut-

lende za"** una eme halbverhftUte Frauenge-

stalt mit der Beischrift hin&ia turmuoat, rechts

davon stent die halbTerhdllte pattasUa (= Pen-

thesileia) nnd snr Linken eine verzweifelt die

die grammatische Funktion der verschiedenen

Endungen, ist nicht ganz klar: von Toten- und
Seelenvorstellungen kann der Natur dieser Teste

nach iiberall die Rede sein. Literatur bei Herbig
a. O. 42, dazu jetzt Rosenberg Glotta IV
52f. [Herbig.]

C. Hlanleius, auf einer Weihinschrift aus

Cales etwa im 3. Jhdt. v. Chr. (CIL X 4632 =
Dessau 3214). [Mflnzer.]

'Lnrtaymyoi (sc. rtfe;), Lastschiffe, die fur den

Transport von Pferden eingerichtet waren. Die

ersten richteten im J. 430 die Athener ein (Thuc.

II 56, 2; vgl. Aristoph. Bitt. 599). Ein Schifi

konnte dreiBig Pferde aufnehmen (Thuc. VI 43,

2). Makedonische Pferdetransportschiffe werden

erwahnt Arrian. anab. II 19, 1. [Lammert.]

Hippagoras. 1) Burger von Leontinoi, weihte

mit Phrynon und Ainesidamos zusammen ein

grofies Zeusbild nach Olympia (Pans. V 22, 7).

[Lenschau.]

2) H. (FHG P7 430. Susemihl Griech.

Lit-Gesch. II 400, 314), Verfasser einer Kagzq-
Soriarr IloJUzela in mindestens zwei Buchern, aus

der Athen. XTV 630A die Aitiologie des Waffen-

tanzes zeXtaiat anfuhrt. Da es verschiedene Ver-

sionen daruber gab (makedonischer Tanz nach

Mareyas bei Athen. XIV 629D; kretischer nach

PolL IV 99), hat C. Muellers Anderung in
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Maxedovwv jtohtsla nichts fur sich. Besser gefallt

seine Vermutung, daB der Verfasser Sizilier war
(vgl. den Leontiner H. bei Pans. V 22, 7). Die

Zeit ist nicht zu bestimmen. [F. Jacoby.]

Imzayfttxai, die drei Anfiihrer der 300 htnets

,

der Leibgarde der. spartanischen KOnige. Sie wur-

den von den Ephoren ernannt. Jeder von ihnen

befehligte 100 Mann. Den Oberbefehl fuhrte der

Dienstalteste (Sen. hell. HI 3, 9). Alle drei galten

sind die vier Pferdebeine modeme Erganzung
[Lechat]) anf und zwar in der Plastik, auf Vasen,

auch auf signierten, und auf einem Einge; er ist

bis in die erste Halfte des 5. Jhdts. in relativ

zahlreichen Exemplaren (s. n.) nachznweisen, war
also in Mode, verschwindet aber dann ebenso

plotzlich (oder fuhrt modifiziert ein Nachleben

bis in die rOmische Kaiserzeit). Ferner wies Furt-
wangler A. G. HI 353, 1 darauf bin, dafi der

als Offiziere hoheren Eanges nnd wurden mitlOH. im Denkmalerbestand der orientalischen

selbstandigem Befehl auch uber andere Truppen-

teile (Besatzung von Sphakteria) betraut (Thuc. IV
38, 1. Xen. resp. Lac. 4, 3). [Lammert]

Hippagretas, Spartiat, fuhrte auf Sphak-

teria 425 das Oberkommando nach dem Tode
des Epitades, wurde in dem letzten Kampf
schwer verwundet, worauf das Kommando an
Styphon tiberging, der dann die Ubergabe voll-

zog (Thuc. IV 38, 1). [LenBchau.1

Kunst uns bisher nicht bekannt sei(dies sahen

auch schon Lechat Bev. 128 und Earo, aber ohne

einen Schlofi daraus zu Ziehen); es mflsse also

das Zeugnis des Aristophanes, unsere literarische

Hauptquelle, wohl auf einem Irrtum beruhen.

Die erste Diskrepanz zwischen literarischer

und archSologischer "Oberlieferung — Pferd mit

Hahnenkopf oder Hahn mit Pferdekopf— suchte

Roscher damit zu lOsen, dafi er die Existenz

Hippaichmog auf einer rf. Amphora im Brit. 20 beider Typen annahm, wahrend Lechat mit Ent-

Mus. Cat. Ill 190ff. nr. E 253 im Stile des Phintias

ist nicht der Name eines Vasenmalers (so bei

Pauly R.E. s.v.) sondern eine Personenbeischrift.

Vgl. Brit. Mus. Cat HI 192. [Leonard.]

'Innaxovziorai , berittene Speerwerfer im
Heere Alexanders d. Gr. (Arrian. anab. UI 24,

1. IV 17, 3. 23, 1. V 12, 2. VI 17, 4).

[Lammert.]
Hippakos, athenischer Archon (IG II 624.

schiedenheit nur die archaologischen Qnollen fur

glaubwfirdig h&lt; diese bewiesen, dafi Phot.,

Hesych. und die Scholiasten des Aristoph. keine

Anschauung vom H. gehabt hatten (letzteres richtig

schon Gamurrini 237). Nach meiner Ansicht

hat Lechat recht. Boschers Nachweis eines

assyrischen Exemplars oder Vorlaufers der lite-

rarischen Gattung ist miBgMckt; dies Tier (unten

20 d) ist sicher kein H. Wenn ferner einerseits

II 5, 623e) im J. 176/5. Ferguson The athen. 30 Aischylos von einem fl. redet und die ihm etwa

archons 59. Kirchner Gott Gel. Anz. 1900,

458. Kolbe Att. Archonten 100. [Eirchner.]

Hippalektryon (hrnaXexTQvmv. Gamurrini
Ann. d. Inst. XLVI [1874] 239ff. Roscher in

seinem Lexikon r. v. Lechat Revue des Univers.

du Midi II [1896] 121ff. und bei Daremberg-
Saglio s. v. Karo Strena Helbigiana 154). Dev
Rofihahn war zunachst aus Aristoph. (Fried. 1177;
Vog. 800; FrOsche 932: crjfieiov Iv tats vavoiv

zeitgenGssischen Monumente Mischwesen (aus

HahnenkOrper mit Pferdekopf!) zeigen, die man
offensichtlich gar nicht andere als InnaUxtQvorss

nennen kann — man sehe z. B. Daremberg-
Saglio b. H. 187. Roscher Myth. Lex. s. H.
2663—2664, — wenn andererseits sich die Gram-
matiker mit der Erklarung ixl tow /teydlov

abmuhen oder das Wort /. durch Konjektur be-

seitigen (Schol. R Ar. ran. 932 yodtpeutt xoXox-

htyeygtutto, 987 : ar zolot stagaitcTdafiaaiv zols 40 zgvora), so wufiten sie mit dem Worte nichts an-

MtjStxols yed<povair) bekannt, der an alien diesen

Stellen eine Erwahnung des H. bei Aischylos (frg.

130N.) verspottet, und gait danach als ein der

orientalischen Eunst entlehntes Fabeltier,

das auf persischen Teppichenund als Schiffszeichen

zu sehen war. Dazu Phot., Hesych. s. v. und
Schol. Aristoph., wonach er einem Greifen ahn-

lich, also, da dieser ein LOwe mit Adlerkopf ist,

doch wohl als Pferd mit Hahnenkopf zu

zufangen und kannten also keine Darstellung des

H. mehT: ihre Angaben sind demnach wertlos.

Hingegen sieht Lechat wenigstens keinen Grund,

das Zeugnis des Aristophanes selbst abzuschwachen

oder anzuzweifeln ; ahnlich Earo. Aber Furt-
w angler hat, wie es scheint, mit seiner Oppo-

sition gegen Aristophanes recht ; so fallt bis zum
wirklicnen Nachweise eines orientalischen H. auch

diese Quelle. Wie Aristophanes zu seinem Irrtum

denken war (Qvyx°t *Xeir aiuta/niis Phot., also 50 gekommen ist, ist leicht zu sagen ; ihm gilt der

Vogelkopf). Andere alte Erklarer sahen in ihm
kein Mischwesen, sondem nur einen groBen
Hahn, da buio- dies in manchen Zusammen-
setzungen bedeutet (to de atnot bil zov peydXov

Schol. ran. 932; evtoi 6s zov ftiyav aXcxzgvdra

Phot.; Schol. Soph. Ai. 232. Dieser Ansicht

schliefit sich offenbar aus Unkenntnis der Monu-
mente [richtig Roscher 2664, 38] Blaydes zu
Ar. ran. 932 an und vergleicht Schol. ran. 429 und

Hahn uberhaupt als persischer Vogel (Hehn K. u.

H.7 324), natOrlich umsomehr der Rofihahn, da

ja auch sonst der Orient solche Mischwesen kannte;

eine andere Moglichkeit der Verwechslung Fnrt-
wangler a. a. O.

Somit sind wir aufier auf das durftige Frg.

des Aischylos nur auf monumentale Quellen an-

gewiesen. Es sind folgende:

Plastik: l. Mannortoreo, Knabe auf H. reltend:

literarischen Quellen nicht vorhanden. Wesentlich
anderes als diese lehrt der archaologische Befund,
eine andere Geatalt des H. und wohl auch eine

andere Herkunft. Nach ihm tancht in Griechen-
land im 6. Jhdt. vollig unvermittelt der H. als

Hahn mit Pferdevorderteil nnd -kopf
(awei Hahnen-, iwai Pferdebeine; bei einem sehein-

bar abweiehenden Exemplare, Paris F104, s. n.,

Mitt. XH 265. Dickins Cat Ikr. Mus. I 181

nr. 597, abgeb. dort, Daremberg-Saglio s.

H. und Beinaeh Bep. Stat. II 588; Vasen: «.

attJBch-korinthiflcheAmphora inBonn. Loeschcke
Athen. Mitt. XaH 268 (zwei gegeneinander

gprengende H.); a. Schale des Xenokles, Berlin

1770, abgeb. Gerhard Trinkseh. I 5, ft (Klein
Moisten.* S. 80 nr. 10 falseh zitiert); 4. Amphora
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das deutsche Wort Pferdearbeit). Mehr ist an 60 auf der AkiopolisunPerserschuttgefnnden, Athen. «

des Nikosthenes, Paris Louvre F100, abgeb. Pot-

tier Vases ant. du L. pi. 70, Bull. hell. XVII

(1898) 487, der H. allein bei Daremberg-
Saglio s. H.; 5. desgl., Louvre F104, abgeb.

Benndorf Wien. Vorl.-Bl. 1890/1891, 1, 2;

6. Scherbe Florenz, abgeb. Ann. d. Inst. XLVI
(1874) tav. F, Dennis Etrurian 84, Reinach
Rep. Vas. 1 332 ; J.Vase Munchen, Jahn 86 ; 8. Le-

kythos (so Heydemann. Lechat), oderphalere

Descr. de Med. ant., Suppl. V 368, zitiert von

Gamurrini 289 und mit daran geknttpfter

SchluBfolgerung vonMilchhOfer Anf. d. K. 71, 1,

mit Lechat auszuscheiden; es ist wohl sicher,

daB die dort dargestellten Fabelwesen keine H.

sind. Ebensowenig sind es freilich Hippokampen,

wie Mionnet behauptet,— von einem Fischleib ist

nirgends eine Spur zu sehen. Allerdings scheinen

einige Abbildungen auf den Tafeln des Cat. Greek

fCollignon-Couve), Athen, Nat. Mus., Col- 10 Coins Brit. Mus., Mysia, namentlich XVLTI 8

lignon 335, Collignon-Couv e 713 , abgeb.

Heydemann Griech. Vasenbilder VJLll 4, Ro-

scher Myth. Lex. s. H.; ». London, Brit. Mus.

B433, attische Kylix (von Lechat bei Darem-
berg-Saglio ist Coll. Durand 206 als ver-

schollen bezeichnet, die aber mit Brit. Mus. B433
identisch ist); verschollene Vasen (oder mit einer

der angefiihrten identisch?, mir nur aus den bei-

gefflgten Zitaten bekannt): 10. Notice d'une coll.

und 4, auf den ersten Blick ganz sichere H. zu

zeigen. Aber erstlich kOnnte das Tier schon

dieser alteren Mflnzen uberhaupt nicht stehen;

Hahnen- oder ein zweites Paar Pferdebeine waren

unbedingt erforderUch. Weiter lehrt Taf. XVHI
8, daB der vermeintliche Hahnenschwanz doch

eher als der andere Fliigel des Tiers aufzufassen

ware; aus Miinzen der guten Zeit aber, deren

Geprfige auch gut erhalten ist, scheint schlieBlich

de vases trouv. a Canino 1845, nr. 66, Compte 20 hervorzugehen (s. besonders XTX 3. 6. 9), dafi es

rendu . . . de St-P<5t. 1873, 46b; 11. Dubois Ca-

tal. Pourtales-Gorgier p. 100 nr. 135, Compte rendu

. . . de St.-Pet. 1873, 46 c; 12. Vase aus Chiusi, wor-

aufH. als Scbildzeichen, Gamurrini243. Dennis
Etruria II 83; 18. Ann. d. Inst. 1831 (HI) [nicht

1838] p. 64 und p. 165 nr. 598 ; 14. Arch. Ztg. XI

(1853), 400; — aTchaischer Goldring: 15. London,

Brit. Mus., Marshall Cat. of fingeT rings in the

Brit. Mus. 33; 6. Jhdt; von Marshall zweifelnd

sich weder um Hahnenschwanz noch um Fliigel

handelt, sondem um ein segelfo'rmig geblahtes

Etwas. Aber auch wenn diese spateren Munzen

nicht dasselbe darstellen wie die alteren (was man
freilich zunachst annimmt, da es sich doch wohl

um eine Art Stadtwappen handelt) und also fui

sie nicht beweiskraftig sein sollten, mfichte ich

in XVHI 3. 4 doch keinen H. sehen; entscheidend

ist das Fehlen des zweiten Beinpaares, das erklar-

als H. bezeichnet und von den angefuhrten sicheren 30 lich ist, wenn es sich um ein durchgeschnittenes

Beispielen allerdings dadurch verschieden, daB er

ohne Reiter ist; von Marshall verglichen mit:

BleimaTke: 16. Athen, Ann. d. Inst XL (1868)

p. 290 nr. 458, abgeb. Mon. d. Inst. VIII 52,

458, H. befltigelt, dariiber Delphin? Geschnittene

Steine: ".? London, Brit. Mus., Sarder, abgeb.

bei Imhoof-Blumer und Keller Tier- und

Pflanzenbilder 26, 60 (wohl identisch mit Smith
Cat, engr. gems Brit Mus. 402). Ohne Reiter,

Tier handelt, nicht aber bei einem einheitlichen

Gebilde wie einem H. Dieses Tier ist dann natflr-

lich ein Fltlgelpferd (richtig Poole Cat. Greek

coins Brit. Mus. Mysia 78ff.). sod e. R o s ch er Myth.

Lex. s. H. 2664 nach LajaTd Culte de Mithra

29, 5 (s. o.; so auch Lechat Revue 128) und

ebd. 2668, 58, Berliner Amphora 3442, apulisch

,Tiere, etwas phantastisch und flttehtig ; dreiV i e r -

ftiBler, einer mit Hahnenkopf, ein Seebock' Furt-

und der Hahn als solcher allerdings nicht deut- 40 wangle r (um fur den von Roscher ange-

lich charakterisiert; eher: hinterer Teil eines Vo- nommenen H.-Tvnus beweiskraftig zu sein, mufite

gels und Vorderteil eines (Flugel)pferds. 18. l». Ber

lin 2151. 5927 (ehemals Stosch; Toelken Verz.

der Geschn. Steine [1835] 420 nr. 263. 264;

Compte rendu de . . . St. P<5t 1873, 49, 2), und

zwar nach Furtwangler Geschnitt. Steine im

Antiquar.: 2151, Hahn mit Pferdekopf fruh-

romisch; 5927, HahnenkOrper mit Pferdekopf

gieser allerdings auf der Abb. nicht deutlich] vor

erme 1. Jhdt vor bis 1. Jhdt. n. Chr.; —
nur indirekt hierher gehorig, weil zu Bestand-

teilen von RoB und Hahn noch andere treten

(Silensmaske , Widderkopf, eornu eopiae u. a.),

sodaB ganz phantastische Mischgebilde, die sog.

grilli (grylloi) entstehen: to*, geschnittene Steine

wie Furtwangler Ant. Gemm. Taf. 46,

33 nnd die dazu im Text genannten (die aus

Gori Mus. Flor. zitierten bequem bei Reinach
Pierres grav. pi. XXV. XXVI). In diese Gruppe

nommenen H.-Typus beweiskraftig zu sein,

die Vase Pferd mit Hahnenkopf zeigen). Nicht

hierher gehorig, aber nun Vergleich interessant

ist schlieBlich der Lowe mit HahnenhinterkOrper

bei Furtwangler Ant. Gemm. Taf. 17, 62.

Nr. 1—9 (und 15—17) zeigen, daB der H. fast

nur in Attika auftritt, wohl kaum (rund) vor 575 und

nach 450 ; nur die Bleimarke 16 ist wobl ein verein-

zeltes spateres Zeugnis (18. 19. 20 a scheiden zu-

50 nachst aus ; s. u.). W6her der H. kam, warum er

plotzlich so relativ zahlreich auftritt und so in

Mode kam, daB sich Dichter, Plastiker und die

grofien Vasenmaler mit ihm beschaftigten, warum

er dann so plotzlich abstarb, welche Bedeutung

er hatte, ist kaum zu sagen; ebenso, warum er

fast immer als Reittier auftritt (1. 3—9; ob auch

10-14? Sicher kein Reiter nur 2 und bei 15. 17, die

auch sonst unsicher; bei 16 ist mir der Delphin auf

derAbbildung zweifelhaft [ebenso urteilt Lechat],

eehOrt auch derComahn vonArezio Gamurrini 60 aber wohl kein Reiter. Der Hahn selbst als Reit-

238, 1 = Dennis Etruria II 83 und wohl auch

DeWitte Coll. Durand 2129; — nicht hierher

gehorig, weil falschlich als H. bezeichnet: «*.

TellerdesEpiktetosimBesitze desMarquisofNorth-

ampton in Castle Ashby, nach Klein Meisters.a

S. 105 nr. 16 mit H., nach Lechat vielmehr Knabe
anf Hahn; s. Burlington Fine Arts Club 1888 p. 49

m. 110; ste. Munzen von Lampeakos bei Mionnet

tier: Compte rendu de St-Pet 1873, 46),

nnd schlieBlich, warum er bei Aischylos und Ari-

stophanes st&ndig, beLAristophanes, wie es scheint,

mit einer gewissen Absicbtlichkeit, das Epitheton

(ovMe hat nnd was dies bedeutet. Nach der nber-

wiegendenMehrsablder Belege ist (bis zur Auffln-

dungeinesc«tgriechi»cnen Stocks)Ernndnng desTy-
pusin Attika anzunehmen, mid swarfor575 ; Erfm-
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dung des Ausdrucks I. selbst durch Aischylos nimmt
Lechat Revue 121 ohne zureichenden Grand an.
MilchhCfer Anf. d. K. 71, 1 wollte den H. aus
der Kunst des primitiven Griechenlands ableiten
und nahm daneben noch eine zweite selbstandige
spatere Bezeption des Typus aus Persien an; fiber

letztere Ansicht s. o., gegen erstere wendet Le-
chat riehtig ein, dafi ja dem altesten Griechen-
land der Hahn unbekannt war (sein erstes Auf-

der rszQaaxsXris olcovog, anf dem Okeanos vor
Prometheus erscheint (v. 399, vgl. Schol. zu 290),
ein H., und Aischylos habe sich den Tadel des
Aristophanes nicht durch dio bloBe Brwahnung
des H. in den Myrmidonen, sondern dadurch zu-
gezogen, dafl er den H. tatsachlich auf die Biihne
brachte, ist bloBe Hypothese (der jedoch Lechat
zustimmt; Aristophanes tadelt aber doch §quaff
bai6x()t}ptva PrBsche 929). Die heraldische Ver-

treten in Griechenland nicht mit Lechat ins 7., 10 wendung des H., von der Dickins a. a. 0. 34
sondern mit Weicker Athen. Mitt. XXX (1905),
209 ins 8. Jhdt. zu setzen). Dazu haben wir fur
eine Eristenz des H. vor 575 keinen Beleg. Statt
Attika nimmt Dickins a. a. 0. I 34 Ionien
als Ursprungsland an (vgl. Karo), an sich
wahrscheinlich, aber es liegt vorlaufig aufier der
Tatsache, da8 der Orient flberhaupt Mischwesen
lieferte, kein Beweis vor. Das schnelle Absterben
des Typus (dem die Steine oben 18. 19. wohl

spricht, stammt wohl aus MilchhSfer Anf. d. K.
71, Wappentier auf Mfinzen vonLampsakos, die wir
oben 20 c ausschieden. — Nachleben desH.: Grilli

wie oben 20 a, die eine Verbindung von mCglichst
vielen apotropaischen Symbolen darstellen, finden
sich auf Skarabaen Sardiniens, 5.—4. Jhdt., die

unter griechischem, aber zugleich unter karthagi-
schem Einflusse stehen, ferner in Italien in repu-
blikanischer Zeit und hauflg in der frfihen Kaiser-

nichtwidersprechen, s.u.) erklart Lechat [weniger 20 zeit; Furtwangler Ant. Gemm. m 114. 288™v,«„ „„ j„r j„„mi ^^-^^.-^.i.-..^,.
353 Furtwangler denkt sich als Ausgangs-
punkt der ganzen Eeihe ionische phantastische
Mischwesen; diese seien in Karthago bekannt ge-

worden, und unter ihrem EinfiuB, aber auch unter
dem der H.-Darstellungen habe man dort den
Typus der grilli geschaffen, der dann nach Italien

gewandert sei. Um hierbei einen EinfluB des H.
sicher nachzuweisen — mOglich ist er natiir-

lich — liegt meines Erachtens nicht genligendes

riehtig so, daB das Tier, relativ spat aufgetaucht,
in der Mythologie keine Statte fand; denn auch
der Hippokamp (s. d.) ist kein rein mythologiscb.es
Wesen, hat aber ein sehr reiches Leben in der
Kunst entfaltet; wohl aber] sehr ansprechend
damit, daB das allzu monstrOse Mischwesen die
hoch gesteigerten asthetischen Ansprfiche des
5. Jhdts. gar zu wenig befriedigte. Die ungemein
rasche Verbreitung des H. konnte darauf ffihren,

daB das Tier mit einer im 6, Jhdt. auftauchenden 30 Material vor. Auch bei den oben unter 18. 19.
religiOsen Idee zusammenhing und eine symbo-
lische Bedeutung hatte. Daftir wurde ferner die
symbolische Bedeutung des Hahns an sich sprechen
(Seelenvogel, Weicker a. a. 0. Furtwangler
bei Predrich Gott. Gel. Nachr. 1895, 75; zweifel-

haft ist dagegen das Totenpferd, Deneken Eo-
schers Myth. Lex. I 2583, 43ff.), weiter das Nach-
leben des H. in den grilli 20 a, die eine symbolisch-
kabbalistische Bedeutung hatten (so nach Furt-

genannten Berliner Steinen, von denen nament-
lich 2151 zunachst ein Weiterleben des H. bis

in ziemlich spate Zeit zu beweisen scheint, ist

es vorsichtiger (vgl. Stephani Compte rendu ...

1873, 49, 2), eine Fortwirkung des alten Typus
vorerst zu leugnen. Wahrscheinlicher ist, daB
ihre SchCpfer die alten H. nicht mehr kannten
undHahn mit Pferdekopf (nicht -vorderteil!)
in freier, nur durch grilli anderer Art beein-

wangler a. a. 0., nicht Grillen, Kaprizen des40fluBter Phantasie zusammenffigten ; so wfirden
Steinschneiders) , und schlieBlich der Umstand, J!— - nj—-- -*-•" — -

,
-

daB der H. auf Paris PI04 und Berlin 1770 mit
7weiSirenenzusammen erscheint; freilich scheinen
auch diese dort rein dekorativ hingesetzt zu sein.

An sich ist naturlich auch mOglich, daB der H.
lediglich ein Erzeugnis einer durch andersartige
Mischwesen angeregten Phantasie ist (Walters
Hist, of anc. pottery II 149); hierfur spricht sein
Fehlen in der Mythologie und das schnelle Ver-

diese Steine, statt zu den grilli uberzuleiten— dann waren sie ein wertvolles Beweisglied fur

Furtwanglers Ansicht — , vielmehr von ihnen
abzuleiten sein. Gegen die Annahme einer durch-
laufenden Entwicklung spricht, daB die Gruppe
der im 6.—5. Jhdt. auftretenden H. diesen zwei
rflmischen zu geschlossen, zeitlich zu entfernt und
ohne Mittelglieder gegenlibersteht. Sollten sich

solche noch finden, so ware dann bei der Zahig-
schwinden, das auffallig ware, wenn die Dar- 50 keit, mit der man an der alten Schopfung fest-
stellung einen tieferen Hintergrund gehabt hatte
(Lechat Revue 128). Palls eine symbolische
Bedeutung anzunehmen sein sollte, so ist fraglich,

welche. Der Hinweis von MilchhOfer Arch.
Ztg. XLI (1883) 252ff., daB eine Vereinigung von
BoB und Vogel eine solche der schnellsten Wesen
darstellt, wurde nicht viel weiter helfen, auch
wenn er treffend ware; aber der Hahn ist kein
Vertreter schnellen Flags. DaB die Kunst des

gehalten hatte, auch ihr Zusammenhang mit einer

religiOsen Idee so gut wie erwiesen (Berlin 5927
die Herme ein Grabsteiu?). [Lamer.]

Hippalon niXayog, Ptolem. IV 7, 12. So ist

am besten zu lesen statt hippalos und hippados
der Handschriften, entsprechend dem HippaUum
mare des Itiner. Aleiandri 48 ed. Volkmann.
Offenbar schOpfen beide aus derselben geographi-

schen Quelle, die wir nicht kennen. Nach dem
6. Jhdts. nicht BoB und Hahn als die beiden 60 Itinerarium bildet das H. den westlichen Teil des
streitbarsten Tiere zusammensetzte, am eine Dar-
stellung des Abstraktbegriffs ,Kampfesmut' zu
schaffen, sah schon 1874 Gamurrini. Noch
nnmGglicher freilich und weder durch den Delphin
der Bleimarke 16, noch durch Verwendung des
H. als nagdotifjoy zu stfitzen ist Gamarrinis
Ansicht, der H. sei ein Symbol der Seeherrschaft;
der Gedanke, im Aischyleischen Prometheus sei

groBeu Meeres zwischen Indien und Afrika und
der Persische Golf zweigt von ihm ab {interfluo

mart Hippatto cuius sinus Persas includit). Pto-
lemaios begrenzt es nicht bestimmt nach alien

Seiten; im Osten geht es ins Indiscbe Meer fiber,

im Westen schliefit es merkwflrdigerweise nicht
die Kflste Azaniens (Somalihalbinsel) ab, sondern
eine in ziemlicher Entfernung vor dieser gelagerte

'

Inselkette, die doch kaum anderswo als in dem
kleinen Archipel westlich von Sokotra gesucht
werden darf, den Ptolemaios auf der Karte Ara-

biens nach einer anderen Vorlage Koxxarvazov
vijooi y bezeichnet und an die Sttdkfiste der Halb-
insel setzt. Jedenfalls mtissen ihm diese Inseln

und Sokotra das H.-Meer und das Erythraische,

das er vor die arabische Siidkuste legt, geschieden

haben. Das Meer an der Ostseite Arabiens fiihrt

er ohne Namen auf, so daB wir Freiheit haben,
vOllige tibereinstimmung in der Abgrenzung des

H. zwischen dem Itinerarium und der Ptolemaios-
karte anzunehmen. Iuba hatte dasselbe Meer
nach der Somalikuste, die es bespiilte, das Aza-
nische genannt (bei Plin. n. h. VI 153); die

Insel Sokotra liegt darin. An anderer Stelle (VI

172) schiebt es Plinius mit anderen Ortlichkeiten

unrichtig in den Periplus der Westkuste des Ara-

bischen Golfes ein: hinc (nach Ptolemais sal

9r)(>as) Axanium mare, promunlurium quod ali-

qui Hispalum seripsere usw. Das Hippalische

Vorgebirge (naturlich ist so zu verbessern) am
Azanischen Meer, das Plinius in einer neuesten

geographischen Quelle fand, ist gewiB Kap Aromata
der Ptolemaioskarte (= Guardafui), und wie das

vorgelagerte Meer den einen nach der Somalikiiste

hieB, so offenbar anderen nach dem fur die Schiff-

fahrt bedeutsamsten Punkt Ostafrikas. Nach dem
Hippalischen Vorgebirge nannten die Seefahrer

zweifellos auch den libanotos oder favonius, die

sommerlichen Etesien , mit denen. sie von der

arabischen Siidkiiste nach Vorderindien segelten

(Plin. n. h. VI 100. 104. Peripl. mar. Erythr. 47).

Hippalos ist der vom Hippalischen Vorgebirge

kommende Wind, aber nicht der angeblich zuerst

mit den Etesien nach Indien gefahrene Steuer-

mann , den sich der Verfassei des Erythraischen

Periplus als Eponym des Windes erfindet (a. a. 0.).

Vgl. Vivien de St. Martin Le Nord de l'Afr.

269 und Mtiller zu Ptolem I 758, sowie den
Art. Azania. [Kiessling.]

Hippalos. 1) Wird in einem ErlaB des J. 164
v. Chr. von dem damaligen ptolemaischen Finanz-

minister, dem SioixrjT^g Herodes (s. den Art.

Her odes Nr. 5 o. S. 917) als einer seiner Vor-
gahger erwahnt (Pap. Par. 63, 164ff. nou herausgeg.

von Mahaffy, Pap. Petr. IH p. 18ff.). Ein Titel

wild zwar fur ihn nicht genannt, sondern H. wird
nur als ,6 rd« ngoxa-Otj/xeyos rijs ^cupas' bezeichnet

;

da er aber dieselben Amtsfunktionen wie Herodes
ausgeubt hat, so wird man auch ihn als dioixt)trj<;

fassen durfen (so auch Bouche'-Leclerq Hist
des Lagid. HI 318). Er hat sein Amt zu einer Zeit

versehen, als Agypten mid vor allem die Land-
wirtschaft infolge irgend einer Katastrophe ganz
darnijderlag (Z. 164 spricht Herodes von xaia
trjv Sftotav xtgioraoiv, d. h. er vergleicht jenes

Ereignis mit der Verwustung Agyptens durch
Antiochos Epiphanes). H. hat daraufhin neue auBer-

gewohnliche Zwangsbestimmuiigen fiber die Ver-
waltungundBewirtschaftung der Staatsdomanen er-

lassen and hat durch sie tatsachlich dem Notstande
abgeholfen. Er scheint ein tfichtiger, energischer

Beamter gewesen zu sein. Sein Andenken ist

denn auch in seinem Bessort erhalten geblieben,

so dafi man im J. 164 v. Chr. anf seine Mafinahmen
zurfickgegriffen hat. Die Art und Weise, in der

er erwahnt wird, spricht nicht dafilr, seine Amts-

periode zu nahe an das J. 164 v. Chr. heran-

zurficken, ihn etwa gar als direkten Vorganger des

Herodes zu fassen (dies tut falschlich Martin Les
epistrateges 78f.); es muB vielmehr damals schon

einige, freilich auch wiederum keine zu lange

Zeit seit seiner Amtsffihrung vergangen gewesen
sein. Bouche"-Loclerq a. a. 0. HI 381, 2

hat wohl mit Eecht H. in die Zeit des Epiphanes
gesetzt. Den AnlaB fiir die allgemeine Notlage

10 ksnnte dann sehr wohl der groBe, fiber 20 Jahre

wahrende Aufstand in Xgypten (s. den Art. H a r-

machis o. Bd. VH S. 2368) gebildet haben
(Kriegswirren wurden fiir den Vergleich auch am
besten passen), aber andere Grfinde — z. B.

vollstandiges Versagen der Niluberschwemmungen
— sind ebenfalls sehr wohl denkbar. Ob er mit
dem in der folgenden Nummer genannten H.
gleichzusetzen ist (dafiir Dittenberger Syll.

[or.] I p. 180. Martin a. a. 0.), laflt sich leider

20 nicht entseheiden. Dieser hat allerdings als

hoher Beamter auch bereits unter Epiphanes ge-

wirkt, aber der Name H. ist nicht so seiten, als

daB nicht etwa zu gleicher Zeit zwei hohe
Beamte dieses Namens gelebt haben kOnnten
(fiber noch ein weiteres zur Vorsicht mahnendes
Moment s. den folgenden Artikel); jedenfalls

miiBte man dann aber gegenuber Martin a. a.

0. auf Grand unserer Feststellung fiber die Zeit

der Dioiketentatigkeit des H. diese der Epistra-

30 tegie in der Thebais vorausgehen lassen, wogegen
sachliche Bedenken nicht sprechen wurden (auch

heutzutage werden gewesene Finanzminister zu
T)berprasidenten ernannt).

2) Sohn des Ss (der Vatersname ist uns nur in

demotischen Texten, und daher unvokalisiert, fiber-

liefert. Falls ein griechischer Name hier vorliegt,

konnte man an 2ws [Otto Priest, u. Temp, im
hellenist. Agypt. I 415] oder an Swaog, 2coaas
oder einen ahnlichen Namen [Plaumann Ptolem.

40 in Oberagypt. 46, 5] denken. Die Moglichkeit ist

aber auch ins Auge zu fassen, daB ein agyptischer

Name zugrunde liegt; man hatte dann in H. einen

hellenisierten Agypter zu sehen, was in Anbetracht
seiner ganzen Stellung politisch sehr bedeutsam
ware [Otto a. a. 0. 1 194, 7]). H. begegnet uns

zuerst gegen Ende der Regierung des 5. Ptolemaers,

182/3 v. Chr., als eponymer Priester des Kflnig-

kultes in Ptolemais, und zwar als legeiis JIzoXi:-

fiatov 2a>zijQos xal IljoXe/xatov 'Exupavovs Ev^a-
SOgi'ozov (fiber das Priestertum s. Otto a. a 0. I

160f. 254ff.). Er hat diesen wichtigen Posten zum
mindesten bis zum J. 170/69 v. Chr., also bis in die

Regierung Ptolemaios' VT. Philometor, wohl ohne
Unterbrechung immer wieder bekleidet (die Belege

hierfur sind zeitlich geordnet: SpiegelbergDem.
Pap. Berl. 3114 + 3140 [S. 7], Dittenberger
Syll. [or.] 1 103; Spiegelberg Dem. Pap. Cairo

30783 [S. 1621. 30969 [S. 203; vgl. zu ihm Plau-
mann a. a. 0. 44f.]; Spiegelberg Dem. Pap.

60 Berl. 3111 + 3141 [S. 8] ; dem Pap. Louvre 3440,
pubL von Bevillout Chrestom. demot. 375ff.

;

dem. P. publ. von Bevillout Rev. egypt. 193;
dem. P. publ. von Bevillout Precis du droit

egypt H 1052. Vgl. Otto a. a. 0. 1 194. DI 325.

Planmann a. a. 0. 46. Dittenbergers a. a.

0. 1 p. 179f. Ausftthrungen fiber H. sind darnaeh
in modifizieren). Wann ihn der KOnig zum ersten-

mal zum Priester ernannt hat una wann zum
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letztenmal, darfiber sagen die gebotenen Jahres-

zahlen nattirlich nichts aus (im J. 199/8 v. Chr.

hat noch ein andorer das Priesteramt bekleidet,

e. Otto a. a. 0. I 194). H. hat dann auBerdem
das hohe Amt des hctoigaxrjyds in der Thebais,

d. h. des VicekOnigs von Oberagypten verwaltet,

und zwar begegnet er uns in dieser Stellung in

der Zeit zwischen 181 und wohl 179 v. Chr., ohne

da8 sich das Jahr genauer bestimmen liefle (Dit-

tenberger Syll. [or.] I 103. Dittenbergers
auf die Nichtnennung der Gemahlin Philometors

aufgehaute Datierung der Inschrift auf die Zeit von
181—172 v. Chr. ist wohl zu verengern. In der In-

schrift wird namlich von der Weihung eines Altars

berichtet, der in Ptolemais allein fur Philometor

errichtet worden ist. Nun hat aber bier zum minde-

sten seit dem J. 179/8 t. Chr. ein geraeinsamer

Kult Philometors und seiner Mutter Eleopatra,

der damaligen Regentin mit einem eigenen Priester

bestanden [Spiegelberg Dem. P. Cairo 30968

S. 207f.; vgl. Plaumann a. a. 0. 44f.]. Man
darf es daher wohl als so gut wie ausgeschlossen

bezeichnen, da8 zur Zeit des Bestehens des Kultes

bei einer einen stark offtziellen Charakter tra-

genden Weihung der Altar allein dem EOnig ge-

weiht und die mit ihm in Ptolemais verchrte

Regentin gar nicht berttcksichtigt worden ware,

obwohl diese im fibrigen sehr merklich nach

auBen hervorgetreten ist [Kleopatra hat sogar

da? Miinzrecht far sich in Ansprucb genommen,

s. ihre kyprischen Mttnzen bei Svoronos No-

filoft. xov xgdxove x&v IIxoXs/i. nr. 1380ff.]. Auch
die Nichterwahnung des eponymen Priesters, der

dem Kult des regierenden Konigs und seiner

Mutter vorgestanden hat, wurde in diesem Falle

zum mindesten eigenartig beruhren, da in der

Inschrift gerade der neben ihm wirkende zweite

Priester des KOnigskultes in Ptolemais beson-

ders hervorgehoben wird. Die Weihung haben

wir also noch vor 179/8 v. Chr. anzusetzen. Plau-
mann a. a. 0. 54, 1 berttcksichtigt bei seinen Be-

merkungen liber die Datierung dies alles nicht).

Welches der beiden Amter H. zuerst, oder ob er sie

beide gleichzeitig erhalten hat, laBt sich nicht ent-

scheiden. Er ist der erste Epistratege der The-

bais, der uns bekannt geworden ist, und mOg-

licherweise sogar der erste VicekOnig der The-

bais Qberhaupt gewesen, da diese Stellung wohl

erst gegen Ausgang der Regierung des 5. Ptole-

maers oder wenig^tens bald darauf geschaffen

sein durfte (vgl. Martin a. a. 0. 3ff.). Man
darf demnach in ihm wohl eine besonders be-

wahrte PersOnlichkeit sehen. Ob er mit dem
vorher genannten H. gleichzusetzen ist und dem-

nach bereits vorher das Amt des dioixr)xr)s be-

kleidet hat, ist, wie schon bemerkt, kaum zu

entscheiden. Man muBte sich allerdings in diesem

Falle wundem, dafi H., der dann schon eine lange

Beamtenlaufbahn hinter sich gehabt haben wurde,

trotz seiner besonders hohen Stellungen nur der

Rangklasse ,iu>y ngcoxcov <pU<or' und nicht der

ersten, den ovyymts, angehort hat (alle anderen

huoxgaxqyot sind, soweit uns bekannt, avyytvttt

gewesen, s. die Liste bei Martin a. a. 0. 178ff.),

aber die Prinzipien der Titelverleihung, vor allem

die Entwicklung dieser Prinzipien, ist noch zu
wenig geklart, als dafi man aus dem Titel ein

zwingendes Moment gegen die Gleichsetznng ab-

leiten durfte. Niese Gesch. d. griech.-maked.

Staat. Ill 276, 2 hat es schliefllich far mOglich

gehalten, unsern H. mit dem ,Seefahrer' H. zu

identifizieren ; hiergegen spricht— ganz abgesehen

von dessen Stellung (s. Dittenberger a. a. 0.

I p. 651) — entscheidend der Zwang, diesen zeit-

lich spater anzusetzen (s. H. Nr. 3).

3) H. der xvptgirfzr);, ein sehr erfahrener See-

mann, der viele Indienfahrten von Agypten-Ara-

10 bien aus unternommen hat, hat auf ihnen die me-

teorologischen Verhaltnisse des Indischen Ozeans,

und zwar im speziellen das Wehen regelmaBiger

Winde je ein halbes Jahr von Sudwest nach Nordost

und das andere halbe Jahr von Nordost nach Sud-

west, richtig erkannt und hat es schliefilich als

erster gewagt, die langwierige Kflstenschiffahrt

nach Indien aufzugeben und unter Benutzung des

Sudwestmonsuns direkt fiber das hohe Meer nach

Indien zu fahren (Peripl. mar. Erythr. 57 ; vgl. Plin.

20 n. h. VI 104. 172. Ptolem. TV" 7, 12). Die Zeit des

H. ist bisher noch nicht genau festgestellt ; man
hat ihn unter die letzten Ptolemaer, unter Augu-
stus, ja auch erst unter Claudius angesetzt (s. B.

Pabricius Der Periplus d. Erythr. Meeres 161;

Berger Gesch. d. wissensch. Erdkund. d. Griech. a

598 ebenso auch in dem Art. 'Eqv&qcl ddlaooa
o. Bd. VI S. 600 auBert sich nicht naher fiber die

Zeit). Der zuerst genannte, von Vivien de St.

Martin Le nord de l'Afrique dans l'antiquite' 269

30 vertretene Ansatz laBt sich nun genauer prazisieren

und sichern. Strabon berichtet uns namlich von

einer groBen Anzahl Schiffe, welche zu seiner

Zeit dem direkten agyptischen Indienhandel ge-

dient haben (s. II 118. XVII 798), und seine

ganze Darstellung zeigt ebenso wie die Tatsache

des gegen frilher stark entwickelten Handelsver-

kehrs, dafi damals bereits der Weg ubeT das hohe

Meer nach Indien von den agyptischen Indien-

fahrern gewahlt worden ist. Diese Auffassung

40 der Strabonstellen findet nun ihre Bestatigung

durch einige Inschriften des 1. Jhdts. v. Chr.,

die zugleich den terminus ante quem weiter nach

oben zu rficken gestatten (Gr. Inschr. publ. von

Schubart Klio X 54, 2 [78 v. Chr.]. Ditten-
berger Syll. [or.] I 186. Lepsius Denkmal.

aus Agypt. und Nubien XDI nr. 237 [gr.], publ. bei

Martin Les epistrateges 177, 3 [beide vom J. 62

v. Chr.]. Dittenberger Syll. [or.] I 190 [51

v. Chr. Es handelt sich hier um das 30. Jahr

50 eines Ptolemaers, und zwar kann nur Ptole-

maios XIII. und nicht Ptolemaios X. in Betracht

kommen, da bei der Zuteilung an den 10. Pto-

lemaer die Inschrift in das J. 87 v. Chr., also

in die Zeit des groBen oberagyptischen Aufst&ndes

fallen wurde, was der Inhalt der Inschrift aug-

schlieBt; s. auch Dittenbergers Grunde. Ro-
stowzew Arch. f. Papyrusf. IV 305 hat die

Inschrift falschlich bereits in das J. 91 v. Chr.

gesetzt und sogar Wileken Papyruskunde I 1,

60 264 hat ihm dies nachgedrnckt]). In ihnen

fuhrt namlich der Epistratege der Thebais, Kal-

limachos, auch den Titel ,ori (sc axQaxt[y6e) xiji

'IrStxijs xalTZev&ga; #aXAoar)s', der uns deut-

lich die tJbertragung des Scbutzes auf der 'b-

iuct) ddlaaoa an ihn zu erkennen gibt ('biutij

ddlaooa ist hier dem 'Mixir xiXayo; des Peripl

mar. Erythr. 57 gleichzusetzen. Die Nennung
neben der igv&fA (HXaaoa ist besonders bedeut-
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sam, weil im Altertum der Begriff der igv&ga

&dXaaaa nicht auf das heutige Rote Meer be-

schrankt gewesen ist, sondern eine viel weitere

Ausdehnung besessen hat. Letronnes Rec. des

inscr. grecq. et lat. de l'Egypte II 36ff. Aus-

fuhrungen fiber die Ivduei] &di.aoaa bedfirfen

sehr der Modifikation). Damals mflssen also

agyptische Handelsinteressen auf dem offenen

Indischen Ozean, die des Scbutzes bedurften, vor-

Hippana (Ixjiava) Stadt Siciliens, die die

ROmer im J. 258 im ersten Sturmangriff nahmen
(Polyb. I 24, 10f.; vgl. Steph. Byz. s. v.), offen-

bar identisch mit dem Diod. XXTTT 9, 5 genann-

ten Sizxiva. Fur die topographische Bestimmung
fehlt jeglicher Anhalt, sodaB sowohl Holms
Ansatz auf dem Berge Castellaccio bei Termini

Imerese (wo Reste von Befestigungen entdeckt

sind) wie der altere bei Prizzi vOllig in der Luft

nanden gewesen sein, d. h. die agyptische Indien- 10 schwebt. Denn daraus, daB der Angriff auf H.

fahrt fiber das Meer ist bereits betrieben worden,

Dieser Titel begegnet uns nun im J. 78 v. Chr.

zum erstenmal, wahrend fur alle AmtsvorgSnger

des Kallimachos sich nicht nur kein ahnlicher

Titel, sondern auch nicht diese Kompetenz nach-

weisen laBt (wie man auch die Inschrift Ditten-

berger Syll. [or.] I 132 vom J. 130 v. Chr. im

einzelnen anffassen mag, irgend welche Kompe-

tenzen des Epistrategen der Thebais auch fiber

von Polybios im AnschluB an dsn Bcricht von dem
vergeblichen Belagerungsversuch der ROmer auf

Panormos erzahlt wird, darf man noch nicht auf

eine Lage der Stadt in der Nahe von Panormos
schliefien (so Holm HI 604), zumal hierauf von

Polybios im Zickzack Myttistraton, Kamarina,

Henna und Lipara als Angriffsziele der Rflmer ge-

nannt werden, wahrend Diodor die Einnahme H.s

nach der von Myttistraton, Kamarina und Henna

den Indischen Ozean lassen sich nicht aus ihr 20 berichtet mit den Worten sha sal Zixxdvav ik&wv

herauslesen. Rostowzew a. a. 0. und Martin
a. a. 0. 63 sind also im Irrtum, wenn sie all die

genannten Inschriften als Belege fur die Nicht-

weiterentwicklung der Kompetenz verwerten). Es

liegt daher die Annahme nahe, daB die Kompe-

tenzerweiterung und die ihr zugrunde liegende

Voraussetzung — das Vorhandensein eines aus-

gedehnteren agyptischen Schiffsverkehrs auf dem
Indischen Ozean— nicht lange vor der Zeit der In

xaxa XQOiios xaixrjv slXe. Nur darin hat Holm
recht, dafi H. als Seestadt zu denken ist, da der

eine erhaltene Mfinztypus, Holm n. 122, der

Mitte des 5. Jhdts. angehorig, neben einem Adler

auf einem Kapitell Delphin und Muschel zeigt;

Inschrift I PANATAN- Vgl. Holm Geschichte

Sicil. i. Altert. HI 17. 347f. 603f. [Ziegler.]

'Innaqxti s. "IxxaQxos.
Hipparohla. 1) H. aus Maroneia in Thrakien,

8chriften anzusetzen ist. Tatsachlich zeigt uns denn 30 Schwester des Kynikers Metrokles ; vermahlte sich

auch die von Poseidonios, also aus bester Quelle,

flberlieferte Erzahlung fiber dielndienfahrt, welche

Eudoxos von Kyzikos von Agypten aus, wohl

gegen Ende der Regierung Ptolemaios' IX Euer-

getes II., unternommen hat (Strab. II 98ff.), daB

etwa um 120 v. Chr. ein Schiffsverkehr zwischen

Agypten und Indien fiber die hohe See fttr ge-

wOhnlich noch nicht bestanden hat. Dasselbe

lehrt uns fur dieselbe Zeit Agatharchides von

mit dessen Lehrer, dem Kyniker Krates von Theben.

Aus wohlhabender Familie und von reichen Freiern

umworben, wuBte sie den Widerstand der Eltern

gegen ihre Verbindung mit dem mifigestaltigen

Bettelphilosophen durch Drohung mit Selbstmord

zu fiberwinden und folgte demselben in sein Bett-

lerleben. Diog. Laert. VI 96—98, dem wir diese

Angaben verdanken (vgl Apul. Flor. II 14. Seitus

Pyrrh. I 153. HI 200. Arrian. Epictet. HI 22, 76.

Knidos, da dieser direkte Indienfahrten von 40 Clem. Alex. Strom. IV p. 619 P. Suid. s. InnaQxla.

Agypten aus nicht erwahnt, als er auf den Ver-

kehr zar See mit Indien zu sprechen kommt
(jTigJ igv&eas&aXdao. 103; vgl. fibrigens auch fftr

die Zustande der frflheren Zeit Peripl. mar. Erythr.

27). Die direkten agyptischen Indienfahrten durften

also erst etwa um 100 v. Chr. eingesetzt haben.

Als ihre Voraussetzung ist nun die Entdeckung

des H. zu betrachten ; dieser muB also auch um
100 v. Chr. gelebt haben. H. ist durch seine

Entdeckung nicht nur eine fQr die Geschichte der 50

antiken Geographie sehrbedeutsame PersOnlichkeit,

sondern ebenso auch fur die der Handelsgeschichte

des Altertums. Denn mag auch zu Anfang infolge

des Niederganges des Ptolemaerreiches der indische

Vexkehr noch nicht zu regsam gewesen sein (Strab.

II 118. XVTI 798; vgL Wilcken a. a. 0. 265,

der jedoch Strabons chronologische Angabe nicht

ganz richtig wertet), so hat doch die Entdeckung
des H. infolge der durch sie bedingten starken

und "Eea), kennt nur Apophthegmen (Streit mit

Theodoros Atheos am Hof des Lysimachos), keine

Schriften der H , dagegen Suid. s. v. iygaxps tpiXo-

a6<povt vno&ioeig xai xiva o«^«<e^(i«iTa xal xqo-

xdaei; agd; Beo&WQOv xov htixXri&ivxa "A&eov. Die

Vergleichung mit Diog. Laert. a. a. 0. zeigt die

Unglaubw&rdigkeit dieser Angabe. Zeller Phil,

d. Gr. II 215. Susemihl Gesch. d. gr. Lit.

i. d. Aler I 29. [v. Arnim.]

2) 'IjinaQ/ja. I. Amt und Wurde eines

Hipparchen (s. "Innagxot). Der Rang des

Hipparchen war vcrschieden, je nachdem dieser

der Oberbefehlshaber des gesamten Reiterheeres

eines Staates oder nur der Befehlshaber einer

Reiterdivision oder eines Bundeskontingentes war.

II. Reiterdivision. In groBeren Reiter-

heeTen wurde eine Anzahl von Hen (Schwadronen)

zu Divisionen zusammengezogen , die man inn-

agjiai nannte, weil der Titel Zzaaezo;, den ur-

Verkfirzung des Weges nach Indien selbst in dieser 60 sprunglich nur der Oberbefehlshaber der gesamten

Zeit des Verfalls schon ihre Frfichte getragen, dem "-•—-> *»^ --"- -—>- — * ^- D-,A1 -1- 1-
agyptischen Staate an Stella verloren gegangener

Handelswege nene erschlossen (fiber den damaligen
agyptischen Handel s. Rostowzew a. a. 0. 304ff.);

sie hat schliefilich die ungeheure Entwicklung

des igyptdscb-indischen Seererkehrs von der Zeit

des Augustus an ftberhaupt erst ermoglicht
[Walter Otto.]

Reiterei gefohrt hatte, auch auf die Befehlshaber

der Divisionen fibertragen worden war.

1. In der makedonischen Reiterei hat Ale-

xander d. Gr. die Hipparchien eingefuhrt; seine

Nschfolger haben sie beibeharten (Diod. XIX 28,

4. Plut Eumen. 7). Anf&nglich war die make-
donische Ritterschaft nur in sieben Hen einge-

teilt. Wahrend des Feldzuges in Asien warden
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diese zunachst in zwei Hipparchien zusanmien- XX112.WachsmuthStadtAthenI498..Tudeich
gezogen (Aman. anab. m 27, 4) sodann wurden, Topogr. v. Athen 176. Endlich liefi H. den Hain
wie sich aus Aman. anab. IV 22, 7. 23, 1. 24, der Akademie mit einer Mauer umgeben, Suid

u v
nen

'
aus diesen Leiden durch Nach- s. xo 'JkitaQxov xeixiov. Nach einer wenig glaub-

schub aus der Heimat jedenfalls stark vermehrten wfirdigen Notiz des Kleidemos bei Athen XIII
Hipparchien acht formiert und schlieBlich, wie 609 C. FHG I 364 hatte Peisistratos demH. die
es scheint, diese acht wieder in vier zusammen- Phye (Her. I 60) zur Gemahlin gegeben H
gezogen (Arrian. anab. VH 6, 4). Wieviel Hen wurde durch Aristogeiton und Harmodios 514
zti emer Hipparchie geherten, liiBt sich nicht fest- v. Chr. ermordet, s. die betr. Artikel o Bd n
stellen. Diodor (XVII 57, 1) redet sehon in der 10 S. 930f. und SuppL-Bd. 133. Busolt Gr.Gesch 2
Beschreibung der Schlacht bei Gaugamela von II 376ff. Kirchjier Pros. Att. I 497. Weitere
Hipparchien. Damals hat es aber noch keine ge- Literatur bei Hip pi as. fj Miller 1
geben Wie sich aus Arrian anab. HI 11, 8 ergibt, 2) H. , Sohn des Charmos, Athener (KoXXv-
nat l>iodor Hen mit Hipparchien verwechselt. xsvs), Archon im J. 496/5, Dionys. Hal. -mtiq

i. In den Reiterheeren der griechischen Bun- V 77. VI 1. v. Wilamowitz Aristot und
desstaaten scheinen die einzelnen Bundeskon- Athen 1 114. ne<3xog J>oTSaxlo&i) xcov nsiotaxgd-tmgente Hipparchien genannt worden zu sein, xov avyyevcov, ^yeftwv xal aooozdxng xcov xvodv-
da deren Befehlshaber Hipparchen hieBen und vcov wiXmv wv ^m J. 488/7, Arist. 'A». noX XXII

4

Polybios Yon Hipparchien unter dem Befehle Phi- Androt. bei Harpocr. s. "Lmagyog. Lycurg Leocr'

.n^
011

?^
118 "^ (Collitz Gr- Dial.-Inschr. 414.20 117. Busolt Gr. Gesch. 112 378, 2. 398 2-

420. 424 ein Hipparch und zwei Harchen in Le- 440, 3. 638, 3. 661 Anm. v. Wilamowitz a' o'
badeia; ebd. 807 b ein Hipparch in Thespiai. 265,10.
Polyb X 23 [21] 4) [Lammert] 3) Athenischer Archon (IG II 469) im J. 119,8

Hipparchos. 1) Sohn des Peisistratos. Ei lebte Ferguson The athen. archons 80. Kirchner
schon zur Zeit der ersten Rfickkehr des Peisistratos Gott. Gel. Anz. 1900, 469. Kolbe Att. Archon-
(Her. I 61) und ist derjungere Bruder des Hip- ten 127.
pias, was Thuk. VI 55 und Arist. 'AA noX. 18, 1 4) OitfoiXXioe "Lataezoi Maoaficonog, atheni-
gegenuber der volkstumhchen Anschauung (°Ix- scher Archon zwischen 115—125 n. Chr, IG III
naQxo? noeopvzazos Ps.-Plat. Hipparch. 228) be- 662. 1105. [Kirchner 1
tonen, die wohl aus der Tatsache der Ermordung 30 5) Hipparchos aus Dion, Uesandter der Stadt
des H. hervorgegangen ist. Von den von Thuky- an die romische Kommission im .f. 188 7 v Chr
dides angefiihrten Beweisgriinden ist wenigstens (Polyb. XXII 5; vgl. Niese Gesch. d.'griech u
der Umstand von Belang, daB Hippias, nicht H., maked. Staaten m 81f.).
als erster nach dem Vater auf der Verbannungs- 6) Hipparchos aus Eretria, wurde schon hoch
stele angefuhrt ist. Nach Thuk. I 20. VI 54 ist bejahrt von Philipp H. von Makedonien alB Macht-
H. nicht als Herrscber anzusehen, wahrend er bei haber in Eretria eingesetzt im J. 342, starb kurz
Anst. a. a. O. Diod. X 17 als Genosse der Tyran- nachher (Dem. Phil, ni 57f. 63f. ; de cor. 295f
ms erschemt. Anstoteles charakterisiert ihn als Harpokr. Suid. Plut. apophth. Phil. 21 ; vgl.
zzaidiaiSrig xal locozixog xal qcXd/tovoog (damit Schafer Dem. 112 419)
konnte die Nachricht bei Idomen. frg. 4, FHG II 40 7) Hipparchos, Athener, Strateg im J 286
491 m Verbmdung gebracht werden, wo von dem bei dem mifilungenen ttberfall auf Peiraieus (Pc-
Luxus der beiden Bruder gesprochen wird; vgl. lyaen. V 17; vgl. v. Wilamowitz Antigonos v.
u. Hippias), vielleicht gehOren auch die Worte Kar. 231).
xal x$ piv #eao6g xal vPgiozTJs noch zu seiner 8) Hipparchos, Athener, Sohn des Timokles
Charaktenstik, s. W 1 1 c k e n Herm. XXXII 478ff.

;

aus Peiraieus, Strateg ixi xo vavuxdv im J. 128/7
im Gegensatz dazu nennt ihn Ps.-Plat. a. a. O. v. Chr. (Bull. hell. XXX 225f.) ; spater am Ende
aotpc&xaxog zoov xatdcov xov Iletotoxodzov. Dieses des 2. Jhdts. Epimelet von Delos (Bull. helL VII
Lob beruht auf den schon von Herodot (Vtl 6) 339); derselbe vielleicht der Archon des J. 119/8
bezeugten Beziebungen des H. zu den Dichtern (vgl. Pros. att. 7601 und Sun d wall NachtrSge
und Orphikern. Am Hofe verweilte Lasos ; H. 50 101). [SundwaU..]
veranlaBte den Simonides von Keos, nach Athen 9) M. Antonius Hipparchus, Sohn des Theo-
iiberzusiedeln, ebenso den Anakreon. Ps.-Plat. philos aus Korinth, Freigelassener dee Trium-
a. a. O. 228BC (danach wohl Arist. 'A&. xoX. vim M. Antonius, bereicherte sich bei den Pro-
18, 1), vgl. auch Arist. rhet. 1367 b. Den einer skriptionen (des J. 711 = 43), Plin. n. h. XXXV
Orakelfalschung iiberwiesenen Onomakritos, mit 200. Sein Vater war ein treuer Beamter (dtot-
dem er vorher viel verkehrt hatte, verbannte H, xrjzijg) des M. Antonius; H. selbstgalt als mach-
Her. VH 6. Endlich brachte H. nach Ps.-Plat. tigster unter seinen Dienern. Er war aber der
a. a. 0. die Homerischen Gedicbte nach Attika erste, der wabrend der Schlacht bei Actium von
und ordnete ihren Vortrag an den Panathenaen seinem Gcnner abfleL Pint. Ant 67. 73. Er be-
an; die Kritik dieser Nachricht s. u. Homer. Mit 60 kleidete spater in seiner Vaterstadt das Amt eines
etwas sonderbarer Motivierung spricht Ps.-Plat. duumvir in mindestens zwei Jabren; denn auf
a. a. 0. von den Bemuhungen des H. um die Mflnzen von Korinth erscheint sein voller Name
moralische Besserung zunachst der Stadtburger, sowohl mit M. Novius Bassus als auch mit C.
dann der Landleute ; fur die letzteren lieB er Servilius C. f. Primus als Ilvir, Leake Numiam.
Hermen mit SpriSchen je in der Mitte zwischen Hellen., European Greece, 40. Head und Poole
Dorf und Stadt aufetellen; eine eolche Inschrift Cat. Brit Hub., Corinth, 61, 503—506, pL XV
ist vielleicht erhalten, CIA I 522. Suid. (und 11—13; ram Teil verbesiiert gelesen yon Fox
Harpokr.) s. TQixlqmXoc S'Eenijc. SchoL Demosth. Joum. intern, d'areh. num. II ^899) 91t lOOf.

Catal 61 507 pi. XV 14 gehort nicht hierher). Philosopben, Festschrift Zuricher Philol. Vers

Da auf einer dieser Munzen (Catal. 505 pi. XV 1887. 12. Baumstark Anstoteles bdenSyrernl

12 Fox 100 13) die KOpfe des Gaius und Lu- 48. Er scbrieb nach Suidas s. v. auBer anderem

cius Caesar abeebildet sind, lafit sich diese zwi- zl xo aggsv xal frijXv xaoa fools xai xk o yw<>;,

schen 17 v Chr. und 2 n. Chr. datieren. VgL d. h. wohl philosopbische Auseinandersetzungen

auch Gardthausen Augustus und seine Zeit mit der Mythologie, also fiber Stoffe, die der

I 136 409 II 54, 23. Meister selbst wissenschafthcher Untersuchung

101 Als' reicher Mann unter Vespasian erwahnt nicht wert Melt, Metaph. n 4, 1000 a 19. Doch

in einer Verteidigungsrede des (C.) Salvius Libe- mOgen Gedanken wie Metaph Xn 8, 1074 t> A

ralis (Nonius Bassus), Suet. Vesp. 13; vgl. Clau- lOdenAusgangspunktsolcherStudiengebildethaben

dius Nr 179 [Stein.] Allegorische Deutungsversuche nahm LobecK

111 s Claudius Nr. 179 und Suppl. Heft I Aglaoph. I 608 als Inhalt an Frtiher hielt man

g 3JC,
' H. fur identisch mit dem VermOgensverwalter

12") Attischer komischer Dichter. Suid. s. v. und XFniversalerben des TheophTastos, Diog. V

nennt ihn falschlich xco^xd; xfjs aoXalag xcopco- 51-56, dessen Sohn Hegesias nn Besitze ernes

Siag und setzt hinzu dodpaza aizov neol yd/tar. Exemplars von Theophrastos Testemente wai

Die vier bekannten Titel 'AvaomCo^vo,, Zcoyod- Diog. V 57. Die Gleichsetzung ware chronologiscn

<pog Qatg n<ivvxXig, sowie Einzelheiten in den nicht unmoglich; doch scheint letzterer H. ener

paar erhaltenen Fragmenten (bes. 3) erweisen ihn ein Geschaftsmann gewesen zu sein. vgl. aber

als Dichter der neuen KomOdie, vgl. Breiten-20 ihn Zeller Philos. d. Gnechen H 22 900, <;.

bach De genere quodam tit. com. Att. 140. 161f. Hug 4 \Du\>nte.]

A Wilhelm Urk. dram. Auffiihrung 251 ver- 18) Hipparchos. 1. Biographisches. Gne-

mutet sehr ansprechend, daB er identisch sei mit chischer Astronom aus Nikaia in Bithynien (die

einem komischen Schauspieler H. der in einer deli- Stadt bei Suid. s. v. Ael. de anun^ VH 8 j
ais

schen Liste aus dem J. 263 genannt wird (Bull. Bithynier bezeichnet von Strabon Xn 56b, terner

hell VII 112 Z 24, vgl. Eobinson Am. jour. im Titel seiner Schrift fiber Arat, vgl. Comm. m

of phil XXV 190). Me in eke Hist. crit. 457. Ar. rel 143, 13. 149, 23). Seine Lebenszeit be-

Fragmente bei Meinebe IV 431. Kock ni272. stimmt sich aus den astronomischen Beobacn-

[A Korte ]
tungen, die ihm bei Ptolemaios zugescbneben wer-

13) Verfasser einer agyptischen Bias, aus der 30 den (Synt. IH 195f. 369, 6; die vollstandige Samm-

Athenaios (IH 101a) zwei Verse als Beleg dafiir lung der Belege s. in Heibergs Ausgabe nach

anfuhrt, daB man die Sautasche als Leckerbissen deren Seiten hier zitiert wird im Index Bd. 11),

schatzte. Dieses und der Ton der Verse laBt auf darnach erstreckte sich seme Tatigkeit als BeoD-

ein Gedicht im Stile des Archestratos schliefien. achter von 161 v. Chr. bis fiber 127, das Jahr der

[Kroll.] letzten Beobachtung, deren er in seinen bcmitten

14) H ein PythagoreeT, mehrfach mit Hip- Erwahnung tut. Ein zwingender Grand, ihm die

pasos verwechselt (z. B. Tertull. de anim. 5), drei iiltesten Beobachtungen der a a 0. 19&J-

Zeitgenosse des Lysis, den wir als Lehrer des verzeichneten Keihe abzusprecben ,
besteht nach

Epameinondas kennen (also um 380 v. Chr.) so- der Art wie Ptolemaios daruber refenert, nicht

wie durch einen angeblichen an H. gerichteten 40 (zuruckhaltendurteiltH.Berger Die geogr. mg-

Brief (Diog. Laert. VIH 42. Iamblich v. Pyth. mente des H 1869, 6i V. X Kugler Die baby-

75-79) ui welchem er diesen tadelt, weil er Ion. Mondrechnung 1900, 50f. Tannery Eecher-

die Lehre des Pythagoras nicht, wie der Meister, ches sur l'hist de l'astron. ancienne 149f. glaubt

als Geheimnis, sondern Cffentlich behandle (Sa- nicht, daB sie von H. sind); auch spricht die

pooiq wiXoooyelv). Wegen dieser schriftlichen Menge seiner Forschungen und Schnften - dar-

Verbreitung der mundlichen tTberlieferung (aixlav unter eine 'Avaygaipj) zibv idicovovvzayftawv, oocn

irovza ypdwaofiai xa xov IlvdaydQov oa<p<5s), soil wohl ein Buckblick auf erne lange Lebensarbeit

er aus der pythagoreischen Verbindung ausge- (Ptolem. Synt. HI 207 12), - dafur daB H.

stoBen und ihm gleich einem Verstorbenen eine langer als nur zwanzig Jahre beobachtend tatig

Denksaule errichtet worden sein (Clem. Alex. 50 gewesen ist; auf dieses bescheidene MaB kommt

strom. V 680 P., s. auch Lycurg. Leocr. 117). man namlich, wenn man ihm die drei ersten ue-

Bei Stobaios flor. 108, 81 (TV 46 Mein.) flndet obachtungen nimmt: die frthesten die darnach

sich ein ihm unterschobenes Brucbstuck negl erwahnt werden, sind aus dem J. 146 (bynt. Ill

eMvtUas, das an Demokrit erinnert und daher 195, 18 [Herbstgleiche] ; 196, 6 [Frfiblingsgleichej

von Diels Vorsokr. c. 55 C 7 unter den Nach- gehort ihm hochst wahrscheinlich gleichfalls, doch

ahmungen des Abderiten abgedruckt ist Vgl. ist der Wortlaut auch hier nicht zwingend). Hm-

Diels Vorsokr. c. 8. [ffi Welhnann.] gegen sind ihm Beobachtungen aus 201 und

15) H.,Neupythagoreer, aus dessen Schrift ntoi 200 (Synt. IV 344, 13. 345, 12. 346, 13) mit

gidvtUat bei Stob. Flor. 108, 81 (TV p. 46 Mein.) Recht von Berger a. a. 0. 5f. abgesprochen wor-

ein Exzerpt erhalten ist. Doch s. Nr. 14. 60 den. Vom auBeren Verlauf seines Lebens wissen

161 Aus Soloi, Neuakademiker, als Schfiler des wir sehr wenig. DaB er in Bithynien beobachtet

Kameades genannt, Ind. Acad. Here. col. XXIV babe, sagt zwar mit Bezug auf seine meteorolo-

7 Zwei andere Kameadesschuler desselben Na- gischen Arbeiten Ptolem. Phas. 67 , 10 ,
aber

mens ebd. XXill 10. [v. Arnim.] astronomische Forschungen hat er dort schwer-

171 H. Ton Stageira, Philosoph, Schuler und lich getrieben ; nicht nur, daB davon nichts Sber-

Verwandter des Aristotelea, gehort za. den ftnf Hefert ist, die mangwlhaften Breitenbegtimmnngen
Vonnnndem, die dieser m Testamentsexelratoren fttr den Hellespont (in Arat I 26, 22 Man.) —
bestellte, Diog. V 12. Hug Testamente d. gr. 41° statt 40° — nnd Byzani (8t^». I 63. n

i..i.iiu..lI«11 VIII *"
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71. 63. 106. 115. 134) — gleich der Breite von

Massilia (43°) statt 41°, vgl. Berger a. a. 0.

57ff. ; auch Hultsch S.-Ber. sachs. Gesellsch.

1900, 198 — sprechen dagegen. Vollig sicher

ist, daB er auf Khodos beobachtet hat (Ptolem.

Synt. V 368, 25. 369, 4. 374, 16, aus den J. 128

und 127) ; und wenn man , wie soeben vorge-

schlagen ist, annimmt. H. gebe bei Ptolem. Synt.

IH 196, 6ff. eigene Aufzeichnungen, so ging ein

Eine Sammlung der Fragmente liegt bisher

nicht vor, abgesehen von den geographischen, die

aus den drei Buchern Ilgog xt/v 'Egazoo&evovs

ytwygatplav (Strab. II 94) oder Ilgds *Egazoo&s-

vtjv (Strab. I 7) stammen und una fast ausschliefi-

lich durch Strabon erhalten sind (s. u. 8). Bei

den astronomischen wfirde es wenigstens dankens-

wert sein, diejenigen beisammen zu haben, welche

aufierhalb der ganz auf H.s Vorarbeiten auige-

Aufenthalt in Alexandreia vorher oder unterbrach 10 bauten Syntaxis des Ptolemaios uberliefert sind

seine Tatigkeit in Ehodos. Man mOchte nam
lien glauben , daB diese Stadt sein Hauptaufent-

haltsort war. Denn ffir die Breite von Rhodes
— 36° — ist der zweite Teil seiner Schrift fiber

Arat (p. 182ff. Man.) berechnet und diese ist auch

schon im ersten, auf die Breite Athens — 37° —
angelegten Teil wiederholt berucksichtigt (vgl.

Manitius a. a. 0. 292, 3); die Breite von Ehodos
wird auch von H. bei Strab. II 134 ungewohn-

Soweit Ptolemaios Ftthrer ist, sind wir hingegen

sogar grofienteils in der Lage. den Gedankengarig

der benutzten Schriften H.s zu erkennen, teils

unmittelbar, teils durch Analyse der eigenen

Leistungen des Ptolemaios; hiefur hat das Beste

getan P. Tannery in den oben angeftthrten Re-

cherches. Die Zahl der uberlieferten Titel ist grofi

;

Pseudepigrapha gibt es nur in der Form angeb-

lieh popularer Schriftstellerei : ganz unsinnig wird

lich genau bestimmt (Berger a. a. 0. 53). Dun 20 die Arateinleitung Comm. in Arat. rel. 102ff. in

grOBere Reisen, an die Orte, von denen er Be
obaehtungen mitteilt, zuznschreiben, wie Eoppe
Math. u. Astr. im klass. Altert. 322 tut, dazu ist

kein AnlaB.

2. Schriften, Wir besitzen von H. ein ein-

ziges Werk im Original, — leider dasjenige, dessen

Verlust wir am leichtesten verschmerzen wfirden,

Tiav 'Aqolxov xai Evbd^ov $atvo/tivan> i^rjyrjascos

jlt/illa xgla (ed. Manitius 1894). ,Es ist bezeich-

einigen Handschriften dem H. zugeschrieben ; ob

man aber mit Maass Comm. in Ar. rel. XXXIV
die von ihm Anal. Eratosth. 139ff. verOffentlich-

ten astrologischen Stflcke in vollem Umfang fur

Falschung zu halteu hat, hangt mit von dem
Urteil ab, das man sich uber H.s Stellung zur

Astrologie bildet (vgl. Fr. Curaont Cat. codd.

astr. II 85, 2). Doch wird man schwerlich mit

F. Wieck Sphaera Empedoclis 12, 25 in dem
nend fflr den Verfall der Wissenschaft im aus- 30 korrupt uberlieferten Titel Ek rovs agiaxovs

gehenden Altertum, daB dies wenig bedeutende

Jugendwerk das einzige ist, was sich von der

umfangreichen Produktion des groBen Forschers

erhalten hat, offenbar als Anh&ngsel zu dem Ge-

dicht des in der Astronomie dilettierenden SchOn-

geistes' (Heiberg). Es zeigt uns immerhin, da

sonst nur ganz weniges von H. im Wortlaut er-

halten ist, den Schriftsteller H. ; die sorg-

faltig stilisierte (hiatfreie) Widmung an den sonst

{Suidas) eine astrologische Schrift des H. ver-

muten durfen; 'Avxtaxta ist als Titel einer sol-

chen Firm. II praef. 2 uberliefert. Die Spuren

von astrologischer Schriftstellerei H.s weisen auf

eine frfihe Periode seines Lebens (s. u. 9). Ganz
an den Anfang von H.s Schriftstellerei wird man
sein Parapegma stellen mttssen, wenn das oben

unter 1 uber H.s AufenthaltsoTte Gesagte zutrifft.

Den genauen Titel kennen wir nicht. Fur die

nicht bekannten Schuler oder Freund (wohl nicht 40 ttbrigen Schriften kann man eine cbronologische

Bruder, wie Maass Aratea 293 meint) Aischrion

ist mit warmer persOnlicher Teilnahme geschrieben,

der Dichter und sein Kommentator Attalos, ein

Zeitgenosse des H. ,
gegen dessen gewaltsame,

auch vor Interpolationen nicht zurfickscheuende

Eiegese der crste, kritische Teil der Schrift vor-

nehmlich geriehtet ist, werden im Prooemium in

Lob und Tadel hoflicb behandelt, und sachlich

bleibt der Ton, auch wo schwere VerstoBe zu

Gruppierung nach dem Gesichtspunkt wagen, ob

sie vor oder nach der Entdeckung der Prazession

fallen ; die Schrift uber Arat und die geographische

sind vor diesem Zeitpunkt anzusetzen, weil die

in beiden gegebenen Aufzeichnungen von owava-
xoXai und avyxaxaSvatis gewifi unverOffentlicht

geblieben waren, wenn H. die Verg&nglichkeit

ihrer Geltung bereits gekannt hatte; auch wfirde

sonst H. vieUeicht manche abweichende Angabe
rugen sind (z. B. p. 28. 34). Man muB alien 50 des Eudoxos richtiger eingeschatzt haben (vgl.

dankbar sein, meint er, die furs geineine Beste

sich bemfiht haben (p. 4, 21). Gleichwohl ist der

Gesamteindruck dieses Teiles mit seinen zahllosen,

mitunter etwas kleinlichen Berichtigungen an
Arat, seiner Vorlage Eudoxos und Attalos wenig
erfreulich (vgl. die Anmerkungen von Manitius
294ff. Boll Sphaera 61ff.). Der wahre Gelehrte

aber zeigt sich darin, daB er in groBem Umfang
auch Positives bietet: der zweite Hauptteil, von

Manitius 287). In diese durch die besondere

Vorliebe fur Beobachtung von Sternauf- und unter-

gangen bezeichnete Periode seines Lebens gehOrt

naturlich auch die in der Schrift uber Arat mehr-

fach (p. 128. 148. 150. 184) zitierte, fflr das

wissenschaftliche Material der Schrift als Haupt-

unterlage zu betrachtende Arbeit, die H. ^ x&*
ovraraxoJL&r xgaypaxsCa nennt GewiB mit Recht'

nirnrnt Manitius 2851 an, daB die Abhandlung

II c. 4 ab, gibt ohne alle Polemik eine an Reich- 60 nsgi xije xmr if fad/or arcupogit (bezeugt bei

haltigkeit weit fiber Arat hinausgehende Zosam-
mensteUung der Auf- und Untergange der Stern-

bQder mit Beziehung auf die Ekliptik und mit
Zeitangaben; ja ein .Anhang4 bietet auch noch
die Markierung der StundenkTeise durch 8teme,
die auf ihnen oder in ihrer Nahe liegen (fttr den
7icitan»ati und die aachuchc Wordigang s. das

Mfende).

Pappos ColL math. Bd. II 600) gleicher Art war;

vieUeicht bildete sie einen Teil der jtgayfiaxsta'.

Dagegen bezweine ieh gehr, daB man aus der

Notix bei Achilles (Comm. in Ar. reL 47, IS M.)
Aber .viele, die Mtgi iultiwtmr ijJUor tiara xa

•ben* — miBw H.
. Ptoknaioajraoaant

unter dinem Titel er-

hrta uXtuam goeehrieben t

warden Orion, Apellinarioe,
— eine Schrift dee H. ant
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schliefien darf. Von der Sache war im 3. Buch H.s nachweisen, daB sie vor der Entdeckung der

gegen Eratosthenes gehandelt (s. u. G), aber nicht Prazession entstandon ist; wohl aber laBt sich

nach den sieben Klimata. In der ,neay/iiareia' fiber ihre zeitliche Abfolge etwas sagen. Tannery
waren fur die owavaroliai usw. allgemeine Be- (Recherches 148) setzt IIsqI htavaloo /itysdovg

weise oder Nachweise (axodel&is) dia e&v ygafi- (Ptolem. Synt. HI 206, 24, von H. selbst al3

acov gegeben ; mit Recht folgert daraus und aus ITegi rov iviavoiov xqoyov ptpUov ev bezeichuet

einer AuBerung des Pappos a. a. 0. fiber LOsung Synt. HI 207, 20) vor die Schrift fiber die Ent-

6V aei&p&v Manitius, H. habe bereits fur diese deckung der Prazession, weil H.s eigenes Beob-

Aufgaben die Trigonometrie beigezogen (abwei- achtungsmaterial darin aus dem J. 135 ist,_ wah-

chende Auffassung bei Braunmiihl Gesch. der 10 rend in der Schriit uber die Prazession die Be-

Trigonom. I 11); das Werk uber Trigonometrie obaehtungen bis zum J. 128 reicben (Synt. IR
Jlsgl xfjs jigayftaxslae x<ov b> xvxkmt svdtt&v 196, 17) ; fur die Schrift IIsqI lp$oU(iwv pijvOv

Bi)lia ifi (Theon Alex, in Ptolem. Synt. I 110 xs xal j/ttgdiv (Synt. HI 207, 7) ergibt s'ch dann

Halma; Naheres bei Hultsch Abh. z. Gcsch. d. das gleiche Zeitverhaltnis aus der Verwandtschaft

Math. IX 198ff. Hop pe Math. u. Astr. im klass. ihres Gegenstandes mit dem Werke fiber die

Altert. 323f. mit Angabe weiterer Literatur) Lange des Jahres. Da ferner bei dem griechi-

kann demnach recht wohl auch schon in diese schen Kalendersystem die Bestimmung des Mond-

Lebensperiode des H. gesetzt werden, selbst wenn umlaufs und seiner Erscheinungen ebenso wichtig

man mit Tannery Recherches 60—68 annimmt, ist, wie die entsprechenden Feststellungen fur die

dem H. habe hieffir eine Vorarbeit etwa des 20 Sonne, so durfen wir auch Ilsgi ftyvtaiov xgivov

Apollonios von Perge vorgelegen; ubrigens stfitzt (der Titel erschlossen aus Galen. Hegl xgtaificor

sich Tannery, am dem H. die Befahigung zu ifrwe<3v HI 4, 907 K.) in die gleiche Zeit setzen.

einer derartigen SchOpfung abzusprechen, auf ein Aber die Entdeckung der Prazession wird auch in

wenig zuverlassiges Zeugnis (Theo Smyrn. 185, Ilegi iviavoiov ftsytftovg vorausgesetzt (Synt. VII

17 H.) ; und tJberlieferungen freilich auch wieder 15, 18. 17, 21, angedeutet auch HI 191, 20), ja

problematischer Art uber Bonstige rein mathe- die Unterscheidung des tropischen und des sideri-

matische Arbeiten des H. stehen dem entgegen: schen Jahres muB einen Hauptpunkt der Unter-

uber Kombinationen (Plut. quaest. conv. VIH suchung schon in dieser Schrift gebildet haben.

732F = de Stoic, rep. 1047D; vgl. Cantor Die Entdeckung selbst hatH.ausfuhrlichentwickelt

Geschichte d. Math. 1 2 242) und fiber quadra- 30 in der Schrift Ilegl xijs ftexcaxxcoasats x&v xgomxoir

tische Gleichungen (nach arabischer Uberlieferung, xai lar/fisgivwr or/ueioiv (Synt. "VTI 12, 21). Aus-

Wopcke Journ. asiat. se"rie 5, V 251ff. ; dagegen gangspunkt waren fflr H. von ihm selbst ermittelte

Suter Abh. d. Math. X 213; arabische Zeugnisse Positionsangaben von Sternen (speziell der Spica

uber H. als Mathematiker auch Wenrich De auct. im Sternbild der Jnngfrau), die er mit einer An-

graec. vers. 218). Seitab von der Astronomie zahl alterer Beobachtungen, besonders des Timo-

ffihrt auch die schwache Spur, die sich von Be- charts, dann auch des Aristyllos aus Jahren zwi-

schaftigung H.s mit der Optik erhalten hat (Do- schen 295 und 283 vergleichen konnte. Er fand,

xogr. p. 404 D.). Zu den Nebenarbeiten gehOrt end- daB die beobachteten Sterne in etwa 150 Jahren

lich ITsgl t&v dia pagvxt)ia xdxm tpego/Jvmv, wor- am 2° im Sinne der jahrlichen Bewegung der

aus Simpl. in Aristot. de coelo (p. 264f. Heiberg) 40 Sonne ihre Stellung verandcrt hatten, daB also (da

zwei Satze mitteilt: doch konnte H. darauf auch er bei seiner geozentarischen Betrachtungsweisc die

bei ErOrterungen fiber Bewegungen von Gestirnen Jahrpunkte als fest denkt) die Fixsternsph&re im

zu sprechen gekommen sein. Mit der rechneri- Gegensinne ihrer taglichen Umdrehung sich lang-

schen Grundlage fur die Auf- und Untergange sam fortbewege. Diese Beobachtung kann vOllig

war es aber nicht getan. Gerade die Schrift fiber uuabh&ngig von der Arbeit am Fixsternkatalog

Arat zeigt deutlich , daB H. schon damals die gemacht sein, ja sie wird es sein, wenn die Anek-

zweiteAufgabedurehgearbeitet hatte, derenLOsung dot* bei Plin. n. h. II 95 auf Wahrheit beruhen

die Voraussetzung dafur war, fiber Eudoxos bin- sollte , daB H. zur Herstellung seines Sternver-

auszukommen. die Aufhahme des Fixsternhimmels. zeichnisses durch das Erscheinen eines neuen

Das war noch nicht der endgfiltige Fixstem- 50 Sternes im Skorpion veranlaBt worden ist; denn

katalog; Differenzen mit diesem (s. u. 7) und dieses Ereignis fallt ins J. 134 v. Chr. (s. o.

starke Abweichungen in den Helligkeitsbezeich- Bd. VI S. 2414) , wahrend wir gesehen haben,

nungen vom ptolemaischen, doch wahrscheinlich daB H. bereits im J. 135 im Besitze seiner neuen

auch in diesem Punkte auf H. zurflckgehenden Erkenntnis fiber die Prazession gewesen sein kann.

Fiisternkatalog Synt VIL VHI (vgl. Manitius Freilich hat man alien AnlaB, der Anekdote zu

293) sprechen gegen die Identifikation ; GroBen- miBtrauen: die Absicht, alle sichtbaren Sterne zu

angaben muB H. ja gemacht haben, das zeigt verzeichnen, hat H. sicher nicht gehabt (s. u. 7).

der Titel seines Eatalogs (e. a.). Aber man wird Dieses groBe Werk wird von Ptolemaios (Synt.

nicht bexweifeln konnen, daB H. damals bereits II 3, 8) als Al negi xmv dxXavSv avaygaipai an-

ma» betraehtliche Zahl von Sternpositionen fest- 60 geffihrt, bei Suidas heiBt es Iltgl xij; xc'rr faXa-

gestellt — und in seines Globus eingetragen vStr avrxi^tox xai toS xaxaaxrigifftov , aus den

natte. Ein aolcher Globus scheintonr das haupt- Oberschriften des daraus erhaltenen Exzerptes

sachliche Axbeitainstnunent fflr dhr Schrift Uber (s. n. 7) in der lateinischen Fassung ergibt

Arat gewesen xa sein, reehnerisch brauchte dann sich als wahrscheinlichster Titel: Iltgi tuji^vn

tar d&e Arbeit so got wie ktine einxige Anfgabe xai mm&Smot x<#> ixlar&r iaxi^atv. Mit dec

feloat n werden, kaam die der Beettmmang der Untersuchungen aber die Umlaatauiten der Him-

Standen des Aof and Untergange. melskOrper and der Gtobire stehen rich die in not-

Senst kSnnea wir ton keiner der Schriften weodigem Zusammenbang die Forsclmagen aber
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die Orter von Soane und Mond am Himmel:
IIsqI Ttje xara itXaxog firjviaia; xivtjatUK gibt

Suidas als Titel ; das Buch kann nattirlich in die

Eeihe der chronologisch-astTonomischen Schriften

gestellt werden ; mit der Bestimmung der Paral-

laxe (im modernen Sinn) befaBten sieh die rnin-

destens zwei Biicher ITaQaXXaxttxd (Ptolem. Syiit.

V 450, 21), mit der Parallaxe im spezifisch anti-

ken Sinn (Yeranderungen der scheinbaren GroBe
von Sonne nnd Mond, vgl. liber beides o. Bd. VI
S. 2346f.) die zwei Bticher TTsgl fieysft&v xal

&jioaxrjfxaxaiv fjMov xal atXrjvr)? (Adrastos bei Theon
Smyrn. 197 H. Chale. in Plat. Tim. c. 91 p. 161

Wrobel. Pappus Coll. math. VI, Bd. II p. 554 H.,

vgl. Hultsch S.-Ber. sacbs. Ges. 1900, 1911);
flir diese Schrift bat Hultsch a. a. 0. 197f. als

Terminus post quem mit groBer Wahrscheinlich-

keit das J. 129 ermittelt; in dieses (20. November)
scheint die Sonnenflnsternis' zu fallen, von deren

Beobachtung H. ausgegangen ist (s. auch o. Bd. VI
S. 2358); ebd. stellt Hultsch lest, dafi die

nagaXXaxuxd und vollends die Sebnentafel alter

sein mttssen. Ganz gegen das Ende von H.s
Leben endlich ist die o. unter 1 bereits erwahnte
'ArayQarprj x&v ISlcav avvTay/j.ata>y zu setzen.

3. Meteorologisches. H.s Parapegma ist

uns fast ausschlieBlich erhalten in den Pbaseis

des Ptolemaios (in Heibergs Ausgabe Bd. II,

mit Beigabo der julianischen Daten in Wachs-
muths Lydus de ost. 199IT.); nur eine zerstreute,

fragwiirdige Notiz bei Columella (Wachsmuth
a. a. 0. 313, 16) kommt hinzu. Da Ptolemaios

die Phasen nach eigener Aufstellung gibt, sind

uns nur die Episemasien erhalten, fraglich, ob in

ungestOrter Erhaltung; denn der zweimalige An-
satz von Frfihlings Anfang (11. Febr. und 8. Marz

;

vgl. auch Unger in Iw. Miillers Handb. I 2 722f.)

ist verdachtig. Auf welche Phasen sich bei H. die

einzelnen Episemasien bezogen, ist bei dem stark

traditionellen Charakter dieser Literatur vielfach

durcb Analogieschliisse zu ermitteln; doch ist die

Untersuchung dariiber noch nicht durchgeftihrt.

4. Astronomische Instrumente. Man
kann wohl sagen, daB fast das ganze astronomische
Instrumentarium des Ptolemaios, abgesehen vom
Mauerquadranten, mit demjenigen H.s sich deckt,

auch in den Fallen, wo Ptolemaios seine Be-

schreibung so stilisiert, daB man den Eindruck
empfangt, er sei der Erfinder. Ausdriicklich wird
H. hingegen als Urheber der Idee bezeichnet fur die

Dioptra (Synt. V 417, 2); vgL darttber Hultsch
o. Bd. V S. 1077f. Abh. z. Gcsch. d. Math. X
200f. ; die von Hultsch behandelte Beschrei-

bung des Pappos s. jetzt in Manitius' Ausg.
der Hypotyp. des Proklos 309ff. Proklos nennt
das Instrument ,hipparehische Dioptra' (p. 120,
21. 126, 14 Man.). Zur Messung des Zenitab-

standes diente dem Ptolemaios das ,parallaktische

Instrument', das Ptolem. Synt. V 403ff. beschrieben

wird (vgl. dariiber Manitius Das Weltall X 33ff.

Tannery Recherches 222 A.); dem H. wird man
es nicht bestimmt zuschreiben durfen, da wir
nicht wissen , ob E in dieser Untersuchungs-
methode Vorganger de8 Ptolemaios war (Mani-
tius a. a. 0. 86 bezweifelt es). Wichtiger nnd
vielseitiger verwendbar sind die Instrumente.
welche zn Poaitionsbestimmungen dienen; es sind
wiederum zwei, davon eines nor zn Beobachtungen

in der Meridianebene bestimmt, das ,Meridian-

instrument' (Ptolem. Synt. I 64ft Procl. Hypot.

p. 42ff. Manitius Das "Weltall V 399ff.), das
andere ein ,Universalinstrument', das dargoXafiov

ogyavov (Ptolem. Synt. V 350ff. Procl. Hypot.

p. 198ff. Manitius a. a. 0. Kauffmann o.

Bd. II S. 1798; einen komplizierteren Apparat
schreibt dem H. Tannery Recherches 73 zu).

H. scheint der erste griechische Astronom ge-

lOwesen zu sein, der bei seinen Instrumenten die

Teilung des Kreises in 360 ° konsequent durch-

gefuhrt hat (bei Hypsikles fs. d.] im 'Avacpogixos,

den man trotz Hoppe Math. u. Astr. im klass.

Altert. 317f. fur alter als H. wird halten mtissen,

finden sich erst die Anfange dieser Teilung). Auch
der Globus, wiewohl kein Beobachtungsinstru-

ment, sei gleich hier erwahnt (vgl. auch das

o. 2 fiber seine Verwendung zu Arbeiten fiber

ovvavatoXai usw. Gesagte). DaB H. die von ihm
20 ermittelten Fixsternpositionen auf seinem Globus

eingetragen und diesen dadurch alien alteren un-

endlich fiberlegen gemacht hat, ist eigentlich

selbstverstandlich (auch die stereographische Pro-
jektion hat er angewendst nach Synes. De domo
astrol. 311 Pet., ob erfunden, ist ungewiB; vgl.

Tannery Recherches 52f.); auch flir seine geo-

graphischen Arbeiten konnte er dann dies Hilfs-

mittel nutzbar machen (s. u. 8). Ein solches Instru-

ment zum Handgebrauch war natiirlich niemals

30 so fertig wie ein zur Herausgabe bestimmtes
Buch. Gibt man dies zu, so kann man aus den
Angaben in dem Werke fiber Arat rfickschlieBend

annehmen, H.s Globus habe etwas mehr Sterne

gegeben, als seine Tabellen enthielten — das

waren dann eben minder genau aufgenommene,
wie denn auch Manitius nicht alle dort vorkom-
menden Sterne hat identiflzieren kOnnen ; es wird
kein Zufall sein, daB die Halfte dieser Sterne (drei

von sechs) in Bildern stehen, ffir die der Katalog
40weniger Sterne angibt als das Buch. Selbstver-

standlich war nach dem H.schen Katalog jeder-

zeit sein Globus zu rekonstruieren wie der des
Ptolemaios (Synt. VIII 181f.) oder wie des Ptole-

maios Erdkarte nach dessen Positionsangaben,

und man kann gerne zugeben, daB auf den popu-
laren Spharen mancher Fehler durch H. beseitigt

worden sein wird, besonders sofern er selbst in

seinem Werke fiber Arat auf die Differenz hin-

gewiesen hatte; aber mit Recht hat Boll den
50 Versuch von Thiele (Ant. Himmelsb. 27fF.) zuruck-

gewieseu, im Globus Farnese speziell den H.schen
Typus wiederzufinden (vgl. Boll S.-Ber. Akad.
Munch. 1899, 120ff. o. Bd. VH S. 1429).

5. Das astronomische System. Hieruber
ist das Wesentliche gesagt von Hultsch o. Bd: H
S. 1846ff.; eingehende Wurdigung in Tannerys
Recherches. Entscheidend fur die Leistung des.

H. auf seinem fachwissenschaftlichen Gebiete ist

seine Starke als Beobachter and sein Streben nach

60 mathematischer Eiaktheit; die Zahl der von ihm
zusammengebrachten Beobachtnngen ist gewaltig,

und weit fiberwiegend zeichnen sie sich durch

erstaunliehe Genauigkeit aus. Nur aus gepruftem
Beobachtungsmaterial will H. Schlflfse Ziehen

lassen, vielleicht nicht zum Segen der Wissen-
schaft; denn sein MiBtrauen gegen die Forderung
der Wissenschaft durch vorerst nicht richer be-

weisbare Hypothesen verffihrte ihn in alien Fallen,
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wo ihm nicht eigene Beobachtnngen weiter halfen,

zu einem ungesunden Konservatismus, d. h. zum
Festhalten an alteren Theorien, mochten diese auch

genau so schlecht oder schlechter fnndiert sein

als neuere Hypothesen. So hat H. den Fort-

schritten miBtraut, welche die Geographie durch

die Alexanderziige gemacht hatte, und so trifft

ihn die Hauptschuld daran, daB sich das geo-

zentrische System behauptet hat. In beiden Fallen

11), daB der EinfluB des H. auf ihn sehr weit

geht.

6. Bewegungen von Sonne*) und Mond.
Prazession. Zeitmessung. GroBe von
Sonne und Mond. Weitaus am fruchtbarsten

waren H.s Untersuchungen fiber die zwei grOBten

Gestirne, die zugleich die Zeitweiser sind. Bei

seinen Untersuchungen fiber die Jahreslange hatte

er die MOglichkeit, an griechische Vorgangeranzu-

laBt sich H.s Steltungnahme entschuldigen (vgl. lOknfipfen; das Problem war ja so alt wie die Be

Berger Die geogr. Fragm. d. H. 17. Hultsch
o. Bd. II S. 1846), aber eben nur entschuldigen;

tatsachlich verraten sich doch die Schranken

seiner genialen Natur, wenn ihm sicher erschlieB-

bare Teilresultate fiber groBzfigige Gesamtauf-

fassungen gehen. Soweit es sich nun nicht allein

am Rechnung, sondern um Erklarung der Er-

scheinungen durch Hypothesen handelt, ist H.s

Anteil an dem Fortschritt fiber Eudoxos hinaus

mfihungen, den Kalender in Ordnung zu bringen,

seifc Meton hatte man durch Beobachtung des Ein-

tritts der Sonne in die Jahrpunkte , zunachst an

den Solstitien, die Lange des Sonnenjahres zu er-

mitteln und darnach die Schaltung zu regeln ver-

sucht; aber erst eine Beobachtung des Aristarch

von Samos aus dem J. 280 schien ihm zuverlassig

genug (vgl. Ptolem. Synt. in 203, 15). tfber

den Gang der Untersuchung berichtet Ptolemaios

nicht mit voller Sicherheit festzustellen; doch hat 20 Synt. HI c. 1 in besonders engem, zum Teil

sich eine plausible Ansicht dariiber gebildet (sie

ist fttr das Verstandnis von Nichtphilologen von

Manitius in vortrefflichen Aufsatzen im .Weltall'

VI 324ff. fttr die Sonnentheorie, VIII Iff. fur die

Mondtheorie dargestellt worden). Als feststehend

kann gelten, daB H. einen Vorganger in Apol-

lonios von Perge hatte (Ptolem. Synt. XII 450f.,

vgl. Tannery Recherches 58. Hultsch o. Bd. II

S. 160); er gilt fttr den Erfinder der Epizykel

wOrtlichem AnschluB an H.
;
gefunden wird p. 207f.

die Jahreslange zu 365* 5>» 55m 12» gegenuber

einem heutzutage geltenden Wert von 365* 5"
48m 46s (s. Manitius Ptol. Handb. d. Astron. I

146), d. i. um i/soo Tag kfirzer als 36b 1
1
4*. Schon

bei diesen Untersuchungen hat H. das tropische

Jahr , dessen Bestimmung hier die Aufgabe ist,

vom siderischen unterschieden, d. h. er arbeitete

mit Kenntnis der Prazession ; nach Ptolem. Synt.

theorie, neben die dann H. als gleichwertig in 30 III 191f. konnte wohl diese Entdeckung H. den

der Leistung und fiberlegen an Einfachheit (Pto

lem. Synt. II 232, 14) die Exzentertheorie gesetzt

hatte (allerdings ist die lange Periode Synt. XII

450f. so gebaut, daB darin dem Apollonios beide
Theorien zugeschrieben werden; vgl. Tannery
Recherches 235. 258f.). Ffir die Theorie der Sonne
hat man zwischen beiden Hypothesen die Wahl;
schon beim Monde, dessen Anomalie keine ein-

fache ist, kommt man aber ins Gedrange (Pto

Anstofi zu seinen Untersuchungen fiber die Lange

des tropischen Jahres gegeben haben (s. auch 0.

2). Bekanntlich hat H. den Betrag der Prazession

nicht genau ermittelt und Ptolemaios diesen

Fehler (jahrlicher Betrag iin Minimum 36" statt

50", 2113, s. auch 0. Bd. VI S. 1850) durch

die Bestatigung, die er bei eigenen Beobach-

tungen gefunden haben will, auf Jahrhunderte

hinaus kanonisiert; fiber diese Untersuchung be-

lem. Synt. V 354f.) und fur die Planeten leistet 40 richtet Ptolem. Synt. VII c. 2. 3. H.s Umsicht

nur eine Kombination der Exzenter- und Epizykel

theorie eine leidliche Erklarung ihrer Bewegungs-
phanomene (Ptolem. Synt. IX 250ff.) ; diese Kom-
bination hat sicherlich H. schon vollzogen, man
nimmt an, als erster. Vollig hat die Theorie indes

ihrer Aufgabe des StaocpZstv ia <paiv6/*sva doch

nicht entsprochen, selbst nicht in demjenigen Teil-

gebiet, fiir das sie H. durchgebildet und zur grOBten

mOglichen Vollendung gebracht hat, fur die Theorie

im Abwagen aller Moglichkeiten zeigt sich darin

in besonders hellem Lichte (fiber die Alignements,

durch die er nach Ptolem. Synt. VII c. 1 die

Nachprufung der gegenseitigen Lage der Fixsterne

spateren Beobachtern ermoglichen wollte, vgl. 0.

Bd. VI S. 2114). Hier tritt zum erstenmal die

Frage an uns heran, ob H. auch von nichtgriechi-

schen Quellen, d. h. von der babylonischen Astro-

nomie abhangt. Sie kann in Jiesem Pnnkt als

der Sonne und des Mondes (fiber die Schwache der 50 erledigt in verneinendem Sinn gelten
;

die Fest

Mondtheorie vgl. Tannery Recherches 231f.).

Was die Planetentheorie betrifft, so steht durch
das klare Zeugnis des Ptolemaios Synt. IX 210, 8

fest, daB hier H. fiber die Sammlung eigenen

Beobachtungsmateriales und fiber die Kritik seiner

Vorganger, die ihn zur Ablehnung von deren
LOsungsversuehen fohrte, nicht hinausgekommen
ist; in welcher Richtung H. den Fortschritt ge-

sncht haben konnte, dariiber stellt Tannery

stellung von F. X. Kugler (Sternkunde u. Stern

-

dienst in Babel II 1, 24ff.), daB sich bei den Ba-

byloniern keine Spur von Kenntnis der Prazession

zeigt, fallt umso schwerer ins Gewicht, als der-

selbe Gelehrte frfiher (Babylonische Mondrech-

nung 183f.) vielmehr geneigt war, ihnen diese

Kenntnis zuzusprechen. Auf dem Gebiete der

Sonnentheorie zeigt H. bei Ptolem. Synt. HI 233

nnr in der Bestimmung der astronomischen Jahres-

Recherches 255. 263 Vermutnngen auf (Exzen- 60 zeiten vOllige tlbereinstimmung mit chaldaischen

trizitat auch des Epizykels oder EinfQhrung eines

Deferenten) ; aber hier stehen wir an der Grenze des

Wifibaren. Auch das Mafi der Abh&ngigkeit des

Ptolemaios von H. in der Sonnen- und besonders

der Mondtheorie ist nicht ohne weiteres klar; hier

haben Tannerys Untersuchungen (vgL Recher-

ches 243) vieles anfgeklart. GewiB ist, nach des

Ptolemaios eigenem Zeugnis (Synt. IX 210,

Angaben, d. h, da diese alter sind, Abhangig-

keit, nach Kugler Mondrechnung 74. 85f.

Die Fortschritte hingegen, die H. seinen

griechischen VorgSngem gegenfiber in der Theorie

des Mondlanfs gemacht hat, sind nur insofem

*) Ober die Abweisung der Theorie einer Na-
tation' s. 0. Bd. V S. 2212.
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sein Verdienst, als er Feststellungen der baby-

lonischen Astronomie mit vollstem Verstandnis

nach Griechenland tlbertragen hat. DaB er bier

mit chaldaischem Material arbeitet, zeigt ein

Blick in die Darstellung bei Ptolemaios (Sytit.

IV 270, 19. 340. Ind. a. BapvXa»>; s. auch Cu-
tnont N. Jahrb. XXVII 7); aber erst Kugler
hat Babylon. Mondrechnung 9—53 die voilige

Ubereinstimmnng der von H. ermittelten Betrage,

fflr den mittleren synodischen Monat 29d 12k 44m
3i/

3
s, ftr den sidenachen 27* 7* 43" 14*, fur den

anomalistischen 27<i 13& 18"» 34,9«, fflr den dra-

konintischen 27<i $ti 5m 85,8» mit den BetrSgen

aul KeUschrifttafeln, die sp&testens mit H. gleich-

zeitig sind, errechnet In der sp&teren Schrift

,Im Bannkreis Babels' 121f. hat dann Kugler
den Nachweis geliefert, daB der eigentliche Autor

der ersten und grOBten der von ihm beigezogenen

Tafeln Ki-din-nu identisch ist mit dem Kidenas

der Griechen (Cat. codd. astr. Vffl 2, 126, 15

= Valens 354, 5 Eroll) , dem in beiden Doku-

menten die Gleicbung von 251 synodischen mit
269 anomalistischen Monaten zugeschrieben wild

;

da Ptolemaios Synt. IV 27 1 ,20 cben diese Gleichung

gibt (daB er auch sie aus H. entlehnt hat, ist

langst vermutet, vgl. Tannery Becherches 188),

so ist kein Zweifel mOglich, daB H. sie von Kidenas

ubernommen und nur die ihm von Ptolemaios

unmittelbar vorher zugeschriebene 17fach grOBere

Periode, die den Vorteil bietet, daB sie fast genau
345 Jahre umfaBt, daraus gebildet hat (fur diese

Kombinationen vgl. auch die vortreffliche Dar-

stellung von Cumont a. a. 0.). Es ist ubrigens

sehr wohl mOglich, daB H., dessen originate Dar-

stellung wir ja nicht in Handen haben, den Sach-

verhalt selbst ganz offen angegeben hat; Kroll
vermutet zu Cat. codd. astr. V 2, 128, die An-
gabe fiber Kidenas gehe auf H. selbst zuriick.

Das wichtdgste Element fur die Mondtheorie
und an sich das bedeutendste Objekt astronomi-

scher Berechnung sind die Finsternisse ; was H.
fur ihre Erforschung getan hat, insbesondere seine

Aufstellung liber die Parallaxen der Sonne und
des Mondes, ist von Boll 0. Bd. VI S. 2346f.

erschopfend geschildert worden (vgl. dazu noch
Hultsch Abh. z. Gesch. d. Math. IX 203f. 206f.

Manitius Das Weltall X 33ff.). Nach Plin. n. h.

IL53 soil H. Pinsternistabellen auf 600 Jahre
entworfen haben, nach Plin. II 57 das 0. Bd. VI
S. 2351 behandelte Ph&nomen, daB die Sonne und
der verfinsterte Mond gleichzeitig fiber dem Hori-

zont stehen, erklart haben.
Die Unterauchung fiber die Lange des synodi-

schen Monats und des tropiscben Jahres steht
yji engsten Zusammenhang mit dem Kalender-
Problem; ein Schaltzyklus ist ja im Grande im
lunisolaren Kalender der Griechen nichte anderes
*"> dag kleinste gemeinsame Vielfache aus den
beiden genannten Zeitraumen. Nach Censorin de
Sie nat 18, 9 hat denn auch H. einen Zyklus auf-

^"tellt, der gleich vier Kallippischen Perioden
(304 Jahren) ist: er ist ledigheh um einen Tag
«*n«r nach BLs eigener, bei Ptolem. Synt HI
«*7, 12 aus der Schrift lite* ifi/toM/nov /t^r&v
*» »al ifiuQiar entnommener Angabe; nnr tun
egen umnerkliehen Betrag wird dabei das Jahr
(Wp*>uberBL« oben angeffihrtem Ergebnis in lang
(M54 5h 55» 15,47»J, der Monat zu km* (29*

12b 44m 2,55s) (vgl. Unger in Iw. Mtillers

Handb. 1737. Ginzel Handb. der Chronol. II

390f.) ; dieser Zyklus scheint ohne weitere Wirknng
geblieben zu sein.

Endlich gehOrt mit den hier behandelten Unter-

suchungen zusammen die Bestimmung der GroBe

und der Entfernung von Sonne und Mond, wo-

von H. ja in einer beaonderen Schrift gehandelt

hat (s. 0. nr. 2 a. E.). Diesmal kann nicht Ptole-

10 maios nnser Ffihrer sein, weil er zu anderen Er-

febnissen als H. gelangt war; dafttr tritt der

[ommentar des Pappos zu Ptolem. Synt. V ein,

von dem Hultsch S.-Ber. sachs. Ges. 1900, 184ff.

das auf unsern Gegenstand bezfigliche Stuck heraus-

gegeben und kommentiert hat (neben den 0. 2

angefuhrten Zeugnissen); es zeigt sich, daB dem
Pappos die Schrift des H. noch selbst vorlag und
dafi H. darin mit gewohntem Scharfsinn seine

Folgerungen auf die Beobachtung einer Sonnen-

20 finsternis (s. 0. nr. 2 a. E.) unter der Breite des

Hellespontes und Alexandreias gestutzt hat. H.

findet die mittlere Entfernung des Mondes von

der Erde zu 33*/3 , den Monddurchmesser zu 1/3 Erd-

durchmessem, der Wirklichkeit ziemlich nahe, wah-

rend seine mittlere Entfernung der Sonne von der

Erde mit 1245 und deren Durchmesser mit 12'/3

Erddurehmessern ungeheuer hinter der Wirklich-

keit, aber auch sehr weit hinter den Werten, die

Poseidonios gefunden hat, zurfickbleibt; in den

30 beiden letzten Punkten hat freilich Ptolemaios

noch sehr viel schwerer geirrt.

7. Der Fixsternkatalog. t!ber die angeb-

lichen Motive ffir die Abfassung des Werkes s.

0. 2. GewiB ist zuzugeben, daB ein Zusammen-
hang zwischen der Entdeckung der Prazession und
der Abfassung des Kataloges bestehen wird, nur

wissen wir nicht, was das Frtihere ist und konnen

nicht zugeben, daB H. alle sichtbaren Sterne ver-

zeichnen wollte; seine Absicht muB vielmehr ge-

40 wesen sein, eine Kontrolle fur Verandernngen der

Lage zu ermOglichen, ahnlich, aber strenger wissen-

schaftlich wie durch die .Alignements' (s. 0. 6).

Aber man darf auch nicht ubersehen, daB ein

derartiger Katalog samt den Positionsangaben, die

dabei die eigentliche Arbeitsleistung darstellen,

durchaus in der Entwicklungsrichtung schon der

vorhipparchischen Astronomie liegt. H.s letzter

Vorganger scheint Eratosthenes gewesen zu sein

(vgl. Knaack 0. Bd. VI S. S77ff. Boll ebd. 2420);

50 sein den Katasterismen beigegebener Sternkatalog

aber hat auch Positionsangaben enthalten, von

denen immerhin nochReste vorhanden sind (Comm.

in Ar. rcl. 188. 186. 189. Bchm e Rhein. Mus.
YT.TT 298ff. Rehm Herm. XXXIV 265; neuer-

lich kommt dazu Achilleus nach den Pasquali-

schen Basiliusscholien , Nachr. Gott Gesellsch.

1910, 197. 227). An Stelle dieser unmittelbar

gemessenen Distanzangaben setzte H. das Koor-

dinatensystem der Ekliptik, — ohne Zweifel ein

60 bedentender Fortschritt DaB wir Uber den Be-

stand dee Kataloges selbst klar sehen, verdanken

wir dem neuen Material, das ans italienischen

and Pariser Hss. in den 90er Jahren sutage ge-

kommen und abschlie&end von Boll BibL math.

1901, 185ft*. bearbeitet worden ist; ernstiiche

Bedenken gegen die Zuverllsaigkeit bestehen nicht

(TgL das o. 8. 283, 40 gegen Windiseh Be-

merkte). BollOrsehlieBt a. a. O. 198f., daB der
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vollstandige Katalog sicherlich nicht viel mehv

als 850 Sterne enthalten hat, sodaB eine andere

Uberlieferung, der zufolge H. 1080 Steme aner-

kannte (Comm. in Ar. rel. 128 M.), wern sie

tiberhaupt Eichtiges enthalt, nur eine Schatzung

darstellt. Die Einzelheiten von H.s Bestimmungen

haben wir nach wie vor aus dem Sternkatalog des

Ptolemaios in dessen Synt. VII. VIII zu er-

schlieBen; fiber dessen Verhaltnis zu H. s. Boll

zuweisen (vgl. Berger Gesch. d. w. Erdk. 469ff.).

Seine eigentliche Leistung ist ausschliefilich die

Aufstellung einer streng wissenschaftlichen Me-

thode der geographischen Ortsbestimmung und

die Bereitstellnng eines in der Tat sehr brauch-

baren Hilfsmittels hiezu. DaB er auch far die

Kartenprojektion Anweisung gegeben habe, ist sehr

unwahrscheinlich, da noch Marinos von Tyros

dieser Aufgabe hilflos gegenfibersteht und aus

0. Bd. VI S. 2421. Nicht abgesehen hatte es 10 tts Bemuhungen um die stereographische Pro-

H. auf eine Weiterbildung der ftgftrlichen Dar-

stellungen des Globus; darauf konnte zwar der

Zusatz xa#' "ImtaQior schlieflen lassen, der sich

in Geminos iagoge (86ff. Man.) zu drei Bildern

hcgoTOfii) amov, xyQvxiov, dvQodXoyxoi des Ken-

tauren) findet; aber Boll hat (a. a. 0. 190; Herm.

XXXIV 643 ; Bibl. math. 190) nachgewiesen, daB

gerade diese Namen nichts mit H. zu tun haben.

Auf gleicher Stufe steht die Angabe bei Lyd. de

jektion der Hfanmelssphare (s. 0. 4) Schlusse auf

die wesentlich anders gestaltete Aufgabe der Dar-

stellung der Oiknmene nicht gezogen werden dfirfen

(anders Berger Gesch. d. w. Erdk. 476f.).

Sein geographisches Werk enthielt die Kritik

der Leistung des Eratosthenes in Buch I und II

(ob im AnschluB an dessen Stoffanordnung, bleibt

ungewiB, ist aber auch nicht von Belang), seine

neuen Hilfsmittel bot er in Buch IH (Strab. a. a.

mens. 79,9 Wfinsch, H. habe den Wassermann 20 0.); aber durchgehends muB H. in dem Werke

Deukalion genannt Es entspricht denn auch der

ntichternen Wissenschaftlichkeit H.s, daB er. auch

Avenn er Steme berucksichtigte, die auBerhalb der

Eudoxischen Bilder lagen (wie die des nachmaligen

sfidlichen Kranzes, vgl. Boll Sphaera 148f.), es

unterlieB, neue Bilder daraus zu formen. uber

Sternbezeichnungen des H., die uns bei Ptole-

maios nicht erhalten sind, vgl. Boll o. Bd. VI

S. 2422.

rein als Astronom gesprochen haben, dem es

darauf ankam, die relative Lage von Orten zu

bestimmen, wfihrend ihn die wirklichen Entfer-

nurigen nicht interessieren; war nur fur einen

Grad die Lange richtig ermittelt, so konnten ja

von dieser Basis aus auf trigonometrischem Wege

alle anderen Distanzen bestimmt werden. Diesem

Standpnnkte entspricht es, daB die ganze Kritik

an Eratosthenes durch Nachprfifung von dessen

Von' dem Bestande an Sternen, der sich aus 80 Sphragiden (s. 0. Bd. VI S. 370) auf trigono-

dem Buch fiber Arat ergibt (s. Manitius Ind.

astron.), weichen die Zahlen des Exzerptes mehr-

fach ab, und zwar sind sie nicht durchweg hoher;

soweit der Katalog niedrigere Zahlen hat (s. Boll

191), ist die Differenz zum Teil nur scheinbar

(s. o. S. 283, 41), zum Teil darf man anneh-

men, H. habe von nahe beiBammenstehenden

Stemen mitunter nur fur einen die Position ganz

genau bestimmt, auf seinem Globus aber beide

metrischem Wege erfolgte. Das klarste Beispiel

liefert die Behandlung der dritten Sphragis des

Eratosthenes, welche Mesopotamien, Persien und

die nOrdlichen Lander bis zu den Kaspischen

Toren umfaBt: da ihre Sftdgrenze auf einem

Parallelkreis, ihre Ostgrenze auf einem Meridian

verlaufen soil, vermag H. aus den Mafien des

Eratosthenes selbst mit Leichtigkeit nachzuweisen,

daB hiebei ein spharisches rechtwinkliges Dreieck

eingetragen, zum Teil endlich kann der gewiB 40 herauskame, dessen eine Kathete langer als die-- " ~ Hypotenuse ware. Mit Bentttzung der vorhegen-

den TeilmaBe dieser Kathete (eben der Sudgrenze

von Thapsakos bis an die Grenze von Karamanien)

ermittelt er dann aber anf trigonometrischemWege
die wirkliche Bichtung der Ostgrenze (Strab. II 86.

Berger Gesch. d. w. Erdk. 464f., wo auch das

fibTige Material knapp vorgelegt ist; die ausffihr-

liche Behandlung in Geogr. Fragm. d. H. 108ff.).

Was aber H. positiv anstrebt, ist eine rein astro-

spatere Katalog Fehler des Globus beseitigt haben,

Es ist wohl kein Zufall, daB von sechs Sternen,

die fiir Manitius unbestimmbar waren, drei in

solchen Stembildern stehen, fur die der Katalog

einen oder zwei Steme weniger bietet als das

Buch (Perseus, Thyterion, Ketos).

8. Die Geographic Fiir die Beurteilung

H.s als Geographen hat H. Berger schon in

seiner Sammlung der Geographischen Fragm. d,

H. (1869) das Entscheidende geleistet; die Dar- 50 nomiBche Bestimmung der Breite und Lange; zur

stellung in der Geschichte d. wiss. Erdk. d. Gr.

(1903, 458ff.) fflhrt nur in Einzelheiten weiter,

Auch hier hat H. den Fortschritt durch Polemik

zu sichern gesucht; der Gegner, an den er an-

knfipft, ist Eratosthenes (s. Knaack 0. Bd. VI
S. 373f.). H. steht hinter diesem zurtlck, indem

sein Interesse ganz einseitig der Kartographie zu-

gewendet ist, und zwar, soweit die fast ausschlieB-

uch durch Strabon (Buch I. II) erhaltenen Bruch-

Ermittelung der Breite stellte er fur jeden der 90°

nOrdlicher Breite Angaben fiber owavatolat und

ovyxma&iotis zusammen (die wir uns ganz_ ahn-

lich denen in dem Buch fiber Arat, nur jeden-

falls auf besonders bezeichnende Phanomene be-

schrankt denken mfissen (das sind *a ngos iryr

Sipiv duupiQona (Strab. I 12), da es sich natfir-

lich um sichtbare Auf- und TJntergange handelt),

feraer die kulminierenden Steme und die Sterne,

stfleke schlieBen lassen, dem Problem der Welt- 60 die den &tl <partQo<: xixXos der Breite bezmch-
»----'- ~ -«-— « J— «-i_v_ v.j.—j.v neten (das sind xa tpvoct duupigorta); zu dieser

Kategorie kamen dann noch Angaben fiber die

Schattenlange des Gnomons an den Wenden, d. h.

also fiber die Sonnenhohen, und, damit in natfir-

licher Korrelation, fiber die Dauer des Ungsten

and kfiixesten Tages (das ist aus den Euaelsn-

gaben bei Strabon, a. B. H 131f., TgL Berger
Geogr. Fragm. 31—40 , mit Sicherheit zu er-

karte. Der naher liegenden Auigaben hat er sich

so wenig angenommen, dafi er eine um 2° falsche

Breitenbestinanung von Byzanz weitergab (s. 0. 1).

Fflr die Mafie anf der Erde selbst begnfigte er

aieh mit dem von Eratosthenes Ermittelten. Aucb
gelangte er nicht znr Entwerfung einer neuen Erd-

karte, ja or muBte diese Aufgabe anf Grand seiner

theoretischen Cberzeugung einer femen Zukunft



schlieBen). Mit Hilfe einer solchen Tabelle konnte
jeder Reisende die geographische Breite seines

Aufenthaltsortes so genau bestimraen, als es da-
raals uberhaupt mOglich war. Von dieser Tabelle
gilt ubrigens das gleiche, was oben vom Buch
tiber Arat gesagt ist : H. konnte die Angaben,
die sieh auf Fixsterne beziehen, ohne Rechnung
von seinetn Globus ablesen. Viel schwieriger war
(und ist bekanntlich noch heute) die Langenbe-
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Problem des Sonnensystems (o. 4) die Forderung
strengster Methode zu einem Verzicht auf bereits
gewonnene Erkenntnis gefiihrt hat (Berger, der
Gesch. d. w. Erdk. 468 diese Schwache andeutet,
urteilt doch im ganzen zu giinstter; verl. Geozr.
Fragm. d. H. 18).

Alles, was wir sonst von geographischen Auf-
stellungen des H. wissen, ist der Hauptfrage der
Positionsbestimmungen bei weitem untergeordnet,

stvmmung; hier konnte nur die Beobachtung von iq zeigt ubrigens den gleichen Charakter des MiB-
Jahrzehnten und Jahrhunderten eine hinreichende
Zabl von Daten beschaffen; auch die Bereit-
stellung des Hilfsmittels war unendlich schwie-
riger, oder vielmehr, hier wurde eine Arbeit, die
auch als Selbstzweck vollberechtigt war, in den
Dienst der Geographie gestellt — die Finsternis-
tabelle, von der schon (o. 6) gehandelt ist (vgl.

auch Strab. I 7); aus der Vergleichung der Stun-
den des Anfangs und Endes war dann insbeson-

trauens gegen alles Hypothetische; der Nachweis,
daB es auch anders sein kflnne, ist hier das Ziel
der Kritik: so gegenuber der von Eratosthenes
verfochtenen Hypothese von einem zusammen-
hangenden Weltmeer (Strab. I 6), so in der Frage
nach dem Vorhandensein weiterer Kontinente
(Pomp. Mel. HI 7. 70) und der Frage nach einer
vordem anderen Verteilung von Meer und Land
(Strab. I 56, wo der Einwand des H. dahin zu

dere bei Mondsflnsternissen der Langenunterschied 20 verstehen ist, daB er meint, durch den Meer
zweier Beobachtungsorte sehr leicht zu errechnen.

Fragt man nun aber, welche Wirkung H. mit
den von ihm empfohlenen Methoden erzielt hat,
so ist die Antwort beschamend fttr die griechische
Wissenschaft ; H. hat offenbar gar keine Mit-
arbeiter gefunden; er selbst verfugte fiber nur
wenige Data, und die letzte geographische Leistung
des griechischen Altertums, die Geographie des
Ptolemaios, zeigt uns das Bild so gut wie vOllig

durchbruch bei den Saulen des Herakles konne die
Erniedrigung des Niveaus des Mittelmeeres nicht
erklart werden, da sich das Becken aus dem
Roten Meere nachgefiillt haben wurde; anders
Berger Gesch.d. w.Erdk. 393). Dementsprechend
ist auch alles, was uns von Einzelbeobachtungen
des H. bekannt ist, urn kritischer Zwecke willen
zusammengebracht.

9. Astrologie. Als ein Zug, der zu dem
unverandert (Ptolem. Geogr. I 4, 2), die Zahl der SO Bilde des kiihlen und vorsichtigen Forschers, das
astronomisch aueh nur der Breite nach festge
legten Punkte der Erdoberflache nach wie vor
minimal (die Einzelheiten bei Berger Gesch. d.
w. Erdk. 595f.). Die Verfolgung von H.s Planen
hatte eben cine Organisation der wissenschaft-
lichen Arbeit vorausgesetzt, wie sie etwa in der
Zeit Alexanders mSglich war; die Macht aber,
die wahrend der Lebenszeit H.s im griechischen
Stammland und im griechischen Osten zur un

wir bisher gewonnen haben, durchaus nicht
stimmen will, erscheint uns heute Lebehden seine
Beschaftigung mit der Astrologie (zuletzt bestrit-

ten von Bouche'-Leclercq L'astrol. gr. 543); aber
wie bei Ptolemaios wird man sich bei H. damit
abflnden mfissen. Nur ist zu erwagen, ob wir bei
ihm den Glauben an die Astrologie nicht als eine
vorfibergehende Phase, etwa unter den philosophi-
schen Einftussen, die er in seiner Jugendzeit er-

Destrittenen Vorherrschaft kam, die rcmische Re- 40 fahren haben mag, zu betrachten haben. Denn die
publik, hat sich zur Forderung streng wissen-

... ~ - ...

schaftlicher Forschung unfahig erwiesen, und in
dem vorerst frei bleibenden Zentrum griechischer
Wissenschaft, in Alexandreia, kamen schlimme
Zeiten fur ihre Pnege (vgl. Bouche'-Leclercq
Hist, des Lagides II 61, •£). AuBere Umstande
tragen also die hauptsachliche Mitschuld an dem
MiBerfolg. Es konnte aber auch eine nicht ab-
zulengnende Schwache H.s dazu beigetragen „ ^„.

v
^ iu „„^-„., „ 1V , „„ ™„™uuluu!

naben, seine Vorschlage urn ihre Wirkung zu 50 der Daten auf H. ist, abgesehen von sonstiger Er
bnngen, die Verkennung des verhaltnismaBigen ""

~ ---_-.....

Fortschrittes, der eben doch durch die Erweite-
rung des geographischen Horizonts seit Alexander
erzielt worden war. Der Rat, sich bis zur Er-
mittelung zuverlassiger Positionsangaben lieber
*n die alten Karten als an Eratosthenes zu
halten, scheint von H. grundsatzlich erteilt wor-
den zu sein (Strab. II 69. 71. 87. 90); aber
selbst in dem Falle, in dem er teilweise berech

astrologische Schrift, von der wir allein so zuver-
lassige Kunde besitzen, daB Zweifel anderEchtheit
methodisch nicht zu begrunden sind, fallt nach
dem daraus Erhaltenen vor 146 v. Chr. : H. erwahnt
Korinth als bestehend und nennt die nachmalige
Provinz Afrika KaQxq&ovia. Diese Angaben finden
sich in der astrologischen Geographie bei Valens
I 2 Kroll (zuerst verOffentlicht Cat. codd. astr.

II 88ff. (Cum on t- Kroll); die Zuruckfuhrung

wahnung H.s bei Valens (p. 31, 13. 354, 4), ge-
sichert durch die tTbereinstimmung der Angaben
beim Widder mit solchen bei Hephaest. 47, 20
Engelbr., die dem H. und den naXaioi zugeschrieben
werden. Naturlich gewinnen damit die Anfahrungen
aus H. bei Hephaistion ihrerseits an Zuverlassig-

keit : daB sein H. der Schriftsteller aus dem 2. Jhdt.
v. Chr. sei, konnte ja bisher bezweifelt werden.
Cumont hat a. a. 0. 85f. wahrscheinlich ge-

tigt gewesen ist (Verlauf der Fortsetzungen des 60 macht , daB H. agyptdschen Quellen gefolgt ist,
lauros nachOsten), hat er zuletzt zu einem un- ~ --- — - --
richtigen Ergebnis gefuhrt (Verteidigung der
Ansetzung von Indien weiter nOrdlich, als Erato-
sthenes vorgeschlagen hatte); und ganz gleich-
artig scheinen die Motive for seine Verteidigung
des Homer als Geographea gegen Eratosthenes
(s. o. Bd. VI S. 387) gewesen xu sein (Strab.
1 1. 27); eg ist kein Znfall, dafi hier wie bei dem

Kroll hat ebd. vermutet, daB das BLsche Gut
dem Valens durch Petosiri*-Nechepso vermittelt

sein wird. Auch auf das von Maass Anal. Era-

tosth. 139ff. verOSentlichte Stack (s. o. 2; vgl.

ferner Cat. codd. astr. II 1. Ill 10. IV 23) fallt

von hier aus Lieut: es gehort ja (s. Haass
147fT.) gleichfalls in den Kreis der astrologischen
Geographie. Zur Astrologie gehort endlich der
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Liber de siderum secretis, der nach C a s i r i Bibl.

Arabico-Hisp. I 346 arabisch erhalten ist (notiert

in Manitius' Hipparchausg. 287). — Serapion,

ein Schttler H.s, ist hflchstwahrscheinlich Astro-

loge (Boll Byz. Ztschr. VHI 525f.; vgl. zu der

ganzen Frage Boll N. Jahrb. XXI 106, 4).

Literatur (auBer der oben angefuhrten)

:

Fabricius-Harless Bibl. graeca IV 25ff. Suse-
mihl Gesch. d. gr. Lit. in d. Alex.-Zeit I 765ff.

Manitius in der Ausgabe der Schrift fiber Arat
(s. 0. 2) 282ff. Fur das Astronomische R. Wolf
Gesch. d. Astron. und (eingehender) Handb. der

Astron. passim. [Rehm.]

19) H., Lieblingsname , der sich auBer auf

einer sf. Hydria auf acht rf. Schalen (im Brit. Mus.
Cat. Ill 26 elf Schalen?) aus der Spatzeit des

Epiktetos und auf den fortgeschrittensten Schalen

des epiktetischen Kreises, ferner auf einem dem
Euthymides zugeschriebenen rf. Krater findet.

Klein Lieblingsinschr.2 28; Kunstgesch. I 291.

In dem Vorkommen dieses Namens hat man ein

wichtiges Mittel zur Gewinnung einer absoluten

Vasenchronologie besonders zur Entwicklung des

rf. Stiles zu haben geglaubt. Studniczka
DLZ 1887, 981 und Arch. Jahrb. II 165ff. und 281
und gegen die Einwendungen Wernickes Lieb-

lingsnamen 115 und 122f. in DLZ 1890, 1281
una 1891, 1576 halt die auf den Vasen gefeierte

PersOnlichkeit fur den im J. 514 ermordeten Peisi-

stratiden nnd setzt die Vasen mit seinem Namen
in die letzte Zeit der Tyrannen. Dagegen ist

einzuwenden : Wenn die Vasenmaler wirklich den
im J. 514 ermordeten Tyrannen feiern, so muBten
die Vasen mit diesem Lieblingsnamen einige

Jahrzehnte vorher, als der Tyrann noch ein naig

xai.6; war, entstanden sein (Hartwig7. Furt-
wangler Berl. phil. Wochenschr. 1894, 109f.

Hauser ebd. 1900, 1364). Da die Vasen mit
diesem Lieblingsnamen schon zu den entwickelt-

sten des epiktetischen Kreises gehoren, kamen
wir dann mit der Entstehung der rf. Technik
in eine auBerordentlich fruhe Zeit. Stud-
niczka s Identiflzierung stimmt ausdrucklich zu

Dummler Berl. philol. Wochenschr. 1891, 470
= Kl. Schrift. Ill 359f. Klein dagegen (Lieb-

lingsinschr.2 27ff.; Kunstgesch. I 291f und 317)
setzt die Entstehangszeit der beiden Epiktet-

schalen kurze Zeit nach 490 und halt die auf

ihnen gefeierte Person fttr einen uns weiter nicht

bekannten Sohn oder Neffen des Archonten H.
von 496. Klein stutzt sich bei seiner Ansetzung
der Entstehungszeit der beiden GefaBe darauf,

daB er mit Studniczka Arch. Jahrb. VI 246f.

den Teller de3 Ashmolean Museums in Oxford
(Gardner nr. 310, abg. u. a. Klein Lieblings-

inschr.2 87 Fig. 22. Gardner Ash. Mus. Taf. 13)

fur eine Abbildung eines marmornen Siegesdenk-

mals fur Marathon halt. Aber Winter Arch.

Jahrb. VIII 15 Iff. hat nachgewiesen, daB der

sog. Perserreiter von der Akropolis, den Stud-
niczka fttr das Siegesdenkmal von Marathon
halt, viel alter ist, und daB wir auch mit der

Datiernng des Miltiadestellers in Oxford nicht

fiber das Ende des 6. Jhdts. hinausgehen durfen.

Ahnlich Gardner Catalogue 31. S. aueh Hart-
wig 10, 1 and Hauser Barl. phil. Wochenschr.

1900, 1365. Ich nehme mit Stuart Jones
Journ. of hell. Stud. XII 380. Pottier Cata-

logue III 711 und 888. Kirchner Pros. Att.

s. v. nr. 7594 (identisch mit nr. 7600) an, dafi

die auf den Vasen gefeierte Person identisch ist

mit dem H. Sohn des Charmos, der im J. 488
ostrakisiert wurde. und mit dem Archon von
496 vielleicht identisch ist (Studniczka a. a.

O. 166), s. 0. Nr. 2 S. 1664. Dessen Jugend diirfte

etwa in das vorletzte Jahrzehnt des 6. Jhdts. fallen,

also in eine Zeit, in der die Schalen aucb ihrem
10 Stile nach entstanden sein konnen. Gegen Stud-

niczka vgl. noch Arndt Stud, zur Vasenkunde
169, 1 und Hartwig 7, s. auch Anm. 1 und
10, 1. Robert 0. Bd. VI S. 132.

1. Sf. Hydria aus Vulci? (Feoli) in Wttrzburg.

Urlichs III nr. 126. Klein Lieblingsinschr. 2

61 nr. 1; Meistersig. 2 108 nr. 1, abg. Gerhard
A. V. 102. ReinachII56. Name mit einem ji.

2. Rf. Schale aus Vulci im Brit. Museum HI
nr. E 37 mit der Malersignatur des Epiktet.

20 Name mit zwei n. Abg. Murray Designs nr.

23. J. K 1 e i n Lieblingsinschr. 2 62 nr. 2 ; Meister-

sig. 2 103 nr. 9. Vgl. Brit. Mus. Cat. UI 63 (dort

auch die ubrige Literatur); s. 0. Bd. VI S. 131.

3. Rf. Schale das Epiktet aus Vulci im Louvre
nr. G 6. Name mit zwei n. Klein Lieblings-

inschr. 2 62 nr. 3 ; Meistersig. 2 104 nr. 10. Vgl.

Pottier Catalogue ni887ff. Klein Kunstgesch.

I 291.

4. Rf. Schale aus Vulci ? (Feoli) in Wiirzburg
30 III nr. 432. Von der Inschrift sind nur einige

Buchstaben erhalten, die aber mit groBer Wahr-
scheinlichkeit zu H. zu erganzen sind, s. Wer-
nicke Arch. Ztg. 1885, 253f. s. auch Anm. 1.

Klein Lieblingsinschr. 2 62 nr. 4.

5. Rf. Schale aus Athen in Kopenhagen. Name
mit einem n. Abg. Jahn Ber. d. sachs. Ges.

1867 Taf. 5. Bliimner Technologie II Fig. 54,

vgl. S. 340. Klein Lieblingsinschr. 2 62 nr. 5,

Meistersig. 2 109 nr. 5. Vgl. noch Studniczka
40 Arch. Jahrb.. II 166; Journ. of hell. Stud. VIII

291. Klein Kunstgesch. I 291 (hier dem Epik-
tet zugewiesen). Daremberg-Saglio III 131

mit Abb. 3813.

6. Rf. Schale in Athen , Akropolis-Museum.
Name mit zwei st. Klein Lieblingsinschr. 2 62
nr. 6. Vgl. Reisch Ztachr. f. Osterr. Gymn.
1887, 647.

7. Rf. Schale im Museo Nazionale zu Neapel

nr. 2609. Name mit zwei n. Klein Lieblings-

50inschr.2 62 nr. 7; Meistersig. 2 109 nr. 6. Vgl.

Heydemann Vasenslg. 349.

8. Rf. Schale in Boston, friiher in der Samm-
lung van Branteghem (Froehner nr. 38). Name
mit zwei n. Abg. Klein Lieblingsinschr. 2 62
Fig 7 nr. 8

9. Rf. Schale einst bei Baseggio. Name mit
zwei it. Abg. Gerhard A.V. 195f. Reinach
II 98. Klein Lieblingsinschr. 2 63 nr. 9 ; Meister-

sig. 2 109 nr. 7; Euphronios2 316 nr. 67. Vgl.

60 noch Hartwig 665, 1.

10. Rf. Krater aus Capua in Berlin nr. 2180.

Hvtnzo; ist mit Sicherheit zu Huzxagxo; zu er-

ganzen, s. Klein Lieblingsinschr. 2 29, der die

psychologische Deutung Studniczkas Arch.
Jahrb. II 165f. mit Recht zuruckweist Von
Klein Arch. Zeit. 1879, 32 dem Euthymides zu-

gewiesen, ebenso Furtw&ngler Beschreibung II
501ff. nnd Hop pin Euthymides 22 nr- VIII and
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36f. Neben dem Namen des H. steht auf dieser

"Vase der bekannte des Leagros.

Der Name H. kommt zugleich mit Leagros
mid Dorotheos auf denselben GefaBen vor. Vgl.
noch Walters Pottery I 403. [Leonard.]

20) "IxjiaQxog oder bmdQxqg, Eeiteroberst (s.

'IxsteTs und 'Inxa.Q%ta).

1. In Athen gab es zwei H., von denen ein

jeder funf der vorhandenen zehn Reiterphylen be-

7. Mit f. oder bmdgxvs wird auch der rOmi-
sche Magister equitnm ubersetzt (Dionys. X 24
[2052]. Polyb. m 87, 9 ; vgl. Suidas s. v.).

[Lammert]
Hlpparennm, Ortschaft in Nordbabylonien,

welohe nach Plin. n. h. VI 123 am Narraga,
einem Nebenflusse des Narroga, lag und von letz-

terem ihren Namen empfing. Nach Mannerts
Vermutung (s. dessen Geogr. d. Griech. u. Rom.

fehligte. Ein dritter war fur die Eeiterei auf Lem- 10 V 886) ware H. als griechische tjbersetzung des
««« lxAn4^ i-ZA-?.^ »AJk 1 St i "V TSZ O -_•_!.• 2-_1 "fcT "VT 1 »nos bestimmt (Arist. 'Aft. mL 61, 4. Xen. Hipp. 3,

6. 11). Sie wurden von der Vollsversammlung
i$ ajidrreor 'Afhjvaiwv auf ein Jahr gewahlt (Arist.

a. a. 0. Poll. Vm 94). Nach Arist 'A&. noX.

4 soil es schon zu Drakons Zeiten H. gegeben
haben. Dies wird indessen wohl mit Recht be-

zweifelt (s. Drakon o. Bd. IV S. 1661). ttber

die Befugnisse und Pflichten der athenischen H.
handelt ausfuhrlich Xenophon in seinem Hipp-

einheimisohen Namens Narroga anzusehen und
dieser Ort mit dem Macephracta (s. d.) des Am-
niian und der bertlhmten Judenstadt Naarda
(Nearda, s: d.) identiseh. Diese Annahme ist irrig.

Vielmehr stellt die Form H. sicher lediglich eine

falsche Lesart oder eine ungeschickte Grazisierung

von Sipparenum dar; vgL das 2uinaf>tiv&v jioXig

des Abyden. bei Buseb. chron. I 37; praep. evang.

IX 457 c. Die Stadt hieB Sippar (Berossus:
archikos. Sie hatten for rechtzeitigen Ersatz zu 20 Sispara, Ptolem.: Sipphara) una gehOrte zu den
sorgen und die Tauglichkeit der Pferde zu fiber-

wachen (Hipp. 1, 2), auch leiteten sie die Mu-
sterungen und Ubungen (ebd. 1, 12. 17. 2, 1. 8,

9; mem. ILT 3, 5. Athen. IX 402; vgl. De-
mosth. g. Meid. 166. 171. 173).

2. Im Heere der Makedonen gab es anfang-
lich nur ein en H., der den Oberbefehl tiber die

gesamte makedonische Burgerreiterei hatte. Unter
Alexander d. Gr. war dies Philotas (Arrian. anab.

altesten und bertthmtesten Babyloniens. Ihre Exi-

stenz lafit sich an der Hand der Keilschrifturkun-

den mindestens bis In den Anfang des 3. Jahrtau-

sends zurfickverfolgen ; der Sonnengott (Samas)
hatte daselbst sein Hauptheiligtum. Der Narraga-
Narroga (beide gewifl im Grunde identiseh) durfte

dem KCnigskanal (s. den Art. Begium fluraen)
entsprechen, der in der Gegend von Sippar den
Euphrat verlieB. Die von Plinius a. a. O. er-

III 11, 8). Nach dessen Hinrichtung wurde dergowahnte berflhmte chaldaische Schule in H., offen-

Befehl auf zwei (ebd. 27, 4), spater auf acht und
schlieBlich auf vier H. verteilt (s. 'Inxagxla).
Die thessalische Beiterei im makedonischen
Heere stand unter einem besonderen H. (Arrian.

anab. I 25, 2).

3. Im bOotischen Bunde fuhrte der Ober-
befehlshaber der gesamten Bundesreiterei den
Titel TaxaQxos t(Sv Botmzoiv (Thuc. IV 72, 4.

Polyb. XX 5, 8). Er wurde jahrlich neu gewahlt.

baT die dortige Sternwarte, wird auch in.den Keil-

inschriften genannt; vgl. dazu Hommel Grundr.
d. Geogr. u. Gesch. d. alt. Orients (1904ff.) 403.

Plinius bemerkt noch, daB H. von den Persern

zerstOrt wurde. Heutzutage wird Sippar durch
die ausgedehnte Ruinengruppe Abu Babba, sQd-

westlich von Baghdad (33° 5' nOrdl. Breite) be-

zeichnet. Vgl. meinen Art. Abn Habba in der
Enzykl. des Islam I (1908) 92, woselbst weitere

Das Amt scheint schon im J. 479 bestanden zu 40 Literatnrangaben ; s. ferner 0. Bd. II S. 2710
haben (Herod. LX 69)

4 Dasselbe Amt gab es im atolischen und
achaischen Bunde. Sein Trager fungierte hier

zugleich als einer der obersten politischen Be-
amten. Im atolischen Bunde rangierte er zwi-

schen dem Strategen und dem Grammateus (Polyb.

XXTT 15, 10. Liv. XXXVin 11, 7. Bull, hell
VI 461; vgl. Collitz Gr. Dial.-Inschr. 1415.

Busolt Griech. Staats- und Rechtsaltert* 369,

und u. die Art. Sippara, Sispara. [Streck.]

Hipparinos. 1) Vornehmer Mann in Syra-

kus, wurde nach Absetzung der unfahigen Feld-

herrn, die den Fall von Akragas 406 verschuldet

liatten, mit Dionysios zum Feldherrn gewahlt
(Pint. Dion. 3). Zum Teil aus tlberzeugung,

zum Teil aber aus personlichen Grunden, da
er sein Vermogen vergeudet hatte und deshalb
eine Umwalzung herbeifiihren wollte (Ar. pol

I), im achaischen Bunde wahrscheinlich ebenfalls 50 VIII 5, 6 p. 1306 a), unterstutzte er den Staats-

(Dittenberger Syll. inscr. gr. 178. Busolt a. a. streich des Dionysios. Auch Diod. XVI 6, 2 be-

0. 356, 3. Polyb. V 95, 7. X 24 [22], 4. XXVm 6, 9),

In beiden Biinden wurde er auf ein Jahr gewahlt.

5. Aber in den genannten Bnndesheeren fuhrten
auch die Befehlshaber der Reiterkontingente, die

die einzelnen Bundesstadte stellten, den Titel H.
(in Lebadeia: Collitz a. a. 0. 414. 420. 424;
in Thespiai : ebd. 807 b ; im achaischen Bunde

:

Polyb. X 28 [21], 4). Diese untergeordneten H.
meint wahrscneinlich Polybios (X 28 [21], 9) mit go maehe, Enkel des alteren "H., vertrieb Dions

be-

zeichnet ihn als einen hochangesehenen Mann
und Plat. ep. VIII 953 a schreibt ihm und dem
alteren Dionys die Rettung Siziliens vor dea
Karthagern zu. Sein Sohn war Dion, seine

Tochter Aristomache, die spater die Gemahlin
des alteren Dionys wurde und ihm zwei Sonne,

den jttngeren H. und Nysaios gebar.

Sohn des alteren Dionysios und der Aristo-

ol xard noXetg aborts? {Tdv btneav) ; VgL Pint.

Philopoem. 6.

6. Erwahnt werden ferner H. der Kymaer
(Dionys. VH 4 [1320]), der Syrakuser (Zenob. 4,

42), der Hagneten (MitteiL d. arch. Inst VII 71.

338), der Epeiroten (Liv. XXXH 10, 1) und der
Thessaler nach Hirer Befreiung von der make-
donischen Herrschaft (BulL hefi. X [1886] 432).

Mdrder Kallippos, indem er von Leontinoi aus,

wohin Dions Anhanger vor Kallippos geflohen

waxen (Diod. XVI 36, 5 zum J. 353), in naeht-

liehem Oberfall sich der Stadt Syrakus be-

maehtigte (Polvaen. V 4). Naeh zweijanriger

Regierung wurde er ermordet, wie Theop. fag.

204 bei Athen. X 435 f angibt, im Raueehe. H.
scheint ein Anhanger seines Oheinu Dion ge-
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wesen zu sein, der schon beim Tode des

grofien Dionys vergeblich sich fur ihn zu ver-

wenden suchte (Plut. Dio. 6.). Auch Platon ep.

VIII 356 a hatte ihm in seinem Verfassungs-

entwurf fur Syrakus eine kSnigliche Stellung zu-

gedacht, weil er yevo/^evos rvgdwov naxgog

ex<bv ttjv noXiv eXevftegot.

3) Sohn Dions, bei Polyaen. V 2, 8 Hipparion

genannt, war bei der Flucht des Vaters in Syra-

kus zuriickgeblieben (Plut. Dio 31). Nach Plut.

Dio 55 scheint er der einzige gewesen zu sein; er

endete kaum dem Knabenalter entwachsen, in-

dem er sich vom Dach herabstflrzte (Plut. a. a.

0.). Allein nach Platon iiberlebte er den Vater

und war 852 etwa 20 Jahre alt; auch ihm hatte

Platon in seinem Verfassungsentwurf eine kSnig-

liche Stellung zugedacht (Plat. ep. VII 324 b.

VIII 355 e. 357 c). Der Widerspruch ist so nicht

zu 18sen; vielleicht gibt die Bemerkung Plu-

tarchs, daB Timaios Dions Sohn Aretaios nannte

(Plut. Dion. 31), einen Fingerzeig. Ed. Meyer
vermutet, Dion habe zwei Sohne gehabt, und
der vor dem Vater gestorbene sei Aretaios ge-

wesen (Gesch. d. Altert. V 523A). [Lenschau.]

Hipparis ("bi7iaQig -^w Pind. 01. V 12. Anon,

beim Schol. und Nonn. Dion. Xni 317, Hippa-
ris — - Sil. Ital. XIV 230) und Oanis {Qavts)

nennt Pindar die beiden Flusse Eamarinas, die

heute Fiume Rifrescolaro und Frame di Cama-
rana heiBen. DaB der H. der groBere von beiden,

also der Fiume di Camarana ist, ergibt sich

erstens daraus, daB Nonnus und Silins den H.

als den FluB von Eamarina nennen (of t sI%ov

Ka/idgivav, 8nfl xeXdSovzi gee&Q(j> "bmoQit doi^-

gixtos egetJyerai ayxvXov S6o)q; qui . . . pau-
peris alvei Hipparim . , . cdlunt) und zweitens

aus der Hervorhebung, die ihm bei Pindar vor dem
nur genannten Oanis zu teil wird, indem es vom
H. heiBt, daB er mit seinen at/ivol Sxeroi der

Stadtbevolkerung das notige Wasser liefere und
schnell den hochgliedrigen Wald ihrer festen

Hauser zusammenfuge (xoXXq rs oxaSioov daXd/icov

vylyviov SXaos, an dfiaxaviag aycov eg <f>dog rdvds

da/tov dotwv), Worte, um deren Deutung alte

(Aristarch und Didymos in den Scholien) und
neue Erklarer sich vergeblich bemuht haben, s.

Schu bring 515, der seinerseits, offenbar un-

genugend, erklart: ,Der sinn ist wieder allgemein:

Der fluB baut ihnen Hauser, schflne, hohe, feste

Hauser, weil er eine reiche fruchtbare ebene

durchfliefit und bewassert, deren ertrag er noch
vermehrt und so die ackerbauenden einwohner
in kurzer Zeit zum glanze des reichtums gefuhrt

hat.' Die dxeiol faot Vib. Sequ. b. v. als Was-
gerleitung auf, was Schubring 514 mifibilligt.

Dem Preise Pindars entspricht die Abbildung des

Flnfigottes als gehornter Jungling auf Munzen
von Kamarina (Holm nr. 81. 160. 161 ; Abbildung
eines Didrachmon ebd. DH Taf. VI 5) zum Teil

mit der (rflcklaufigen) Legende IPPAPI^i vgL
Schubring 5091, woraus man wohl auf einen

Knit des H. in Kamarina schliefien darf; vgL
den Eigennamen Hipparinos, der jedenfalls doch
aus Kamarina stanunt (die beiden una bekannten

Manner dieses Namens sind iwar Syraknsier,

s. o., aber Kamarina ist ja Kolonie Ton Syra-

kus I). Das FlnBchen entepringt aus drei Quel-

len, bei Yittoria, Comiso and am Fnfie des Ber-

ges von Chiaramonte, und mflndet nOrdlich von

Kamarina, nachdem es kurz vorher den gleich-

namigen See durchstrOmt hat, ins Libysche Meer
(reichlich 60 km westnordwestlich der Sudspitze

Siziliens). VgL Holm Gesch. Siciliens im Altert.

I 30. 341 und besonders Schubring Kamarina,

Philogus XXXH (1873), 513ff. [Ziegler.]

'LrtnaefiooTTig, Anfiihrer einer Reitennora bei

den Spartanern (Xen. hell. IV 4, 10. 5, 12), s.

10'Inneig. [Lammert]
'Inndg, -q, der Bitterzensus, d. h. der Zensus

der zweiten, hmel; genannten Steuerklasse in

Athen, der 300 Medimnen ,an Trockenem' oder

300 Metreten ,an Fliissigem' betrug. Das Wort
bezeichnet aber auch die Steuer, die die Ritter

entrichteten, sowie die Steuerklasse der Bitter,

die Ritterschaft (s. 'Imxeig). Tr/v inndda zs/.itv

— den Bitterzensus besitzen, die Rittersteuer ent-

richten, zur Ritterklasse gehflren (Arist. 'A&. noX.

20 7. Poll. Vm 130. Plut Sol. 18. Phot. 110; vgl.

BoeckhStaatshaushaltd. AthenerSI 584. Beloch
Das Volksvermftgen von Attdka, Hermes XX. Ed.

Meyer Gesch. d. Alt. n 654). [Lammert.]

HippasiOS, Tierarzt; 'htnaplov 'HXstov ovv-

rayfta in den Hippiatr. p. 303. [Gossen.]

Hippasos ("hxaoog zu dem unbelegten Ao-

riste von tnxd£o/*ai Rosse lenken, fahren, reiten

Fick Die griech. Personennamen 2 1894, 152).

Der Name wird hauptsachlich Heroen und Hel-

30 den des troianischen Sagenkreises zugedacht

1) Gefahrte des Herakles, ein Sohn des Keys,

des KOnigs von Trachis. stirbt im Kampfe gegen

Eurytos vor Oichalia, Apollod. bibl. II 156.

2) Vater des Argonauten Aktor, Apollod. bibl.

I p. 112. Theocr. XXIV 127. Hyg. fab. 14 cod.

F p. 47 n. 235 Schm. Hygin berichtet in der-

selben Fabel, daB er nach anderen Vater dei

Argonauten Asterion und Amphion aus Pellene

(p. 47, 25) oder des Iphitos aus dem Pelopon-

40nes (p. 47, llf.) genannt werde; vgl. dazu Ro-
bert (Ann. d. Inst 1874, 96), der den unter

anderen Argonauten auf einer altkorinthischen

Vase dargestellten H. als den Vater des Aktor

bezeichnet ; dargestellt sind die Helden, die sich

an den Leichenspielen des Pelias beteiligen.

Luckenbach (Verh. d. gr. Vasenbilder z. d.

Ged. d. ep. Kyklos = Jabrb. f. kl. Phil. Suppl.-

Bd. XI 496) bestreitet diese Idee und ent-

nimmt aus dem Umstand, daB H. gerade als

SOletzter fahrt, es handle sich um einen vom
Kunstler geschaffenen Helden, da ihm bekanntere

Namen ausgegangen waren (vgl. S. 540).

3) Kentaur, getotet von Theseus auf der Hoch-

zeit des Peirithoos, Ovid. met. XH 352.

4) Sohn der Leukippe, der Tochter des Minyas.

Diese verachtet als fleiBige Frau das Treiben

der anderen Weiber, die dem Dionysoskult in

den Bergen obliegen. Dionysos selbst rat ihr

und ihren Schwestern vergeblich, die gottlichen

60 Mysterieu nicht zu verachten. Zur Strafe wird sie

von ihm mit bakchantischer Wnt bestraft, in der

sie mit den Schwestern ihren eigenen Sohn H.

als Opfer fur den Gott zerreifit, Anton. Liber, c.

X, vgl. Alcathoe.
6) Kalydonischer Jiger, Sohn des Eurytos,

Ovid. metVin 318. Hyg. fab. 178 p, 28, 21 Schm.

6) Naubolas, Sohn eines R, Stat Theb. VII

855. Ferner werden eine Beibe ten Helden vor
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Troia H. oder Sohn eines solchen ('
'Innaoifais) 19 Pist.). Vgl. Diels Vorsokr. c. 8. Zeller 13

genannt, so: 492. Gomperz Griech. Denker I 118. 299.
7) Ein Sohn des Priamos, Hyg. fab. 90 p. 86, [B. Wellmann.]

2 Schm. Vermutlich ist dieser auf dcm Vasen- 16) H. (FEGTV430. Susemihl Griech. Lit.-
bilde gemcint, auf dem ein H. den Aineias im Gesch. II 390) schrieb eine Aaxmvcov noXmia
Kampfe um Patroklos Leiche unterstiitzt , CIG in funf Biichern (Diog. Laert. VIII 84). Ergehort
8200. Overbeck Die Bildwerke zum Theb. u. jedenfalls noch in hellenistische Zeit. Ein Bruch-
Troisch. Heldenkreis, Stuttgart 1857, 4271'., dazu stuck uberlakedaimonischeErfindungen bei Athen.
Tafel XVHI 3 und Luckenbach a. 0. 496 I 14 DE. [P. Jacoby.]
n. 540. 10 Hippe {'Lmtj). 1) Tochter des Chiron, Ge-

8) Vater des Charops und Sokos, die von liebte des Aiolos und von ihm Mutter der Me-
Odysseus erschlagen werden, II. XI 426. lanippe, als bcitog unter die Sterne versetzt. Euri-

9) Vater des naher nicht bezciehneten Wagen- pides erwahnt ihr Geschick in der MeXavinnn fj

lenkers des Pammon, eines Priamossohnes, getotet aoffi (Nauck TGF2 509ff. Wunsch Eh. Mus.
von dem LokrerAlkimedes, Quint. Smyrn.posthom. XLIX 94f.). Sie war schOn (Gregor. Corinth, bei
VI 562. Walz Ehet. Gr. VII p. 1313) und so weise wie ihr

10) Vater des Hypsenor, der vor Troia von Vater Chiron. Sie war es, ij ngutxa ftiv tin. &eTa
Deiphobos erschlagen wird, II. XIII 411. ixgovftavxevoaxo

| xSVa!i0
'
l<" oayioiv aoxegcov Sit'

11) Vater des Lakedaimoniers Demoleon, der arxoXaig (Eurip. frg. 482). Sie hatte ihren Ge-
von Paris getotet wird, Quint. Smyrn. X 120. 201iebten, Aiolos, die Weisheit gelehrt: xr\v tpvatxrjv

12) Vater des Agelaos aus Milet. getotet von demglav, x^vnaxoiov ijiioirjpnv (Clem. Aler. Strom.
Meges, Quint. Smyrn. I 279. I 73, 4 p. 361 P). Daher gait ihr Tod auch zum

13) Ein Thessalier, den vor Troia Agenor er- Teil als Strafe dafur, daB sie als Seherin den
schlagt, Quint. Smyrn. XI 87. Menschen zu viel von den Eatschliissen der Gotter

14) Vater eines nicht naher genannten Grie- mitgeteilt habe; Hygin. astron. II 18: nonnulli
chen, der von Deiphobos erschlagen wird, Quint. earn vatem dixerunt fuisse; sed quod deorum
Smyrn. IX 150 vgl. nr. 10. [Gundel.] consilia hominibus sit enuntiare solita, in equam

15) "Imtaoog (auch in Hippalos verschrieben esse conversant. Euripides hatte nach Ps.-Eratosth.
oder mit Hipparchos Nr. 4 verwechselt) aus Meta- Katast. 18 (vgl. Hygin. astron. II 18. Schol. Ger-
pontum (Diog. Laert. VIII 84 [Diels Vorsokr. 30 man. Arat. p. 79,3. 141, 6) die Versetzung unter
c. 8 nr. 1]) oder Kroton (Iambi, v. Pyth. 81) die Sterne anders begriindet: H. wuehs als Jagerin
oder Sybaris (Iambi, v. Pyth. 267), ein alterer auf dem Pelion heran und wurde dort heimlich
Pythagoreer, den Aristoteles met. I 984 a 7 mit die Braut des Aiolos (Sohn des Hellen) ; als sie

Heraklit zusaramenstellt, weil er das Feuer fur sich schwanger fflhlte und sich von Aiolos be-
den Grundstoff der Welt erklarte. Suidas s. 'Hgd- trogen sah, fluchtete sie vor ihrem Vator Chiron
xXeixog (1 a Diels) macht deshalb diesen zu in die Bergwalder, wo sie heimlich die Melanippe
seinem Zuhorer, und wahrend Demetrios Magnes gebar; da Chiron ihr folgfce und sie von ihm
(bei Diog. a. a. O.) behauptete, er habe keine nicht entdeckt werden wollte, wurde sie auf ihre
Schrift hinterlassen, sollte er nach anderen den Bitten von Artemis als umos unter die Sterne
/waxixog Xoyog, der sonst dem Pythagoras selbst 40 versetzt, und zwar auf einen Platz am Himmel,
zngeschrieben wird, verfaBt haben, um den Mei- wo Chiron sie, auch als er selbst unter die Sterne
ster zu verkleinern (Diog. Laert. VIII 7 [3 D.]). versetzt war, niemals sehen konnte. Nach Kalli-
Auf ein freieres Verhaltnis zum Pythagoreismus machos frg. 386 bei Hygin. a. a. O. war die Ver-
laBt die Uberlieferung schlieBen, er habe neben wandlung eine Strafe, die Artemis deshalb voll-
dem engeren Kreise der Mathematiker die weitere zog , weil H. infolge ihrer Liebe zu Aiolos die
Gruppe der Akusmatiker begrundet (Iambi, v. Jagd und den Kult der Artemis vergessen hatte.
Pyth. 81) oder er (oder Hipparch ?) habe die Ge- Der Name °7. ist vielfach verschrieben, so heiBt
heimlehre des Pythagoras verraten, weshalb er sie unter Bezugnahme auf Euripides bei Clem,
denn auch zur Strafe fiir seinen Frevel im Meere Ales. a. a 0. lnxu>, bei Pollui IV 141 Evijutrj,

ertrunken sei (Clem. Alex, strom. V 58 p. 680 P. 50 bei Ps.-Eratosth. a. a. 0.. Schol. Germ. a. a. 0.
[4 D.]). in offenkundiger Verschreibung MeXavhixr). Hygin.

tJber seine Lehre erfahren wir folgendes : Feuer a. a. 0. bemerkt, nach Euripides habe H. vor
ist nach ihm das Prinzip des begrenzten, in ewiger ihrer Verwandlung den Namen Okyrhoe gefahrt:
Bewegung befindlichen Weltalls ; aus Feuer ent- Euripides autem in Melanippi ipsam Hippem,
steht in bestimmten Zeitabschnitten alles und Ghironis Centauri filiam, Oeyrheam (so Robert
lost sich darin wieder auf (Arist. a. a. 0. Sim- Eratosth. 121 = Oxyrhoen; uberliefert ist: lean
plic. phys. 23, 33. Diog. a. a. 0. Agt. I 55 oder theam) antea appellatam dicit. Von dieser
[Doxogr. 292]). Auch die Seele ist feuriger Natur Okyrhoe, der Tochter des Chiron und der Chari-
(A«t. IV 3, 4 [Doiogr. 388]. TertulL de an. 5). klo, erzablt Ovid. met. II 636ff., sie sei in eine

Spatere tTberlieferung schrieb ihm die Auf-60Stute verwandelt und habe den Namen H. er-

stellung des harmonischen Mittels (neben dem halten: nomen quoque monstra dedere (II 675).
schon fraher bekannten arithmetischen und dem 2) Gemahlin des Theseus , Hesiod. frg. 105
geometrischen) zu und die Herstellung harmo- (130) bei Athen. XIII 557 a. Nach Pint. Thes.
nisch tOnender Metallscheiben von verschiedener 29 heiBt sie lope, Tochter de8 Iphikles. Der
Dicke mit gleichem Durchmesser oder harmoniseh Wechsel der Namensform kehrt wieder bei der
tdnender mit verscuiedenen Wassermengen ge- Amazone Hippolyte oder Antiope, die dem Theseus
ftllter gleicherOefaBe (Schol. Plat Phaedon. 108 D. den Hippolytos gebar. H. und lope sind Kurz-
Theo Smyrn. 59, 4 Hiller. Iambi, in Nicom. 100, formen zu Hippolyte Und Antiope.
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3) Tochter des Danaos, Hesych. s. untsiov. gespannen (di&yeg innoi Horn. II. V 195. X473;

Der Name soil die bekannten Beiworte von Argos vgl. X 305. II 764. V 324. VIII 41. XIII 23.

Xnmog und bmofiotos erklaren. X 513), doch erwahnt Homer auch schon Drei-

4) H. oder Hippeia, Tochter des Antbippos, gespanne (Horn. 11. VIII 80f. XVT 152. 471;

Gemahlin des Elatos, Mutter des Lapithen und Od. IV 589), die auch in den assyrischen Heeren

Argonauten Polyphemos aus Larissa, Hyg. fab. des 9. Jhdts. allgemein ublich gewesen smd. Wah-

14: Polyphemus Mali filius moire HippefaJ An- rend aber die Assyrer, wie die Denkmaler zeigen,

thippi filia, Ihessalus ex urbe Larissa. Im spater wieder auf das Zweigespann zuriickge-

iibrigen ebenso unbekannt wie Antbippos. kommen sind (auf einem solchen fahren Tiglath

5) Hippa, in einer kleinasiatischen Dionysos- 10 Pilesar und Sanherib, vgl. Layard Nineveh and

Sage ursprilnglich wohl Mutter des Dionysos, Babylon 603.618), ist man in Griechenland wie

spater, als die Semele-Sage die sonstigen Sagen in Persien (Xen. anab. 18, 10; Kyrop. VI 1,

von der Herkunft des Dionysos verdrangte, ebenso 27) bis zu Viergespannen fortgeschntten, die auf

wie andere ehemalige Mutter des Gottes in die Kypern noch im Anfang des 5. Jhdts. (Herod. V
Kolle seiner Amme zunickgedrangt. Die Orpbi- 113) und in Kyrene noch zur Zeit des Agatho-

schen Gedichte (Hymn. 48, 4. 49 und frg. 207 kles (Xen. Kyrop. VI 1, 27. Aen. tact. 16, 14

bei Procl in Plat. Tim. II 124 CD) feiern sie Diod. XVin 19. XX 41. Inschriften bei Smith

als die auf dem Tmolos (vgl. Eurip. Bacch. 13. and Porcher Hist, of recent discoveries at Cy-

64. 462) wohnende Gottin, die dort den Dionysos rene 1864 nr. 6) im Kriege verwendet worden

nach seiner zweiten Geburt aus dem Schenkel des 20 sind. Bei Homer erscheint das Viergespann zwei-

Zeus enroling und grofizog; sie tragt als erste mal, und zwar nur auf der Bennbahn (H. XI 699;

XixvccpSgog den kleinen Dionysos in dem Xixvov Od. Xin 81. Ein Viergespann Hektors wird H.

auf ihrem Haupte und ist somit die Stifterin des VIII 185 erwahnt ; die Stelle ist aber unecht).

Kultbrauchs der Xixvocpogta; sie wird dann auch DaB es auch einspannige Streitwagen gegeben

mit der phrygischen Meter identiflziert (Orph. habe, ist kaum glaublich. Technische Jjrunde

Vgl. Lo beck Aglaoph. 582ff. IJTuppe „ -.,„,,,.•„,
Myth. 55. 1423, 5. Maass Orpheus 30 erklart 30Einspannern, die auf den Grabstelen in Mykene

den Namen H. aus demselben alten Vorstellungs- erscheinen, sagt Helbig (a. a. 0. 98) selber, daB

kreise, dem die Timoi der attischen Iob»kchen-In- ihre Charakteristik als Einspanner statt als Zwei-

schrift angehoren. Name und Gestalt deckten sich spanner lediglich dem ITngeschicke der Bildhauer

bei dieser H. dereinst ebenso wie bei Nr. 1, der zugeschrieben werden kann. Dasselbe wird wohl

Kentaurentochter. S. den Art. Hip t a. [Jessen.l auch von dem auf einer Dipylonvase (ebd. 100)

6) Hippe, alexandrinische Hetare und Ge- dargestellten Einspanner gelten. Auch mit den

liebte eines Oberaufsehers bei der staatlichen pdvimoi, die auf einer Inschnft von Kyrene

Magazin (*j<wroeo'ff-)verwaltang (o ini xov xoqxov, (Smith and Porcher a. a. O. 6) erwahnt wer-

vgl. Ostrak. 19 in P. Fay.); sie stand auch in den, sind keine einspiLnmgen Wagen, wie Droy-

naheren Beziehnngen zu einem Ptolemaerkonig, 40 sen (Heerwesen und Kriegfuhrung der Gnechen

doch wohl Ptolemaios IV. Philopator, und nahm 34, 2) angenommen hat, sondern Reiter gemeint

an den Trinkgelagen in dessen Palaste teil. Athen. (vgl. Poll. I 141, wo fionnnoi I. nicht den Gegen-

XIII 583 a. b. [Walter Otto.] satz zu Viergespannen, sondern zu Wagen uber-

Hippegetes {Ixnnyhrig) , Epiklesis des Po- haupt bilden).

seidon auf Delos, Lykophr. 767 nebst Schol. und 3. Die baitys werden bei Homer neben dem

Tzetz • vgl. Hippios. [Jessen.] FuBvolke wiederholt als eine besondere Truppe

*J>t'jr«s (Horn. Imtrjes), Wagenstreiter, Eeisige, und als ein wesentUcher Bestandteil der Heere

Bitter Reiter hervorgehoben (a. H 463. 554. IV 297. 301.

1. Die tn'xilee Homers. 1. Wie in den alten VII 342. VHI 213. 59 [= II 810]. IX 708. XI

agyptischen Heeren, so gab es auch in den grie- 50 150. 529. XXHI 130f.); ihre Zahl war betoacht-

chischen zu der Zeit, deren Zustande die Home- lich (XV 258. 352f. XI 51. XU 119. XVI 810.

rischen Epen schildern, noch keine Eeiter. Die XX 326), im Heere der Troer waren sie in funf

Streiter, die sich damals der Schnelligkeit der unter besonderen Fuhrern stehende Geschwader

Pferde bedienten, fuhren auf Wagen. Sie hieBen formiert (ebd. XII 86f.), in der Schlacht gaben

wie die spateren Eeiter bmijet. L'nterschieden sie den Ausschlag (Od. XVIII 261). Auch der

werden unter ihnen wieder fjvlozoi (Nfm. fjvio- Massenkampf der Wagen gegen Wagen (po&og

Zijes), Wagenlenker, und xagapdxat, Wagenstreiter Zmwv) wird erwahnt und von dem Nahkampfe

im engeren oder eigentlichen Sinne (Horn. IL des schweren FuBvolkes (oxadit) vafiivn) ebenso

XXTTT 132; vgl. XI 104); jedoch hatte ^viozog scharf unterschieden (H. VII 240), wie dieser yon

auch die allgemeinere Bedeutung von haxevg = 60 dem Fernkampfe der Leichtbewaffneten (xoSoovyrj,

Wagenstreiter schlechthin (Horn. IL VDI 89. XTX ebd. XHI 314). Nestor hat als junger Mann an

401. XI 161). Gleicher Bedeutung sind femer einem teilgenommen und schildert ihn anschau-

die Titel bmma, batrjXaxa, buf66aftos, ixnoxiXev- lich (ebd. XI 711ff.; die Wagenstreiter stehen

0os, bauox&Qfuie, htjioxogvaxai, nXife"""* (vg!- ^^ ttnter eiaem hesonderen ^yefuov, ebd. 746).

Hopf Das Kriegswesen im heroischen Zeitalter An einer anderen Stelle (ebd. TV 303f.) erteilt

II [1858] 13). er seinea Wagenstreitem vor Hion ftber die im

2. In der altesten Zeit fuhren die griechischen Wagenkampfe ra befolgende Taktik genane In-

Wagenstreiter wie die agyptischen nur mit Zwei- struktion.
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4. Demzufolge erwartet man, daB die Massen-
kampfe der VVagen gegen Wagen in ahnlicher
Weise, wie Nestor einen aus der Erinnerung be-

schreibt und wie sie auf den agyptischen Denk-
malern in Wort und Bild veranschaulicht werden,
auch in den Schlachten vor Ilion als die ent-

scheidenden Momente in den Vordergrund gestellt

werden. Hier stoBen indessen die Geschwader
beider Parteien zu Wagen niemals aufeinander.
Horn. II. XV 385f. kampfen die troianischen zu
Wagen gegen die auf den Schiffen stehenden Grie-

chen, ebd. 112 eine troianische Abteilung zu Wa-
gen gegen die Verteidiger der Lagermauer, XI
51f. die griechischen, XII 80f. die troianischen

Gesehwader zu FuB gegen FuBvolk am Lager-
graben. Einen bei weitem breiteren Raum als

die Schilderung der soeben angefuhrten Massen-
kampfe nimmt die der Zweikampfe einzelner Wa-
genstreiter, der Fursten und einiger diesen nahe-
stehenden Edlen ein. Aber diese Herren kampfen
nur selten zu Wagen (die troianischen Horn. IL
XI 107. 320. 328. V 12. 38. 160. 275. 576; von
den griechischen nur cin einzigesmal Diomedes
gegen Ares V 580f.); sie benutzen den Wagen
in der Rogel nur noch als Transportmittel zur
Beschleunigung des Angriffs oder der Fluoht und
konnen eigentlich nicht als Wagenstreiter, son-
dern nur als Wagenfahrer bezeichnet werden
(Hopf a. a. 0. 2. 85. Albracht Eampf und
Kampfschilderung bei Homer, Progr. Pforta 1886,
Hff. Helbig a. a. 0. 89).

Die auffalligen Unklarheiten und Widerspriiche,
die in Bezug auf die Zahl, den Gefechtswert und
die Fechtweise der Wagenstreiter in den Home-
rischen Gedichten vorhanden sind, harren noch
der Erklarung. Niese (Die Entwicklung der
Homerischen Poesie 1882, 121) hat die Ansicht
ausgeBprochen, daB die Streitwagen und Wagen-
kampfe erst von spateren Dichtern in die Ilias

hineingetragen worden seien, da diese Eampfsitte
den Griechen vor der Besiedelung Kleinasiens
noch unbekannt gewesen und von ihnen erst hier
von den asiatischen Volkern ubernommen worden
sei. Aber die Abbildungen von Streitwagen auf
den mykenischen Grabstelen und Gemmen (S c h 1 i e-

mann Mykenae 58. 91. 97. 259), auf den Vasen
von Tiryns (Schliemann Tiryns, Taf. 14. 15)
und von Eypern (Furtwangler und Loschcke
Myken. Vasen 27; vgl. Ed. Meyer Gesch. d.

Alt. II 170. Helbig a. a. 0. 89. 98) beweisen,
dafi die Griechen die Streitwagen sehon lange
vor Homer gekannt und gebraucht haben. GroBere
Wahrscheinlichkeit hat die Annahme des umge-
kehrten Herganges. Die in der uns vorliegenden
Ilias und Odyssee sich findenden Andeutungen
von grofien Wagenschlachten sind als Bruchstflcke
der altesten, spater umgearbeiteten oder nur teil-

weise benatzten Gesange zu betrachten. Sie lassen
darauf schlieBen, daB in jenen altesten Gesangen
der damaligen Eampfsitte gemaB die Massen-
kampfe der Wagenstreiter in den Schlachten vor
Ilion in derselben anschanlichen Weise geschil-
dert worden sind wie die des FuBvolkes. Wah-
rend aber diese in unsere Ilias abernommen wor-
den sind (vgL IV 427. 446. XUI 126f. XVI 215£),
sind jene bis auf einzelne Beste aosgesehaltet
worden. Hierzu konnen die Dichter Sarah die
Verlndenmg veranlafit worden sein, die rich in-

zwischen in der Eampfweise der Rittcrschaft voll-

zogen hatte. Wahrscheinlich war schon im 10.

Jhdt., und zwar zuerst in Kleinasien, der Heimat
der Homerischen Sanger, in den griechischen Rit-

terheeren neben dem Streitwagen das Reitpferd
eingefflhrt worden und von da ab der Gebrauch
des schwerfalligeren und zumal far das sehr un-
ebene Gelande Griechenlands wenig geeigneten Wa-
gens immer mehr zuruckgegangen, bis er schlieB-

lOUch zu einem Vorrecht verhaltnismaBig weniger
sehr reicher und machtigcr Herren, in den Mon-
archien vor allem des Konigs ond der Mitglieder
seines Hauses, in den Oligarchien der herrschen-

den Adelssippe geworden war. Die Masse des
Eriegsvolkes, auch die der Wagenstreiter, war,
wie bei den Agyptern, den Chetitern (in der
Schlacht beiEadesch; Abb. beiRosellini Mon.
dell' Egitto I Taf. CHI—CX) und den Assyrern,

so auch bei den Griechen schon im Beginn der

20 Homerischen Zeit taktisch geschult und muBte
in Reihe und Glied kampfen. Die Mahnang, die

Nestor an die Wagenstreiter richtet, in Reihe
und Glied zu bleiben und den anderen nicht vor-

auszueilen, um Zweikampfe zu bestehen, gilt nicht

nur far einen einzelnen Fall, sondern war ein

allgemein gflltiges Gesetz. Erst wenn darch den
ZusammenstoB der Schlachtlinien deren Zusam-
menhang gelOst war, konnte sich der einzelne

Mann nach Gutdunken auf seine Gegner werfen.

30 Dagegen ist es von jeher ein Vorrecht dor Konige
und Heerfuhrer gewesen, nicht mit in Reihe und
Glied einzutreten, sondern, sobald sie ihr Eriegs-
volk zum Eampf geordnet und in Marsch gesetzt

hatten, ihm vorauszaeilen und, um ihm ein Bei-

spiel zu geben und ihren persOnlichen Helden-
mut zu zeigen, ebenbttrtige Gegner zum Zwei-
kampfe herauszufordern. Die Art und Weise, in

der diese Zweikampfe durchgefochten warden, hat
sich allerdings mit der Zeit geandert. In der

40 alteren Zeit haben die Herren ohne Zweifel, wie
Nestor es vorschreibt, gleich Diomedes und Ares
und der Masse der Wagenstreiter (auch der der
Chetiter) ihre Zweikampfe mit ihren langen Speeren
yonWagen zu Wagen stechend durohgefflhrt. Wenn
in den Eampfschilderungen der Ilias die vermeint-
lich zu FuB kampfenden Helden bisweilen ganz
unvennittelt wieder zu Wagen erscheinen, so laBt
dies darauf schlieBen, daB hier ursprongliche
Schilderungen von Wagenkampfen etwas ober-

50 flachlich in solche von FoBkampfen umgewandelt
worden sind. (Die einschlagenden Stellen be-

spricht Albracht a. a. 0. 17—24; seine Erkla-
rungen beheben indessen die vorhandenen Wider-
spruche nur zum Teil). In der spateren Zeit ist

die Eunst des Wagenkampfes allmahlich zur&ck-

fegangen, weil sich die wenigen vomehmen Herren,
ie sie noch zu betreiben pflegten, in ihr nicht
mehr so nachdrQcklich and ausdaaernd ubten,
wie es in der alteren Zeit geschehen war. Als

60 sie infolgedessen die zum Wagenkampfe erfor-

derliche Geschickliehkeit verloren hatten, haben
sie es vorgezogen, den Wagen in der Nahe des
Feindes zu verlassen and za FuB sa kampfen.
Als Fufikampf haben sie nan den Zweikampf bis
in die geschiehtliche Zeit hinein betrieben, daher
hat dieser aach in der episehen Diehtang seine
hervorragende Rolls niemals aasgespielt. For die
Massenkimpfe der Wagenstreiter dagegen hatte
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2. Chron. 1, 14. 9, 25), im 9. Jhdt. in den Heeren

der Syrer (in der Inschrift Salmanassars II. wer-

den aufgezahlt 1200 Reiter Benhadads von Da-

maskus und 700 Irchulinas von Hamath. Duncker
Gesch. d. Alten II 244) und der Assyrer (nach

Ausweis der Denkmaler von Nimrud; vgl. La-
yard a. a. 0. II 356f. 393 und von Balawat,

vgl. Pinches The bronze ornaments of the pa-

lacegates of Balawat, London 1880, B 5. C 2. 3.

10 7. D 1. 4. F3. G 1. H4). Es ist undenkbar,

dafi die Griechen, die, wie Ed. Meyer (a. a. 0.

II 247) mit Recht annimmt, schon in der my-

kenischen Zeit, d. h. vor dem J. 1000 v. Chr.,

Eolonien in Kleinasien besafien, von der Verwen-

dung der Reiterei in den orientalischen Heeren

keine Eenntnis gehabt und den Fortschritt, den

die Einfflhrnng dieser weit leichter und vorteil-

hafter als die Wagenfahrer zu verwendenden Trup-

pengattung bedeutete, nicht schon frtthzeitig er-

To6xXets~lnjrcv, Hoin. II. XVI 744) zu Standes- 20 kannt und mitgemacht haben isollten. Ed. Meyer

titeln des Adels, wie auch unser .Ritter' zu einem (a. a. 0. II 217. 304) vermutet daher mit groBer
" L

Wahrscheinlichkeit, daB ,mit dem Ende der my-
kenischen Zeit an die Stelle der fftr die griecbi-

sche Landscbaft wenig geeigneten Wagenkampfer

meist die Reiterei' getreten ist.

3. Die .Reiter haben auf den Vasenbildern des

6. Jhdts. hauflg noch ein zweites Pferd neben

sich, das bald ledig geht (Helbig Les UattU

AtWniens (Extrait des Mem. de TAcad. des Inscr.

man, nachdem diese Truppe verschwunden war

und sich in Reiterei verwandelt hatte, kein Ver-

standnis und kein Interesse mehr. DaB die spa-

teren Dichter der Bias es unterlassen haben, an

•die Stolle des veralteten Wagenkampfes den zu

ihrer Zeit iiblichen Reiterkampf zu setzen, kann

man mit Ed. Meyer (a. a. 0. II 403) aus ihrer

Scheu vor allem Modernen erklaren.

n. Die inxsTg oder Ritter des griechischen
Mittelalters.

1. Da nur die Teichen GroBgrundbesitzer, die

Fursten und die Adligen, imstande waren. Rosse

zu halten and die schwierige Eunst des Wagen-

fahrens und des Wagenkampfes zu uben, das

Rossehalten und der Streitwagen also die augen-

falUgsten Eennzeichen des vornehmen, ilber dem
gemeinen Manne stehenden Herrn waren, so wur-

den die Namen der Wagenstreitertruppe I. and

tfvfozoi schon in alter Zeit (vgl. Anreden wie 77a-

solchen geworden ist. Auch in der spateren Zeit

hat der Adel diese Titel beibehalten. Am ge-

brauchlichsten war i. Da man diesen Namen
von den Wagenstreitern auch auf die neue Trup-

pengattung der Reiter ubertragen hatte, so konnte

ihn auch der Teil des Adels, der jetzt als Rei-

terei zu Felde zog, mit Recht weiterfuhren. 'Hvi-

oroi xai naoaBaxai hieB der Adel in Boiotien
,

<Diod. XII 70), t. der von Eretria (Arist. Polit.30et Belles-Lettres t. XXXVII), Pans 1902, 21. 52.

Vni [V] 5, 10. VI [TV] 3, 2. 'A». aoL 15). von

Ereta (Strab. X 4, 18 (481. 482). Denselben

Sinn hat InnoBotai, der Titel des chalkidischen

Adels (Herod. V 77. CIA I 334. Plut. Per. 23).

2. DaB diese Namen indessen keine bloBen

Titel waren, daB deren Trager vielmehr wie in

der Homerischen Zeit auch noch zu Wagen und

zu Pferde in den Erieg zogen, bezengen Aristc-

teles (Polit. VI [IV] 10, 9. VI [IV] 4, 3 ; frg. 4) fur

Furtwingler Beschreibung d. Vasensammlung

im (Berliner) MuBeum I nr. 529. 1058. 1147.

1685. 1713. 1716. 1829), bald einen unbewaff-

neten (Helbig a. a. 0. 29, 3), bald einen be-

waffneten (Helbig a. a. 0. 19. 27. 33. 40. 93,

2. 98) Begleiter tragt. Diese Reiter mit Neben-

pferd erblickt man auch auf den assyrischen Denk-

malern des 9. und 8. Jhdts. (in den Palasten von

Kalach (Nordwesten), Ninive (Sadwesten) und Ba-

den Adel uberhaupt und fur den von Euboia im 40 lawat aus der Zeit Assumasirpals und Salma-

besonderen, Strabon (X 1, 10) far Eretria, Plut- ' " ^" t .— .j ~ - n tt q« q^7

arch (amator. 17), Heradot (V 63. 64) und Ari-

stoteles ('A$. ml. 19) far Thessalien, Diodor,

Xenophon, Aeneas und eine Inschrift (a. a. 0.)

fur Eyrene, Herodot (V 118) fftr Eypern. Zum
bei weitem groBten Teile waren die /. in dieser

Zeit schon Reiter. Das haben wir bereits oben

auf Grand der Homerischen Schlachtachilderungen

vermutet, das l&Bt sich auch aus der Entwick

nassars II. bei Layard a. a. 0. II 356. 357.

393 u. 0. Pinches a. a. 0. A 2. B 5. C 3. 7.

D 1. 4. G 1). Auch ein Teil der altrOmischen

Ritter ritt mit einem Nebenpferde. wie eine An-

zahl von Abbildungen (Helbig Zur Geschichte

des rom. equitatus, Abh. d. E. Bayr. Akad. d.

W. I EL XXIH. Bd. II. Abt., Mftncheti 1905,

278ff. Weege Oskische GTabmalerei, Jahrb. d.

E. d. Arch. Inst. XXIV 3) und einige literarische

lung des orientalischen Heerwesens schlieBen. 50 Zeugnisse beweisen (Fest ep. 121 :
Paribus equis.

Wahrend die Agypter unter Ramses II. (im 14.

Jhdt.) noch keine Reiterei hatten, — auf den

Denkmalern dieser Zeit kommen zwar hier and da

agyptische Reiter, aber keine reitenden Erieger

vor — , gibt es im Heere der gleichzeitigen Che-

titer bereits berittene Bogenschatzen (Chabas
Etudes histor. 421. 432. 445f. Lepsius Denk-

maler aus Agypten und Athiopien HI 18. 31 b.

32. Wiedemann Das zweite Bueh Herodots 420.

id est duobus, Romani utebantur in proelio, ut

sudante aitero transirent in siccum. Granius

Licinianus 4: De equitibus non omittam, quos

Tarquiniag .{duplicavittj ,
(ut) priores equites

birws equos in proelium ducerent .... Castoris

ei Pollueis simulacra sirios equos radios habent.

VgL Marquardt R. St-V. II 312). In den

griechischen Eolonien Unteritaliens scheint man
derartige Reiter ununterbrochen bis weit in die

Ed. Meyer Gesch. d. Alt. I 254). Dies sind 60 geschichtliche Zeit hinein gehalten zu haben

die ersten geschichtlieh beglaubigten Heeresreiter.

Reiter gibt es sodann zur Zeit des Auszuges Is-

raels aueh im Heere der Agypter (2. Mos. 14, 9.

28. 15, 19. Joe. 24, 6; vgL Ebers Die Igypter

and die Baeher Mos. 221), ferner zur Zeit Da-
vids in den Heeren der Kanaaoiter and Philister

(1. Chron. 19, 4. 2. 8am, 8, 4. 10, 18) and outer

Salomo im Heere der IsneUten (1. Elm. 10. 26.

Seit den Diadochenk&mpfen pflegte man sie als

Soldner unter dem Namen TagarrTrot anzuwerben.

Zuerst erwahnt werden sie im J. 816 im Heere

des Antigonos (Diod. XLX 29, 2. 30, 3). Im
Heere der Achier flnden sie sich noch im J. 192

Oat. XXXV 28, 8). Pollux I 132 werden sie

lolgendermafien besehrieben : TaQarrhm-tw i'

ofa* sfjor Sbrnw, nci 6 tttfoe «pooijpnjio eVi-



au»o inneig

zeooj. xal jucfiehiqxeaar /tsiajisddv eig exazeoov— rjv <5' avioig zo oocpiapia zov axQainvsazsQoig
XefjG&ai jigog za egya zoig i'yzjzoig, osccag odovg re
fiaxgozeoag diavvoiev xal shv avzoig dxmzcbzsQot.
Der Taktiker Arrian (Aelian) (2, 4) bezeichnet
sie im Gegensatz zu den gewOhnlichen Reitern
(den fiovmnoi L, s. o. S. 1690) als afuptnxoi : zov
hmixov ol j.irjv I. , ol de aftqjmnoi, I. fiiv ol £<p
hog Xnuov oxovfteroi, aptpauiot 8k ol lizi SvoTv
aazgcozotv ovvdsde/nivcov, d)g szeSav an SXXov £x'
aXXov. Auch die Nurnidier verwendeten Eeiter
mit Nebenpferden (Liv. XXin 29, 5 : h'on omnes
Numidae in dextro locati sunt, sed quibus de-
sultorum in modum binos trahentibus equos inter
aeerrimam saepe pugnam in recentem equum
ex fesso armatis transidtare mos erat).

Die angefuhrten Autoren erklaren samtlich
das zweite Pferd fur ein Reservepferd, das zeit-

weise zur Entlastung des ersten benutzt wurde.
DaB dadurch eine groBere Scbnelligkeit und Aus-
dauer der Pferde ermSglicht wurde, ist einleueh-
tend. DaB man dabei, wie Kunstreiter, von einem
Pferde auf das andere gesprungen sei, wird nur
von den Tarentinern und Numidiern berichtet,
die leichte Reiter waren. Die schwergertlsteten
altgriecbischen und altrOmischen Ritter dagegen
waren auf keinen Fall zum Voltigieren befahigt.
Festus (a. a. 0.) sagt auch nur, daB die rCmi-
schen Ritter von einem Pferde auf das andere
iibergegangen, nicht ubergesprungen seien. Man
muB also von ihnen und auch von den griechi-
schen annehmen, daB sie sich beim Wechsel der
Pferde etwas mehr Zeit als die Tarentiner ge-
nommen und so lange gehalten haben, bis sie in
der gewOhnlichen Weise vom ersten Pferde ab-
und auf das zweite vom festen Boden aus wieder
aufgesessen waren. Dann sieht man aber nicht
ein, warum sie das Reservepferd standig neben
sich fiihrten und es sich nicht vom Diener erst
im Bedarfsfalle vorfiihren lieBen. Noch auffalliger
erscheint es, daB man dasselbe auch auf der Jagd,
bei Wettrennen und anderen Gelegenheiten bei
sich hatte. Man wird mit der Annahme nicht
fehlgehen, daB bei der Aushildung dieser Reit-
sitte die Macht der Gewohnheit, die anfangs noch
mangelhafte Reittechnik, auch Prunksucht usw.
zusammengewirkt haben. Man war vom Wagen-
fahren her nun einmal an die Verwendung meh-
rerer Pferde, insbesonderc auch von einem oder
zwei Nebenpferden und an die unmittelbare Be-
gleitung und Hilfeleistung eines Dieners (lyv/ojoj)

gewOhnt. Zwei Pferde nebeneinander gingen
ruhiger und liefen schneller als eines. Auf dem
Reservepferde konnte nun auch der Reiter einen
Diener neben sich haben, der nicht nur, wie
Helbig (Les hcniXg Athen. 20) glaubt, das Pferd
des abgesessenen Ritters halten, sondern es auch
im Kampfe und auf der Jagd lenken helfen muBte,
solange man sich in der Reitknnst noch nicht
soweit vervollkommnet hatte, daB man Waffen
und Zfigel zugleich mit genugender Sicherheit
zu ffihren vennochte. Man nahm dazu nur ganz
jnnge und ungerfistete, also leichtwiegende Leute,
die das Reservepferd nur wenig oder gar nicht
ermudeten (vgL Lammert N. Jahrb. BX 615).
Man ritt aber schlieBlich auch dann, wenn das
Reservepferd keinem der genannten Zweeke diente,
mit rweien, weil dies Mode war und fur vor-
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nehm gait. Daher lassen die Kunstler den Gott
Poseidon und den Prinzen Troilos in dieser Weise
reiten (vgl. Furtwangler a. a. 0. I nr. 539
1685. 1694 u. 0.).

Nach Granius Licinianus (a. a. 0.) nannten
die ROmer das Nebenpferd der Reiter sirius equus.
Marquardt (a. a. 0.) weist darauf hin, daB dies
ein griechisches Lehnwort = oetgaTog atnog, d. h.
das an der leine laufende Pferd, ist. Bezeugt

10 ist das griechische Wort nur als Bezeichnung der
Nebenpferde des Wagengespannes (Soph. El. 722)

;

aber aus dem Gebrauche des Wortes bei den Ro-
mern laBt sich schlieBen, dafi auch die Griechen
nicht nur das Nebenpferd des Wagengespannes,
sondern auch das des Reiters mit oetoatog be-
zeichneten, das ja ebenfalls an der Leine neben-
herlief.

Das Reiten mit zwei Pferden scheint in Grie-
chenland nach Ausweis der Vasenbilder erst gegen

20 das Ende des 6. Jhdts. abgekommen zu sein.
Bis dahin hat es also in den griechischen Heeren
zwei Aiten von Reitern, Sfuptxnoi und fiovuinoi,
nebeneinander gegeben. Helbig (Les hauls
Athen. 54) vermutet ansprechend, daB die Reiter
mit zwei Pferden der reichsten Btirgerklasse, in
Athen z. B. den Pentakosiomedimnen , die mit
einem Pferde der nachstreichen, in Athen also
den I. angehCrt haben.

4. In bezug auf die Kampfweise der altgrie-
30chischen Reiter hat Helbig (a. a. 0. 18. 35f.)

die zuvor schon von Ed. Meyer (Forschungen
zur alten Geschichte 184, 1; Gesch. d. Alt. II
565) ausgesprochene Ansicht zu beweisen ver-
sucht, dafi sie, da sie als Hopliten geriistet waTen,
nicht zu Pferde, sondern nur zu Fufi gekampft
und die Pferde lediglich als Transportmittel be-
nutzt batten, also keine Kavalleristen, sondern
cine Art von berittener Infanterie gewesen waren.
Seine Beweise sind indessen nicht durchschlagend.

40 Die altgriechischen Reiter scheinen vielmehr eine
schwere Kavallerie gewesen zu sein, die aller-
dings, wie die Wagenstreiter Homers, auch fflr

den Fufikampf geeignet und soweit auf ihn ein-
geiibt war, daB sie vielleicht sogar ausschlag-
gehend in ihn einzugreifen vennochte, die aber
den Kampf zu Pferde durchaus nicht aufgegeben
oder von Anfang an vermieden hatte (vgl. Lam-
mert a, a. 0. 610f.).

5. Zur Zeit der Perserkriege haben die Grie-
50chen mit Ausnahme der Boioter (Herod. LX 68.

69) und Thessaler gar keine Reiterei mehr in
ihren Heeren. Warm sie sie abgeschafft haben,
ist ungewiB. Die Athener haben es wahrscheiu-
lich erst unter Kleisthenes getan (Ed. Meyer
Gesch. d. Alt. II 805; Vasenbilder aus der
Zeit des Peisistratos scheinen noch athenische
Reiter aufzuweisen, Helbig a. a. 0. 38f.). Die
Spartaner haben ihre Reiterei schon weit fruher
(nach Ed. Meyer a. a. 0. 322 im 8. oder 7.

60Jhdt.) in eine FuBtruppe umgewandelt (s. u.).
Nicht militarische Grande, wie Minderwertigkeit
der Reiterei gegenuber der vervollkommneten Ra-
stung und Ausbildung des FuBvolkes, sondern
politische haben hierbei den Ausschlag gegeben.
Uberall, wo die Herrsehaft des Adels gegturzt
wurde, beseitigte man auch das aufiere Attribut
des bisher berorreehteten Standes, das Ritter-
pferd (vgl. Lammert N. Jahrb. in A).
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6. Die Innsig in Sparta. DaB es in Sparta
in alter Zeit eine Reitertruppe gegeben hat, be-

weist die Tatsache, daB die Leibgarde der spar-

tanischen Kfinige noch in der historischen Zeit

den Titel i. fuhrte (Thuk. V 72, 4. Herod. VLH
124. VI 56. Vn 205. Xen. hell. Ill 3, 9; resp.

Lac. 4, 3. Strab. 481. 482. Isokr. ep. LT 6). Im
5. Jhdt. hatte diese Elitetruppe allerdings keine

Pferde mehr, sondern kampfte zu FuB, aber wir

Ausdrficken evnoQtbraxoi und fivvazcorarot nicht
die erste Klasse allein gemeint zu sein braucbt,
sondern die beiden oberen Klassen zusammen-
gefafit sein konnen (Martin Les cavaliers Athe'-

niens 324. Droysen Heerwesen und Kriegfuh-
rung der Griechen 63). Nach der gewGhnlichen
Annahme (so Ed. Meyer a. a. 0. II 653) ist die

erste Klasse erst von Solon als die reicnste aus
der iibrigen Ritterschaft herausgehoben worden.

wissen (Dionys. II 13), daB sie ehemals sowohllOEs kann aber auch sein, daB Solon einen auf der
zu Pferde als auch zu FuB kampfte, also beritten

war. Seit der Zeit der Perserkriege bestand sie

aus 300 auserlesenen Spartiaten, welche Leibes-

erben haben muBten. Ihre drei Fiihrer MeBen
ijijzayQhai (s. d.). Fiinf Mann des altesten Jahr-

ganges traten jahrlich aus, am nnter dem Na-
men aya&oegyol Cffentliche Sendungen zu iiber-

nehmen (Herod. I 67).

7. Die IxTists in Athen. In Athen hat

Verschiedenheit des Besitzes beruhenden und im
Heeresdienste durgh das Reiten mit zwei Pferden
oder mit einem (s. o.) tatsachlich durchgetuhrten
Rangunterschied innerhalb der Ritterschaft schon
vorgefunden und nur gesetzlich festgelegt hat.

III. Die griechische und makedonischre
Reiterei im 5. nnd 4. Jhdt.

1. Zuerst haben die Athener ihre Abneigung
gegen die aristokratische Reitertruppe im Inter-

sich der alte Adelstitel /. als Benennung der 20 esse ihres Heerwesens flberwunden und einige
zweiten solonischen Btirgerklasse erhalten (Arist.

'A&. tioX. 7. Plut. Sol. 18). Diese Klasse, die

ein Mindesteinkommen von 300 Medimnen ,an

Trockenem' oder von 300 Metreten ,an Flussigem'
haben muBte, bestand zum groBten Teile aus der
alten Ritterschaft. Dieser wollte wahrscheinlich
Solon mit der Belassung ihres aristokratischen

Titels entgegenkommen. Er konnte dies dem
demokratisch gesinnten Teile der Burgerschaft

Jahrzehnte nach den Perserkriegen zunachst wieder
300 (nach Helbig a. a. 0. 80f. zwischen 478
und 472, nach Droysen a. a. 0. 62, 4 vor dem
aginetischen Kriege, etwa 01. 80 ; vgl. Aisch. LT

184 = Andok. IDT 7), sodann (nach Bauer Griech.
Kriegsaltert. 352 spatestens 446/5) 1000 Biirger-

reiter aufgestellt (Aristoph. Ritter 225. Hesych.
s. bzxijg. Demosth. de symmor. 181, 17 [14, 13].

Xen. hell. VIII 1, 2. Hipp. 9, 3). Dazu kamen
gegenuber nut der Erklarung rechtfertigen , daB 30 noch 200 angeworbene skythische Bogenschutzen
mit, jenem Nainen nicht sowohl der alte Geburts-
adel, als vielmehr die Btirgerklasse bezeichnet

werde, die vermCge ihres Einkommens zur Rosse-
halturig und zum Reiterdienst im Heere befahigt
und jedem, der dies Einkommen habe, zugang-
lich sei. Man hat die militarische Bedeutung
des Namens allerdings in Zweifel gezogen (Lar-
cher Mem. de l'Acad. des Inscr. t. XLVIII 84.

Littmann Griech. Staatsverfassung 67. Rii

zu Pferde, die Innoxo^ozat (s. d.). Zur Zeit Xe-
nophons war die Biirgerreiterei folgendermaBen
organisiert. Sie bestand aus zehn Phylen oder
Schwadronen zu je 100 Mann, die aber nicht
gleichmafiig aus den zehn politischen Phylen aus-

gehoben wurden; diese waren vielmehr in den
Reiterphylen verschieden stark vertreten (Droy-
sen a. a. 0. 63, 1). Der Fiihrer einer Phyle
(Rittmeister) hieB tpvXagxog (Xen. Hipp. 2, 2).

stow und Kochly Gesch. d. griech. Kriegs- 40 Zwei Hipparchen oder Rciterobersten (s. °Itzji

wesens 41. Niese Hist. Ztschr.'S. F. II. Bd.
[98. Bd.] 287, 1), aber ohne stichhaltige Grunde.
Die Behauptung, daB es vor dem 5. Jhdt. in

Athen keine Reiterei gegeben habe, wird durch
die Vasenbilder, durch das Zeugnis des Aristo-
teles (s. o.), der als feststehend annimmt, daB
ein zu Rosse kampfender Adel einstmals in ganz
Griechenland vorhanden gewesen ist, und durch
die nicht anzuzweifelnde Tatsache, daB die schon

a QX°s) fiihrten den Oberbefehl fiber je funf der
zehn Reiterphylen. Die athenische Reiterei war
eine stehende Truppe, die schon im Frieden orga-

nisiert war, stets auf ihrer Sollstarke von 1000
Mann erhalten wurde und jederzeit zum Dienst
bereit sein muBte, regelmafiig tibte und an Offent-

lichen Aufziigen in voller Rustnng teilnahm (Xen.
Hipp. 3, 1; de re equ. 11, 10). Aus der Truppe
entlassen wurde der Reiter erst bei uberkommener

zuKylonsZeitbestehendenNaukrarien(Ed.Meyer50Dienstuntauglichkeit (Xen. Hipp. 1,2). Erganzt
Gesch. d. Alt. II 355. Busolt Griech. Gesch.
I 502. Beloch Griech. Gesch. I 325, 1 versetzt
sie in die Zeit des Peisistratos) ein Reiterkon-
tingent von 96 Mann gestellt haben (Poll. VIII
108). Dies Kontingent erscheint sehr klein. wenn
man es als das Gesamtaufgebot der Ritterschaft
betrachtet. Aber hierzu liegt kein zwingender
Grand vor. Es wird eine aktive Abteilung ge-
wesen sein, die zum Sicherheitsdienste an den

wurde die Truppe teils durch Aufnahme von Frei-

willigen, teils durch Aushebung aus ,den Reich-
sten', worunter die beiden oberen Bfirgerklassen

zu verstehen sind (s. o.). Diese waren zum Halten
von Dienstpferden gesetzlich verpflicbtet (Xen.

Hipp. 1, 9; Oek. 2, 6. Thumser Dt civium
Atheniens. muner. 80ff. ; s. 'Ijzti org oipla). Zehn
vom Volke gewahlte xazaXoyeTg stellten jahrlich

eine Liste der zum Reiterdienst tauglich erschei-
Landesgrenzen auch im Frieden jahrlich aus der 60 nenden jungen Leute auf, der Rat prufte die

^|

Ritterschaft aufgeboten wurde. Wenn Niese
ferner meint, daB der Reiterdienst wahrechein-
licher sein wurde, wenn es sich um die erste and
nicht die zweite Klasse handelte, ,da man be-
kanntlich die Reiter aus den Meistbeguterten
Mkm', so ist dagegen zu bemerken, dab an den
beiden Stellen, die hierbei in Frage kommen, Xen.
Hipp. 1, 9 and Oek. 2, 6, mit den anbestimmten

Futfr-Wissowa-Xjon TIU

Vorgesctilagenen (Soxifiaoia) und entschied end-
gultig aber ihre Aufnahme in die Stammrolle
(xazdXoyos, stiva£) (Arist. 'A&. aoX. 49. Lys. XTV
8. XV 11. XVI 13. Aristoph. Ritter 1369. Har-
pokr. s. Soxifiaa&tis). Der Rat Melt auch aber
die Truppe often Mustemng ab — auch diese
hiefi doHifiaoia — , um ihre Leistnngsfahigkeit
(im axorztofufs (s. d.), in der &r&vawola (s. d.)
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und im Reiten im Gelande), die Tauglichkoit ihrer
Pferde und Waffen festzustellen (Xeu. Hippy 1,

8. 13. 3, 9; Oek. 9, 15. Phot. a. htJioxgcxpos).

Wer sein Pferd schlecht gehalten hatte, wurde
bestraft. Der Staat zahlte dem Neuaufgenom-
menen ein Ausrustungsgeld (xazdozaoig , Lys. XVI
6. Harpokr. Suid. Phot. s. v. Bekker Anekd.
gr. 270, 30. Boeckh Staatsh. d. Ath. 13 319)
und wahrend seines Dienstes auch im Frieden
ein tagliches Verpflegungsgeld von einer Drachme 10
(aXxoe, Xen. ffipp. 1, 19. CIA I 18S. Ulpian.
zu Demosth. g. Timokr. p. 469 [zu § 101] ; Tgl.
Boeckh a. a. O. 317f. 340f.). JederReiter muBte
einen Knecht (binoxo/ios) mit einem Reservepferde
halten, der ihm im Trofi naehfolgte (Xen. Hipp.
5, 6; hell. II 4, 6). Aus der alteren Literatnr
sind noch zuerwahnen: C. Hermann De cquit.
Attic. 1835. Dirichlet De equit. Attic, Eo-
nigsberg 1882 Diss.

2. Die Spartaner stellten, soviel wir wissen, 20
erst im J. 424 v. Chr. wieder eine Reitertruppe
auf. Diese zahlte damals 400 Mann (Thuk. IV
55, 2), im J. 394 600 Mann (Xen. hell. IV 2,

16). Sie zcrfiel wahracheinlich in sechs ft6g<u
(Schwadronen) zu 100 Mann, die poia wieder in
zwei ovla/tol (Zftge) (Xen. reap. Lac." 11, 4 j hell.

in 3, 10. IV 2, 16. Pint. Lyk. 23). Der Fuhrer
einer Mora (Rittmeister) hiefi bxnagpoozris (Xen.
hell. IV 4, 10. 5, 12). Binen Oozaexos (Reiter-
oberst) erw&hnt einmal Xenophon (hell. V 2, 41). 30
Zum Untcrhalt der Dienstpferde waren in Sparta
wie in Athen die Reichsten verpflichtet, aber diese
dienten nicht selber zu Pforde, sondern beliebige
Leute, die zum Hoplitendienst untauglich zu sein
schienen, wurden auf Staatskosten als Reiter aus-
gerustet (Xen. hell. VI 4, 10).

Aus der alteren Literatur sind zu erwahnen

:

Stein Das Eriegswesen derSpart., Konitz 1863
Progr. Stehfen De Spartan, re militari, Greifsw.
1881 Diss. 40

3. tlber die Organisation der bootischen
Reiterei liegen nnr durftige Berichte ror. Sie
war gegliedert in Hipparchien (Divisionen) und
Ben (Schwadronen) (s. 'Ijutagiia und "IXrj) unter
Hipparchen und Ilarohen. Thuk. IV 96, 4 werden
diese Unterabteilungen mit der unbestimmten Be-
zeichnung ztttj (Abteilungcn) zusammengefaflt.
An der Spitze der gesamten Bnndesreiterei stand
der biixag/o; ztiiv Botcoztar (Thuk. IV 72, 4. Po-
lyb. XX 5." Collitz Gr. Dial.-Inschr 424). Bei 50
Delion (im J. 424) zahlte sie 1000 Mann (Thuk.
IV 93, 3). am Nemeabache (im J. 394) 800 Mann
(Xen. hell. IV 2. 17). Sie kampfte in enger Ver-
bindung mit leichtem FuBvolk, den auuoroi (Thuk.
V 57, 2. Xen. hell. VII 5, 24). GesteUt wurde
sie selbstverstandlich von der Ritterschaft.

4. Die makedonische Reiterei ffthrte den
Titel izaXgoi (Gefahrten des Konigs). Sie wurde
aus der Ritterschaft (Harpokr. s. xe£ezaigot) nach
Kreisen ausgehoben und zerfiel in EUu (s. d.), 60
deren Arrian (anab. I 2, 5. 12, 7. II 2, 3) sechs
aufzahlt. Dazu kam noch eine Elite-He, die fia-
adixi] Ur) oder das &yt)/ta (anab. IV 24, 1). Die
He zahlte mindestens 150 Mann (anab. II 9, 3f.)
und zerfiel in zwei Lochen (anab. HI 16, 11)
Ihr Fuhrer (Rittmeister) hiefi U&ems (anab. I
12, 7). Den Oberbefehl uber die geaamte Reiterei
luhrte anfanglirh oin Hipparch (anab. m 27,

4). Spater wurde sie in acht (anab. IV 22, 7.

23, 1. 24, 1) und zuletzt in vier (anab. VII 6,

4) Hipparchien unter ebenso vielen Hipparchen
eingeteilt, deren Unterabteilungen eine unbe-
stimmte Anzahl von Hen und Hundertschaften (ixa-
zoaxveg, anab. VI 27, 6) bildete. Die Eopfstarke
dieser Hipparchien laBt sich nicht genan bestim-
men. Neben der schweren makedonischen und
der schweren thessalischen Reiterei gab es im
Heere Alexanders d. Gr. noch einige Schwadronen
leichter Reiterei (ng68goftoi), die aus Thrakern
(vier Hen, aagtaocpogoi) und Paonen (anab. I 12,

7. 14, 6) bestanden; im Verlaufe des Erieges
kamen noch hxxozogozai (s. d,), berittene Bogen-
schutzen (anab. TV 24, 1. VI 6, 1), und imzaxov-
tiazai (s. d.), berittene Speerschutzen (anab. Ill
24, 1. IV 17, 3. 23, 1. V 12, 2. VI 17, 4), hinzu.
Diese Organisation haben auch die Nachfolger
Alexanders im wesentlichen beibehalten und die

griechischen Staaten, soweit sie es imstande waren,
nachgeahmt.

5. Die griechische und makedonische Reiterei
war ohne Ausnahme schwergerustet. tJber die
Art der Rustung sind wir aber nicht sicher unter-
richtet. Sie scheint iiberall aus Metallhelm, Me-
tallpanzer, hohen Stiefeln, langem Schwert, StoB-
lanze, zuweilen auch noch aus Wurfspeeren be-

standen zu haben (Rustung der athenischen Rei-
terei: Xen. de re oqu. 12, der makedonischen:
Arrian. anab. I 15, 5—7). Schilde hat weder
die spartanisehe (Xen. hell. IV 4, 10) noch die
athenische (ebd. II 4, 24 nur beim Wachdienst),
noch die makedonische Reiterei (Arrian. anab I

6, 5) gehabt.

6. Xenophon schatzt den Wert der Reiterei uber-
haupt sehr niedrig ein (anab. HI 2, 18) ; nach dem,
was sich aus seinen Schriften uber die Leistungs-
fahigkeit der athenischen Reiterei schlicBen lafit,

ist diese Geringschatzung auch nicht unberechtigt
gewesen (vgl. Hipp. 1, 17. 18). Am klaglichsten
hat es nach seiner Schilderung (hell. VI 4, 10)
um die spartanisehe Reiterei gestanden. Die bOo-
tische und makedonische Reiterei dagegen hat
Ausgezeichnetes geleistet und zu den Erfolgen
des Epameinondas und Alexanders d. Gr. wesent-
lich beigetragen. [Lammert.]

Hippens. 1) H. aus Samos, Strateg der Samier
in der Schlacht bei den Arginnsischen Inseln im
Sommer 406 (Xen. hell. I 6, 29; vgl. Bubo It
Gr. Gesch. Ill 2 2, 1595). [Sundwall.]

2) 'bznsvs , Maler. Athen. VI 474 d zitiert,

als Beleg fur xdr&apoe, eine Stelle aus Pole-
mon .-t. icoygdipoir , wonach H. in Athen die
Hochzeit des Peirithoos malte mit eingehender
stofflicher Charakterisiening des Beiwerks. Die
Stelle hat, wie Polemons ganzes Buch, polemi-
sche Tendenz (Klein Geschichte der griechi-

schen Eunst HI 4ff.) und sollte wohl das Auf-
treten solcher Angaben des Details datieren. Fur
una ist die Zeit des H. unbestimmt (die in helle-

nistiacher Zeit aufkommenden Edelsteingef&fie sind
kein ganz sicheres Datierungsmittel: Hanger,
Furtwangler-Reichhold Vasenmalerei HI 55,
29); jedenulls muB er einige Zeit vor Polemon
gelebt haben. Die Ansicht von Wickhoff (Wie-
ner Genesis 51), fur Polemons Zeit seien die von
ihm herrorgehobenen Einzelheiten ganx nea ge-
wesen, ist mit Reeht abgelehnt worden. VgL

1/ ui mppia nippia ivua

Pfuhl Gott. gel. Anz. 1910, 804. Rodenwaldt
Arch. Jahrb. XXVI 6, 1. Vielleicht derselbe

Maler ist der von Plin. XXXIV 141 (wo die ttber-

lieferung hyppus oder hypis ist; darnach hat

man auch bei Athenaios htmis schreiben wollen

;

andere haben Hippias vermutet) mit zwei Werken,

einem Neptun und einer Victoria, erwahnte.

[Lippold.]

Hlppia. 1) Sippia oder Hippias (ij 'bmia

n. 656, 24). In Acharnai wird Athena H. neben
Athena Hygeia verehrt (Paus. I 31, 6, vgl. Etym.
M. 774, 24 s. "Yycla). In Olympia standen Altare des

Poseidon Hippios, der Hera H., des Ares Hippios

und der Athena H. im Hippodromos (Paus. V 15, 6).

Bei Tegea wurde nach Paus. VHI 47, 1 im Demos
Manthureis Athena als H. verehrt, weil sie im
Gigantenkampf den Enkelados vom Streitwagen

aus bekampft haben sollte; spater wurde das Bild

die WOrterb., 6'batlas O. Mflller und Ulrichs), 10 dieser Gottdn nach Tegea selbst uberfnhrt nnd als

eine frachtbare Ebene am westlichen Rande der

Eopais, bekannt nur aus Theophrasts an singu-

laren Ortsangaben reicher Erorterung uber das

Vorkommen des Flotenrohrs, h. pi. IV 11, 8
xc&iov evyeiov, S nQooayoQcvovot limiav. Die

richtige Deutung der ganzen Stelle hat Ul-
richs gegeben, Bursian stimmt ihm zu.

Die Ebene H. lag in der Nachbarschaft der Oxeia

Eampe, und von dieser sagt Theophrast 6 8e

Knltbild der Athena Alea verehrt. In der Nahe
von Kleitor wurde auf einem Berge Athena Eoria

(Paus. Vni 21, 4) verehrt, der die Spiele Koriasia

oder Koreia (vgL Nilsson Griech. Feste 91) ge-

weiht waren; sie gait fur cine Tochter des Po-

seidon und der Koryphe (Cic. nat. deor. HI 59.

Arnob. IV 7, vgl. 'Afo/vdi xogvcpayeyrje bei Pint.

Is. et Osir. 75) und sollte den Streitwagen er-

funden haben ; deshalb soil sie zuerst Athena inula

Toaos ovzdi ioxtv ifi/Joty Ktjcptciov. Da das Vor- 20 genannt sein (Mnaseas bei Harpokr. Suid. s. 'Lazla

kommen des Flotenrohrs am Eephisos vorher

abgeschlossen ist und Theophrast hier von den

Stellen an der Probatia, dem Bach von Lebadeia

(s. den Art. Herkyna), spricht, so kann mit
der iftpoXii Kt)<ptoov nicht dessen Einmiindung
in die Eopais gemeint sein (so O. M (i 1 1 e r und
Oberhummer), sondern die Stelle, wo ein

Ann des Eephisos, der bei Gephyri abzweigt, in

die Probatia mtindet; das geschah frdher bei

'A&riva. Bekker Anecd. 350, 25. Etym. M. 474,

30 s. tnjzta), vgl. Immerwahr Eulte Arkadiens

50. Nach Schol. Pind. Pyth. IV 1 ist Athena H.
speziell die in Libyen geborene Gottin. Etym. M.
a. a. O.. wo ebenso wie bei Bekker a. a. O. noch
andere Erklarungen der Epiklesis H. stehen, ver-

weist auf einen Athena-Hymnos , nach welchem
Athena ,mit ihrem Streitwagen' aus dem Haupte
des Zeus entsprnngen set Sonstige Erwahnung

Degl^s, 8. Carte de la Grece oder CurtiusSO der Athena H. bei Cornut. 20. Anon. Laur. VIII

Ges. Abh. I Taf. II; bei Eiepert FOA XIV " ' '
' ' ~

fehlt der Arm. Nach Durand-Claye Le
Dessechement du lac Copals 1888, 8 heiBt er

Synoron; nach planche I biegt er jetzt bei

Vran^si ab und mtindet bei H. Dimitri unmittel-

bar in die Eopais. Dieselbe Auffassung der

Theophraststelle findet sich bei Plethon exc.

Theophr. ni 369 Schneider ntgl t^v ¥)$elav

Ka/Ajrijv, rj iaxi avftfioXfj tov ze Krjipiaov xai

18 (Schoell-Studemund Anecd. I 269), Por-

phyr. de abstinent. HI 17.

8) Epiklesis der Hera in Olympia, Altare der

Gotter Poseidon, Hera, Ares, Athena mit der Epi-

klesis "Inmog bezw. 'hmla im Hippodromos, Paul.

V 15, 5. Uber die Beziehungen der Hera zu RoB
und Wagen vgl. d. Henioche und Gruppe
Griech. Myth. 1126, 1.

4) Beiwort der Amazonen, Eurip. Hippolyt.

IlQofiaziov notapov. Nach welcher Richtung von 40 307. Eustath. Horn. H. 656, 21.

der Oxeia Eampe aus die Ebene H. lag, sagt

Theophrast nicht. Ulrichs mochte darunter
die nach Nordwesten gelegene Ebene zwischen

Orchomenos nnd Lebadeia verstehen; ahnlich

Lolling Hellen. Landeskunde 128. Da Theo-
phrast aber fortfahrt nQoofSnggos 41 x&ttoq SXXos,

so kSnnte man unter H. auch die Ebene sudlich

von Degles verstehen. O. Mflller Orchomenos2

72. 76. U 1 r i c h s Reisen und Forsch. 1 165. 174,

Bursian Geogr. I 197.

o. Bd. m S. 594, S2ff. [B5lte.]

2) Inaia, Epiklesis der Athena als Kultge-
nossindes Poseidon Hippios (s. u. S. 1717) und als

Gottin des Krieges und des Streitwagens. In
Athen lehrt Athena den Erechtheus das Anschirren
der Rosse, in Eorinth den Bellerophon die Zugelung
des Pegasos (vgL Preller-Robert Griech. Myth.
I 217). Sie heiBt bei Dichtern dapaoixnos oder

daftrAxzoloi (LamprokL bei Bergk PLG* HI 555)

[Jessen.]

5) H. wird bei Hesych. s. v. als Beiname der

Arsinoe H. Philadelphos angefuhrt. Ein Hinweis

auf seine Entstehung fehlt in der antiken Lite-

ratur. Ihn etwa als ein Erzeugnis der Chronique

scandaleuse (vgl. etwa Athen. XIV 621 a) aufzu-

fassen, ist nicht wahrscheinlich, zumal auch dann
die Aufnahme in das Lexikon des Hesychios

quellenkritisch schwer zu erklaren ware. Es
erscheint dagegen sehr wohl moglich, daB man

Oberhummer 50 in H. einen Eultnamen zu sehen hat. Allerdings

ware er aus dem, was wir bisher uber die Ver-

ehrung der Arsinoe Philadelphos im griechischen

Kultus wissen — Verehrung als Aphrodite (Otto
Priest, u. Temp, im Hellenist. Xgypten I 341. n
266) — nicht recht zu erklaren. Man konnte

jedoch daran erinnern, daB Theokrit. XVH 130ff.

die Ehe der Arsinoe mit ihrem Bruder mit dem
Ugd; ydfiof des Zeus mit der Hera verglichen hat

(beachte auch Pint quaest symp. EX 1) und daB
nnd Ixm/iAztiga (Orph. hymn, xxxn 12) , im 60 wir fur Hera als Eultbeinamen den Namen 1n-
Kult Chalinitis nnd H. Die in Eorinth neben
Poseidon Damaios verehrte Athena Chalinitis (s. o.

Bd. HI S. 2064) nennt Pind. OL XHI 82 Athena
H. In Athen auf dem Eolonos Hippios stehen
Poseidon Hippios nnd Athena H. nebeneinander
(Pmu*. I 30, 4. SophokL Old. KoL 1070. Schol.

Soph. Oid. KoL 711. 887. Etym. M. 474. 30
s. bail* = Bekker Anecd. 350, 25. Eustath. Horn.

nia belegen kOnnen (Pans. V 15, 5 fur Olympia).

Man kOnnte versnehen, dies irgendwie mitein

-

ander in Verbindnng zu bringen. Unser bisheriges

Nichtwissen ist auf jeden Fall gegen eine Be-

xiehung des Namens auf den Kultus nicht anzu-

fohren; davox muB una auch das oeue Areinoe-

gedicht des EaUimaehos wamen, das una mit
einem Male einen Einbliek in die Apofheosienmg
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ihrer Schwester Philotera im griechischen Kultus
eroffnet hat (v. Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berl.

1912, 524ff.). [Walter Otto.]

Hippias. 1) H., der alteste Sohn des Peisi-

stratos (vgl. den Art. Hipparchos Nr. 1 o.

S. 1663) und Nachfolger seines Vaters in der
Tyrannis zu Athen seit 528/7. Sein Alter laBt
sich annahernd aus Her. I 61 bestimmen; bei der
ersten Riiekkehr des Peisistratos war er jung

niden (s. o. Bd. I S. 1560), denen, wohl vor dem
Attentat, ihr Versuch auf Leipsydrion mifilungen
war (daB der Angriff auf Leipsydrion friiher anzu-
setzen ist, wird durch die offenbar zusammen-
fassende Darstellung, Her. V 62. Arist. M#. jioX.

19 nicht ausgeschlossen ; die Griinde dafiir bei

v. Wilamowitz Aristoteles u. Athen I 84f. De
Sanctis 'Axd-ig 313f., dagegen allerdings Busolt
a. a. 0.2 II 386, 3). Sie gewannen durch Ver-

bei der zweiten Ruckkehr drang sein Rat durch. 10 mittlung des delphischen Orakels, um das sie

Ftir die Chronologie ist maBgebend Arist. 'A&.

xoX. 17, 1. 19, 2. 6; pol. 1315b; vgl. Busolt Gr.
Gesch.2 II 313 Anm. Er blieb der gemafiigten
Politik seines Vaters treu, hielt die Leibwache in

Zucht , war jedermann leicht zuganglich , Thuc.
VI 54, 5. 6. 55, 3. 57, 2; Arist. 'A». nol. nennt
ihn xfj (pvou zioXvxixbs xai ZfupQwv. Immerhin
wurde ihm und seinen Briidern die Ermordung
des Kimon zur Last gelegt, Her. VI 103, wogegen

sich beim Wiederaufbau des Tempels verdient
machten (vgl. Pomtow Rh. Mus. LII 105ff.

Niese Herra. XLII 462f.) die Spartaner. Der
erste Angriff der Spartaner wurde von H., dem
die Thessaler 1000 Reiter zur Unterstutzung ge-

sandt hatten, zuriickgeschlagen; ein zweites spar-

tanisches Heer unter Kflnig Kleomenes siegte und
zwang den H., mit den Seinen sich in die pelas-

gische Mauer (vgl. J u d e i c h Topogr. von Athen
sie seinen Sohn Miltiades als Nachfolger des Ste- 20 107ff.) zuriickzuziehen. H. wollte seine Kinder
sagoras nach der Chersones entsandten, Her. VI
39. Wie sein Vater bemiihte sich H. um den
Kult; er bcteiligte sich bei der Ordnung des
Panathenaenzugs , Arist. 'A&. jioX. 18, 3. Thuc.
VI 57 ; sein Sohn Peisistratos weihte als Archon
Altiire, Thuc. VI 54; der Anfang der einen In-

schrift erhalten CIA IV 1 p. 41 nr. 373 E. Er
verstand sich viel auf Orakel und legte eine

Sammlung von Orakeln an, Her. V 93. Nach

heimlich fortschaffen, dabei gerieten diese in die

Hand der Feinde, und dies veranlafite H. dazu,
zu kapitulieren (Friihsornmer 510, uber die Chro-
nologie s. o.). tlber ihn und sein Geschlecht
wurde die Atimie verhangt, was eine Stele auf
der Akropolis verkundete, Thuc. VI 50; vgl. Bu-
solt a. a. 0.2 II 398. H. begab sich nach
Sigeion, von da nach Lampsakos und zum Konis;

Dareios, Her. V 62—65. Arist. 'A&. noL 19.
Idom. bei Athen. XII 532 f = FHG II 491 sollen 30 Thuc. VI 59. Marm. Par. 45 (Aristoph. Lys. 1153)
H. und Hipparch durch Einfuhrung von Gelagen
und Umziigen und des damit verbundenen Luxus
an Pferden u. a. der Stadt lastig gefallen sein.

Einzelne Regierungshandlungen erwiihnt noch
[Arist] oec. 1347a; er ordnete an, daflbeijedem
Todesfall und jeder Geburt der Gcttin je eine

Choinix Gerste und Wein, sowie ein Obolos dar-
gebracht werde ; er verkauftc (nach dem Attentat
des Aristogeiton, um Geld zusammenzubringen?)

Paus. Ill 4, 2. Die Spartaner , "ihr . Vorgehen
bereuend, riefen ihn bald darauf, aus AnlaB der
Intervention des Kleomenes, zurflck (506), um ihn
in Athen wieder einzusetzen ; der Versuch scheiterte

an dem Widerspruch der Korinthier. H. kehrte
nach Sigeion zurdck, indem er die Anerbietungen
des Makedonerkonigs und der Thessaler ablehnte.
Her. V 91—94. H. bemiihte sich jetzt, die Perser
fur seine Sache zu gewinnen und hetzte den

die iiberhangenden OberstOcke, dieTreppen, Zaune 40 Artaphemes, den Statthalter in Sardes, gegen
„„,i m» <,;„i> r,o„i, „„r„„ «ff„™^™ t« .i:„ Athen auf . fae Gesandtschaft der Athener, die

gegen die Unterstutzung der H. Vorstellungen
erhob, erhielt den drohenden Bescheid, sie sollten

den K. wiederaufnehmen; die Athener glaubten
von da an, sich im Kriegszustand gegeniiber Per-
sien zu befinden, Her. V 96. Nach Her. VI 102ff.

Thuc. VI 59, 4 hat sich H. noch an dem Zuge
des Datis und Artaphemes beteiligt, eine Nach-
richt, die mit v. Wilamovitz a. a. 0. I 112

und die sich nach aufien offnenden Tiiren; die

Besitzer muBten das Ihre dann zuriickkaufen ; er

erklarte die Mflnze far ungilltig, bestimmte einen
Sohatzungswert und zog sie ein, gab aber nachher
dieselbe Miinze wieder aus; an Stelle der Liturgie
erlaubte er die Bezahlung einer Geldsumme. Seine
iiuBere Stellung wurde erschiittert durch das Vor-
dringen der Perserherrschaft. den Sturz des Po-
lykrates und Lj-gdamis. Im J. 514 fiel sein

Bruder Hipparch der Verschworung des Har-50fur eine Fabel zu erklaren kaum genflgender
modios und Aristogeiton zum Opfer (vgl. Ari- " ' " .,—..--.
stogeiton o. Bd. II S. 930f: Suppl.-Bd. S. 133.
Harmodios Nr. 1 o. Bd. VII S. 2378). Das Regi-
ment wurde jetzt tyranniseh; H. totete und ver-

bannte viele Burger, Her. V 62. Thuc. VI 53, 3.

59. Arist. 'A-&. xok. 19, 1. Zugleich suchte er

Beziehungen zum Perserkonig ; er vermahlte seine

Tochter Archedike mit dem Sohne des Tyiannen
von Lampsakos, weil diese Fiirsten beim Perser-

Grund vorliegt. H. gab den Rat, in Marathon
zu landen, und wies den gelandeten Persern ihre

Stellung an, Her. VI 102. 108. DaB H. bei

Marathon gefallen sei (Iustin. II 9, 21. Cic. ad
Att X 3 nach Ephoros), ist unglaubwurdig. Naeh
Suidas und Her. erblindete und atarb H. bei der

Heimkehr auf Leinnos. H. hatte von Myrrhine. der
Tochter des Kallias (bei Kleidemos Athen. XIII
609 C, FHG I 364 des Channos), funf Kinder,

kOnig viel galten, Thuc. VI 59, 3. Nach Arist. 60 Thuc. VI 55, von denen Peisistratos und Arche-
'Ai>. xoL 19, 2 hat er auch Munychia befestigt,

um gegebenen Falls nach dieser Hafenstadt uber-
zusiedeln (ob auf diese Nachricht auch die Pro-
phezeiung bei Pint. SoL 12. Diog. Laert. I 114
zu beziehen ist, erscheint sehr zweifelhaft); gegen
diese Angabe erhebt ein (nicht entacheidendes)
Bedenken Niese Hist Ztschr. XCVIII (1907)
284, 5. Die Verstimmung benntzten die Alkmao-

dike genannt werden (s. o.). Die Her. VII 6. Vm 52
erwahnten Peisistratiden sind vennutlich Nachkom-
mendesH. Busolt Gr. Gesch. * n 374JF. 448f.
595. E.M ey e r Gesch. d. Altert.H 776. 784f. 595ff.

De Sanctis 'Ax&k 307£ v. Wilamowitz Arist
u. Ath. 1 32ff. 108ffi Platbner Die Alleinherrsch.
d. Peisistratiden, Progr. Dessau 1897. Kirchner
Pros. Att I 497f. [J. Mffler:i
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Es gibt einen Obol mit seinem Namen, Hill Wirkung des langen Trinkgelages hat sich hierbei

und athenischen Miinzbildern, aber doch wohl sehr unliebsam geauBert, was groBes Aufsehen

auBerhalb Athens gepragt. B abe Ion in der Corolla erregt hat. Cic. Philipp. II 62f. Plut. Ant. 9.

numismatica fiir B. V. Head 1906, Iff. Die Cass. Dio XLV 28, 1.

Lesung seines Namens (% | n auf einem atheni- 11) Sohn des Dion aus dem Sfj/iog Meytazevg

schen Tetradrachmon. Seltman Num. chron. 1908, in Ptolemais in Oberagypten ; er war im J. 278/7

278,bedarfdringendderBestatigung. [Regling.] oder 240/89 v. Chr. Prytane, d. h. ein Mitglied

2) H., der Arkader , Flihrer einer aus seinen des jahrlich wechselnden Magistratskollegiums,

Landsleuten bestehenden Soldnerschar, die der das in Ptolemais den Vorsitz in der flovXr) und
Satrap Pissuthnes von Sardes auf Bitten einer 10 in der ^x^o/a gefuhrt hat. Dittenberger Syll.

Partei nach Notion schickte, um die Stadt vom (or.) I 48, 4 und hierzu Plaumann Ptolemais in

athenischen Bundnisse abzuziehen (427, da im Oberagypten 17f. 24 (seine Vermutung uber die

Fruhjahr Notion an Athen noch Tribut zahlt, Phyle, der H. angehsrt haben kann, ist jedoch

IG I 256, und im Hochsommer das folgende spielt, ganz hypothetisch). [Walter Otto.]

etwa Mai oder Juni). Als der Stratege Paches 12) Sohn des Philoxenos aus Kaleakte, Gast-

nach der Eroberung von Mytilene, 427, in die freund Ciceros, im J. 708 = 46 dem sizilischen

Nahe kam, wurde er von den verbannten Gegnern Statthalter M. Acilius durch fam. XIII 37 emp-

der von Pissuthnes und H. gestiltzten Partei her- fohlen. Ein Philoxenos auf einer Inschrift romi-

beigerufen. Er lockte H. durch das Versprechen scher Zeit aus dem benachbarten Halaesa IG XIV
sichcrer Ruckkehr in die Stadt zu sich und hielt 20 352, 74. [Munzer.]

ihnfest, bis er sich durch einen ttberfall und Ver- IS) H. aus Elis, Sohn des Diopeithes und

nichtung des arkadischen Korps zum Herren der nach Suidas s. 'binlag Schiller des sonst unbe-

Stadt gemaeht hatte Dann brachte er H., um sein kannten Hegesidamos, den freilich A pelt Beitr.

Wort nicht zu brechen, nach Notion zuruck und 382) mit Hippodamos (s. d.) identifiziert , war

liefl ihn doit toten. Thuc. Ill 34 (vgl. v.Wilamo- einer der namhaftesten Sophisten seiner Zeit.

witz Aus Kydathen 86. Busolt Griech. Gesch. DaB er ein jflngerer Zeitgenosse des Protagoras

in 2 1025).
'

[Kahrstedt] war (Diels Vorsokr. 79 A 7), darf man aus Pla-

3) H. aus FJis, einer der Fiihrer der oligarchi- tons Protagoras und aus den beiden nach ihm

schen Partei um 365 v. Chr. (Xen. hell. VII 4, 15). benannten Dialogen, dem 7. /ueiSoov und 'I. ttdz-

4) H., Makedonier. Gesandter und Feldherr 30 rmv, mit Wahrscheinlichkeit entnehmen, denn

des Kflnigs Perseus von Makedonien (Liv. XXXII mOgen sie Platon selbst oder einen seiner Schiller

48. XLII 58ff. XLIV 6, 81'. 23. 45f.; vgl. Niese zum Verfasser haben, das in ihnen gezeichnete

Gesch. d. griech. u. maked. Staat. Ill 118. 123. Bild des Sophisten darf trotz augenscheinlicher

146. 148. 151. 164). tTbertreibungen in seinen Hauptziigen fiir iihn-

5) H., Strateg der Thessaler im J. 171 v. Chr. lich gelten. Der H., dessen verwitwete Tochter

(Liv. XLII 54, 7; vgl. Niese Gesch. d. griech. Plathane (nicht Witwe, wie Suidas s. 'AyaQevs

u. maked. Staat. Ill 122). irrtumlich berichtet) Isokrates in seinem Alter

C) H., eponymer Priester auf Rhodos (IG noch heiratete (A3), kann recht wohl der So-

XII 1, 1150). phist sein. Was wir iiber H.s Lebensumstande

7) Hippias, Strateg der Boioter, Freund des 40 und PersOnlichkeit wissen, stammt iiberwiegend

Konigs Perseus von Makedonien (Polyb. XXII 4, aus der platonischen Quelle, aus der auch Philo-

12), einer der Ftthrer der demokratischen Partei, stratos (A 2) das meiste geschopft hat. Darnach

die den AnschluB des Boiotischen Bundes an Per- muB H. eine Begabung von erstaunlicher Viel-

seus durchgesetzt hatten, wurde 172/1 gezwungen seitigkeit besessen haben. Technisch war er so

mit andcren sicli in Chalkis den Romern zur Ver- geschickt, daB er sich, in Olympia auftretend,

antwortung zu stellen, und nahm sich das Leben, riihrnen durfte, er trage nichts an seinem Kfirper,

von einem Gericht verurteilt (Polyb. XXVII 1, was er nicht mit eigenen Handen verfertigt habe,

11. 2, 3. 62. XXVIII 9, 3. 10, 1. XXIX 3, 1; selbst Siegelring, Mantel und Schuhe (A 12 Diels).

vgl. Niese Gesch. d. griech. u. maked. Staat. Sein Gedachtnis war von Natur ungewohnlich

HI 114. 116). 50 empfanglich und vielleicht durch kunstliehe Mittel

S) H., Boiotarch, etwas vor der Mitte des noch besonders gestarkt worden (A 2. 11. 12).

4. Jhdts. (CIG 1565. IG VTI 2408; vgl. Dit- Auf den verschiedensten Gebieten der Wissen-

tenberger Syll.* I 99). *" schaft hatte er sich umgesehen: er wufite Be-

9) H. aus* Thasos, wohnhaft in Athen. von scheid, so hOren wir (A 11), auf dem Felde der

den DreiBig Tyrannen getotet, weil er keine Astronomie, der Geometrie und Arithmetik, der

Denuntiationen machen wollte (Lys. XDZ 54. Grammatik, Poetik und Musik, auch in den Alter-

61). [Sundwall.] tfimern der Heroensage und Stadtegrflnduiigen

10) Ein Mime in Rom, der in der Zeit nach (A 11. 12) war er bewandert. Uber alles wufite

der Schlacht von Pharealos bei dera damaligen er mit verbluffender Sicherheit zu reden, erklaii^

magister equitum M. Antonius in besonderem 60 er sich doch bereit, ttber jeden beliebigen Gegen-
Ansehen gestanden hat und in seiner standigen stand *us dem Stegreif eine Prunkrede zu halten

Umgebung gewesen ist. Antonius, der uberhaupt (A 8). Seine Eitelkeit zeigte sich schon in seiner

sehr viel fur Schanspieler ubrig hatte (s. z. B. kostbaren, prachtigen Kleidung (Aelian. v. h. XII
Eeich Mimus I 164ff.), hat dann sogar im J. 47 32). Von seiner Vaterstadt wurde er wiederholt

v. Chr. an der Hochzeit des H. wahrend ihres in auswartigen Staatsgeschaften verwendet (A 2.

ganzen Verlaufa bis zum frfthen Morgen teilge- 11). Als Lehxer der Jngend and als Festredner

nommen, obwohl er an diesem Tage auf dem reiste er in Griechenbuid umher (A 1. 2. 4) and
Forum vor dem Volke zu sprechen hatte. Die erwarb sich so leicht sowohl einen gefeierten
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Namen als auch grofie Reichtiinier (A 2). Von
seinen zahlreichen Schriften (A 1) werden fol-

gende namentlich erwahnt : eine Elegie zu Ehren
eines auf der Fahrt nach Bhegion verungliickten

messenischen Knabenchores (B 1) ; eine awayonyrj

(A 4), vermutlich ein Werk archaologisehen In-

halts, dem eine bei Clemens von Alexandreia an-

geftthrte Stelle (B 6) entnommen sein durfte;

ein Tgwtxos (wohl Xoyog, nicht didXoyos), in dem
er Nestor dem Neoptolemos Lehren erteilen lieB

(A 1. B 6); eine 'OXvftmovix<St> avaygaqit) (B 3);

idvcSv ovofiaoiai (B 2). Zerstrente Notizen, be-

sonders archaologisehen, etymologischen Inhalts,

bestatigen den Reichtum seines Wissens in den
verschiedensten Fachern (B 6—19). Seinen Stil

lobt Philostratos als naturlich und schwungvoll,

doch selten sich ins Poetische verirrend (A 2).

Ob die mathematischen Entdeckungen des H.
(B 21) dem Sopbisten gehOren, ist zweifelhaft.

— Literatur: Zeller 15 1064. Gomperz I 346.

Dummler Akademika, Gieflen 1889, 247-260.
0. Apelt Bcitrage z. Gesch. d. griech. Philos.,

Leipzig 1891, 369. Namentlich Diels Vorsokr.

c. 79 (H 1, 579. 828). [E. Wellmann.]
1. Als Mathematiker ist H.s Name durchweg

mit einer von den Griechen zur Dreiteilung des

Winkels (tQtxoid/ita ycavlat) und zur Quadratur
des Ereises (T$igay<avtafi6s zov xvxXov) benfttzten

Kurve, welche wegen letzterer Anwendnng ,die

Quadrierende' (quadratrix, rexgay<av(iovaa) ge-

nannt wurde, verknfipft worden.
2. Die Berichte, welche H. als Erfinder oder

Benttzer der Quadratrix nennen, befinden sich

bei Proklos (Procli Diadochi in primum Euclidis

elem. libr. comm. ed. Friedlein, Lips. 1873,
272, 7. 356, 11): .Nikomedes hat jeden gerad-
linigen Winkel gedritteilt mittels der conchoi-

dischen Linien, deren Erzengung (yivr.au), Kon-
straktion (rd£if) und Hanpteigenschaften (avu-
nxtb/taxa) er auseinandergesetzt hat und deren
eigeiitftmlicher Natur (xtfe Ididnjzos) Entdecker
er ist. Andere haben dasselbe mittels der Qua-
dratricen des H. und des Nikomedes (ex xmv
'Ixjiiov >tai NutofiJjdove zezQay<ort£ovowv) ge-

macht, indem sie sich gleichfalls gemischter
Kurven, der Quadratricen (/Mxxats yga/t/iaTs raff

xexQaya»>i£ovoaie) bedienten 1

. ,Ganz auf die n&m-
liche Weise pflegen auch die ttbrigen Mathema-
tiker die Kurven zu behandeln, indem sie die

Haupteigenschaft einer jeden Art (ixdaxov ttiovs

id avfunco/M) auseinandersetzen. So zeigt Apollo-

nios die Haupteigenschaft bei jedem der Kegel-
schnitte, Nikomedes bei den Conchoiden, H. bei
den Quadratricen (xai 6 'Zmtias iai z&r xtxQa-

ymvi^ova&v) und Perseus bei den Spiren'.

Mit diesen Stellen ist zu vergleichen: a) Pappi
Alexandrini Collectiones ed. Hultsch, Berol. 1876,
250, 33ff. : ,Zur Quadratur des Ereises wurde von
Deinostratos und Nikomedes und einigen anderen
Jungeren eine Eurve benutzt, die eben von der
ibr zukommenden Haupteigenschaft den Namen
erhielt. Sie wird n&mfieh von ihnen Quadratrix
genannf . b—c) Simplicii comm. in categ. Aristo-

telis ed. Kalbfleisch 192, 15ff. und Simplicii
comm. in physic. Aristotelis ed. Diels BeroL
1882, 60 [andere Ausgaben s. Hippokrate* von
Chioa und Simplikios] : .Spater aber (d. h. nach
Aristoteles und dem Pyfhagoreer Sextos [a, d.]).

sagt er (d. h. Iamblichos in seinem Kommentare
zu den Kategorien des Aristoteles), konstruierten

auch Archimedes mittels der Spirale und Niko-
medes mittels der Knrve, die eigens Quadratrix

genannt wird, und Apollonios mittels einer ge-

wissen Kurve, die er selbst eine Schwester einer

Muschellinie nennt — sie ist aber dieselbe wie
die des Nikomedes — und noch viele andere auf

mannigfache Weise das Problem' (d. h. die Kreis-

10 quadratur)'.

Aus diesen Stellen allein mussen H.s mathe-
matische Leistungen herausgelesen werden.

3. Man hat bezweifelt, dafi H. von Elis mit
dem von Proklos genannten Erfinder der Quadra-
trix identisch sei, weil a) H. in Pappos' Beschrei-

bung der Kreisquadratur mittels der Quadratrix

nicht genannt wird; b) Proklos in seinem Eu-
demos entlehnten Mathematikerverzeichnis den
H. von Elis nicht als Mathematiker, sondem

20 nur als Gewahrsmann in Bezug auf Mamerkos'
geometrischen Buhm nennt (Proklos 65, 12ff.);

c) Diogenes Laertios bei der Erwahnung des Pro-

blems der Wurfelverdoppelung sagt, Archytas

(jflnger als H. von Elis) sei der erste, welcher

eine Erzengung durch Bewegung (eine mecha-
nische?) bei der LOsung einer geometrischen Auf-

gabe in Anwendung brachte —, und eine solche

Erzengung ist bei der Quadratix notwendig (Dio-

genes Laertios ed. Cobet Vlll p. 224); d) Lukian
30einen seiner Zeitgenossen H. erwahnt, welcher

ein tuchtiger Mechaniker und Geometer' war ('&-

alas fj BaXaveTov. Luciani Opera ed. Dindorff
LEI). F. Blass Neue Jahrbflch. f. Philol. u.

Padag. CV. Friedlein Beitrage z. Gesch. d.

Math, m (Progr. Hof 1873). Hankel Bullet.

Boncompagni V (1872) 297 ; Zur Gesch. d. Math,
in Altert. und Mittelalt. 151 Note. Allman
Greek geometry from Thales to Euclid 9Sff.

Gegen diese kaum richtige Auffassung ist

40 bemerkt worden : a) Pappos' Schweigen lafit sich

dadurch erklaren, dafi die Quadratrix vielleicht

ewt spater — lange nachdem sie von H.
von Elis erfunden war — zur Kreisquadratur

benutzt wurde; b) Die Weglassung von H.s

Name bei Proklos (d. h. Eudemos) kann davon
herruhren , dafi H. als Sophist von den Plato-

nikern verpOnt sei; auch der von Platon gehaBte,

sehr bedeutende Mathematiker Demokritos (s. d.)

fehlt im Mathematikerverzeichnis. Cbrigens hatte

50 Proklos die Gewohnheit, jeden Autor zum ersten-

male mit Beinamen zu nennen, spater aber den
Beinamen wegzulassen, wenn Mifiverstandnisse

ausgeschloBsen waren. Haben aber zwei Autoren
denselben Namen, so wird der Beiname immer
mitgenommen. Also mufi der ,H.' im Proklos

p. 272 und 356 mit dem p. 65 genannten ,H.

von Elis' identisch sein; c) Diogenes Laertios mufi,

wie Often, hier weniger zuverl&ssig sein; denn
Eutokjos' (Archimedes opera ed. Heiberg III

60 98—102) Beschreibung von Archytas' Wurfelver-

doppelung mittels der Tore zeigt, dafi er zur

Erzerugungdieser Eurve kein Instrument benutzte;

auch sagt Eratosthenes ausdrtcklich, dafi Archytas

seine LOsung nur theoretisch begrundete und nicht

praktisch ausfBhren konnte. ubrigens kann Ar-
chytas vielleicht die Tore erfunden haben, beror
H. von Ens die Quadratrix erfand; denn ersterer

war mutmafilich nicht so ganz Jung, als H. von
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Elis starb. Was endlich die Erzengung der

Quadratrix betrifft, so liefie sich dieselbe ohne

andere Instrumente als Zirkel und Lineal punkt-

weise konstruieren; 4) Lukians Schrift ist erstens

unecht und mufi ferner als ein rein dichterisches

und kein historisches Werk betrachtet werden.

Der H. bei Lukian (d. h. Ps.-Lukian) wtirde auch

zu spat gelebt haben; denn jiinger als Geminos oder

gar als Nikomedes kann der von Proklos erwahnte

Zeuthen Gesch. d. Mathem. I 76—78. Loria
a. a. O. Kudio Archimedes, Huygens, Lambert
Legendre 12 ; Urkunden z. Gesch. d. Mathem. im
Altert. I (= Der Bericht des Simplicius usw.) 115.

Von sehr kompetenter Seite (Tannery und
Zeuthen) ist indessen mehr (Tannery) oder

weniger (Zeuthenl scharf betont worden, dafi

H., wenn er auch ursprflnglich die K^rve zur An-

wendung bei der Winkelteilung erfunden hat,

H. nach seinem und Pappos' Berichten kaum sein. 10 trotz dem Schweigen der Berichterstatter sehr

Hinzu kommt noch, dafi H. von Elis in Pla-

tons Dialogen mehrmals als der Rechenkunst und

der MeBkunst kundig erwahnt wird, und zwai in

Wendungen, die andeuten, dafi er, wie sehr er

auch von Platon veTspottet wird, als Lehrer der

Mathematik in gleichem Eange wie als eigent-

licher Sophist gestanden haben mufi, und dafi er

sich in naturwissenschaftlichem, mathematischem

und astronomischem Wissen auf der Hohe seiner

wohl ihier Anwendbarkeit zur Kreisquadratur

gewahr geworden sein und ihr deshalb den

Namen Quadratrix gegeben haben kann; derexakte,

von Pappos (s. u.) uberlieferte Exhaustionsbe-

weis, welcher jedenfalls junger sein mufi als

Eudoxos (der Erfinder der Exhaustionsmethode),

wurde dann nicht dem Erfinder der Kurve. son-

dem Deinostratos, dem Schiiler Eudoxos', gehOren.

Tannery a. a. O. Zeuthen a. a. 0. Erst wenn

Zeit befand, Cantor I* 164ff. I2181ff. Heiberg 20 ein durcbaus exakter Beweis eines Satzes gegeben

Philologus XLTO (1884) 335. Tannery Bull

d. scienc. math, et astr. VTI2 (1883) 278ff.; Ge-o-

metrie grecque (1887) 108. 131. Allman Greek

geometry 189ff. Loria Modena accad. d. scienze

memorie X2 2, 64ff.; vgl. Plat. Hippias mai. 285:

,Was du (H.) am besten verstehst, was die Sterne

betrifft und was am Himmel sich zutragt? . . .

Aber etwas aber Geometrie hOren sie gem'. Plat.

Hippias min. 367—368: ,Er (H.) ist des Kechnens

war, wurde namlich nach den strengen Anfor-

derungen der Griechen der Satz als richtig be-

trachtet. So verhalt es sich z. B. mit Demokri-

tos' Erfindung des Rauminhaltes der Pyramide

und des Kegels, welche Satze erst von Eudoxos

durch Exhaustion bewiesen wurden. Heiberg
und Z euthen Bibl. Mathem. VII 3 (1906/7), 323.

344. Die Aussage des Satzes ,ohne Beweis'_ gait

in der strengen griechischen wissenschaftlichen

und der Rechenkunst kundig vor alien andein 30 Mathematik gar mchts. Heiberg Herm. JUJ1

(1907) 245. 300. Heiberg betont endlkh, dafi

die Verdienste des H. um die Dreiteilung des

Winkels unsicher bleiben, weil Proklos (s. o.)

sagt, dafi andere die Quadratrix des H. zur

Dreiteilung des Winkels verwendet haben, und

und kundig auch der MeBkunst.' Plat. Protag.

318: .Protagoras: die anderen Sophisten beein-

trachtigen die Junglinge. Sie ftihren dieselben, die

von den Kunsten sich abwendeten, den Kunsten

wider deren Willen zu, indem sie Rechenkunde und

Sternkunde und Mefikunst und Musik sie lehren

— und dabei warf er einen Blick auf H.'

Nachdem auch Allman sich zu der Anschau-

ung Cantors bekannt hat, nimmt man also
. . . _

ganz allgemein an, dafi ,H. von Elis' mit dem 40 zweifelhaft, ob die Quadratrix gefunden sein

,H.' ohne Beinamen bei Proklos identisch sei, und kann , ohne dafi ihre winkelteilende Eigenschaft

dafi die Erfindung der Quadratrix somit dem gleich bekannt worden ist.

Pappos (s. u.) nur von den vergeblichen Ver-

suchen der Alten spricht, ohne die gelungene

LOsung des Hippias zu erwahnen, Heiberg
Einl. in die Altertumsw. S. 424. Es ist indessen

bekannten Sophisten zu vindizieren sei. Dann
aber ware diese Kurve abgesehen von dem Kreis

die erste geometrisch definierte Kurve und zugleich

die erste transzendente Kurve, welche jemals er-

funden worden ist, alter gar als die Kegelschnitte.

4. Ea stellt sich nunmehr die Frage ein, wozu

H. die von ihm erfundene Kurve benutzte? Da
Proklos sagt, dafi H. die Haupteigenschaft der 50

Quadratrix auseinandergesetzt hat (s. o.), und die

am meisten in die Augen springende Eigenschaft

derselben die Verwendung zur Winkelteilung ist

(s. u.), und da Proklos ferner sagt, dafi die Qua-

dratricen des H. und des Nikomedes von anderen
als Nikomedes zur Dreiteilung des Winkels be-

nutzt wurden, und da Pappos und Iamblichos

nur die Namen Deinostratos oder Nikomedes mit

der Kreisquadratur mittels der Quadratrix ver-

5. Nach Pappos (Collect, ed. Hultsch 252),

dessen Quelle vielleicht Sporos (s. d.) war, ist die Er-

zeugung der Quadra-

trix namlich folgendc

:

in ein Quadrat ABCD
sei ein QuadrantBED
beschrieben , dessen

Halbmesser CB sich

mit gleichmafiiger Ge-

schwindigkeit aus der

Lage CB in die Lage

CD eine Viertelum-

drebung um Punkt C
drehe (s. CHE), wahrend die Quadratseite AB
sich selbst parallel (s. OEI) in genau derselben

Zeit sich gleichfalls mit gleichfOrmiger Geschwin-

digkeit nach der Lage DC bewege. Der Ort

kntkpfen, so nehmen die meisten neueren Forscher 60 des Durchschnittes (s. H) dieser beiden Geraden

an, dafi die Kurve ursprunriich von H. zur Winkel- bildet die Quadratrix BHF.
teilung erfunden und erst spater xur Kreisqua-

dratur angewandt wurde. Der Name der Kurve

wurde dann nicht von dem Erfinder stammen.

Bretschneider Geometrie u. Geometer vor

Euklid. 96. Suter Gesch. d. mathem. Wisaenceh.

I* 82. Chasles Aperm histonque 7ff. Cantor
a. a. O. Allman a. a. O. Heiberg a. a. O.

Die Haupteigenschaft der Kurve. namlich

Quadrant BED = BC
Bogen ED OC- 1

Ut eine einfaehe Unuchreibung (in-Gldchung-

Stellen) der Erzeugung, aus welcher die Anwend-

barkeit cur Winkelteilung sofort erriehUieh Ut;
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die Gerade BC (oder ein Stuck derselben) kann
namlich in cine beliebige Anzahl gleiche (oder in

gegebenem Verhaltnisse zu einander stehende)
Teile geteilt werden, und ebenso also nach obiger
Proportion der Quadrant BED (oder ein Stuck
desselben), d. h. Winkel BCD (oder ein Stuck
dieses Winkels).

Konstruierbar mit dem Zirkel ist die Kurve
nicht; durch fortgesetzte Halbierung der Geraden

(vgl. nur Diels Vorsokr.2 II, I 583). Ist dies
auch palaographisch leicht moglich, so bleibt
doch sachlich iramerhin ein Bedenken : ein Buch
lexikalischer Art uber eine sranze Kategorie
Worter, wie es der Titel 'E&vcov dvofiaolcu

besagt, pa8t gewiB besser in die Zeit gramma-
tischer Studien nach Kallimachos und Aristo-
phanes von Byzanz als in die altere der einfachen
Glossographen, wenn auch das einzige auf mythi-BC und des Winkels BCD erhalt man aber 10 sche Menschen sich beziehende Bruchstuck keine

mittelst Zirkel und Lineal eine beliebige Anzahl
tou ihren Punkten.

Die Erflndung der Kurve ist, wie es scheint,

nur eine geschickte — wenn auch nicht eben
sophistische— Umschreibung des Winkelteilungs-
problems, dagegen keine konstruktive LOsung,
und schon deshalb ist man fast gezwungen, anzu-
nehmen, dafi die Kurve wegen der Winkelteilung
erfunden sein mufl.

streng philologische Gelehrsamkeit zeigt. Die
uns nur dem Namen nach bekannten Onoma-
stika des Demokritos und des Gorgias (Diog. Laert.
IX 48. Poll. IX praef.) konnen kaum hier heran-
gezogen werden; vgl. Althaus Quaest. de Iulii

Polluc. font., Diss. Berol. 1874, 8f. Schoene-
mann De lesikogr. antiq., Diss. Bonnens. 1886,
44ff. Eine Verschreibung jenes Namens wurde
man auch leichter aus psychologischen als aus rein

Die Relrtmkation und die Quadrate des Kreises 20 paliiographischen Griinden verstehen; dann aber
mittelst der Quadratrix erfolgt dadurch, dafi

Quadrant BED _ BC
BC ~CF'

so dafi Quadrant BED, d. h. i/
4 des Kreis-

umfanges, als dritte Proportionale zu den Geraden
CF und BC mit Lineal und Zirkel konstruiert
werden kann. Ein Quadrat , dessen eine Seite der
aufdiese Weiseals eine gerade Linie konstruierte urai_uuliucl »Julwm3um yl . JUUU v . ^nr..

fcSSLfl°^t tSSZr$™£& iSf
30

If;
B.«ke De Lysim, Alex., Diss StraBb. 1893,'

9f.), aus welchem er in den Apolloniosscholien

ware das Gegenteil zu erwarten, die Unterschie-
bung des berfihmten Eleers statt des sonst un-
bekannten. Treffen wir das Richtige, dann ist

vielleicht mit unserem H. sein Namensvetter in
den Schol. zu Dionys. Perieg. 270 und des Eustath.
ebd. (fiber Lilndernamen) gleichzusetzen, obwohl
das Fehlen einer naheren Bezeichnung dort nicht
damr spricht. Sein Leben fallt jedenfalls vor
den Alexandriner Lysimachos (1. Jhdt. v. Chr.

Durchmesser (2 BC) ist, ist gleich dem Kreise mit

dem Halbmesser BC (—^xlr = nr*

Gegen die Erzeugung und Anwendung der
Kurve (und besonders die des Grenzpunktes F

,

wo die beiden erzeugenden Geraden zusammen-
fallen) richtete Sporos eine wenigstens von grie-
chischem Standpunkte aus ganz berechtigte Kri-
tik (Pappos Collect. 252—256). Viele sonder

zitiert wird.

16) H. von Thasos, hat nach einigen Ge-
lehrten, wie sein Namensverwandter aus Delos
(Nr. 15) nie gelebt. Angefiihrt wird er von Ari-

stot. poet. 25 und von [Alex.] d. i. Mich. Ephes.
in sophist, elench. XXXIII 27 als Ausleger und
Textkritiker zweier StellenHomers. Hier wollte aber

... , Osann(Rh.Mus.II510) in 9ACI0C ein Versehen
bare Eigentamlichkeiten der Kurve wurden von 40 des Schreibers fiir HAEIOC erkennen (vgl. auch
P. Lgotaud entdeckt (s. Liber in quo mirabiles
quadratricis facultates varia exponuntur).

Zusammen mit Antiphons, Brysons und viel-

leicht auch Hippokrates' Versuchen, den Kreis
zu quadrieren, bildet die Erfindung der Quadra-
trix und ihre Anwendung zur Winkelteilung ein
gutes Beispiel von dem EinfluB der Sophistik auf
die altere gricchische Mathematik. Wie Zenons
Paradoxen und Hippokrates' und Antiphons Kreis-

Miiller FHG II 60): eine Vermutung, die, so
viel sie auch fiir sich haben mag, vor allem, daB
ein sophistischer Zug in der Behandlung der Ho-
merischen Verse nicht au leugnen ist (vgl. sophist,

elench. IV 166 b, 1), anderen Betrachtungen gegen-
ilber doch schwerlich standhalt ; ich verweise auf
Mahly Rh. Mus. XVI 47. DaB unsere Kenntnis
eines Schriftstcllers auf einer einzigen Quelle be-

ruht, ist in den klassischen Literaturen ja nicht
quadraturen zeigt die altere Geschichte der Qua- 50 ungewohnlich. Im allgemeinen vgL Sandys
dratrix die nicht zu unterschatzende Bedeutung
dieses Einflusses fur die Entwicklung der Mathe-
matik und deren Grundlagen. [BjCrnbo.l

14) H. von Erythrai (FHG IV 431. Susemihl
Griech. Lit.-Gesch. II 400, 314) schrieb IleQi ttjs

xazeidos. Das Werk war wohl umfangreich, da im
2. Buch erst die ionische Wanderung und das
Schicksal des Neugrunders Knopos behandelt wurde
(Athen. VI 258 F-259 F). Zeit nicht zubestimmen

;

aber wohl noch liellenistisch. [F. Jacoby.]

15) H. aus Delos, kennt man nur aus einer
Stelle der Schol. zu Apollon. Argon. IH 1179
(vgL Ps.-Eudokia violar. 248), wo ein ethno-
graphisches Onomastikon von ihm erwahnt wird.
Daher vermutete bier Muller (FHG II 60) in
der ttbertieferung deltas einen Schreibfebler fflr

'HXmTos, den Sophiaten, was aueh ziemUch allge-
mein and gam unbedenUieh angenommen wird

History of class, schol., Cambridge 1903, 28.

[Funaioli]

17) Hippias, Erzgiefler, fertigte nach der wahr-
scheinlichaten Erganzung der korrupten Stelle

Pans. VI 13, 5 eine Statue des Tyrannen Duris'

von Samos (ca. 340—260) in Olympia fur einen
Sieg im Faustkampf der Knaben, den Duris nach
der Inschrift errungen hatte, als die Samier von
der Insel verbannt waren (365—322), Blumner-

60 Hitzig DI 594. Bei [Dio Chrysostomos] 55 (II

p. 114 Arnim) fuhrt die hsl. tTberlieferung fjnov

Bnt'Hyiov s. o. Bd. VII S. 2615. VgL auch Hip-
pens. [Lippold.]

18) EL, Architekt and Erbauer der Thermen,
die in der unter Lukians Namen uberlieferten,

aber von einem Nachahmer Lukians YerfaBten
Schrift 'btnlat fj ftaXanior besehrieben werden ; ein
Zeitgenosse des Verfassers, der seine Kennt-
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nisse in der Bedekunst, Geometrie, Mechanik,

Musik, Optik und Astronomie riihrnt. Die Be-

schreibung ist ziemlich oberflachlich und erstreckt

sich mehr auf das AuBerliche, als auf die tech-

nischen Dinge , liefert aber fiir die
.
griechische

Terminologie und die Ausstattung der Bader in der

Kaiserzeit brauchbares Material (vgl. auch Bd. II

S. 2746. o. S. 1708, 30. 1709, 4). [Fabricius.J

Hippiatrika. Unter diesem Namen versteht

man die auf die Tier-, besonders Pferdeheilkunde 10

beziiglichen Schriften der Griechen , die unter der

Begierung des Konstantinos Porphyrogennetos in

zwei Buchern (129 Kapitel) zusammengefafit wur-

den. Sie wurden ins Lateinische iibersetzt her-

ausgegeben von Ruelle aus Soissons in Paris

1530, grieehisch von Grynaeus Basel 1537 (diese

Ausgabe muB bis zum Erscheinen der Oder-
schen als einzige benutzt werden), italienisch Ve-

nedig 1543, franzOsisch Paris 1563. Die Zahl

der zitierten Schriftsteller, die entweder ganze 20
Biicher iiber Tierheikunde geschrieben oder ander-

warts darauf Beziigliches erwahnt haben, betragt

134; ihre Namen lese man bei Fabricius VIII
10—16 nach.

Wann der Mensch das erste Tier zu seinem

Nutzen zahmte, entzieht sich unserer Kenntnis

;

soweit nicht nur die literarische, sondern soweit

die kunstlerisehe tTberlieferung (in den diluvialen

Tierfresken, besonders in Siidfrankreich und Nord-

spanien) hinaufreicht, sehen wir den Kulturmen- 30
schen von ihm dienenden Tieren umgeben. Wie
nun die Krankheit des Menschen stiirend dessen

Tatigkeit beeinftuBt, so naturgemaB die Krank-

heit des Tieres, wenn auch in geringerem Grade,

die forderliehe Arbeit dieses. Also schon friih

wird der Mensch ebenso wie auf seine eigene so

auf seines schnellen Pferdes, seiner milchenden

Kuh, seines wachsamen Hundes Gesundheit be-

dacht gewesen sein. Bis es freilich zu einer wis-

senschaftlichen Behandlung dieser Krankheiten, 40
zu einer Tierarzneikunde kam, vergingen lange

Zeitlaufte, und wir werden den Veterinar nicht

vor dem Arzte suchen durfen. Die ersten An-
gaben iiber Pflege von Pferden — denn auf diese

wird wegen ihrer Bedeutung fiir den Krieg stcts

der grOBte Wert gelegt — haben sich vermutlich

in einem der altesten Werke attischer Prosa, in

Simons Buch von der Reitkunst gefunden (vgl

Aristoph. Eq. 242. Blass Liber miscellaneus,

Bonn 1864. Dindorf Xenophontis opusc. polit. 50
praefat. 22). Dies ist dann von Xenophon in

TteQt inmxrii benutzt und aus eigener Erfahrung
erganzt worden. Der Verfasser des xvvnyerixo;

(den man nach eingehender Lekture doch unmog-
lich fur Xenophon halten kann) hat dann etwas
tlber die Gesundheit der Hunde. Aber das ist

alles vereinzelt, ebenso wie die Bemerkungen des

Aristoteles, Dioskuride3 und Galen. Schon schil-

dert Aelian, der ja uberhaupt ein warmes.Hen.
fttr die Tiere hat, wie die Inder Elefantenkrank- 60
heiten heilen. hist. an. XIII 7 : ,Sie traufeln lau-

warmes Wasser in die Wunden, wie es Patroklos

bei unserem Homer mit Eurypylos macht; dann
salben sie sie mit Butter ein ; wenn sie aber tief

Bind, dann suchen sie dem leicht entstehenden

Wundfleber durch Einpressen von noch warmem,
blutigemSehweineneischbeizukommen. DieAugen-
krankneiten der Tiere heilen sie durch Einsprit-

zungen wanner Milch. Dazu offnen die Elefanten

freiwillig ihre Lider, da sie wissen, daB sie ge-

heilt werden sollen, und freuen sich wie Menschen.

Diese Operation wird bis zum AufhOren der Augen-

affektion fortgesetzt. Andere Elefantenkrank-

heiten heilt ganz schwerer dunkler Wein; wenn
der nieht hilft, sind sie unheilbar'. Der erste

nun, von dem sich eine Spezialschrift auf dem
Gebiete der Zooiatrie nachweisen laBt, ist Hera-

kleides Tarentinus (s. d.), der tiqos rag xQoviovs

fWQfitjxtag (gegen die chronische Krote [Fessel-

geschwulst der Pferde]) geschrieben hat. Ihm
folgt dann wohl — die KOmer siehe weiter unten—
Eumelos um 200 n. Chr. , den wieder Apsyrtos,

einer der bekanntesten Tierarzte, ausschreibt.

Dieser beteiligte sich an dem Sarmatenfeldzuge

Konstantins d. Gr. 332—334 und verfaBte zwei

Biicher H. Die Vermutung Sprengels Gesch.

d. Arzneikunde II3 318, Apsyrtos habe unter

Konstantin IV. gelebt und den Feldzug gegen

die Bulgaren 607 mitgemacht, ist abenteuerlich.

Apsyrtos beschreibt schon den Rotz, dessen Er-

reger 1882 entdeckt wurde, mit groBer Anschau-

lichkeit. Seine und des Hierokles (s. d.) Werke
bilden den Hauptbestandteil der H. Zeitgenossen

dieser beiden sind Hippokrates (siehe dort) und
Himerios. Viel spater lebte Pelagonius, dessen

gesamtes Werk 1821 in einer lateinischen tlber-

setzung bekannt wurde und von Ihm bei Teub-

ner ediert ist. Weit wichtiger ist die Mulome-
dicina eines gewissen Chiron, dem tflrichterweise

im Monac. 243, in welchem W. Meyer 1885 eine

lateinische TJbersetzung dieses umfangreichen und
eindringenden Werkes fand, der Beiname Cen-

taurus gegeben ist. Chiron war ein Veterinar

um 400 n. Chr. und lebte noch vor Pelagonius.

Sein Werk ist herausgegeben von Oder unter

dem Titel ; Claudii Hermeri — so heiBt der Uber-

setzer — Mulomedicina Chironis bei Teubner

1901. Die meisten anderen Tierarzte der Samm-
lung H. sind blofie Namen fiir ans. Es sind

Aemilius Hispanus, Africanus, Agathotychos, Ana-

tolios, Archedemos, Archelaos, Azanites, Cassius

Felix, Didymos, Diodoros (diese beiden auch als

Schriftsteller iiber Laudwirtschaft bekannt, wie

denn auch in den Scriptores gromatici manches

in unser Gebiet Fallende sich findet) , Diophanes,

Gregorios, Hiero (nach Susemihl Gesch. d. Lit.

d. Alexandr. I 846, 57 verschrieben statt Hiero-

kles), Hippasios, Litorius Beneventanus , Mago
(der alte Karthager, von dessen praktischcr Weis-

lieit sich wirklich manches gerettet zu habe:

scheint), Nephon, Pamphilos, Pistorius Siculus,

Tiberius.

Bei den Rflmern enthalt schon das erste uns

naher bekannte groBe Prosawerk, des Cato de

agricultura, Vorschriften uber die Heilung er-

krankter Tiere, hauptsachlich des Rindes, das

bei den ROmern in hoherer Achtung steht als

bei den Griechen. Varro hat dann besonders im
zweiten Buche de re rustiea sehr genaue Vor-

schriften fiir die Prophylaxe und Heilung von
Tierkrankheiten : er spricht der Beihe nach uber

Scbafe, Ziegen, Schweine; Binder, Esel, Pferde;

Maultiere, Hunde nnd — Hirten. Tierarzte ver-

langt Varro nor fttr schwere Falle, in leichteren

sei der Oberhirt heranzuziehen, der sein medi-

zinigches Kompendium bei sich haben masse.
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Der Ziegen Verletzungen im Dorngestriipp oder
beim gegenseitigen Kampfe, das Ungeziefer der
Schaferhunde erfahrt liebevolleBehandlung. Auch
das dritte Buch, das Geflugel-, Fisch- und Bienen-
zucht bespricht, enthalt manche treffende Beob-
achtung. Vergils Georgica gehCren ja auch in

diese Beihe; besondeis zu beklagen aber ist der
Verlust von Celsus' funf Bilchern de re rustica,

da dieser in seinem Werke de medicina ein gutes

Annaherung an den Tanais zum Kaspischen Meer
abbiegt. Wenn man von der siidestlichen statt

siidlichen Orientierung absieht, scheint die Zeich-
nung iiherraschend gut den Ergeni-Landriicken
zwischen Don und Wolga wiederzuspiegeln. Prflft

man aber die Landschaften nnd Volksstamme, die
das Gebirge einschliefien , so wird ohne weiteres
klar, daB die H.-Berge in Wahrheit ein Teil des
Kaukasus selber und irrtumlich oder auf Grand

Urteil in Fragen der Heilknnde zeigt ; Columella, 10 hypothetischer geographischer Erwagungen von
der jenen nicht selten ansschreibt, hat II 27 her-

vorragend richtige Lehren fiber Pflege und Zucht
des Rindviehs. Im 8. Jhdt. folgt Gargilius Mar-
tialis, dessen Bruchstiick uber die Heilung der
Rinderkrankheiten keinen Zweifel an dem hohen
KGnnen der damaligen Veterinare laBt. Die er-

wahnten Werke sind alle nicht speziell. Ein
solches liegt uns, wie bei den Griechen, erst aus
spaterer Zeit vor ; es ist des P. Vegetius Renatus

diesem losgelCst und nach Norden verschoben
sind. Mflglich und bei der erstaunlichen Treue
der allgemeinen Zuge des Kartenbildes sogar
wahrscheinlich bleibt allerdings, daB eine wirk-
liche Kenntnis der Orographic der Steppenregion
zugrunde liegt und die Willkiirlichkeit des Kar-
tographen nur in der Namengebung beruht. Diese
hangt wohl am letzten Ende zusammen mit der
aufierordentlichen Vergre'Berung und nordsSdlichen

(388—450) Mulomedicina, ein vollig unbedeuten- 20 Streckung des Azowschen Meeres , das in dieser
des Buch, das die tlbersetzung deB Chiron zur
Grundlage hat und nur wenig unter Hinzunahme
der Schriften der H. abandert. Es ist heraus-
gegeben von Lommatzsch P. Vegetii Benati
digestorum artis mulomedicinae libri, ace. Garg.
Mart de curis boum fragmentum (Leipzig, Teub-
ner 1903). Ein anderer Traktat von unbekanntem
Verfasser, der ebenfalls griechische Quellen be-

nutzt, ist aus einer Wiener Hs. von Eichenfeld
in den Wiener Jahrb. XXVI Anzeigenblatt 25ff. 30
ediert.

Die wichtigsten Tier-, besonders Pferdekrank-
heiten, die den Alten bekannt waren, sind auBer
dem schon erwahnten Rotz folgende : Wurm (sXe-

<pavtlaais), Kerstings brandiges Faulfieber (Xot-

fios), Haarschlachtigkeit (nrev/x6gga>£), Druse (%oi-

gddes), Strengel {(tq£), Labmung verschiedener
KCrperteile, Krippenbeiflen (XaBgonooia), Verdre-
hung des Halses, verschiedene Gallen (mtgwuara),

Richtung vom Kartenzeichner nicht uber zwei,

sondern uber sieben Langengrade ausgedehnt wor-
den ist. Dadurch erhielt auch der Banm zwischen
Maiotis und Kaspischem Meer eine sehr betracht-

liche Erweiterung. Seine Leere topographiseh und
chorogvaphisch zu fallen, mag Marinos das zu Ge-
bote stehende geographische Material, das haupt-
sachlich dem eigentlichen Kaukasusgebiet ange-
horte, willkfirlich fiber jenen verteilt haben.

Ptolem. V 8, 12 wird angegeben, daB zwi-

schen Maiotis und H.-Bergen die PseSsioi sitzen.

Da deren Wohnraum durch den noch heute ihren
Namen tragenden Psis, einen etwas fistlich von
Jekaterinodar mundenden NebenfluB des Kuban,
wohl bestimmt ist, so miissen hier die H.-Berge
die gegen Stawropol nflrdlich vom Elbrus vor-

tretenden Xaukasusketten sein. V 8, 13 werden
an den Nordhang des H.-Gebirges das Land des
Mithridates, die Melanchlainen , die Skymniten

Hirschkrankheit (xhavos), Stollenschwamm (e«t>- 40 gelegt; zwischen die H. und die Keraunischen
fiarujfiog h yovazt), Leist (xeigo)/ia), Fettschmel-
zen (imioxtXov sidilos), Mai d'Espagne (xcXiga),

Mauke (xgtooot), Xrote (pvg/itjxiai) und Koller
(navla). GroBer Wert wird in den H. auf die

SchGnheit der Pferde gelegt; wir lernen verschie-

dene Arten des Aderlasses kennen ; die Paraken-
tese gilt als einziges Mittel gegen Wassersucht;
die Baude (x^ga) fflr einen bloBen Absatz des
Rotzes auf die Haut; Wfiimer werden mit der

Berge die Svanen. Uber die wirklicben Sitze

dieser Volker sind wir ausreichend unterrichtet.

Skymnia und Svania liegen im Norden von Kol-

chis (Prokop. Strabon), die Svanen baben sich

die meisten Bergstamme rings im Halbkreis um
Dioskurias unterworfen (Strabon), der Chopi flieBt

durch ihr Gebiet, das sich nach Osten gegen
die Kaukasischen Pforten (KreuzpaB der Grusini-

schen Heerstrafie) durch den Kaukasus erstreckt
Hand aus dem After gezogen ; der Salmiak S. 300 50 (Plinius). Die Melanchlainen batten anfanglich
erwahnt. Vgl. Sprengel Gesch. d. Arzneiknnde
II 317ff. Hecker Gesch. d. Arzneiknnde II 242.

Im Mittelalter verfiel die TieTheilkunde voll-

stSsdig ; man denke an die althochdeutschen Zau-
bersprflche, besonders den zweiten Mersebnrger,
den Wiener Hundesegen, den Munchener Wurm
segen, den Pariser Spruch gegen den Behhuf,
den niederdeutschen Spruch gegen Lahme des
Pferdes u. a. m. Nicht viel hOher steht das Werk

einen Teil des nordkolcbischen Tieflandes innc

(Skylai), von hier waren sie im 1. Jhdt. v. Chr.
in die benaebbarten Eaukasustaler gedringt wor-

den. Alle diese topographischen Angaben reden

deutlichste Sprache und kennzeichnen die H. als

den hschst«u und breitesten Teil des Kaukasus
vom Elbrus bis wenigstens zum Kasbek, wo
sich die Kerannien (Daghestan) anschlieBen, und
zwischen der Landplatte von Stawropol nnd dem

des Laurentins Busius um 1350. Erst mit Gess- 60tiefenSenkungsfeIddeBPhasis. Zum Phasis strOmt,
ner bricht eine neue Zeit an, die naher zu schil

dem hier nicht am Platze ist. [Gossen.]
Hippika Sev verzeichnet die Ptolemaioskarte
8, 8f.) im agiatischen Sarmatien, 6 ° nOrdlich

es Kaukasns. Das Gebirge streicht in einer Aue-
dehnong von nahezu 2500 Stadien parallel der
Wolga nnd beginnt genau in der geographischen
Lange des Punktes, wo der Strom nach der grOfiten

Z

in wildem Quertal die mingrelischen Ketten durch-

brechend, der ,PferdeflnB* (6enis tsqali), der Hip-
pos der hellenischen Kolonisten, genabrt von
den Gletschern, welche die hCchsten Gipfel des
Hanptkammes nmschliefien. Die Namengleichheit
von Flufi and Gebirge ist nchwerlieh lufalbg,

wabrscheinlich hiefl Hippos im besonderen einer
jener Hauptgipfel, an dem der Ffofi entspringt,
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wie uber Dioskurias der Korax den gleichnamigen
Wildbach entsendet. Coraond monies heiBt dann
in Verallgemeinerung des Bergnamens ein groBer
Teil des Kaukasus westlich vom Elbrus, wie H.
das mittlere Hoehgebirge vom Hippos. Es muB
freilich auffalien, daB uns der Name auBer auf
der Ptolemaioskarte nur noch an einer fast ver-

lorencn Stelle und da in einem geographisch hoch-
bedeutsamen Zusammenhang begegnet. Der ano-

nyme Abrifl der Erdkunde in Geogr. gr. m. II bringt 10
c. Xrn S. 504 den einzigen kummerlichen Best eines

Versuches, die Breite der Oikumene auf dem Meri-

dian der H.-Berge zu bestimmen. Die Form der Erd-

insel wird durch einen Rhombus umschrieben «E>).
Das weist auf das Kartenbild des Poseidonios.

Die Breite der Oikumene entspricht der kleinen

Axe des Rhombus. Aber die Zahl von 32 382
Stadien ist nicht die Poseidonische (40 000). Ent-
weder muB das Fragment als unvollstandig gelten.

etwa so , daB der Anonymos versehentlich nur 20
den Breitenunterschied vom Sfldrand der Oiku-

mene bis zu den H. mitgeteilt hatte, oder die

Messung gehOrt einem Geographen an, der die

rhomboide Gestalt der Erdinsel von Poseidonios
entlehnt und wie dieser abgehend von der her-

kommlichen Bentltzung des Meridians von Ale-

xandria den Durchmesser des Rhombus einer

neuen Berechnung der Breite zugrunde gelegt hat.

Der Meridian der H. entspricht genau dem durch
Thapsakos am Enphrat gezogenen LangenkTeis 30
der Eratosthenischen Karte. Eratosthenes fflhrte

ihn durch das Zimtland, die aufierste Spitze

Afrikas nach Sfldosten, und durch den Berg Ka-
spion im Kaukasus. Dieser letztere Name gehtirt

nur Eratosthenes an; es hielte schwer, ihn zu
identifizieren. Man sieht dcutlich, daB in der

neueren Bestimmung des Meridians von Thapsakos
die H. an Stelle des unauffindbaren Kaspion ge-

treten sind. Ich kann das wichtige Fragment des

Anonymos hier nicht weiter behandeln , aber es 40
gibt uns zwei interessante Bestatigungen des oben
fiber die H. Ausgefahrten. Die H. sind wirklich

im Kaukasus zu suchen und gruppieren sich dort
um einen einzelnen Berg Hippos, da unmflglich
ein bestimmter Meridian nach dem mehrere 1000
Stadien messenden Kaukasus benannt werden
konnte. Vgl. auch K. Mnller zu Ptolem. p. 913.

™ ... . ,
fKiessling.]

Hippike agTOS (o aygoc Istnixt) xai Sv/ifio-
Xos), ein Ackerland im Chorion Bunon im Ge-50
Met der Stadt Tralleis in Lydien, Bull. hell. IV
(1880) 337. Inschrift aus dem 2. oder 3. nach-
christiichen Jhdt. [Burchner.]

Hipplkog, der intimste Freund des Konigs
Herodes I., der im Kriege gefallen ist (Joseph.
belL Iud. V 162: joie [sc. H. und Herodes' I.

Bruder Phasael] aato^aXcav [Herodes I.] b> jioXinq>

ytrrahas iycortaa/uvovs, eine Angabe, welche zwar
fur Phasael ungenan ist [s. den Art. Herodes I.

Nr. 14 im Nachtrag dieses Bandes], die aber gerade 60
ftrrH.ru Recbt bestehen dfirfte, da wohl auf Grand
der richtigen Angabe far den einen erst die Un-
genaaigkeit for Phasael entstanden ist). Herodes I.

nat diesem Frennde in Ehren einen der grofien,

Ton ihm erbauten Befestigungstonne in Jerusalem— ein kleines Fort— genannt (Joseph, bell. Iud. V
16HT.). Da mm die Erbauung dieses Tunnee in

engem Zusammenhang gebracht wird mit der der

beiden anderen auch von dem KGnige errichteten

Ttirme Mariamne und Phasael (Joseph, a. a. 0.

;

s. auch bell. Iud. VTI J) und diese, zum mindesten
der Turm Mariamne, noch in den 30er Jahren des

1. Jhdts. v. Chr., aufgeiiihrt sein miissen (s. den
Art. Herodes I.), so wird die Bauzeit des Forts
H. wohl in dieselbe Zeit zu setzen sein. Der
Tod des H. dfirfte demnach wohl entweder in

den Kampfen mit Antigonos und den Parthern,

40 v. Chr., oder bei der Eroberung Paliistinas durch
Herodes I. (39—37 v. Chr.) erfolgt sein. Aus der

Zusammemiennung des Todes des H. mit dem des

Phasael bei Josephus durfen wohl keine zeitlichen

Folgerungen gezogen werden. [Walter Otto.]

Hippion und Hippios. 'Inmoiv Kalendermonat
in Eretria, CIG 2265, geglichen mit dem Plyn-

terienmonate in Paros, so daB er, falls die Plyn-

teria zur namlichen Zeit wie in Athen gefeiert

wurden, dem Thargelion (April/Mai) entsprochen

zu haben scheint; vgl. Bischoff Leipz. Stud.

VII 402. "lnmot Kalendermonat von Rhegion,

IG XIV 612. Der Monat ist ,unstreitig nach
einem Feste des JlooeiS&v "Inmog benannt, dessen

Kultus dem pferdereichen Eilande Euboia aus

doppeltem Grande zukam' und dessen Vorkommen
in der chalkidensischen Kolonie umsoweniger
tiberraschen darf, als man die Entstehung der

Meerenge von Bhegion auf eine gewaltsame durch

Erdbeben herbeigefuhrte LosreiBung Siziliens von
Italien zurQckfuhrte. weshalb dort die Verehrung
des Poseidon besonders nahe lag. Vgl. K. F.

Hermann Uber griech. Monatsk. 64. Preller-
Robert Griech. Mythol. 584, 1. S. auch Art.

Hippodromios. [Bischoff.]

Hippios {'Ixxios). 1) Epiklesis des Poseidon,

der in so vielen Kulten und Sagen der Gott der

BoBzucht, Wagenrennen usw. ist (vgl. Overbeck
Verhandl. d. saebs. Ges. d. W. 1875, 2ff. de
Ridder Bull. hell. XXII 22811'.). Im Kult linden

sich aufier H. gelegentlich die Epikleseis Hippe-

getes. Hippokurios, vielleicht auch Hippokrates

und Hipposthenes (Pans. Ill 15, 7). In der Dich-

tung heiBt Poseidon u. a. umwv dfitjiqg (Horn,

hymn. XXH 5), Tmicov datxrjg (Pamphos bei Paus.

VII 21, 9), mncnv ngizavis (Stesichor. frg. 49),

ijwiagxos (Pind. Pyth. TV 45), hmoSgo/ttos (Pind.

Isthm. I 54), Ijmopedtov (Bull. hell. X 367) u.

ahnl. (vgl. Bruchmann Epithet, deor. 196). Die

haufig8te Bezeichnung ist aber Tumos, vgl. Aischyl.

Sept. 122. Bakchylid. XVI 99. Aristoph. Nub.
83f.; Equ. 551. Anth. Pal. IX 90, 1. Bull. hell.

V 340 (= Anth. Pal. append, ed. Cougny, addend.

VI 104b). Orph. Hymn. XVII 1, 2. 2, 5. Nonn.

Dionys. V 129. XXXVH 311. 393. Paus. VI 20,

18. Hesych. Suid. Etym. Magn. SchoL Pind.

Pyth. IV 246. Scbol. Townl. Horn. II. Vm
440. Serv. Georg. I 12. Cornut, 22. Porphyr.

de abstin. Ill 17. Tertullian. de spectacul. 9.

Anon. Laur. HI 9 bei Schoell-Studemund
Anecd. I 267. Mit Becht betont Paus. VII 21, 8,

dafi Poseidon H. als der Gott der gesamten ixmxri
auch durch Horn. II. XXlJI 584 bezeugt sei. Im
Kult ist die Epiklesis H. oft bezeugt Arkadien
erhob den Anspruch, dafi Poseidon hier zuerst

H. genannt sei, als er mit Demeter Erinys (beide

in Kofigestalt) das berflhmte Rofi Areion (s. o.

B. II S. 621f.) gereugt hatte (Pans. Vm 25, 7).

Arkadischt Knltstatten sind: das oft erwannte
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Heiligtum des Poseidon H. bei Mantineia (Paus.

VIII 10, 2; weiteres bei Immerwahr Kulte
Arkadiens 35ff. Hitzig-Blfimner Pausanias III

144); Methydrion: Tempel des Poseidon H. (Paus.

VIII 36, 2); Lykosura beim Hain der Despoina:
Altar des Poseidon H., des Vaters der Despoina
(Paus. VI [I 37, 10); Pheneos: Erzstatue des Po-

seidon H., angeblich von Odysseus gestiftet (Paus.

VIII 14, 5) ; Pallantion : Hippokrateia-Fest (Dionys.

Hal. antiqu. I 33) fur einen Poseidon IjinoxQarrjg 10
(Usener Gstternamen 361) oieT'Btmog (Nilsson
Griech. Feste 69). Im weiteren Peloponnes: Olyin-

pia: Altare des Poseidon EL, der Hera Hippia,
des Ares H. and der Athena Hippia im Hippo-
dromos (Paus. V 15, 5f.); Epidauros: Altar des

Poseidon H. (IG IV 1009, 7); auf demlsthmos:
Zrxeiov JloasiScbva rt/ncoatv xtl. (Himer. or. Ill

10). In Athen hatte der Knit des Poseidon H.
und der Athena Hippia seine alte Statte auf dem
durch Sophokl. Oid. Kol. beriihmt gewordenen 20
Kolonos Hippios, der seinen Namen der Epiklesis

des Gottes verdankt und von Eurip. Phoin. 1707
nebst Schol. als das S&fia mmov &eov bezeichnet

wird ; fiber das Heiligtum und den Hain des Po-
seidon vgl. auBer Soph. Oid. Kol. 54. 888. 1070ff.

besonders Paus. I 30, 4. Thukyd. VIII 67. IG
I 197, 5; fiber den Altar des Poseidon H. und
der Athena Hippia Paus. I 30, 4. Schol. Soph.

Oid. Kol. 711. 887. Etym. M. 474, 34 s. inula
— Bekker Aneed. Gr. 350, 29. Eustath. Horn. 30
II. 656, 24. Auf Rhodos sind Priester des Posei-

don H. bekannt durch Inschriften von der Stadt
Rhodos (IG XII 1, 786, 11), von Lindos (IG XII
1. 809. 835. 845, 12), und Loryma (IG XII 1,

926). Nach thessalischer Sage hatte Poseidon
Petraios das erste RoG, Skyphios, gezeugt und
deshalb die Epiklesis H. erhalten (Schol. Pind.
Pyth. IV 246). Kult des Poseidon H. und der

Athena Hippia ist auch fur Kyrene (Schol. Pind.

Pyth. IV 1) wahrseheinlich, ebenso fur eine Reihe 40
sonstiger Orte, fur die entsprechende Poseidon-
sagen ohne speziellc Erwahnung der Epiklesis

uberliefert sind, sowie fur solcho Orte, deren

Miinzen Poseidon mit dem Roll zeigen, wie z. B.

die Miinzen von Potidaia und Rhaukos (Gardner
Types of Greek coins Taf. Ill 3. IX 3).

2) Beiwort des Ares (Tryphiod. 105) und Epi-

klesis dieses Gottes in Olympia, wo im Hippo-
dromos Altare des Poseidon H., der Hera Hippia,

des Ares H. und der Athena Hippia standen (Paus. 50
V 15, 6j; iiber den Kult des Ares in Olympia
vgl. o. Bd. II S. 653.

3) Sohn des Lapithen Eurynomos (s. o. Bd.
VI S. 1340). Er kam nach Theben und wurde
von der Sphini getotet, Peisandr. bei Schol. Eurip.

Phoin. 1760. [Je3sen.]

4) s. Hippion.
5) "Lima; sc. dod/joc, auch itpinnioq, ist in der

Gymnastik eine Art des Wettlaufes im Stadion,

bei dem vier Stadien oder zwei Diauloi zu durch- 60
laufen waren: Eur. El. 824 ftdooor . . . rj Sgopcvt
6iaaovi StavXov; fajiiovg dirjvvaev. Paus. VI 16, 4
Sgoftov de slat tov limlov fiijxog ftiv dlavkoi dvo.

Hes. s. Tnneio; df>6pos. Plat. Leg. 833A zahlt

den iqplxmoc zwischen dem diaviog und d6Xt^os
auf. Eine Inschrift aus spitrepublikanischer Zeit,

Dittenberger Syll.2 676, bezeogt den /. fur
Knaben an den Nemeen and Panathenaeen, for

Manner an den Isthmien, den Heraeen in Argos,
den Eleutherien in Plataiai, den Romaia in Chalkis,

den Amphiaraea und Romaia in Oropos, beweist
also, dafi er wohl bei keinem grOfieren Feste fehlte.

Nach Pausanias a. O., der einen Knabensieg des
Eleers Aristeides an den Nemeen berichtet, ist

diese Kampfart bei den Nemeen und Isthmien
aufgegeben, aber von Kaiser Hadrian spater wieder
eingefiihrt worden; vgl. Boeckh Kl. Schr. VI 394.

Krause Gymn. 161, 37. [Juthner.]

Hippitas, wohl ein Spartaner, jedenfalls einer

der nachsten Freunde des KOnigs Kleomenes III.

von Sparta, der ihn auf seiner Flucht nach Agyp-
ten begleitet und dort mit ihm gelebt hat. Er
ist dann einer, und wohl der alteste der drei-

zehn Gefahrten des Kleomenes, die mit diesem
zusammen von dem 4. Ptolemaer interniert wurden,
und hat auch im J. 219 v. Chr. den unglucklichen
Ausbruchsversuch seines Konigs mitgemacht, ob-

wohl er infolge eines korperlichen Gebrechens —
Lahmheit — eigentlich zu einem solchen TJnter-

nehmen kaum fahig war. Als der verzweifelte

Schritt seines Herm miBgliickte, hat er sich von
einem der Gefahrten als erster toten lassen, Polvb.
V 37, 8. Plut. Kleora. 37. [Walter Otto.]

Hippo (7>r;ra>), weiblicher Kurzname aus mit
'mno- zusammengesetzten Vollnamen (F i c k -

Bechtel Die griechischen Personennamen^ 393).

1) Eine der Tochter des Okeanos und der Thetys

:

Hesiod. Theog. 351, vgl. die Namen der Okeauine
Leukippe, der Nereiden Hippothoe, Hipponoe,
Menippe, der Naiade Zeuxippe (Fiek-Bechtel
a. a. O. 455); vgl. Preller-Robert Griech.

Mythol. I 552.

2) Nach Clem. Alex, strom. I 15, 73 heiBt

so die Tochter des Kentauren Cheiron, s. jedoch

den Art. Hippe o. S. 1688.

3) Name von Amazonen, vgl. Hippolyte, Hip-
ponike, Xanthippe, Melanippe u. a. (E. Mover
Gesch. d. Alt. 12 2, 653; s. jedoch auch W. Le'on-
hard Hettiter und Amazonen 239, der diese Namen
mit hettit. Ghipa und -ohipa zusaimnenbringen
will): a) Nach Kallim. hymn. Ill 237ff. 266f.

stiftete H. mit ihren Amazonen Kult und Kult-

bild der ephesisehen Artemis, wurde aber von der

Gottin bestraft, weil sie sich nicht an den reli-

giosen Tanzen ihrer Gefahrtinnen beteiligte. Vgl.

auch Gruppe Gr. Myth. 1292, 3. b) Auf einer

rf. Kylix mit einer Darstellung des Kampfes des

Herakles mit Hippolyte und Amazonen tragt eine

von diesen den Namen OTIH= Smith Catal. of

the Greek and Etrnsc. Vases in the Brit. Mus.
Ill 70, E45.

4) Eine der beiden Tochter des Skedasos, die

bei Leuktra als Heroinen verehrt wurden, s. P f i s f er

Der Reliquienkult im Altertum I 303f. und den

Art. Leuktrides.
5) Eine Griechin, die, uin nicht ihre Keusch-

heit zu verlieren, sich von einem feindlichen Schiffe

ins Meer sturzte. Sie empflng wohl in Erythrai,

wo ihr Leichnam ans Land gespult und bestattet

wurde, heroische Ehren. VaL Max. VI 1 ext. 1.

Kempf zu der Stelle vermutet Zusammenhang
mit dem Namen der in der Nahe von Erythrai

gelegenen Inselchen "Ixnoi (Strab. XIV 644).

6) H. auch als Frauenname inschriftlich be-

zeogt, z. B. IG IX 2, 300. [HepdingJ
7) Stadt bei den Carpetanern in Hispania Tar-
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raconensis, sudlich von Toletum, nicht naher zu

bestimmen, Liv. XXXIX 30, und ebd. Drakenb.

8) Hippo nova, Stadt in Hispania Baetica,

zum Convent von Corduba gehorig, bei Cisim-

brum, Plin. Ill 10. Der Name, in Nordafrika

heimisch (H. Regius und H. Diarrhytus), ist be-

zeichnend fiir die ZugehOrigkeit der Iberer zu

den Libyern. Vgl. Iponuba. [Schulten.]

9) H., in rOmischer Zeit Hippo Diarrhytus,

p. 152; inschriftlich Hippo Diarrytos Dessau
7772, Hipp. Diarr. CIL Vm 1026 = Klio VIII

457), hat sich bei den Arabern als Bensert erhal-

ten (vgl. T i s s o t Geographie de l'Afrique II 90, 2)

und ist jetzt zu Biserte modernisiert. [Dessau.}

'Lnnopdrai, Bezeichnung des Adels in Chalkis

auf Euboia, Herodot. V 77, der in alter Zeit Trig-

ger der dortigen Oligarchic war, Arist. Pol. TV 3,

1289 b, und zwar zu der Zeit, als von da die

Stadt der afrikanischen Kiiste, nach Ausweis des lOKoloniegrundungcn ausgingen, Arist. bei Strab. X
Namens anscheinend phOnizischen Urspmngs, wo
mit Sallust lug. 19, 1 ubereinstimmt (equites

Oraeei eondideruiit, Solin. 27, 7 ist etymologische

Spielerei), westlich von TJtika, am Ausfluti eines

Binnensees, der die Stadt durchstriimte und ihr

ihren Beinamen gab (Hippo alter de interfluenti

freto Diarrhytos nuncupatus Solin. a. a. O.

;

Hippo Dirutus, Diarrhytus Oraeeis dictus
:
pro-

pter inrigwi. aquarum Plin. n. h. V 23); in

447. d. i. in der zweiten Halfte des 8. Jhdts.

In dieser Oligarchic war fiir Amter und Gesandt-

schaften ein Alter von fiinfzig Jahren erfordert,

Herakl. frg. 31. Im 7. Jhdt. folgt dei langwie-

rige Krieg zwischen Chalkis und Eretria um die

lelantische Ebene unter lebhafter Beteiligung des

ubrigen Griechenlands, Thuk. 115 (s. Chalkis).

Jene Stadt blieb Siegerin, Plut. Mor. 760f., er-

scheint jedoch selbst fur die Folge erheblich ge-

alterer Zeit vielleicht "Innov axfja (Scyl. Ill 20schwacht. Im J. 506 erlag sie nach kurzem

p. 89 Mullcr, wo aber "hnov axga von "lunov

aohg unterschieden zu werden scheint; Diod. XX
55, 3; rj %&v IjijiaxQtz&v jioXig Polyb. I 82, 2.

88 2, die Einwohner 'ljutaxynai ebd. 70, 9. 73, 3.

77,1; 'litTiiyoeia Appian. Lib. 11 Iff. ; unwahr-

scheinliche Erkliirung dieses Namens als Hippo
alter bei Movers Phonizier II 2, 144. 511; Svo

'lnTiwveg, afiqpm flaolXeta Strab. XVII 832, wohl

unrichtig). Die Stadt stand auf seiten der Kar-

Kampfe den Athenern, die die Landereien der H.
mit 4000 Kleruchen besetzten, Herodot. V 77. VI
100, wahrend Aelian. var. hist. VI 1 nur von

2000 Kleruchenlosen berichtet. Die letztere Stelle

wird deshalb von einigen auf die Unterwerfung

des J. 445 bezogen. Die Kleruchen wichen vor

dem Ansturm der Perser 492 nach Oropos aus,

Herodot. VI 101. Nach dem Aufstande des J.

446 (Thuk. I 114) werden die H. von Perikles

thager zur Zeit des Agathokles, der sie eroberte 30 aus Chalkis vertrieben, Pint Per. 23, und spater

(Diod. a. a. O.), im ersten (Polyb. I 72, 8) und

dann wieder im dritten Punischen Kriege /Appian.

Lib. 110); nur im Soldncrkrieg war sie abtriin-

nig geworden (Polyb. I 82, 8. 88, 2). Caesar oder

Augustus griindete hier eine romische Gemeinde

unter dem Namen colonia Julia Hippo Diarrhytus

(Inschrift aus Bizertc CIL VIII 1026, verbessert

von Cagnat, s. Klio VIII 457; Jjracov Ai&qqvto;

xoXcoria Ptol. IV 3, 2 p. 617 Mull., Hipponiensis

nicht mehr erwahnt, auch nicht in dem Vertrage

IG I 27a (Syll.2 17). Vgl. Geyer Topographie

u. Gesch. der Insel Euboia 27. 43f. [Thalheim.]

'Inn6§oxoi, unbekannter Ort, an dem Mag-
neten ans Amyros in einer unbekannten Schlacht

gefallen sind. Inschrift des 4. Jhdts. IG II 2, 1681.

Cronert Lit. Centralb.. 1908, 1392. [Stahlin-l

Hippobotos, Schriftsteller fiber Philosophie-

geschichte (Suid. s. v. nennt ihn tpti.6ao<pos), dessen

eolonia Plin. ep. IX 33). Daneben bestand aber 40 Bficher ,iiber die philosophischen Sekten' (jieg

zunachst noch eine Gemeinde Einheimischer, die

unter Augustus und Tiberius untei dem Namen
Hippo libera (so) Miinzen ausgegeben hat, L.

MiiHer Numismatique de l'Airique II 167ff,

vgl. Dessau Klio VIII 459ff. Die Stadt war
der Sitz eines der Legaten des Proconsuls von
Africa, des legatus provineiae Africae reyionis

oder dioeceseos Hipponiensis, CIL IX 1592.

X 5178. Plin. ep. IX 33, 9. Sie besoldete

aloioecov) und <ptXoo6(pcov avayQCuprj Diogenes Laer-

tius benutzte. Beziehung beider Titel auf dasselbe

Werk ist unwahrscheinlich. Meist zitiert Diogenes

Laertius den H. ohne Buchtitel fur biographische

Nachrichten. Ein Terminus post quern ergibt sich

daraus, daB er noch von den Schulern Timons
von Phlius und von dem Kyniker Menedemos
handelte, welcher Schuler des Echekles, eine«

Schulers des Theombrotos, gewesen war, der seiner-

einen LehreT der Beredsamkcit ; die Grabschrift 50 seits den Metrokles zum Lehrer gehabt hatte.

eines solchen hat sich in Thugga, woher er ge-

bfirtig war. gefunden, Dessau 7772 = Bue-
cheler carm. epigr. 107. Eine wunderbare Ge-
schichte von einem Knaben und Delphin wurde,
als hier sich eben zugetragen habend, in der

Kaiserzeit alien Ernstes erzahlt, Plin. n. h. IX 26

;

Plin. ep. LX 33. Bischofe von H . Diarrhytus werden
oft genannt, zuerst im J. 256 (Sentcntiae epi-

scoporum LXXXV n. 72 in Hartels Cyprian 457),

Danach kann H. nicht lange vor dem Ende des

3. Jhdts. v. Chr. geschrieben haben. Die Auf-

zahlung der nenn ethischen Sekten bei Diog.

Laert. prooem. 19 (1. Mi?aQtxrj 2. 'Eyczgixrj

3. KvQrjva'ixr) 4. 'EnixovQtiog 5. 'Avytxegstog 6. Geo-

Siogeiog 7. Zrjvcoveio; f) xai 2ra>ixfj 8. 'Axadij-

Hal'xrj -f) agjrata 9. negiaaztjTtxrj macht einen

altertfimlichen Eindruck und hatte nach dem Auf-

treten des Karneades in dieser Form nicht mehr
zuletzt im J. 649 (M an s i X 939). Der See von 60 aufgestellt werden kCnnen. DaB ausdrueklich nur

H., der schon bei der Belagerung durch Aga-
thokles genannt wird (Diod. XX 55), wird mit
dem zum Meere fuhrenden Kanal von Plin. ep. IX
33, 2 beschrieben; zwei Seen (der zweite ^ Stoaga
Ujivt]) verzeichnet richtig Ptolera; IV 8, 17. Der
Name der Stadt, in den Handschriften vielfaeh ver-

dorben (z. B. Ipppne Zaritolt. Ant 21. Aagastinns

civ. dei XVI 8,2, mehr s. beiWilmanns CJL VTTI

die altakademische Sekte als ethische anerkannt
wird, zeigt. daB zur Zeit des H. die Akademie
auf eine positive ethische Doktrin verzichtete. Das
pafit auf die mittlere Akademie, aber nicht auf

die nene des Karneades. DaB EL die elische

Schule nicht neben der eretrischen nennt, wird
darauf beruhen, daB er beide far identisch hielt;

das Fehlen der kynischen. Ton der doch bei ihm
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die Rede war, darauf, daB er sie mit der zeno-

nischen identifizierte. Der pyrrhonischen Schule,

von der er auch handelte, konnte er den Charakter
einer ethischen atgsots xaX aya>yr) absprechen.

Wichtig ist, daB er die stoische Schule als zeno-

nische bezeichnet, also noch nicht Chrysippos als

den maBgebenden Neubegrunder der Stoa ansieht.

Wichtig ist auch, daB er die 'Awtxsgsioi und 9so-

Scoqsioi von den Kyrenaikern trennt and als selbst-

2. Schale des Duris ans Caere in Berlin nr.

2285. Hmodaftas xaXos. Schulscenen. Abg. Mon.
d. Inst. IX 54. Reinach Rep. I 196. Wiener
Vorlegebl. VI 6. Pottier Donris Fig. 22 A, vgl.

S. 108ff. Klein Meistersig. 2 155 nr. 9; Lieblings-

inschr. 2 103 nr. 1. Vgl. Furtwangler Beschrei-

bung H 571f. Hartwig 597£
3. Schale des Doris ans Orvieto im Museum

of fine arts in Boston. J. Dionysos bekleidet

standige Sekten ansieht. Er schrieb also gewiB 10 mit Chiton und Himation, am das Hanpt einen

noch, ehe Sotion sein Diadochensystem aufstellte,

Bnde des 3. oder Anfang des 2. Jhdts. v. Chr.

Diog. Laert. I 19. 42. II 88. V 91. VI 85. 102.

VII 25. 38. VIII 43. 51. 69. IX 5. 40. 115.

Clem. Alex. Strom. I p. 352 P. Iambi, vit. Pyth.

c. 31. Porphyr. vit. Pyth. 61 Nk. Said. 8. Isaio-

poms. [v. Arnitn.]

Hippodamas (IxnoSd/tas, vgl. Aafidaainos).

1) Sohn des Acheloos and der Perimede, Neffe

Efeakranz halt nach rechts vor einem Altare

stehend in der vorgestreckten Rechten einen

Kantharos. Hinter ihm ein Klappstuhl mit Kissen.

Daruber die Signatur AORI4- EARAfl-frEN-
Eingsherum Maeander unterbrochen von einem
Krenzplattennvoster.

A a. B. Tanz von Silenen and Manaden,
Auf jeder Seite zwei Silene und drei Manaden.
Um A die Inschrift HIPPOAAMAfKAPO^.

des Aiolos, Apollod. I 7, 3. Vater der Euryte, 20 Unter beiden Henkeln ein symmetrisch aufgebantes

Gemahlin des Porthaon, Apollod. I 7, 10. Wird
identisch sein mit dem Vater der Nymphe Peri-

mede, Ovid. met. VIII 592. 599 (wo die Hss.

Perimde bieten), die den Acheloos liebt; H. stiirzt

sie ins Meer, and Poseidon verwandelt sie in die

gleichnamige Insel.

2) Troianer, den Achilleus totet, II. XX 401.

8) Sohn des PriamoB, Apollod. Ill 12, 5; von

Aias getotet, Dictys 3, 7.

Palmettenornament in der ublichen Art des Duris.

Nicht bei Klein und Hartwig. Abg. Am.
Journ. of Arch. IV 1900, Taf. 1 J. Fig. 1—3
auf S. 185ff. J, A and B, vgl. Tarbell ebd. 183ff.

;

25. Annual report (Boston) 1900 40f. nr. 9.

4. Schale aus Oivieto friiher in der Sammlung
Bourguignon zu Neapel, jetziger Aufenthalt un-

bekannt. Hi7to3a/ia<; xakos. Abg. Hartwig Taf.

67, 1, vgl. S. 598ff. Duris zugewiesen vonHart-
4) Troianer, von Agamemnon getotet, Hyg. 30 wig. Klein Lieblingsinschr. 2 104 nr. 7.

fab. 113. [Eitremj

2) H., athenischer Archon im J. 375/4. Dio-

dor. XV 38. IG II 49. II 5, 49 c. 49 d. II 672ff.

vgl. Prosop. Att. 7610. [Kirchner.]

8) H., Athener. Strateg im J. 459/8, onter den

in diesem .Tahre Gefallenen aufgefuhrt (IG I 433,

63; vgl. Dittenberger Syll. 2 9 undBusolt Gr.

Gesch. Ill 1, 304, 1).

4) H., Spartaner, wird im Arkadischen Kriege

5. Schale gefundeii in Griechenland in der

Sammlung Martin A. Ryersen in Chicago, frtther

bei van Branteghem (Froehner nr. 69). Huuto-
da/ia; xakog. Abg. Hartwig Taf. 67,2. Klein
Lieblingsinschr.* 104 Fig. 27. Unsigniertes Werk
des Doris s. Hartwig 601ff. Klein Lieblings-

inschr.2 104 nr. 6.

6. Schale aus Civita Castellana im Britischen

Museum HI E 50. xaXos Htxodapas. Abg.
im J. 364 erwiihnt (Kallisth. frg. 13. Polyaen. II 40 Hartwig Taf. 67, t, vgl. 608ff. Von Hart-
15), fiel achtzigjahrig an der Seite des KOnigs
Agis in der Scldacht bei Megalopolis im Sommer
330 (Plut. Lak. apophth. 222 a; vgl. Schafer
Dem. HI*. 213, 1). [SundwalL]

5) H., ein Dichter aus Salamis (Nauck ver-

mutet statt SaXafiivtov : Sapuov), von dem Iam-

blichos (vit. Pyth. 82) ein paar Verse anfuhrt.

Diels Vorsokr. c. 45 C 4. 280, 22 und Anm.
[E. Wellmaun.]

6) H. Lieblingsname auf strengrotfigurigen 50
Schalen, die teils die Meistersignatur des Duris

und des Hieron tragen, teils mit Sicherheit diesen

beiden Meistera zugewiesen werden konnen. Die

gefeierte Person ist wahrscheinlich der im J. 459
gefallene Strateg der Athener aus der Erechtheis

(s. o. Nr. 3). Studniczka Arch. Jahrb. II 164.

Wernicke Lieblingsnamen 122f. Kirchner
Prosop. Att s. v. nr. 7609, identisch mit

nr. 7611.

wig dem Duris zugeschrieben, ebenso von Furt-
wangler in F. R. II 83, 1.

7. Schale des Hieron aus Vulci in Berlin nr.

2291 (Leonard Vasen des Hieron nr. 2, dort

auch die Literatur). Name mit zwei n. Abg.
u. a. Gerhard Trinkschalen a. Gef&Be Taf. XI.
XII. Winter Kunstgesch. in Bildern I 89, 7 A.
Klein Meistersig. 2 168 nr. 14; Lieblingsinschr.2

103 nr. 4.

8. Schale des Hieron aus Vulci in Munchen
nr. 804 (Jahn). (Leonard nr. 18, dort auch die

Literatur). Um J Hutxoda/ias xaXoe. Abg. Ger-
hard A. V. 280. Reinach Rep. II 138. Wiener
VorlegebL A3. Klein Meistersig. 2 163 nr. 1;

Lieblingsinschr. 2 108 nr. 3.

9. Schaleninneres gefunden im Perserschutt,

Athen Akropolis-Museum. Um J. Hixxoiapas
xaXo;. Abg. Arch. Jahrb. II 164, TgL Stud-
niczka ebd.; s. den Art. Hieron o. S. 1516.

1. Schale mit der Topfersignatur des Python 60 Zugewiesene GefaBe nr. I
und der Malersignatur des Duris im Louvre nr.

G 121. Hfijxod(ti)itafs) (s. gegen diese Lesung
Hartwig 602, 1) funfmal auf A B und J ver-

teilt, ferner Ho xme xak>;. Abg. Wiener Vor-

legebL VI 8a. b. Pottier Donris Fig. 21J, TgL
S. 107fL Klein Meistersig.* 156 nr. 10; Lieb-

lwgsinscbx. 2 103 nr. 2. VgL Pottier CataL
in 9621; Hartwig S84S:, a. bee. 587.

Der Name ist bald mit einfachem (nr. 1 ?, 2,

4, 6) bald mit doppeltem x (nr. 3, 5, 7, 8, 9)

nihrieben. Die Schreibung mit doppeltem x
et sieh auch auf Vasen des Duris, a. o. Nr. 3. 5.

literatur: Klein Lkblingsuiachr.* 1031 Wer-
nicke Lieblinganamen 68f. Reisch Ron. Mitt.

V 1880, 8S6ff. Leonard Osterr. Jahreah. XV 2
Hieron Kap. X (Leonard.]

Hippodame. Mit diesem Namen redet Mar- jahrlich ein Opfer darbringen (Paus. VI 21, 9. 11).

tiaL IV 31 eine Fran an, indem er ihren Namen Nur durch Betrug gelang es Pelops, den Sieg iiber

ins Griechische ubersetzt. [Stein.] Oinomaos und damit die Hand der H. zu ge-

Hlppodameia (griech. Namensform allgemein wiimen. Vom ersten Blicke an in Pelops verliebt

'Inxoddfisia, vgl. Kuhns Ztschr. VII 92; 'Iitno- (Tzetz. Lycophr. 156. Apollod. epit. 2, 6. Schol.

Sdftr/ Nicand. frg. 104 Schn. und als Frauenname Apoll. Rhod. Arg. I 752 u. s.) spielte H. selbst

IG II 751 Ba II 21. 754, 53. 756, 29; lateinisch die Vermittlerin zwischen Pelops und ihres Vaters

allgemein Hippodamia Prop. I 2, 20. Ovid. her. ungetreuem Wagenlenker Myrtilos (Apollod. epit.

Vm 70. XVH 248 u. s., als Frauenname Ippo- 2, 6 u. s.). Als Entgelt lieB sich der selbst in H.

damia CIL X 2759 ; daneben Hippodame Verg. 10 verliebte Myrtilos (Apollod. epit. 2, 7. Paus. VHI
Georg. EI 7. Ovid. met. XII 210. 224 u. s. und 14, 11. Nonn. XX 162. Nicol. Damasc. frg. 17

Hippodamea Enn. Sc. 358 bei Cic. Tusc. HI 12, u. s.; nach Gruppe Griech. Myth. 658 wohl in

26) ist der Name verschiedener mythologischer einer Legende ihr Gemahl) von Pelops (Paus. VJLU

Frauen, von denen am bekanntesten ist 14, 11) oder von H. (Serv. Georg. Ill 7) eine

1) Die Tochter des KOnigs Oinomaos von Pisa Nacht bei dieser zusichern; nach Hygin. fab.

(z. B. Apollod. epit. 2 , 4ff.). Als ihre Mutter 84 versprach Pelops, dem Myrtilos die Halfte des

wird in der ttberlieforung u. a. Sterope (Paus. V mit H.s Hand zu erwerbenden Reiches des Oino-

10, 6. Apollod. HI 110. Hygin. astr. II 21), maos zu geben. Mit dem goldenen Wagen und

Eurythoe (Tzetz. Lycophr. 156) oder Enarete den Fliigelpferden seines Vaters Poseidon wagte

(Hygin. fab. 84), als ihr Vater einstimmig Oino- 20 Pelops den Wettkampf (Pind. 01. I 90f.), der

maos angegeben (nur Eustatb. Dionys. Perieg. nach Paus. V 17, 7 auf der Kypseloslade, nach

685 nennt sie versehentlich Arestochter statt Apoll. Rhod. Arg. I 752ff. auf dem Mantel des

Aresenkelin, vgl. Diod. IV 73, 1). Obwohl sich fur Iason abgebildet war; doch siegte er nur durch

die schflne H. zahlreiche Freier einfanden (nach Myrtilos Betrug, der den Wagen seines Herrn zu

den groBen Eoien 16, vgl. Paus. VI 21, 10; nach Falle brachte, da er flberhaupt keine oder wach-

Tze1;z. Lycophr. 156= Schol. Eurip. Or. 990 zwolf; seme Nigel vor die Radachsen gesteckt hatte

nach Pind. 01. 1 128 und Schol. z. St. = Hesiod. (Pherekyd. im Schol. Apoll. Rhod. Arg. I 752

frg. 165R. Philostr. Im. I 17, 4 u. a. dreizehn; = FHGI94). Der Fluch des sterbenden Oinomaos

auBerdem noch andere Freier aufgezahlt bei Paus. (z. B. Apollod. Epit. 2, 7) sollte sich gar bald am
VI 21, 11. Schol. Pind. Pyth. X 85 Drachm. 30 treulosen Myrtilos erfttllen; er fiel von der Hand
Aristarch. Schol. Horn. II. XI 757; vgl. Eustath. des Pelops (z. B. Plat. Cratyl. p. 395 C), sei es, weil

11. 304, 29. 883, 2. Steph. Byz. s. HXrjaiog. Archaol. dieser ihm die versprochene Halfte des Konigreichs

Ztg. 1853 XI44 Periphas und Pelar(gos?) vgl. Taf. nicht geben wollte (Hyg. fab. 84), sei es, weil

54, 1 und Catalogue of VaBes im Brit Mus. IV Myrtilos den Pelops auf der Heimreise von der

nr. 331; vgl. Lubbert De Pind. stud. Hesiod. et Wettfahrt, die zu Schiff stattfand, an die ver-

Hom. 8), suchte Oinomaos ihre Verheiratung zu ver- sprochene Nacht bei H. erinnerte, worauf ihn

hindern, sei es, weil ihm vom Orakel der Tod von Pelops ins Meer warf (so Pans. VUi 14, 11, vgl.

der Hand seines Schwiegersohnes vorausgesagt Palaeph. 29 p. 40, 15 Festa; dieser Vorgang darge-

worden war (Diod. IV 73, 2. Schol. Apoll. Rhod. stellt auf einem kampanischen Aryballus in Berlin

Arg. I 752. Apollod. epit. 2, 4), sei es, weil er40bei Furtwangler Vasensamml. Berlin 3072: H.

selbst mit seiner Tochter in straflichem Verkehre und Pelops, auf einem Viergespann stehend, fahren

stand (Tzetz. Lycophr. 156. Lucian. Charid. 19. ubers Meer, Myrtilos wird soeben von Pelops ins

Hygin. fab. 253. Schol. Pind. 01. I 114 Abel; Meer gestoBen), sei es, weil Myrtilos seine frflhere

nach Apollod. epit. 2,4 nnd Nicol. Damasc. frg. 17 Liebe zu H. (s. o.) nicht zahmen konnte. Bei

vennochte er seine Tochter nicht zur Blutschande Pherekydes frg. 93 (ans Schol. Soph. El. 505 =
zu uberreden). Oinomaos erklarte, seine Tochter FHG I 94) finden wir die Bemerkung, daB Myrtilos

nur dem zur Fran geben zu wollen , der ihn in auf dem Heimwege von der Wettfahrt H. zu ver-

einer Wettfahrt nach dem Korinthischen Isthmus gewaltigen versuchte, woranf Pelops ihn ins Meer
besiegen wurde (Diod. IV 73, 3. Tzetz. Lycophr. sturzte; nach Schol. Eurip. Or. 990 = Tzetz.

156. Apollod. epit. 2, 5 u. s.). Bei dieser Wettfahrt 50 Lycophr. 156f. , vgl. Apollod. epit. 2, 8 war es

muBte H. auf dem Wagen des jewelligen Freiers eine verbreitete Annahme, Myrtilos habe auf der

Platz nehmen (daher nagatfiazi; genannt bei Apoll. Heimreise H. zu vergewaltigen versucht , wah-
Rhod. Arg. I 754, vgl. die eben zitierten Stellen). rend Pelops fur sein durstendes Weib Wasser
um durch ihre Schonheit dessen Aufmerksamkeit holte. Nach Schol. Horn. II. II 104 (vgl. Eustath.

vom Siege abzulenken (Lucian. Charid. 19). So 183, 23.) erwachte nach Pelops Siege bei H.
wurden die Freier ohne Ausnahme von Oinomaos wieder die alte LiVbe zu Myrtilos. H. gab vor.

eingeholt und von hinten mit der Lanze eretochen durstig zu sein , schickte ihren Gatten an eine

(vgL z. B. Schol. Pind. OL 1 122 Drachm. Diod. IV Quelle und versuchte indessen den Myrtilos zu

73,4. Paus. VJLU 14, 10 u. s.; uber die Vorberei- verfuhren. Da sie keinen Erfolg hatte, wollte

tungen und die Fahrt selbst vgl. Roscher Myth. 60 sie einer etwaigen Anzeige des Myrtilos zu-

Lei. Art. Oinomaos III 765, 19ff.). Die KOpfe vorkommen und beschuldigte den Schuldlosen

der erschlagenen Freier lieB der yafifigoxioro; gleichwohl bei Pelops, worauf dieser den Myrti-

Obiftaoe (Tzetz. Lycophr. 161) an seinem Hause los ins Meer sturzte. Eine andere Version dei

(Apollod. epit. 2, 4, vgl. Hyg. fab. 84) oder an Sage liegt bei NicoL Damasc. frg. 17 vor: Pelops
den Sanlen des Poseidontempela (Schol. Pind. Isth. zient gegen Oinomaos, um ihm die Herrschaft zu
IV 92 Abel) oder am Arestempel (Schol. Pind. ranben; er verspricht dem Myrtilos H. als Gattin,

OL 1 114 Abel) ausgtellen. Pelops errichtete ihnen wenn er den Oinomaos tote ; Myrtilos tut das,

spater ein gemeinsames Grab nnd lieB ihnen all- wird aber auf Bitten der den VatermOrder hassen-
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den H. doch von Pelops, der H. selbst heiraten 852, 8). Die Heimat der Sage von Pelops, Oino-
will, getOtet. So wird in alien Versionen der Sage maoa, Myrtilos und H. war ursprunglich die nord-
H. die Gattin des Pelops (z. B. auch Dio Chrys. Ostliche Peloponnes (Gruppe Griech. Myth. 145,
orat. XI 47 = I 127, 17 Am.), dem sie nach Pind. 9. 623, 1. Roscher Myth. Lex. Ill 767), von wo
01. 1 144 und Schol. z. St. den Atreus, Thyestes, sie nach Lesbos (Schol. Eurip. Or. 990 p. 249, 11
Pittheus, Alkathoos, Pleisthenes und Chrysippos, Dind.) hinkam (vermutlich mit achaischenAuswan-
nach Schol. Eurip. Or. 5 und Tzetz. Exeg. Hiad. derern aus der Gegend von Phleius) und nach Pisa
Bachmann Schol. Horn. II. I 787, 22 den Atreus, und Olympia iibertragen wurde (Gruppe a. a. 0.
Thyestes, Dias, Kynosuros, Korinth(i)os, Hippal(k)i- 145, 9. 623. Nach Robert Lied und Bild 187
mos , Hippasos , Kleon(os) , Argeios , Alkathoos, 10 war die Sage ursprunglich auf Lesbos lokaUsiert).
Heleios, Pittheus und Troizen gebiert. Andre Zu- Vgl. im allgemeinen den Art. Chrysippos
sammenstellungen ihrer Schne bei Schol. Pind o. Bd. Ill S. 2498ff., die Art Chrysippos, Hip-
a. a. 0., liber Hippalkimos vgl. Hygin. fab. 14 p. 43, podamia, Hyrtilos, Oinomaos, Pelops bei R o s ch e r
17B. und fab. 84; als ihre Tochter werden Nikippe Myth. Lex. und Papasliotis a. a. 0. 33ft. 50ff.

und Lysidike erwahnt (Schol. Eurip. a. a. 0., iiber Eire erste dichterische Behandlung erfuhr die Sage
ihren Sohn Oidipus vgl. Gruppe Griech. Myth. von H. wohl im Epos und zwar in den unterHesiods
509, 4). Die eben erwahnte Angabe aber bei Pind. Namen gehenden groflen Eoien und bei Epimeni-
a. a. 0., Chrysippos sei der H. Sohn, pafit nicht zur des (Hesiod. frg. 165 R. = Paus. VI 21, 10. Schol.
Sage und findet sich auch sonst nirgends ; sondern Pind. 01. I 127 = FHG IV 405), sodann behan-
an anderen Stellen gilt Chrysippos als Sohn des 20 delte Pindar die Sage in der ersten olympischen
Pelops aus seiner ersten Ehe mit der Nymphe Ode 68ff. ; in der TragOdie widmetc Sophokles im
Axioche (Schol. Pind. 01. 1 144. Schol. Eurip. Or. 5) Oivdftaos rj 'Iaaoddfieia (Athen. IX 410c; Fragm.
oder mit der Nymphe Danais (Plut. Parall. 33). Da bei Nauck TGF2 430—436 p. 233 vgl. Ribbeck
ihn aber Pelops mehr liebt als seine Kinder von Rflm. Trag. 431ff.)und Euripides (bei Nauck a. a.

H. (Plut. a. a. 0.), iiberredet diese, urn den lasti- 0. frg. 571—577 p. 539, vgl. Vogel Scenen
gen Thronerben zu beseitigcn. ihre Sohne (nach euripid. Tragod. in griech. Vasengem. 128ff.), in

Thukvd. I 9 nur den Atreus), den Chrysippos zu der Komodie Antiphanes (Athen. IV 130 e = CAF
toten (Schol. Horn. II. II 105 = Hellan. frg. 42. II 81 Kock) und Eubulos (ebd. XV 678f. = CAF
vgl. Plat. Cratyl. 395B. u. s.); Pelops verfiucht II 190 Kock) diesem Stoffe ihre Krafte, von romi-
daraufhin seine Schne, und H. mufi entweder 30 schen Dichtern Accius (Ribbeck a. a. 0. Cic. ad
rait ihnen nach Mideia in Argolis fliehen (Paus. fam. IX 16), sowie ein unbekannter Dichter der
VI 20, 7) oder sie totet sich selbst (Hygin. fab. 85. lateinischen Anthologie (201 Baehr. PLM IV 199
243 p. 158, 11B.). Nach einer anderen Version = I 1 p. 41 nr. 11 Riese). Die bildlichen Dar-
(Dositheos bei Plut. Parall. 33 vgl. Hygin. 85) raubt stellungen H.s sind zahlreich; erscheint sie doch
Laios den schonen Knaben Chrysipp, der von seinen fast uberall da mit, wo Pelops, Myrtilos, Oinomaos
Stiefbrudern Atreus und Thyest gegen den Willen dargestellt sind. Aufier ihrer schon o. S. 1726 er-

ihrer Mutter H. befreit wird. Da sich die Sohne wahnten Abbildung auf der Kypseloslade und auf
weigern ihn zu toten, totet sie ihn selbst, und da dem Mantel des Iason bei Apoll. Rhod. Arg. I
sie die Tat mit dem Schwerte des im Hause weilen- 752ff. schildem Bilder von ihr die beiden Philo-
den Laios,dem Pelops den Raub verziehen hat, ver- 40 strate. Bei beiden ist H. im Brautkleide ab-
iibt, fallt auf diesen der Verdacht. Aber derster- gebildet, beim alteren Im. 1 16 = LT 319, 4 K.
bende Chrysippos vermag noch, H. als di( MOr- umarmt sie Pelops auf seinem Wagen stehend
derin anzugeben, die nunmehr von Pelops Landes nach dem Siege in heiBester Liebe, beim jflngeren
venviesen wird. Doch soil nach Paus. VI 20, 7 Im. 9 = II 403, 13K. soil die Wettfahrt eben be-

spitter Pelops auf Grund eines Orakelspruchs ihre ginnen. Papasliotis hat Archaol. Ztg. 1858, 83ff.

Gebeine nach Olympia iiberluhrt haben , wo in 50ft'. und Taf. 53ff. alle bis dahin bekannt gewor-
der Altis ein 'foxodd/neiov errichtet war, in das denen Darstellungen H.s gesammelt (vgl a. a. 0.
die Prauen alljahrlich einmal eintreten diirfen zu 7ff.); was spater dazugekommen ist, z. B. ein

feierlicherVerehrung derH. Ein anderes Fest hatte Medaillon des Kaisers Antoninus Pius aus Smyrna,
schon fruher H. der Hera zu Ehren und zur Er- 50 auf dem Pelops und H. auf dem Wagen stehen,
innerung ihrer Vermiihrung mit Pelops in Olym- Vasenbilder usw. ist ausfuhrlich besprochen bei

pia eingesetzt, iiber welche Feier Paus. V 16, 4ff. be- Roscher Myth. Lex. I 2670, 50ff., sowie ebd.
richtet, vgl.WenigerDas Kollegium der 1 6 Frauen in den Art. Myrtilos, Oinomaos, Pelops ; vgl. auch
usw., Weimar 1883 und dazu A. Mommsen Ribbeck a. a. 0. Furtwangler -Reichhold
Jahresber. 69 (1891), 128. Die Bedeutung der H. Griech. Vasenmal. II 32ff. Reinach Repert d.

innerhalb der griechischen Mythologie ist schwer vas. peinte II 403. Catalogue of Greek Sculpt.

und nur unsicher zu bestimmen. Wegen des eben im Brit. Mus. I 291 nr. 555 u. s.

erwahnten, von ihr in Olympia gestifteten Hera- 2) Die Gemahlin des Peirithoos (Horn. 11. II

festes (Paus. V 16, 4) glaubten Gerh ard Prodr. 742. Diod. IV 63, 1. 70, 3. Ovid, met XII 210).

p. 35 (88) und Papasliotis Archaol. Ztg. 1853, 50 60 Bald gilt sie als des Adrastos Tochter (Hyg. fab.

sie zu Hera in nahere Beziehung setzen zu mussen. 33. Schol. Horn. Od. XXI 295 vgL Eustath. Od.
Naher steht sie wohl dem Kultkreise der Aphro- 1910, 7), bald als des Atrax (daher Ovid. Her.
dite(Hesych. '/»ici^d^«a-M.97eo^ii^), vgl. Preller- XVII 248 Atracis genannt), bald als des Butas
Robert Griech. Myth. I* 373 und Gruppe Tochter (Diod. IV 70, 3; vgl. Schol. Horn. IL I
Griech. Myth. 657 u. s. (fiber die Wettfahrt als 263). TJbrigens schwankt auch ihr eigener Name;
Bild ursprQnglichen Brautraubes s. Roscher Ovid met XII 224 nennt sie Hippodamc, Schol.
Myth. Lex. m 769, 63; fiber die Bedeutung des Hom.il. I26S'£tro#fr««a, Pint The*. 30= Hero-
Rosses ffir den Liebesxaufaer Gruppe a. a. 0. dor frg. 34 FHG II 37 Deidameia, Prop. II 2,

1729 Hippodameia nippoaameion

9 Isckomache, eine Inschrift auf rotfigurigem tin; doch ist wohl an der genannten Stelle zu

Vasenbilde (Archaol. Ztg. 29, 159 Mon. d. Inst. lesen InnoSdfioio Avnfidxoio Myaxea, Mevucro-

X 25) Laodameia (vgl. Roscher Myth. Lex. Upoto o" Sxoaiv, Tiai<f6vr)v, s. die Herausgg. z..St.

II 1829 5ff) Bekannt ist sie dadurch, daB urn 8) Nach Apollod. II 17 heiBen zwei Tochter

ihretwillen (die Schol. Horn. Od. XXI 303 selbst des Danaos und der Hamadryade Atlanteia oder

Kentanrin genannt wird, vgl. Buttmann Mythol. Phoibe H., deren eine mit Istros, die andere mit

II 221ff) der Kampf zwischen Lapithen und Diokorystes vermahlt war; doch wird fur die

Kentauren entbrannte, da bei ihrer Hochzeit mit Diokorystesgattin der Name Phylodamia oder Hip-

Peirithoos entweder der Kentaur Eurytion zu- pothoe (Wagner zu Apollod. a. a. 0., vgL Paus.

drinelich gegen sie wurde (Schol. Horn. Od. XXI 10 IV 30, 2) einzusetzen sem.

295ff) worauf ihm die Lapithen Nase und Ohren 9) H. als Name einer der um Meleager trauern-

abschnitten und ihn hinauswarfen (Roscher Myth, den und dann in Vqgel verwandelten Schwestern

Lex II 1035, 40ff.), oder aber alle Kentauren Frauen des ungliicklichen Jagers (Westermann Myth,

der Lapithen rauben wollten (Paus. V 10, 8. Ovid. 345, 14 = Paradox. 219, 6 ; vgl Roscher Myth

met XII 219- vgl. auch Schol. Lucian. symp. 1 Lex. s. Meleagndes und II 2586, lrff.). Endlicn

p. 29, 9 Rabe. Tzetz. Chil. VI. VII. Hist. 99). An kommt
.

dem Tage, an dem nach einjahrigem Kampfe die 10) H noch vor als.frame einer Dienenn der

Kentauren den Lapithen unterlagen, gebar sie Penelope (Horn. Od. XVIII 182 und Eustath. Od.

dem Peirithoos den Polypoites (Horn. II. II 740ff. 1843, 29), als Madchenname auf der Francoisyase

und Schol. z. St., vgl. Eustath. H. 272, 3. 333, 5;20im Reigen der von Theseus aus dem Labyrinth

Apollod LTI 130 Diod. IV 63, 1). Sie ist mehr- befreiten attischen Knaben und Madchen (luit-

fach abgebildet auf den den Kampf zwischen wangler-Reichhold Griech. Vasenmal. I 61

Lapithen und Kentauren schilderndenAbbildungen Taf. 13), sowie verschiedenthch im CIL und 1G

fvel Roscher Myth. Lex. Art. Kentauren) ;nament- (s. o. S. 1725), ohne daB seine Tragennnen welter

lich (Paus V 10, 8, vgl. Hitzig-Blflmner z. St.) bekannt waren, wahrend Etym. M. 480, 44^vgl.

auf dem Westgiebel des Zeustempels in Olympia, Horn. II. V 415) zu lesen ist Aiofir)deos wjio-

wo von Alkamenes der Moment dargestellt war, Sd/ioio (nicht 'Ijixodd/ieia). [Zwicker.J

wie Eurytion eben die H. rauben wollte. Hlppodameion (IxaoSapeiov) hieB nach

S) H soil der Name der LieblingssklavinAchills, Paus. VI 20, 7 ein von einer Mauer (dQirxos,

der Briseis gewesen sein, nach Schol. II. I 392 30 vgl. I 42, 7) umschlossener Raum innerhalb der

und vielen anderen Stellen; s. die Nachweise bei Altis von Olympia, zu dem Frauen einmal im

Roscher Myth. Lex.I820, 61. 2671, 50, II 1949, Jahre Zutritt hatten, um Hippodameia zu opfern.

60 und o Bd III S. 856, 57, sowie Gruppe Die GroBenangabe Sow nU&eov xo>elov ist au*"

Griech. Myth. 303, 4. falUg; mit anniihernd 900 qm wiirde es das Pe-

4) Nach Boios bei Anton. Liberal. 7 hieB die lopion noch iibertreffen. Reste des Heroons sind

Gattin des pferdereichen AutonoosH. Als Anthos, nicht gefunden, und nach den Angaben des Pau-

einer ihrer vier Sohne, von den wild gewordenen sanias ist eine genaue Bestimmung des Platzes

Stuten zerfleischt wurde, war die Trauer der nicht moglich. Nach VI 20, 7 lag das H. inner-

ganzen Familie so groB, daB sie alle von Zeus halb der Altis beim Prozessionstor. Pausamas

und Apollo in VOgel verwandelt wurden, H. in40kennt nur ein solches Tor (V 15, 2), und dieses

eine Haubenlerche {xoevdog), Autonoos in eine befand sich nach derselben Stelle gegeniiber dem

Rohrdommel (oxvos). Leonidaion; wir haben es also in dem Sfldwest-

5) Die Mutter des Phoinix. Da sie sieht, daB tor wiederzuerkennen, D o r p f e 1 d Ergebn. 73.

ihr Gatte Amyntor seine Liebe der schonen Phthia In den stidwestlichen Teil der Altis gehort also

(Apollod. Ill 175) oder Klytia (Schol. Horn. H. auch das H. Die Versuche (Heberdey.

IX 448. Tzetz. Lycophr. 421) zuwendet und sie D 5 r p f e 1 d Ergebn. 74), aus Paus. V 22, 2 eine

hintenansetzt, uberredet sie ihren Sohn Phoinix, andere Lage des H. (im ostlichen Teil der Altis)

die Phthia zu verfuhren und so dem Amyntor ab- und aus V 15, 7 eine zweite no^ixi) tlooios zu

spenstig zu machen (Horn, und Tzetz. a.a.0.). Das erschlieBen, gehen von der Voraussetzung aus,

Wagnis gelingt zwar, aber Phoinix wird von seinem 50 die Reihenfolge, in der Pausanias die einzelnen

erznrnten Vater trotz flehentlicher Bitte der H. Bauten und Denkmaler erwahnt, erklSre sich

(Anth. Pal. Ill 3 — I p. 59 Stadtm., wo aber die aus einem Rundgang. Diese Annahme wider-

Mutter Alkimede genannt wird) verfiucht, geblen- spricht aber den ausdrucklichen Angaben, die

det undverlaflt die Heimat (Horn. a. a. 0. Apollod. Pausanias fiber die Grundsfitze seiner Disposition

a a ; dramatisch behandelt z. B. in Euripides' macht, wie Robert eingehend nachgewiesen

Phoinix bei Nauck TGF2 621). hat; die Hauptstellen sind V 14, 4. 21, 1. 25, 1.

61 Nach Horn. H. XHI 429 hieB die alteste VI 1, 1. Wenn es demnach sicher ist, daB Pau-

Tochter des Anchises und der Eriopis (Schol. Towl. sanias das H. in den sudwestliehen Teil der

z. St Eustath. IL 940, 50. Hesych s. 'Egitims) H„ Altis verlegt, so macht es doch Schwiengkeiten,

die also Schwester des Aeneas war (iiber H. alS 60hier fiir das Heroon Platz zu finden. In dem

Epiklesis im Kultkreise der Aphrodite s. o. S. 1 727). schmalen Raum westhch vom Buleuterion, zwi-

Bei Horn a. 0. 430fT. wird ihre SchOnheit und schen der Sudmauer der Altis und der FeststraBe

Tueend gepriesen. Sie war die Gattin des Alka- (Lange, Flasch) ist kein Platz fur einen

thoos, der un Troianischen Kriege von Idomeneus Bezirk von der GroBe, die Pausanias dem H. zu-

eetatet wnrde (a/a. 0.). schreibt Anflerdem ist es wemg
.

wahrseheinlich,

n Nach der Vulgate Quint Smyrn. I 404 daB es aufierhalb der ursprunghehen Grenzen der

hiefllStdm^Iltimlchos ff. H. XIW3 u. ..) Altis gelegen habeu sollte.^estlich vom &*£
mutige Tochter H. und war des Tisiphonos Gat- tempel aber, wohin man das H. wegen der Hine
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dea Pelopions tun liebsten legen mSchte, bieten

die Waaserleitungen ein Hindernis, weil diese

sonst stets urn die Bezirke und Bauten herum-
gefiihrt sind (Dorpfeld Athen. Mitt. XIII

835). Indessen iragt es sieh doch, ob der Verlauf

der Wasserleitungen an dieser Stelle sich nicht

aus ganz spaten Anderungen erklaren laBt. Auf-

fallig ist es jedenfalls, daB in dem weiten Raum
westlich vom Zeustempel kein Bauwerk und auch
kein Denkmal nachzuweisen ist. Dorpfeld in

Olympia. Die Ergebnisse. Textband I 74. 83.

85. Heberdey Eranos Vindobonensis 1893,

34ff. Robert Pausanias als Schriftsteller 78ff.

K. Lange Haus und Halle 333S. F la sen
bei Baumeister Denkmaler 1097. F r a z e r

Paus. ni 570ff. IV 77. H i t z i g - B 1 ii m n e r

Paus. II 428. 639f. [Bfilte.]

Hlppedainog. 1) H.aus Sikyon, wurde auf den
Vorschlag Ton Euphron nebst diesem und einigen

anderen vm J. 369 v. Chr. zum Strategen gewahlt
(Xen. hell. Vn 1, 45; Ygl. Ed. Meyer Gesch.

d. Altert. V 446). [Sundwall.]

3) Hippodamos, spartanischer Offlzier, wurde
364 von den Arkadern in Kromnos belagert und
konnte sich mit dem spartanischen Herold, der

ihm Weisungen zu fiberbringen hatte, nur Ton
der Mauer herab unterhalten. Er tat dies aber

in bo geschickter WeiBe, daB die Feinde nichts

aus seinen Worten entnehmen konnten (Eallisth.

Hell. frg. 13 Miiller bei Athen. X 452a). Po-
lyaen. H 15 nennt Prasiai als Ort; Iustdn. VI 6,

&—10 erzahlt den ganzen Vorgang ausfiihrlicher

und spricht auch Ton einer Schlacht, oftenbar

bei einem Entsatzverguch, bei dem Konig Archi-

damos eine Rolle spielte. In ihr kampfte auch
H. mit nach Plut. mor. 222 A, wo also nicht

Archidainos in Agis zu andern ist; wer freilich

der dort als Gegner erwahnte Antipatros ist,

bleibt unklar. [Lenschau.]

8) Beruhmter Architect der Perikleischen Zeit,

Erfinder der kunstgemaBei) Stadtanlage. Was wir

uber diesen merkwiirdigen, auch als spekulativen

Denker interessanten Mann wissen , verdanken
wir vor allem Aristoteles, der ihm das 8. Kapitel

im II. Buche der Politik gcwidmet hat. Dazu
kommen die Notizen ebd. VII 11 p. 1330b, 24.

Harpokr. s. 'Iitnod&fitia (daraus Suid. s. 'btno-

ddficia dyogd), Hesych. und Phot. s. 'hnobafiov
vifirjaig, Bekk. Lei. und Phot s. 'IiuioSd/tsta ayogd
und die Terworrenen Angaben der Scholiasten zu
Aristoph. Equ. 327. Vgl. die kritische Zusammcn-
stellung dieser Zeugnisse bei Diels Fragm. der
Vorsokrat. 12 227 und die Tortreffliche Abhand-
lung Ton C. F. Hermann De Hippodanto Milesio,

Marb. 1841, sowie Erdmann H. Yon Milet und
die systemat. Stadtebaukunst der Griech.. Philol.

XLII 193.

H. war der Sohn des Euryphon (Arist., bei

Hesych. in Enryboon, bei Phot, in Eurykoon
entstellt) und stammte nach Aristoteles, den Lexi-

kogiaphen und Scholiasten aus Milet, lebte aber
langere Zeit in Athen, wo er Tielleicht schon in

Themistokleischer Zeit, sicher noch vor dem
dreiBigjahrigcn Frieden (446/45) die Anlage des
Peiraieus leitete (a. u.) und Bflrgcrrecht erlangt zu
haben scheint Jedenfalls war Archeptolemos aus
Agryle, der Schickaalsgenoaae Antiphons (a. o.

Bd. II S. 457. Kirchner Proaop. Att.

ein Sohn des Architekten H., weil Aristoph. Equ.
327 ihn sonst nicht einfach mit 6 6' 'haio&Apov
hatte einfuhren kOnnen (vgl. auch die Scholiasten

u. Hermann a. a. 0. 6ff. : die von Hermanu
zuineist bereits widerlegten Gegengrflnde boi Erd-
mann a. a. 0. sind hinfallig). Da Archeptolemos
in Athen schon 425/24 eine politische Rolle spielt,

also Tor 455/54 geboren sein mufi, fallt die Geburt
des H. spatestens in die Zeit der Ferserkriege. Er

lObeteiligte sich ferner an der 445/44 erfolgten

Griindung Ton Thurioi (Hesych.), dessen bauliche

Anlage (s. u.) auf ihn zuruckzugehen scheint, und
heiBt daher auch &ovqios (Phot. Schol.). Die An-
nahme, daB auch der Stadtplan Ton Rhodos, dessen

Griindung nach der Chronik-Notiz bei Diod. XIII
75, 1 in das J. 408/7 gehOrt, von H. herruhre, be-

ruht auf der bei Strab. XIV 654 mit c5? tpaair

nur als ungewiB angefiihrtea Behauptung, diese

Stadt sei too demselben Architekten wie der

20 Peiraieus arbaut. Das wird nur aus der Ahnlich-

keit der Anlage von Rhodos mit der des Peiraieus

(Ygl. daruber auch Strab. IX 395) erschlossen sein

und ist ans chronologischen Grunden unmOglich.

H. gilt als Erfinder des kunstTollen Stadt-

bans (Aristot.), dessen Wesen in der regelmaBigen
Einteilung der Quartiere durch parallele, sich

rechtwinklig schneidende StraBen besteht. Diese

Stadtanlage nennt Aristot Pol. VII 11 p. 1330 b,

24ff. im Gegensatz zu der alteren unregelmafiigen

30 Bauweise xov vecoregov xal zov Inno&dfisiov iqo-

Jiov. Das Hauptwerk des H. war die .Anlage des

Peiraieus, woftir er insbesondere das StraBennetz
entworfen (daher 'Linoddfcov veftijot; als Stichwort

bei den Lexikographen und Makarios IV 39 =
Paroemiogr. Gr. II 175, vgl. Aristot. p. 1267, 23
xiv Iltigata xazhepev, Hesych. ditfXev, Phot.
Sievei/uv, Lex. Bekk. xaTaxe/iovTOS xijs noXews xas
o&ovi;) und den Markt erbaut hatte, der nach ihm
gewohnlich ij Imxoddftttos oder IrniodAfieta ayoga

40 oder kurz 17 'Ixnoddfteta hieB (Andok. I 45. Xen.
hell. II 4, 11 Demosth. XLIX 22 und dazu
Harpokr. Lex. Bekk. Phot. Schol. Aristoph., hier

mit der Zeitangabe xaxit ra Mf/dixd). Reste tou
rechtwinklig sieh schneidenden ScraBen sind an
Yerschiedenen Stellen im Peiraieus, so auf der

Halbinsel Akte und an der MunychiahOhe, noch
festgestellt worden (Milchhofer Text zu Cur-
tius und Kaupert Karten von Attika I 40.

65), stehen aber nicht miteinander und mit der

50 Orientierung eines im J. 1883 beim Karaiskakis-

platz ausgegrabcnen Gebaudes in Cbereinstimmung
(Dorpfeld Athen. Mitt. IX 281 mit Taf. XIII
u.XIV. Wachsmuth Die Stadt Athen im Altert.

I 560. II 130. Judeich Topogr. von Athen 379.

398). Die Rekonstroktionen des Hippodamuchen
Planes Ton G. Hirschfeld (Ber. Sachs. Ge8. 1878
Taf. I) und M i 1 c h h 5 fe r (Karten Ton Attika BL Ha
1881) sind veraltet. Wie weit BL auch an dem -

Ausbau des Arsenals und des Handelshafens be-

60 teiligt war, ist ungewiB. Doch warden die zahl-

reichen, alle nngefahr derselben Zeit angehorigen

Grenzsteine aus dem Peiraieus IG I 519—521
(vgl. SuppL S. 120. Foucart Journ. des Sa-

vants 1907, 178f.) mit den Neuanlagen dea H.
zusammenhangen , zumal darin geiade die Ein-
teilung des ganzen Hafengebietea hetrortritt (vgl.

521 d Sze' *>«A* *U 'odS xlii* *« Manilas iszi

refu](aie)att). Anf die Bedeutung dieser noch mit
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5 and R geschriebenen Grenzsteininachriften, die

erheblich tot die Mitte des 5. JMts. gesetzt

wcrden milssen, im Zusammenhang mit der Grun-
dungszeit Ton 1'hurioi fur die Datierung der Tatig-

keit des H. im Peiraieus, die gewohnlich zu spat

angenommen wird, hat Judeich a. a. O. 72, 6

hingewiesen. Foucart a. a. 0. riickt nach ihnen

H.s Tatigkeit im Peiraieus sogar bis in die Zeit

des Themistokles hinauf; Tgl. auch Curtius
Stadtgesch. Ton Athen 109ff. Die Annahme Ton
Hirschfeld (a. a. 0. 10) und Milchhofer
(a. a. 0. 29), daB H. bei der Anlage des Pei-

Taieus seine Theorie uber die Dreiteilung des

Grand und Bodens in heiliges, Offentliches und
privates Land (s. u.) habe durchfuhren wollen,

lafit sich nicht erweisen (vgl. auch Erdmann
a. a. 0. 218 und Wachsmuth II 132, 2);

hocnstens konnte in der peinlich durchgefuhrten
Markierung der Grundstftcksgrenzen im Peiraieus

jene theoretische Vorliebe sich indirekt geltend

gemacht haben. Die Notiz endlich in den Scholien

zu Aristoph. a. a. 0. ovrog iv HsigaieT xaiq>xti

xai olxiav eixev, ijvxeg avfjxev iij/toolav slvat wird
vielfach dahin gedeutet, daB H. selbst sein Haus
im Peiraieus zur Durchfuhrung eines StraBenzugs

dem Staate uberlassen habe (vgl. Wachsmuth
I 561, 3). Aber die Nachricht, deren Ursprung
ganz unkontrollierbar ist, scheint sich garaicht

auf H. , sondern auf Archeptolemos beziehen zu
sollen. Von einer Bautatigkeit des H. in Thurioi

ist nichts bezeugt. Doch war auch dort das Stadt-

gebiet durch vier parallele HauptstraBen, die von
drei breiten QuerstraBen rechtwinklig geschnitten

wurden, in regelmaBige Quartiere eingeteilt (Diod.

XII 10 aus Timaios), und die Stellung, die Ari-

stoteles H. in der Entwickelung des Stadtbaus
zuschreibt, war gewiB nicht nur auf seine Tatig-

keit im Peiraieus gegrundet. Sein nachhaltiger

EinfluB zeigt sich bei alien spateren Stadteanlagen,

wie die Nachrichten iiber den Bebauungsplan vieler

Stadte lehren und die ftberreste des StraBennetzes
Yon Alexandreia (s. o. Bd. I S. 1388) sowie die

Ruinen von Priene bestatigt haben.
Indes aicht die praktische Tatigkeit hat das

Interesse des Aristoteles fflr H. erweckt. Er nennt
H. als ersten, der, ohne selbst aktdver Politiker

zu sein. uber die beste Staatsform zu handeln
unternommen habe, und teilt auch ciniges iiber

die Eigentumlichkeiten des Mannes mit, was an
daB Auftreten der Sophisten erinnert. Aristoteles

bcmerkt, in der Sucht aufzufallen, habe H. es so

weit getrieben, daB er manchen durch seine Haar-
fulle, seinen kostbaren Schmuck und seine weich-
liche Eleidung einen geckenhaften Eindruck ge-
macht habe (gegen den Versuch, diese Angaben
Aristoteles abzusprechen , vgl. die feinen Be-
merkungen Dummlers Prolegom. zu Platons
Staat 7 = Kleine Schriften I 155, 1), und daB
er anch ein die ganze Naturwissenschaft tun-

fassender Gelehrter habe sein wollen (zu dem Aus-
druck xtgi xipr Skrfr <ptxnr vgL Ariat met. I 6
p. 987 b, 1). Anch bei Hesych and Photios wird
H. ttttto>QoXAjos genannt Trotzdem Aristoteles

hiernach H. etwas als Charlatan kennzeifihnen
wollte, teilt er doch die moisten nnd bemerkens-
werteaten Punkte seines Verfaaaungaentwurfes mit

:

die Dreiteilung der n 10000 Staataangehorigen
angenommenen Bnrgeraebait in Gewerbs-, Laid-

und Wehrleute, die Einteiwng des ertragsfahigen

Grand und Bodens in heiliges, Offentliches und
privates Land, ferner die ebenso schematische
Drittelung der Gesetze, der Gerichte und der

Verwaltung. Dazu kommen Bestimmungen uber
geheime, in einzelnen Fallen spcziafisierende

Stimmabgabe der Richter, iiber Auszeichnung
der Biirger, die etwas fur den Staat Niitzliches

erfunden hatten, und uber Versorgung der Hinter-

lObliebenen derer, die im Kriege gefallen waren.

Ausfuhrlich legt Aristoteles dann die Undurch-
fuhrbarkeit und Unklarheit dieser Vorschlage dar

(alles Pol. II 8).

In spaterer Zeit wurde H., wir wissen nicht

aus welchem Grund, von den Neupythagoreern
als einer der ihrigen in Ansprucb. genommen.
Bei Stob. Flor. XLIII 92-94 (= Anthol. IV 1,

93-95 Hense), XCVm 71 und CHI 26 finden

sich umfangliche Bruchstucke zweier dorisch ab-

20gefaBter, den gleichen Ursprung verratender

Schriften xtql noXmias und itigi sviaiporiae, als

deren angebliche Verfasser der Pythagoreer und
der Thurier H. genannt werden. Diese Schriften

sind neupythagoreische Falschungen (vgl. Zeller
Griech. Philosophie HI 2* 116, 12. Henkel
Stud. z. Gesch. der griech. Lehre vom Staat 99.

114). bei denen die Angaben des Aristoteles fiber

die Theorie des H. mit ihrer schematischen

Drittelung trotz aller Abweichungen und fremder

30 Bestandteile noch hindnrchschimmern (vgl. auch
Diels a. a. 0. 227). Aus demselben Kreis stanunt

die Notiz, dafi die Pythagoreerin Theano ihre

Schrift nsgl aQstijs H. dem Thorier gewidmet
habe (Suid. s. 6tavd>), und eben dahin wird es

gehoren, daB H. nach Schol. Aristoph. a. a. 0.

auch als Samier bezeichnet wurde. [Fabricius.]

Hippodetes (litao&htis). Epiklesis des Hera-

kles, der als Herakles H. ein Heiligtum bei On-
chestos hatte; die Legende erklArte den Namen

40 damit, daB Herakles dort die Rosse der feind-

lichen Orchomenier gefesselt hatte, Paus. IX 26,

1. Nach Hesych. s. Ixnoihrjs sprachen andere

von einem Eult in Theben. [Jessen.]

Hlppodromloa ('Latodgofuos), mehrfach vor-

kommender griechischer Kalendermonat. 1. In

Aitolien: a) im Bundeskalender, gleichgesetzt

dem delphischen Haios, Col lit z Dial.-Inschr.

1987. 2045. 2047. 2058. 2076: b) in Butto
IG IX 1, 382; c) in Kallipolis, Collitz Dial.-

50lnschr. 2279; d) in Naupaktos IG IX 1.

359. 2. In Boiotien achter Monat des mit
der Wintersonnenwende beginnenden Jahres, ge-

glichen mit dem delphischen Monat Apellaios IG
Vn 4135, 10 and mit dem diesem gleichzeitigen

athenischen Monat Hekatombaion Plut. Cam. 19

;

auch sonst Ofter in Inschriften; Tgl. IG VTI
p. 761. 3. In Lamia IG IX 2, 72, 9. 73, 10.

75, 29. 76, 8. Man gibt ihm auch hier die achte

Stelle des mit der Wintersonnenwende beginnen-

60 den Kalenderjahrs : vgl. Bischoff Leipz. Stud.

VII 337ff. und zuletzt Hiller v. Gaertringen
Index zu IG IX 2. 4. In verschiedenen Land-
schaften Thessaliens: a) in der Fhthiotia: in

Pyraaos IG £X 2, 133; b) in der Hestiaiotis: in

Aiginion; c) in der Pelaagiotis: in Lariaa; d) in

Perrhaibien: in Gonnos, Phalanna and Pythion
IG IX 2, Index. In Pyraaos gehBrt der Monat
car xweiten Hexamenoa; an den andern genannten
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Orten hat man ihm die elfte Stelle zugewiesen,

Bischoff Ja'hrb. f. Philol. 1892, 479ff. Hiller
v. Gaertringen IG IX 2 Index VI 4. Wie
die Monate Hippion und Hippios (s. d.) ist audi
H. dem Poseidon geweiht; denn IlooeiS&v 'Imto-

dgofuos hat dieselbe Bedeutung wie nooeiS&r
"bzmog ; vgl. Pind. Isthm. I 54. [Bischoif.]

Hippodromos. 1) Socr. hist, eccles. VI 6, 10
erzahlt , dafi xoggco zrjg XaXxtjSovog , iv x^B^V

meneus (454) die weifigestirnten Fuchsen des Dio-
medes za erkennen; doch sieht er sie immer noch
nicht genau (469), und Aiax, Sohn des Oileus,

widerspricht ihm scharf (473f.). Unterdessen
nahern sich die Gespanne, und Diomedes fahrt als

erster in den Kreis ein (507 azi} Si fiecw er ay&vi).

Auch die iibrigen lassen nicht lange auf sich

warten. Bei der Preisverteilung erhebt Menclaos
gegen Antilochos Klage wegen tfberlistung (566f.).

innoSgofiro Saturninus und Aurelianus dem Goten- 10 Doch der junge Held gesteht edelmtitig seine

fiihrer Gainas begegnen. [Ruge.]

2) 'ljixodgofio; als Bahn fur Pferde- und Wagen-
rennen bei den Griechen.

Die erste Spur eines H. wollte man in der Sage

vom Wettrennen des Pelops und Oinomaos er-

kennen. Nach Diodor IV 73, 3 begann die Fahrt

in Pisa und endete beim Altar des Poseidon auf

der Landenge Yon Korinth (vgl. auch Paus. V
17, 7. VI 21, 6f. Pind. [Ausg. Christ] 01. 1 114f.).

Schuld, und der Atride ist wiederum versOhnt.

Wir haben bei dieser Darlegung zwei Stellen

nicht berucksichtigt, namlich 306— 348 und 462—
464. Die erstero setzt die verfeinerte Kenntnis der

Regeln und Schliche eines spateren Berufsfahrers

voraus; die letztere paBt gar nicht in den Zu-

sammenhang. Beide werden mit Recht als nach-

tragliche Einschiebsel betrachtet. Vgl. Ameis-
Hentze z. d. St. Die homerische Eennbahn ist

Es ist aber recht fraglich, ob wir dieser, sowie20kein angelegter H. , sondern blofi eine zufallig

den funf Stadien langen, ebenfalls einfachen Renn-
bahnen der Perser, deren Ende durch einen Ziel-

stein bezeichnet war (Xenoph. Kyrop. VIII 3, 25.

34), den Namen H. beilegen diirfen. Denn unter

H. verstand der Grieche eine Doppelbahn, wie sie

uns in den Grundziigen zuerst bei Homer ent-

gegentritt. Man feiert die Leichenspiele zu Ehren
des Patroklos (II. XXIII 257f.). Achill holt aus

den Schiffen die Kampfpreise (259f.) ; man ist ja

passende, ebene Bodenflaehe, die sich vom Meere
aus in die troische Ebene hineinzieht. Als Wende-
punkt der Fahrt bezeichnet Achilles einen er-

habenen Gegenstand in der Feme, uber den er

uns keine weitere Auskunft gibt. Eine kiinstlich

hergerichtete Ablaufstelle , etwa mit Schranken,
fehlt. Die Gespanne stellen sich nebeneinander
{/lezaatoixi) auf, wie spater 757 die Wettlaufer.

Pollack Hippodromica 16 schatzt diesen letzten

beim Schifflager. Dann fordert er zur Teilnahme 30 Vers ab, um den Worten azav Si /lezaazoiyj die

am Wagenrennen auf (272f.). Es melden sich

funf Helden mit ihren Gespannen : Eumelos, Sohn
des Admetos (288), Diomedes, Sohn des Tydeus

(290), Menelaos, Sohn des Atreus (293), Antilo-

chos, Sohn des Nestor (301) und Meriones (351).

Nach der Entscheidung des Loses (352f.) nehmen
die Wagen nebeneinander in einer Reihe Platz

(358 ozav Si fiszaoxoixl). Achill zeigt nun das

Ziel (regno), das fern in der flachen Ebene liegt

Bedeutung geben zu konnen ,sie steUten sich in

Kreisbogenform auf.' Wenn namlich die Gefahrte

ausgerichtet nebeneinander stehen, so sind nicht

alle gleich weit von dem Ziel entfernt; der eine

Fahrer bleibt dem andern gegeniiber zum voraus

im Nachteil. Nun aber ist die Rennbahn so

lang, daB dieser Nachteil nicht ernstlich in Be-
tracht fallt; auBerdem lost ja Achilles die Platze

aus, damit sich ja kein Bewerber fiber die Be-

(359); Phoinix muB bei demselben als Aufseher 40 gunstigung des andern beklagen kann. Gerade
weilen, damit jeder Betrug unterbleibe. Jetzt

fahren die Helden ab, von den Schiffen hinweg
(365), und eine Wolke Staub erhebt sich hinter

ihnen. Die Miihnen der Pferde wehen im Winde
(367) und die Wagen schnellen empor (369). Die
Zielsaule muB naturgemaB etwas bedachtiger um-
fahren werden ; doch schweigt der Dichter davon.

Sobald aber die Eecken um das Ziel herum sind,

rennen sie sofort in gestrecktem Galopp wiederum

dieses Loswerfen deutet meines Erachtens eher

auf eine gewisse Ungleichheit der Stellungen, auf
eine Stellung nebeneinander hin. Wir mussen
annehmen, daB die fiinf Helden auf ein gegebenes
Zeichen hin gleichzeitig abfuhren, trotzdem der

Dichter nichts davon sagt. Ebenso schweigt sich

Homer dariiber aus, ob das Ziel von rechts nach.

links oder von links nach rechts umfahren wurde.

Ich glaube, daB wir Linkslauf annehmen dflrfen,

dem Meere , der Ablaufstelle zu (375) , Eamelos 50 da derselbe spater in der Regel Sitte war. Vgl.

alien voran. Aber da zerbricht Athene das Joch
seines Wagens, und er wird von Diomedes iiber-

flfigelt (392f.). Dem Sohne des Tydeus folgt

Menelaos und diesem Antilochos (401f.). Wie nun
der Atride einem ausgewaschenen, schmalen Hohl-
wege zurennt, da lenkt Nestors Sohn schlau

nebenaus, und beim Eingang in die Wegesenge
fahrt er an der Seite des Menelaos (423f.). Der
hemmt seinen Lauf ein wenig, um einen Zusammen-

dariiber Pollack 36f. Immerhin sehen wir auf
einer panathenaischen Vase aus dem 6. Jbdt. die

Pferde rechts um die Zielsaule schwenken (Gar-
diner Greek athletic usw. Abb. 165).

Die homerische Doppelbahn wird nur einmal
durchfahren, jedenfalls wegen ihrer betrachtlichen

Lange. Ihr Name ist odoe (393. 419. 421. 424.

427); in der ausgeschalteten Stelle stent Vers 330'

tnxoSgo/iog , 321 dgo/iot. Die Angaben im 23.

prall zu vermeiden, und Antilochos lafit ihn hinter 60 Gesange der Sias sind nun allerdings kein Be-
sich zuruck (431). Die am Meere zurflckgebliebenen

Griechen haben unterdessen ihre Blicke unver-
wandt auf die Bahn gerichtet (448), ohne indessen
den Einzelheiten des Bennens folgen zu kOnnen.
Die Entfernung ist namlich zn groB. Vom Um-
fahren des Zieles and von dem Unf&lle des
Eamelos und Ton der list des AntUochoe haben
sie nichts bemerkt. Jetrt endlieh glaubt Ido-

weis dafur, daB der H. bereits zur Zeit des

Troianischen Krieges bestanden habe; der einzig

sichere SchluB, den wir aus ihnen Ziehen dflrfen,

ist, daB der Dichter dieses Gesanges ritterliche

Wagenkampfe und die doppelte Rennbahn als

Einrichtnngen seiner Zeit kannte. Die Leichen-
spiele zn Ehren des Patroklos werden gewohn-
hch von der altesten Fassnng der Hiss ausge-

schieden und einem Homeriden zugeteilt, der un- zwar zuerst bei der Halle des Agnaptos. Die
gefahr gleichzeitig mit dem Dichter der Odyssee, dort stehenden Pferde laufen als erste heraus.
also im 8. Jhdt. gelebt hat. Nicht gar viel spater, Sobald sie zu den zweithintersten Schuppen ge-

namlich 01. 25 oder 680 v. Chr. erscheint das langen, fallen auch die Schranken dieser Reihe.

Rennen mit dem Viergespann auf dem Spielplan So geht es durch alle Pferde hindurch, bis sie

der olympischen Spiele mit dem Thebaner Pa- beim Bugschnabel in einer Linie stehen (eax av
gondas oder Pagon als erstem Sieger (Forster e£to(a&&oi.v aXlqXoig). Erst von da an zeigt sich

Die Sieger in den olympischen Spielen I nr. 31). die Geschicklichkeit der Fahrer und die Schnellig-

Um 680 herum hat man also den H. zu Olympia keit der Pferde. (14) Kleoitas hat als erster die

angelegt, den altesten, von dem uns aus geschicht- 10 Ablaufsteile erdacht und, wie es scheint, sich auf
licher Zeit sichere Kunde vorliegt. Die home- seine Erfindung viel eingebildet. Wenigstens
rischeSchilderungftthrtzurVermutung, diealteren setzt er auf ein Standbild in Athen die Inschrift

H. seien allgemein nur geniigend lange und breite, 3g zip/ injia^eaiv ev ^OXv^atlg. evgaro itgwxog,

ebene Platze gewesen , die aufier der Spielzeit zsv^e its KXeoizag vlo; 'AgiazoxXsovg. Nach Kleoi-

anderen Zwecken dienen mochten. Auch der tas soil Aristeides eine geistreiche Verbesserung
spatere H. zu Delos wurde noch als Weideplatz an der Vorrichtung angebracht haben. (15) Die
verpachtet (IG DI 807) , und die delphischen eine Seite des H. ist langer als die andere, und
Hieromnemonen waren unter Strafandrohung ver- an dieser langeren Seite, die ein Erdwall ist, be-

pflichtet, den H. zu Kyrrha jeweils vor den Pythien findet sich beim Durchgang durch den Damm der
in stand setzen zu lassen (CIG I 1688). 20 Schrecken der Pferde, der Taga^mnog. Es ist

Uber den olympischen H. berichtet uns der dies eine Art rtinden Altars. Wenn die Pferde
Fremdenfuhrer Pausanias. Da wir fast einzig auf hier vorbeilaufen, so werden sie sofort und ohne
seine Beschreibung angewiesen sind, mOge sie sichtbare Veranlassung von groBer Scheu befal-

hier folgen. V 15, 5f. lesen wir: .AufdemWege len, woraus Verwirrung entsteht. Infolgedessen
(von der Altis) zu den Ablaufschranken im H. zerschmettern meist die Wagen, und die Fahrer
liegt ein Altar mit der Aufschrift Moioayiza, . .

.

Ziehen sich Verletzungen zu. Daher bringen die

nahe dabei ist ein langlicher Altar der Moiren, Wagenlenker Opfer dar und beten zum Taraxip-

dann einer des Hermes und zwei des hochsten pos um gnadige Nachsicht'. 16—18 erwiihnt Pau-
Zeus. In den Ablaufschranken, und zwar gerade sanias die verschiedenen Sagen uber den Taraxip-

in deren Mitte unter freiem Himmel, belinden sich 30 pos und meint schlieBlich, daB TaQd^uzTtog ein

Altare des Poseidon Hippios und der Hera Hippia, Beiname des Poseidon Hippios sei. (19) Auch
bei der Saule jener der Dioskuren. (6) Beim auf dem Isthmos ist ein Taraxippos, namlich
Eingange zum sog. Embolos ist auf der einen Glaukos, Sohn des Sisyphos. Der soil durch die

Seite ein Altar des Ares Hippios, auf der anderen Pferde umgekommen sein, als Akastos die Leic". en-

einer der Athena Hippia. Am Eingange in den spiele fiir seinen Vater feierte. Zu Nemea in der
Embolos selbst bemerkt man je einen Altar des Argolis war zwar kein Hero*, der die Pferde
guten Gluckes und des Pan und der Aphrodite, schadigte; wohl aber lag bei der Wendung der
ganz im Innern des Embolos einen der Nymphen Pferde ein roter Felsblock, dessen feuerahnlicher

mit dem Beinamen 'Axfirjval. Geht man aber Glanz den Pferden Furcht einjagte. Doch floBt

von der sog. Agnaptoshalle — die Elaer haben 40 der Taraxippos in Olympia den Pferden weit hef-

dem Bau den Namen des Baumeisters zugelegt tigeren Schreck ein. Auf einer der Zielsaulen— zuriick, so stoBt man rechts auf einen Altar («»< Si rvaarjg ftiag) steht eine eherne Bildaaule
der Artemis.' VI 20, lOf. erfahren wir: ,Vom der Hippodameia, die eine Binde halt, um sie

Sitze der Hellanodiken im Stadion gelangt man dem Pelops fiir seinen Sieg umzubinden. (21, 1)
dnrch Uberschreiten des Stadionwalles zur Renn- Die andere Seite des H. ist keine kiinstliche Erd-
bahn und zu den Ablaufschranken der Pferde aufschflttung , sondern ein Hugel von maBiger
(atpeoi; x&v Lznmv). Letztere haben ungefahr die Hohe, an dessen Ende sich ein Heiligtum der
Gestalt eines Schiffbuges (ngcpga) mit dem Schnabel Demeter mit dem Beinamen Chamyne erhebt'.

(wfloXovunA'Efiflo/.og) gegen die RoBbahn gerichtet. Die Worte unseres Schriftstellers sind keines-
Wo der Bug an die Agnaptoshalle anstflBt, wird 50 wegs so klar, wie man auf den ersten Blick meinen
er breiter. Genau an der Spitze des Schnabels kOnnte. Er setzt Verschiedenes als bekannt vor-
ist auf einer Stange ein eherner Delphin ange- aus, das wir gerne von ihm erfahren mochten;
bracht. (11) Jeder der beiden Schenkel des Ab- anderseits kann eine noch so gute Beschreibung
laufstandes hat mehr als 400 FuB Lange. In niemals die lebendige Anschauung ersetzen. Da-
dieselben_ sind Schuppen (olxyftaza) eingebaut, her sieht auch kein Wiederherstellungsversuch
welche die Teilnehmer am Rennen untereinander des olympischen H. dem andern gleich. Die vier
auslosen. Vor den Wagen oder Reitpferden wird wichtigsten hat Blumner in der Pausaniasausg.
als Schranke ein Seil gespannt (xtUcjSoW drzi II 2, Taf. 6 abgebildet. Dazu kommen neuerdings
voxlriyos). Gerade in der Mitte des Boges wird noch die Plane der Aphesis von Wernicke im
far jede Olympiade ein Altar aus rohen Ziegeln 60 Arch. Jahrb. DC (1894) 100, von Martin bei
hergestellt und mit Kalk ubertuneht; (12) anf Darember ;-Saglio III 1 Abb. 3844 und von
diesem liegt ein eherner Adler mit weit ansge- Weniger in Klio E (1909) 302, verkleinert wie-
spannten Flugeln. Der Leiter des Rennens setzt derholt von Gardiner 453 Abb. 164.
das Raderwerk im Altar in Bewegung; infolge- Ans den Worten des Pausanias ergibt sich,

dessen hebt sich der Adler in die Hohe, sodafi daB der H. zn Olympia zwischen Stadion una
er den Zasehanern siehtbar wird; der eherne Alpheios lag, und aus der Beschaffenheit des Ge-
Delpbin aber fallt dann zn Boden. (13) Nun sen- landes, dafl er sich ungefahr von West nach Oat
ken sich die beiden Seiten die Schranken, und in gleicher Richtnng wie das Stadion ansdehate
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(Wernicke a. 0. 199). Ausgrabungen wurden
an jener Stelle nicht unternommen, da man ver-

mutete, die ganze Anlage sei von der Hochflut
des Alpheios im Laufe der Zeit weggeschwemmt
worden wie die Westseite des Gymnasions vom
Kladeosbache. Die Gesamtlange des H. laBt sich

aus der Bodenbesehaffenheit auf rund 4 olymp
Stadien berechnet (Curtiuf und Adler Olympia
and Umgebung 30), alsc 4 . 192, 27 oder rund
770 m. Die langere Seite desselben ist die Sfld-

seite, deren Wall zugleich einen Damm gegen
die ttberschwemmungen des Alpheios bildete.

Die kiirzere, nCrdliche Langseite war durch den
sog. Huge! von Pisa begrenzt; der Anfang der-

selben fiel wahrscheinlieh mit dem Stadiondamm
zusammen. Die Ostliche Breitseite war durch die

Halle des Agnaptos abgeschlossen. Durch diese

betraten jedenfalls die Hellanodiken and Festge-

sandtschaften den H., wahrend der Eingang fur

Rosse und Wagen sich in der Erdaufschfittung

der Sttdseite befand, nahe beim Taraiippos. Letz-

terer lag wohl an der Stelle, wo die Pferde ihre

erste Wendung machten, also etwa der auBeren
Zielsaule gegenuber. Hier waren die Wagen noch
ziemlich beieinander. Da aber alle Fahrer sich be-

strebten, in mOglichst kleinem Bogen um das Ziel

herumzuschwenken (Horn. II. XXIII S35f. Soph.
El. 7201. 743f.), so lag die Gefahr des Zusammen-
prallens nahe. Daher auch die Scheu der Pferde,

In der Nahe dieser Stelle war ein Ausgang zur so-

fortigen Fortschaffung allfalliger Wagentrfimmer
und verletzter Lenker und Pferde nicht unange-
bracht. Vgl Wernicke 201. Da die Gespanne
in einem Bogen um die Zielsaule herumfuhren,
haben wir uns den WestabschluB des H. als

Kreisbogen zu denken (vgl. Plin. ep. V 6, 33),

dessen Radien sich an der Zielsaule als im Kreis-

mittelpunkte schnitten. Die Lange eines solchen

Radius war verrputlich der Lange der halben Breit-

seite des H. gleich. Ein Rennen umfaBte, wie
wir sehen werden, mehrere Umfahrten um den H.
Zu diesem Zwecke miissen wir mindestens zwei
Zielsaulen voraussetzen. Jene mit der Statue der

Hippodameia stand wohl auf der Ostseite, unge-

fahr dort, wo das Rennen begann und endete. Wenn
es gefahrlich war, um die Zielsaulen herumzufahren,
so muBten dieselben im Boden feststecken, wie
etwa Vasenbilder uns zeigen (Daremberg-Sag-
lio ni 1 Abb. 3846 = Mu/ik und Perschinka
Kunst u. Leben im Altert. 148, 6 = Schreiber
Bilderatlas XXIV 9. Reinach Repert. des vases

I 12. 139. 214. 227. II 70. 126. 274. 291. 299.

Stengel Kultusaltert. a Taf. V 5). Die Mark-
saulen trennten den H. in zwei Halften, die wohl
ungefahr gleich breit waren. Denn die Gespanne
muBten doch an alien Punkten des H Gelegen-

heit haben, beqnem nebeneinander zu fahren.

Diese Erwagung fuhrt auch zur Vermutung, daB
die Zielsaulen in der Langachse der Rennbahn
felegen haben. Eine Verbindnngsmauer zwischen
en Marksanlen (spina) wird nirgends erwahnt
Wir haben kein Recht, eine sulche vorauszuBetzen,
da auch auf Vasenbildera und Mfinzen jede Spur
davon fehlt (vgl. die vorhin angefuhrten Beispiele;

dazu Gardiner Abb. 165f. Muzik und Per-
sehinka 148, 5 = Daremberg-Saglio Abb.
3845. Reinach I 199. U 68. 125). Weil die

beiden Langseiten des H. von ungleicher GrdBe

waren, so lag die Agnaptoshalle wahrschernlicl
in schragem Winkel zu denselben, und zwar in

stumpfem zur kiirzeren Nordseite, in spitzem zur

langeren Stidseite. Ob die Abweichung von 90°

betrachtlich war, lafit sich natiirlich nicht fest-

setzen. Auch wissen wir nicht, ob die Agnaptos-
halle die ganze H.-Breite einnahm. Pollack 57f.

vermutet, daB die Spitze der Aphesis schrag in

die Bahn hineingeragt babe und zwar der inneren

10 Zielsaule zugewandt; auf diese Weise will er alien

Bewerbern gleiche Vorteile verschaffen. Den Be-

weis fur diese Behauptung bleibt er uns freilich

schuldig. Ubrigens begann das eigentliche Wett-
rennen erst, nachdem sich die Gespanne an der

Spitze der Aphesis in eine Linie gestellt hatten.

Bis dorthin kamen also gleiche Vorteile gar nicht

in Betracht.

Die Aphesis wies die uugefahre Form einet

Dreieckes auf, dessen Schenkel allerdings geschweift

20 waren, und dessen Grundlinie vielleicht gar nicht

bestand. Notig waren ja nur die Schenkel mit den

treppenfcrmig hintereinander liegenden Schuppen.

Da nun Pausanias in der Altarbeschreibung den
offenen Teil des Innern dieses angenommenen Drei-

eckes dem Embolos gegeniiberstellt, ware man
versucht, letzteren als bcdacht anzusehen. Doch
mufi man sich auch hier davor huten, mehr zu
behaupten, als man beweisen kann. Auf keinen

Fall aber diirfen wir uns ein Dach iiber der ganzen

30 Aphesis denken und den Altar der Dioskuren mit
'der Saule aus der Aphesis entfemen. Die Schenkel-

lange der neyga ist bestimmt; beide Seiten haben
je eine Lange von fiber 400 FuB oder rund 120 m.
Die Breite eines Schuppens fiir den Vierspanner
muBte notgedrungen mindestens 3 ni betragen;

75 cm fur das Pferd ist gewiB nicht zuviel. Also
hatten in jedem Schenkel hOchstens 20, im ganzen
hochstens 40 Schuppen Platz. Diese Zahl nimmt
Pollack 106 an auf Grund von Pindar Pyth. V

40 65. Wenn nach dieser Stelle einmal in Delphi
40 Wagen zugleich fahren konnten, so babe man
in Olympia nicht weniger vorauszusetzen. Ist diese

Annahme richtig, so wissen wir, wie Pollack
ebenfalls bemerkt, daB der H. etwa 2 . 120 = 240
m oder 1V< Stadion breit war. Auf jeder Halb-

seite muBten namlich 40 Viergespanne Gelegen-

heit haben, nebeneinander zu fahren. Breite und
Lange der Rennbahn standen dann in dem ganz

annehmbaren Verhaltnis von 1 : 3,2. Mit welchem
50 Winkel die beiden Schenkel der Aphesis zusammen-

stieBen, entzieht sich unserer Kenntnis, infolge-

dessen auch, wie weit deren aufiere Endpunkte-

auseinanderlagen. Eines dflrfen wir als sicher be-

haupten, wenn die angefuhrte Berechnung stimmt,

namlich, daB die Ablaufstelle nicht die ganze H.-

Breite einnahm. Denn die Summe der beiden

Schenkel ist ungefahr 240 m, die Breite der Renn-

bahn ebenfalls; Pausanias aber sagt, die Aphesis

babe die Form eines Schiffbuges und nicht einer

60 geraden Linie gehabt. Wahrscheinlieh lag sie auf

der rechten, sfidlichen Halbseite des H, da ja die

Pferde von rechts nach links fuhren; auBerdem
muBte auf der nOrdlichen Halbseite genflgend

Ratrm vorhanden sein fur die am Ende des Wett-

rennens nach und nach einfahrenden Gespanne.
Der sich hebende Adler oder sinkende Debphin
bildeten das Zeiehen nun Beginn des Rennens
wohl nicht allein fb die Zuschauer, sondem auch
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fur die Teilnehmer am Rennen selbst. DaB dazu

noch ein Trompetenzeichen kam — denn durch

ein solches wurde anderswo das Rennen ertffnet

(Liv. XXXIII 32. Ovid, met X 652. Sid. Apoll.

XXHI 389. Soph. El. 711. Stat. Theb. VI 404)
— ist nach den Worten des Pausanias nicht wahr-

scheinlieh. Der Adler hebt sich; der Delphin

sinkt zu Boden; die Schranken senken sich: so

folgen die Gedanken des Fremdenfahrers aufein-

Martin 199, dem auch Gardiner a. O. folgt,

fur wahrscheinlieh, daB das allmahlige Vortahren

der Wagen fftr die schOnheitsdurstigen Griechen

ein hcmiches Schauspiel gebildet habe. Die olyM-

pische Rennbahn wurde von ausgewachsenen Pier-

den 12mal, von Fohlengespannen 8mal umfahren

(Pind. 01. m 59 mit Scbol.; dazu II 90. VI 126

je mit Sehol.). Um die zuruckiulegende Gesamt-

strecke » berechnen, mussen wir wia«M, wis

ander. Von Musik kein Wort. Dagegen schliefit 10 groB die Entfernung von der inneren zur auBerea

Pollack 78 aus Pans. VI 18, 9 mit Recht, daB

jeweilen ein TrompetenstoB bei Beginn der letiten

Umfahrt gegeben worden sei, weil die Wagen-

lenker im Eifer des Rennens leieht vergessen

konnten, wie oft sie die Zielsaulen umkreist hatten.

Freilich ist damit nicht bewiesen, daB auch der

Beginn des Wettkampfes so angezeigt wurde,

nachdem die Aphesis einmal eingerichtet war.

Bevor dieselbe bestand, muBte man sich aller-

Zielsaule war. Pollack 108 nimmt zwei Stadien

an. Damit betrtge die einmalige Umfahrt vier

Stadien. Er beruft sich darauf, daB nach Pans.

VI 16, 4 der Lauf von vier Stadien bei den

Stadionlaufem dgifiot t&aitos bieB. Data koramt

der Name batutA*, den nach Pint. Sol. 23 eine

Strecke von vier Stadien ftthrte. VgL anch Eur.

El. 824f. Es ist wohl mOglich, dafi diese Naraen

der Urolaufstrecke eines beruhmten H. entlehnt

dines mit einem Musikinstrumente behelfen, so gut 20 wurden. Auch der von Hadrian erbaute Cirkus

wie" an den ubrigen Nationalfesten. Nun hat

Pollack 74 meines Erachtens ubeTzeugend nach-

gewiesen, daB die Erfindung des Eleoitas um die

Mitte des 3. Jhdts. noch nicht bestand. Auf einer

Inschrift aos Pergamon zu Ehren eines olympi-

schen Wagensieges des Vaters von Attalos I. ist

von einem Seile die Rede, welcheB zu Olympia

die gedrangt nebeneinander stehenden Gespanne

zuriickhalte. Zu jener Zeit war also die Aphesis

zu Rom hatte diese Lange (Pans. V 12, 6). End-

lich jnachte dann der Abstand zwischen den Ziel-

saulen gerade die Halfte der Gesamtlange des H.

aus, ein passendes Verhaltnis. Schone im Arch.

Jahrb. XII (1897) 159 setzt allerdings den Um-
lauf anf acht Stadien an, und Stengel Kultus-

altert.* 180 stimmt ihm bei. Doch iBt der Text

der Handschrift nr. 1 im alten Serail zu Kon-

stantinopel, auf den Schone seine Angaben auf-

des Kleoitas noch unbekannt. Wie auf das ge-30baut, so verderbt, daB die daraus gezogenen

gebene Zeiehen das Rennen begann, sagt Pausanias

deutlich genug. Wernicke 202f. vermutet, die

Schranken seien der Reihe nach von einer Mittel

stelle aus, und zwar durch das Uhrwerk im ge-

tiinchten Altare geflffnet worden. Die Vermutung

hat vieles ilir sich, besonders da wir wissen, daB

Kleoitas auf seine Erfindung sehr stolz war. Der

Befiirchtung Gardiners 456, die Pferde hatten

ja fiber die am Boden liegenden Seile stolpern

Schlflsse fftr uns als wertlos gelten mussen. Nach

Pollacks Berechnung nun haben die ausge-

wachsenen Pferde 12 . 4 . 192,27 = 9228,96 m oder

rtrad 9 km, die Fohlen 8.4. 192,27 = 6152,64 m
oder rund 6 km zuruckzulegen. Lehndorff
Hippodromos 44 lehnt solcbe Zahlen als unmog-

lich ab. Ich halte sie aber nicht fur iibertrieben.

Die griechischen Pferde waren einereeits sehr aus-

dauernd und vorzttglich eingetlbt; dazu trugen sie

miissen, konnte leieht durch Einziehen der Stricke 40 keine Hufeiscn, was ihreLeistungsfahigkeitwesent-

begegnet werden. Pans. VI 20, 13 sagt einfach

(ai SonXwes) /oicDoiv, die Seile oder Schranken

lOsen sich, sinken; seine Worte stehen also mit

einer solchen Annahme nicht in Widerapruch.

Ich halte es fur ausgeschlossen, daB die Pferde

gleich nach Verlassen der Schranken in scharfem

Galopp davonrannten ; vielmehr werden sie in

sanftem Trab bis zur Spitze des Embolos yor-

gefahren sein, wo sie nach Pausanias in einer

lich steigerte. Eine Strecke von 9 km wurde in

20—30 Minuten zuriickgelegt, auch wenn die Ge-

spanne ihren Lauf bei den Wendungen um die

Zielsaulen naturgemaB verlangsamten und wenn

sie selbst die geraden Strecken nicht ununter-

brochen in scharfstem Galopp durchrasten. Wie

ein gefibter Fahrer seine Pferde zu schonen pflegte,

ersehen wir aus Sophokles El. 734f. .Orestes',

heibt es dort, ,fuhr als letzter dahin. Er hielt

Linie standen' und von wo erst das eigentliche 50 namlich seine Pferde zurfick und baute auf den
-

SchluB des Rennens'. Cber das Ende des Wett-

kampfes sagt Pausanias nichts. Wir konnen da-

her bloB vermuten, daB derjenige als Sieger aus-

gerufen wurde, dessen Gespann oder Pferd zuerst

eine gerade Linie fiberschritten hatte, ahnlich wie

im romischen Cirkus. Ob dieBe Linie wirklich ge-

zogen oder bloB angenommen wurde, wissen wir

freilich nicht. Aus der Erwagung, daB die Gespanne

nach tjberschreitung des Zieles eine Strecke zum

Wettrennen ausging. Wie nun die Gespanne vor

dem Embolos standen, ob in geTader Linie, oder

in einer Bogenlinie, von der jeder Punkt gleich-

weit von der auBeren Zielsaule entfernt war, lafit

sich einfach nicht entscheiden. Ich halte es da-

her fur zwecklos, diese Frage naher zu erOrtern.

Nur eines sei bemerkt: man darf den Nachteil,

in dem der Flugelmann rechts dem Flugelmann

links gegenfibcr sich befand, auch hier nicht all'

zuschwer in die Waeschale legen. Zudem wurden 60 Auslaufen brauchten, kOnnen wir mit einiger Wahr-

die Standplatze nicht ganz umsonst ausgelost.

Welches war nun aber der Zweck der Aphesis,

da sie die Entfernungen zum ersten Wendepunkte
nicht regelte? Gardiner 455 Anm. maeht darauf

aufmerksam, daB es auf einer breiten Bahn schwer

sei, eine grOBere Zahl von Gespannen in eine Linie

zubringen. Vielleicht haben die Ablaufschranken

diese Aufgabe erleiehtert. Dann halte ich es mit

schehnichkeit schlieBen, die Ziellinie habe nicht

allzuweit von der inneren Zielsaule entfemt ge-

legen. Wo aber befand Bich der Standplatz der

Preisrichter? Vielleicht auf dem nOrdlichen H.-

Wall, wefl namlich die Pferde links einfubren.

Schone 151 vermutet, sie waren auf demselben

Platte gesessen wie wahrend der StadionUmpfe,

nur das Gesicht nach Sfiden statt nach Norden
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gewandt. DaB die BOschungen des olympischen
H. den Zuschauern Sitzgelegenheit boten, diirfte

man auch ohne Beweise ruhig annehmen. Nun
aber wissen wir ans Pausanias, daB vor Beginn
des Eennens der Adler sich hob und der Delphin
sich senkte als Zeichen fur die Zuschauer (VI 20,

12 <oi to*? fjxovoiv ETti rijv fteav yeveo&ai avvonxog).

Und wenn der viel kleinere H. auf dem Berge
Lykaios Sitzstufen besaB, sc darf man wohl ohne
allzugroBe Vennessenheit auch fur Olympia welche 10
vermuten.

Der H. anf dem Lykaios in Arkadien ist der

einzige, von dem noeh flberreste vorliegen. Er
richtet sich von Nord nach Sad und ist ungefahr
240 m lang und 105 breit. Die Mauern, welche
die Anlage umschlossen, bestanden teils aus be-

hauenen Qaadern, teils aus unregelm&Bigen Mauer-
steinen. Am sudlichen Ende des H. sind noch
eine Anzahl von Sitzstufen erhalten; am Nordende
befinden sich tfberreste einer Zisterne (Expe'd. 20
scientif. en More"e II 87 mit Taf. 33 und 34.

Curtius Peloponnes I 301 mit Taf. 7). Nach
Pans. VUI 38, 5 liegt ein Stadion vor diesem
H. Die Bennbahn auf dem Lykaion ist bedeutend
kleiner als jene in Olympia; dagegen weist sie

eine verh&ltnismaBig groBere Breite auf. In
Olympia verhalten sich nach den angefuhrten
Berecnnungen Breite und Lange wie 1 : 3,2 ; auf
dem Lykaion dagegen wie 1 : 2,285.

petenstoB (Soph. El. 711). Die delphische Benn-
bahn wurde von den Gespannen zwolfmal umkreist

(Pind. Pyth. V 45). Wenn der Scholiast zu der

Stelle geruchtweise (tpaat ds uveg) erwahnt, dafi

nur ausgewachsene Pferde zwolf, Fohlengespanne
dagegen bloB acht Umfahrten zu machen hatten,

so liegt doch wohl eine Verwechslung mit Olympia
vor, wenngleich ein derartiger Unterschied an sich

nicht unmOglich ware.

Auch die Landenge von Korinth hatte ihren

H., von dem Paus. VI 20, 19, wie wir gesehen

haben, einzig den Tararippos erwahnt. Der Be-

ginn des Wettkampfes wurde wahrscheinlich durch
ein Trompetenzeichen angezeigt (Liv. XXXIII 32).

Im makedonischen L e te fand nach einer In-

schrift aus dem 2. Jhdt. v. Chr. im Monat Daisios

ein aywv tjuitxog statt (Dittenberger SylL 2

318 Z. 39). Das berechtigt zur Annahme, dafi

diese Stadt einen H. besessen hat.

Auf dem Berge Mainalion in Arkadien lagen,

wie Paus. VIII 3f>, 8 ausfiihrt, ein Stadion fur

die Athleten und eines fur Pferdewettrennen (is

Xiaiom doo/tov). Letzterer hatte wohl so kleinen

Umfang oder war so schmal, dafi ihm der Name
Inxodoopos nicht beigelegt wurde. Ahnlich ver-

halt es sich mit den Bahnen zu Aizanoi, Aphro-
disias, Aspcndos und Perge. Texier Description

de l'Asie Mineure I 114. 169. Ill 157. 213 will

sie als H. bezeichnen, wahrend Martin 196, 2
Von weiteren H. haben wir sparliche Kunde 30 ihnen diesen Namen abspricht mit der Begriin-

durch Schriftsteller und Inschriften.

Der H. zu Alexandreia in Agypten lag nach
Strabon (XVII 795) an der kanopischen StraBe.

Athen besaB einen H. von alters her, da
seit Beginn der Panathenaen an diesem Feste
stets Wagenrennen stattfanden (Martin Les ca-

valiers atheniens, Paris 1886, 226). Doch wissen
wir nicht einmal ganz sicher, wo er lag. Auf
Grand von Etym. M. Hesych. und Phot. s. ev

diing, ihre Breite sei zu gering. Die. Bennbahn
zu Aizanoi z. B. ist 221 m lang, aber nur 46,4 m
breit; die halbe Breite betragt also bloB 23,2 m.
Immerhin findet es Martin far mOglich, daB die

genannten Anstalten auch zu Wagenrennen dienten,

wie das Stadion zu Athen (vgl. Stengel Kultus-

altert.2 196).

Einen weiteren H. nennt Paus. VIH 10, 1 vor

der Stadtmauer von Mantineia in Arkadien,
'ExeXidaiv und Xen. Hipparch. 3, 1 wird er neuer- 40 links vom sog. Leophoros an der StraBe nach
dings nach Echelidai, in die nordwestliche Um-
gebung des Peiraieus, in die Nahe des Tempels
des Echelos versetzt. Judeich Topographie v.

Athen. 403. Nach Etym. M. a. 0. war der athe-

nische H. acht Stadien lang. [Demosth.] XLVII 53.

76 erwahnt einen Bauernhof in dessen Umgebung.
Den H. zu Delos, der auBer der Spielzeit

als Weideplatz verpachtet wurde (IG II 807),
haben wir bereits erwahnt.

Tegea. Nahe dabei lag ein Stadion. Fougeres
Mantineo et 1'Arcadie Orientate 99 schatzt die Lange
dieses H. auf 400 m, dessen Breite auf 200 m.

Von dem H. zu Nemea gibt uns ebenfalls

Pausanias Kunde. VI 20, 19 erwahnt er den Ta-

rarippos, einen roten Felsblock mit feuerahnlichem

Glanze. Auch hier begann das Rennen auf ein

Trompetenzeichen hin (Stat. Theb. VI 404).

Einen H. zu Nikomedeia in Bithynien ffihrt

Delphi hatte seinen H. in der Ebene gegen 50 Libanios (or. LXI 17) an und rfihmt besondere
die Hafenstadt Kyrrha hin (Paus. X 37, 4). Dort dessen starken Umfassungswall.
fanden die Wettrennen an den Pythien bereits

zu Pindars Zeit statt (Pyth. X 24. XI 20). Wir
haben schon erwahnt, daB nach einer Inschrift

(CIG 1 1688) die Hieromnemonen den H. vor jedem
Feste wieder in stand setzen mufiten. Dieselbe
Inschrift nennt auch eine Quelle beim H., welche
Ulrichs Beisen und Forschnngen in Griechen-
land I 7, 10 unweit des Strandes entdeckt haben

Dann kennen wir einen H. zu Sardes (Polyb.

VII 17, 2), einen zu Seleukia in Syrien (Polyb.

V 59, 1), einen zu Sparta, verbunden rait dem
Heiligtum des Erderschtitterers Poseidon (Xen.

helL VI 5, 30), wieder einen zu Tamynai in

Bootien (Aischin. HI 88), und endlich einen in

Theben mit dem Grabe Pindars (Pans. IX 23, 2).

Natfirlich werden auch noch andere Platze ihre

will. Einen Taraxipp besaB die delphische Renn- 60 Bennbahnen besessen haben; aber die Oberlieferung

bahn nicht (Paus. a. O.); ebenso fehlte ibt eine

kunstvoll angelegte Aphesis. Wir wissen aus
Soph. EL 709, daB sich die Gespanne nach dem
Low in einer Reihe anfstellten, ahnlich wie bei

Homer. Bei Soph. 701f. treten tehn Preisbewerber
•of; nach Pind. Pyth. V 65 st&nden einmal, wie
wir gefcsrt haben, 40 Gespanne vor der Schranke.
Den Beginn des Bennens bezeichnete ein Trom-

klart uns daruber nicht auf. Der sog. H. zu Kon-
stantinopel ist mehr ein Cirkus rOmischer Art.

Der homerische H. war, um knrz zusammenzu-
fassen, eine lange Doppelbahn mit nnr einer Ziel-

saule und zufallig nach dem Gelande gewahlt
Spftter legte man kurxere Bennbahnen an in Form
eines Beenteekea und mil halbreiiformigem Ab-
schlaB. Die BoBbahn war durch mindestens zwei

1745 Hippodromos Hippodromos 1746

Zielsaulen in zwei gleiche Halften geteilt. Die
Marksaulen staken teils im Boden, teils aber waren
sie lose (Reinach Re'pert. de vases II 133 = Da-
remberg-Saglio III 1 Abb. 3845). Pferde und
Gespanne stellten sich im allgemeinen in einer

Reihe auf, auBer in Olympia, wo sie in den
Schuppen der kunstvollen Hippaphesis Platz

nahmen. Der Untergang des H. hangt zusammen
mit dem Ende der ritterlichen RoBwettkampfe
und der Festspiele.

Neuere Lit eratur: Julius in Baumeisters
Denkmalern (1889) 1 692f. Pollack Hippodromica,
Leipzig 1890 (mit ausfuhrlichen Darlegungen fiber

den Linkslauf der Pferde, ferner iiber die Hippa-

phesis und den Taraxippos zu Olympia). Wer-
nicke Olympische Beitrage, V der Hippodrom,
Arch. Jahrb. IX (1894) 199f. SchOne Neue An-
gaben fiber den H. zu Olympia, Arch. Jahrb. XII
(1897) 150f. Martin Hippodromos, beiDarem-
berg-Saglio III 1 (1899) 193f. (mit Verzeichnis

der alteren Literatur 210). Gardiner Greek
athletic sports and festivals, London 1910, 451f.

(fuBt grOBtenteils auf Martin, bietet aber eine

Anzahl von Abbildungen). Blfimner im Kom-
mentar zur Pausaniasausgabe von Hitzig-Blftm-
ner zu den angefuhrten Stellen.

3) Die BOmer bezeichneten mit dem Namen
Hippodromus eine Art von Gartenanlagen. Plinius

(ep. V 6, 32f.) beschreibt ausfuhrlich den H. bei

seiner toskanischen Villa. Die Mitte der Anlage
ist frei. Die geraden Grenzlinien werden von einer

Platanenreihe gebildet. Die einzelnen Baume sind

von Efeu umschlungen, der sich auch gewinde-

artig von einemStamm zum andern hinuberschlingt.

Zwischen den Platanen wachsen Buchspflanzungen,

von Lorbeer umfangen. Am auBersten Ende wird

die Grenzlinie halbkteisfflrmig. Dort ist sie von

Zypressen umsaumt. Den H. durchziehen mehrere

durch Buchs abgeteilte Wege. Da liegen kleine

Wiesenflachen, dort Buchsbeete in mannigfaehen
Formen, bald einzelne Buchstaben, bald ganze
Namen bildend. Anderswo erheben sich Ziel-

saulehen, wieder anderswo Obstbaume; in der

Mitte stehen auf beiden Seiten kleine Palmen und
Akanthus und Figuren und Namen. Am Anfang
befindet sich ein marmornes Buhebett; aus diesem

flieBt das Wasser in Bohrchen, als ob die Last

der darauf Buhenden es herauspreBte. Gegenuber
liegt ein Springbrunnen, und in der ganzen An-
lage rauschen zahlreiche Wasserstrahlen. Wenn
der bei Martial. XII 50, 5 erwahnte pulvereus

hippodromus wirklich ein solcher Garten-H. ist,

so wissen wir auch, daB einzelne Wege derselben

zum Beiten und wohl auch zum Fahren geeignet

waren (pidvereumque fugax hippodromum ungula
plaudit). Als derartiger H. wird von Marx im
Arch. Jahrb. X (1895) 135f. das sog. Stadion auf
dem Palatin bezeichnet. [K. Schneider.]

4) Hippodromos, Sophist, bluhend urn die

Wende des 2. und 3. Jhdts., von Philostrat. vit.

soph. II 27 p. 115, 12K behandelt (ein Suidas-

artikel fehlt). H., Sohn des Olympiodoros, des

reichsten thessalischen Pferdezfichters jener Zeiten,

ans Lariasa (Phil. p. 115, 16; dea H. landliche

Herknnft beteogte sein Leben lang sein Aus-
sehen, AjQoixSzeQOt &r to eUof p. 118, 7), wurde
in die Sopbistik eingefahrt durch Chreatos (p. 94,

32; s. o. Bd. HI S. 2450 Nr. 5), einen Sehtkler

des groBen Herodes selbst Als fertiger ooipioxris

war H. vier Jahre lang Inhaber dea kaiseilichen

Lehrstuhls fur Sopbistik in Athen (p. 117, 21).

Spater wurde er von seiner fiberaus energischen

und haushalterischen Frau veranlafit, auf seine

thessalischen Besitzungen sich zurfickzuziehen, um
diese nicht durch langere Abwesenheit verwahr-

losen zu lassen. Dabei pflegte er aber auch weiter-

hin eifrigst seine rhetorischen Studien (PhiL p. 117,

10 30 rtthmt von ihm, nhuna fiev e£epiafrev 'EU.fi-

vcov rwi' ys fteza rov KaxjiaS6xi)v 'AU^avbgov [?]

Hvqfiqv tvxvxrioarxatv, nkeiaxa de dveyvca ficrd ye

'Afi/imvtov tov ana rov IleQvidzov [s. o. Bd. I

S. 1862 Nr. 13]; die fjbung, jue/U'tij, nannte er

— nach Amphions Ausspruch in Euripides Anti-

ope TGF2 191 — ein xgeXxtov SXflov xtrjua) und
besuchte vielfach die Festversammlungen, um
durch seine Epidekeis sich Buhm zu gewinnen.

Zweimal leitete H. als 'EllaSaQxrit r<5v 'Anq>i-

20 xtvovcov (s. o. Bd. I S. 1927, 3) mit besonderem

Glanze die pythischen Spiele, und zwar einmal

zur Zeit der Belagerung von Byzanz durch Sep-

timius Severus im J. 195 (Clinton Fasti Rom.
1 197) ; einem aus Byzanz stamraenden tragischen

Schauspieler Clemens (s. o. Bd. IV S. 10 Nr. 4),

dem die Amphiktyonen den wohlvcrdienten Preis

aus Bucksicht auf Severus nicht zuerkennen wollten,

verschaffte H. durch sein energisches Auftreten

sein Becht und hatte auch den Erfolg, die Be-

30 schwerde des konkurrierenden Schauspielers vom
Kaiser abgewiesen zu sehen (p. 115, 24ff.). Noch
im J. 213 war H. in Olympia, zugleich mit sei-

nem yrwottios, dem jungeren Philostratos Lem-
nios III. : dieser trat damals als 22jahriger junger

Mann mit einer Eitemporalredo erfolgreich auf

(Zeitbestimmung bei Mtinscher Philol. Suppl.

X 499), und H. lehnte es ab, sich unmittelbar

nach ihm horen zu lassen mit den liebenswfir-

digen Worten : ovx exajiodvao/iou xol; epavxov

40 ojikayxvot; (p. 117, 10ff.). Gestorben ist H. in

seiner Heimat 70jahrig ; er hinterlieB einen Sohn,

der sich wieder ganz der Verwaltung des ererbten

Besitzes widmete, von Philostrat deshalb als no.-

QasiUfc und atpgo)v bezeichnet wird (p. 120, 3).

Da also H. 213 noch tatig war. andererseits tot

war, als Philostrat in den J. 230—2:38 seine Bioi

schrieb, fallt H.s Geburt zwischen 143 und 160,

wahrscheinlich naher an 160 heran als an 143,

da Philostrat den um 140 geborenen Proklos von

50 Naukratis (s. d.) als ngBa^vxegog dem H. gegen-

iiber bezeichnet (Munscher 474). H.s Lehr-

tatigkeit fallt also ins letzte Viertel des 2. Jhdts.

Um das J. 190 herum machte der Verfasser der

Bioi, Fl. Philostratos II., seine Studien in Athen,

und wie der Wir-Bericht von der Erwiderung des

H. auf eine Schmahschrift des Proklos gegen alle

Sophistiklehrer zeigt (diese Erwiderung bestand

in einem ejiaivot eupj^/aj, beginnend mit dem
Gedanken, daB der Pfau durch Lob veranlaBt

60 werde, sein Bad zu entfalten, p. 116, 18). gehorte

auch dieser altere Philostrat zu H.s Schfilern.

Im letzten Jahrzehnt etwa des 2. Jhdts. mag H.
den dgovog in Athen innegehabt haben (vor ihm,
noch unter Commodns, war Pausanias [s. d.] In-

haber dieser Stelle, nach ihm Herakleides [Nr. 44,

s. o. S. 4701, 212 erbielt Philiskos [s. d.] den
foorot durch den EinfluB der Iolia Domna; vgL
Hertzberg Geseb. OriechenL unter der Herr-
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schaft der RCmer IH 1875, 102. Miinscher
480). So selbstandig H.s Verhalten dem Kaiser

gegenflber war, so sehr weiB Philostrat im (ibrigen

die biedere Bescheidenheit des Marines zu ruhmen,
der das nblicbe Selbstlob in seinen Vortragen
vermied, der den Vergleich mit dem grofien Po-
lemon ablehnte (xl ft' d&avdxoioiv iioxtig; sagte

er [p. 116, 15] vie Odysseus, XVI 187J. Noch ein

paar Ziige uberliefert Philostrat (einem ionischen

S. 582 und D. Pawlidis H 'E^v&gaia Xtgod-
vijoos Karte. Die grflBte heiBt jetzt Jai'oWgo-

vfjai (= Eselsinsel), irn Altertum "Ovog, die nachst-

kleineren Kaga-day vtjoi und Maxoovrjoi. Sie sind

von verwilderten Schweincn bewohnt (Hamilton
Researches EL lOf. der deutseben fjbersetzung).

3) Stadtteil Klazomenais im kleinasiatiscben

Ionien, ebemals ein Inselcben, Plin. n. h. V 117.

Alexandres (der Grofie?) liefi sie durcb einen

Jangling, der seinen Lebrer Herakleides fiber- 10 2 Stadien langen Damm mit dem Festland ver

trieben lobte, trug H. selbst ein verbesaertes Lob
des Lebrers vor p. 116, 29; urn einen hoffnungg-

vollen Schuler Diodotos ans Kappadokien [s. o.

Bd. V S. 715 Kr. 13], der als Ephebe start,

weinte H. Tranen, p. 117, 5), die H. als den
TiaxijQ zov 'ElXrjVixov (p. 117, 8), als avtjg nt-

itaidevftevog (pddv&oamdg xe xai stgqog xo rj-&og

(p. 117, 19) zeigen. "Von den 30 fuXhat, die

von H. publiziert vorlagen, erw&hnt Philostrat

binden. Mit Parthenie zusummen hiefi sie Chy-
trophoria,solange sie Inselchen waren ; s. o. Bd. Ill

S. 2582. Jetzt MagadoCoa. D. Pawlidis H
'Egt&gaia Xtgaoyijaos (Karte;. [Bfirehn.r.]

4) "Innoi, eine phonizische Schiffsart, erwahnt
yon Sophokles Andromeda frg. bei Athen. XI
482d, wie Torr Ancient ships 114 zeigte, indem
er auch die Worte des Plin. VII 208 onerariam
Eipptts Tyrius invenit aus solchen Schiffen er-

als die besten : ol Karavatoi (vgl. Schol. Hennog. 20 klarte. "I. hiefien Fischerfahrzeuge von Gades
VII 795, 19 Walz: $et im zr/v Kaxdvrjv auto zijg

Aizrtjg to nvQ ' xal ovfiflovXtwt ztg ftezotxtir, s.

Paus. X 28, 2), ol Zxvdat (vgl. Alexander Pelo-

platon bei Phil. p. 78, 20 o zovg 2x<rfhg imxvd-

yaiv is zijr izgozigar nXayrjV, inetdrj szdltv olxoSv-

ztg vooovoi), 6 Arj/iddrjg 6 firj £vyza>g&t> a<ploza-

ov\u 'AXel-av&oov iv ' Jv8oig ovxog (Demades offen-

bar gedacht als Gegner des Demosthenes, Shn-

lich wie in den durch den Index — E. Scholl

rait dem Bilde eines Pferdes auf dem Bug (Strab.

II 99). Ein phonizisches Kriegsschiff mit Kopf
und Hals eines Pferdes als Bugzierde (Galion) so-

wie einen geflflgelten Hippokampos unter dem
Schiffe zeigen die altesten (um 400 v. Chr.) Miinzen

von Bybins (Bab el on Perses Achemenides 192),

wahrend auf gleichzeitigen tyrischen Miinzen der

Gott Melkart ein geflfigeltes Seepfevd reitet

(Babelon Traite' des monnaies II 615). Assyrische
Herm. Ill 277 — bezeugten untergeschobenen 30 Reliefs des 8. Jhdts. (BottaNinive I Tf. 32— 34)
Demadesdeklamationen). In den Dialexeis lehnte

sich H. an Platon und Dion an (was vielleicht

auf vielfach pbilosophiscben Inbalt schlieBen

laflt), die /uXizai zeigten Starke wie die Pole-

mons, aber oft mehr Anmut und glatten FluB
(evgoia, p. 119, 21). Noch im spateren Alter

(nach dem Tode des Lykiers Herakleides, s. o.

S. 470) ist H. nach Smyrna gereist, um das fi&og

zijg 'Iwvtxrjg dxgodeecog bei dem Sophisten Me-
gistias grundlich kennen zu lernen (ausftihrliche 40
SchildeTung dieses Zusammenseins bei Phil. c. 5

;

das Thema, das Megistias dem H. zun&chst stellte,

betraf zov fidyov zov dno&vfjoxnv d^iovvza, intidij

oix idvnfihj anoxzeivat fidyov fioi%6v). Interessant

ist, da8 Philostrat H. nicht nur als einen Kenner
der alten Dichter preist (batte der Sophist Nika-
goras die TragCdie die Mutter der Sophisten ge-

nannt, so sagte H. : iyd> Se nazega "Ofcrjgoy, wie
er ein andermal Homer als die <pcori) ooywxwr,

bilden wohl phOnizische Schiffe ab mit einem
groBen Pferdekopf vorn und einer flschschwanz-

ahnlichen Heckzierde hinten; dieseZierden deuten

auf den Hippokampos bin, welcher nach Babelon
Perses Ach. CLV ein Seegott PhOniziens war.

Die homerische (Od. IV 708) Bezeichnung der

Schiffe als dX6; ijuzoi kann sehr gut durch den
Anblick phonizischer Schiffe mit Pferdekopf-Galion

entstanden sein (Philo). 1908, 185). [Assmann.]

Hippokampos (bwdxaimog), der Name des im
Mittelmeer heimischen htibschen kleinen See-

pferdchens, dient in der Kunstgeschichte zur Be-

zeichnung phantastischer Mischwesen aus RoB
und Fisch (Seeschlange, s. u.).

Das Wort. Man hatf. mit Seepferd iibersetzt

(equus marinus schon die Eomer; seahorse, eheval

marin), doch empfiehlt es sich, als archaologischen

Terminus H. beizubehalten und Seepferd(chen)

nur fur eine dem wirklichen Seepferdchen ahn-

Archilochos als ihr nrci'/xa bezeichnete, p. 119, 5oliche Abart des H. zu verwenden, s. u. Als Be-

25ff.), sondern sogar sangbare lyrische Nomoi
(Getterhymnen *?) von ihm erwihnt (p. 120, 2).

[Mfinscher.]

Hippoi (0! Ixxot, vgl. den Namen limorvri-
oog und HermoL-Steph. Byz. Plin. n. h. V 134),

Name fiir Stadtchen und besonders Inselchen.

Da dies letztere der Fall ist, ist zur Erklarung
der Namengebung nicht iiberall an Bossezucht zu
denken, sondern da der Name 1. anch liir ein

zeichnung der Kunstschflpfung (SoB mit Fisch)

ist das 'Wort einige Male, zuerst bei Meriandros,

belegt, s. u.; doch verwendet Paus. II 1, 9 die

Bezeichnung wutog eixaopirog xr\zti za fitxi zo

ozegvov, woraus vielleicht folgt, daB ihm oder

nach seiner Ansicht seinen Lesern der Ausdruck
i. nicht recht gelaung war. Grundbedeutung ist

offenbar (Fest., Non. Marc, s. u.) ,Pferderaupe'

{-xdfatt}; for das in den Lex. angefflhrte ixno-

einziges Inselchen gebraucht wurde , bei Inseln 60 xd/isir) als Tiemame feblt ein Beleg, doch eampae
eher uznog eine Meerfischart, Plin. n. h. XXXII
149 (vgl. IX 97). Athen. 304 E dieser heranzu-
ziehen.

1) Stadtchen derProvinzHeUespontoa, Hierocl.

664, 2.

2) Mehrere, nach Strab. XTV 644 vier, in
Wiiklichkeit 15 Inselchen im Golf von Erythrai
dieser ionischen Stadt gegenflber, s. o. Bd. VI

die Glossare, 8. u.; die Form btxdxafuzxos ist

wohl allgemein aufgegeben), was fur den Kopf
and das geringelte Sehwanzchen des Seepferdchens,

bei den Knnatdarstellnngen aber dazn pafit, dafi

der Fisch fast state gebogen ist. Bei Lykophron
414 (nur dort) existiert aUerdings auch ein groBes

Seetier td xdfutog, das aber schwerKch in unserem
Worte zu suchen ist; vielmehr wird Lykophron
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diese Bezeichnung durch Zerlegung des lalsch auf- vereinzelt in Belief; vielleicht hat Skopas in

gefaBten Worts /. erst geschaffen haben. Eigen- einem verloTenen rundplastischen Werke die Dar-

namen: Imxoxdnnti Schiffsname, IG II 2, 793 b, stellung des H. entscheidend beeinfluBt. Haufig

16. 794 a, 23. 'hnoxdfimog , Sohn des Poseidon ist der H. in etruskisch-italischer Kunst und auf

bei Herod, jr. fiov. XiS- II 2, 916 nach Konjektur unteritalisch-sizilischen und phOnizischen Miinzen.

von Dindorf und Lentz. — t. = Peitsche s. u. Aus hellenistischer Zeit ist namentlich die H.-

imoxdiuiia Ohrgehange, Poll. 5, 97, in Form von Darstellung am groBen Altar in Pergamon zu

H.; mit H. geschmuckte Ohrgehange sind er- nennen; am hauflgsten ist er in der Kaiserzeit

halten, s. u. auf alien Arten von Kunstwerken erhalten, auch

Hippokampen als Mischwesen in der 10 in Bundplastik, auf Wandgem&lden und Mosaiken

alten Literatur (die lateinischen Autoren voll- und sehr haufig auf Sarkophagen; auf Terra

standig aus dem Thesaurusmaterial nach freund- sigillata dringt er nach Gallien, wo er nicht selten

licher Mitteilung von Karl Pflugbeil): Menan- ist, und vereinzelt nach Germanien. Der Typus

dros und Naevius (Laevius frg. 21. Bahrens lebte also von sehr alter Zeit bis in das spate

Frgm. poet. Lat. p. 291) bei Non. Marc. p. 173 Altertum; und bis in die Gegenwart dient der

Linds.
, p. 120, 7 Merc. (Nonius erklart: equi H. namentlich als Brunnenscbmuck.

marini, a flexu caudarum [scil. dieti]; Lucilius tJber die Frage, welche Mischwesen als H.

kenne auch die umgekehrte Form camphippi [so bezeichnet worden sollen , herrscht freilich nicht

nach Konjekt.]). Strab. VIII 7, 2 (Statue des Po- durchaus Einigkeit; einige der in der Literatur

seidon in Helike mit H. in der Hand, 378/2 ins 20 als H. aufgefuhrten Seewesen werden wir unten

Meer gestfirzt. Boscher Myth. Lex. I 2675, 18 besser ausscheiden. Noch viel weniger ist die

[Saner], III 2887, 50 [Bulle]; iiber Entstehungs- Typengeschichte des H. untersucht. Skkonnte

zeit und den H. nichts N&heres bekannt; in einer nicht fur sich, sondern muBte als Teil einer Ge-

Zeit, als man vom H. absolut keine Anschauung samtuntersuchung von Seewesen iiberhaupt, See-

hatte , iibersetzte man hier i%o>v innoxaftnov h bock, -drache, -greif, -hirsch, -hund, -lowe, -panther,

zfj x*oi: eine Peitsche in der Hand). Verg. Georg. -stier, -widder, auch Ichthyokentaur, Skylla, Triton

IV 387, dazu Servius. Ciris 395. Calpurn. eel. 7, geschrieben werden. Sehr nutzliche Vorarbeiten:

65. Plin. n. h. XXXVI 26 (Thiasos des Poseidon, Heydemann Nereiden mit den Waffen des Achill

von Skopas, s. u.). Valer. Fl. Arg. II 508. Stat. 1879, unten Heydemann zitiert, besonders fur

Theb. II 45 ; Ach. I 60 (Statius charakterisiert 30 Skopas und die Entwicklung nach ihm, und die

die H. hubsch: prior hausit harenas
\
ungtda, Bonner Dissertat. von v. Wahl Quomodo monstra

postremi solvuntur (vgl. Serv. a. a. O.) in aequora marina artifices Graeoi flnxerint 1896 (auf die mich,

pisces;femer:ponenatantdeleniquepedumvestigia wie auf die unten zitierte Literatur iiber H. in

cauda). Qnintil. inst. or. V 10, 61. Paus. II 1, 9 Grabern, Georg Weicker freundlichst hinwies)

(H. im Poseidontempel in Korinth, s. u.). Pervig. auch fur archaische T3T>en. Zusammenfassend die

Vener 10 (1, 173Biese). Philostrat. imag. I 8 Artikcl von Saglio bei Daremberg-Saglio,

(II 306, 1 Kay.). Philostrat. Heroik. 19, 1 (II unbrauchbar, weil viel zu knapp. und von Sauer

196, 31 Kay.). Paul, ex Fest. 44, 1 M. (eappas in Boschers Myth. Lex., mit reichen Nachweisen.

marinos equos Oraeei a flexu posteriorum par- Hauptwerke mit Publikationen von H.
:
Im-

tium appellant). Corp. gloss. Lat. LOwe-Gotz iV40hoof-Blumer und Keller Tier- und Pflanzen-

213, 30. V 275, 6; 633, 12 {eampae [campe, Wider auf Miinzen und Gemmen (unten Imho of).

cappe]: equi marini). In diesen Stellen erscheint Furtwangler Geschnittene Steine im Antiquar.

der H. mit Proteus, Poseidon, Leukothea, Orion, in Berlin (.Berlin nr. . . .'); ders. Antike Gcm-

zum Teil am Wagen; die Nereide auf H. im men (Furtwangler A. G.). Kataloge des British

Heroikos des Philostratos ; die Nereide mit Wafl'en Museum: Walters Cat. of Bronzes; ders. Cat.

auf H., die uns unten viel beschaftigen wird, of Terracottas. Marshall Cat. of finger rings,

begegnet nie. Stets ist der H. nur in Gesellschaft Smith Cat. of Sculptures; ders. Cat. of engraved

von SeegOttcm, nie in selbstandiger Tatigkeit. gems, bier nur nach Namen der Autoren oder

So spielt auch der H. in der Mythologie British Museum nr. . . . zitiert; von Greek coins in

keine Kolle; Darstellungen mit H.-Mythen sind 50 the Brit. Mus. besonders die Bande Sicily, Italy,

hochst selten und zweifelhaft. Saner bei Phoenicia (dort jeweilig zwei Indices). Sehr nutz-

Boscher Mvth. Lex. I 2674 will, obwohl er lich sind Beinacbs Repertoires: de la Statuaire,

(mit Recht) "die Ausbildung des H.-Typ«s der des Vases, de Reliefs; Pierres gravees (Indices

bildenden Kunst zuschreibt, doch eine mythische nicht immer zuverlassig, auch fuhrt Re in ach
Grundbedeutung finden, den Vergleich der Meercs- manchmal Seeungetume als H. an, die entschieden

wellen mit Rossen (noch heute italienisch catallone keine sind, so Stat. IV 451; er fafit den Begritf

,das grofie Pferd. die Woge'). In der Tat erscheint H. zu weit).

der H. in der Kunst durchaus als typiscber Ver- Im folgenden stutzen sich die Versuche, das

treter des belebten Meeres. tber sept ";rale H. Typische gruppenweise zu?ammenzufassen. nur auf

und Seewesen uberhaupt, denen man einen sym-60das publizierte Material; deswegen und da mir

bolischen Sinn gibt, s. u. und den Art. Ichthyo- auch davon manches entgangen sein mag, schlieB-

kentauroi.
"

lich auch, weil fur manche Gmppen zu wenig

Den dflrftigen Erwahnnngen in der Literatur publiziert ist , um einen SchluB zu gestatten,

and der geringen oder fehlendeu Bedeutung in werden die Resultate nicht abschlieEend sein.

der Mythologie gegenflber begegnet der H. in Ein mOglichst vollstandiges Verzeicbnis von H.

dor Kunst sehr oft. In der archaischen Kunst in antiker Kunst mit genaueren SchluBfolgerungen

kennen wir ibn auf gesennittenen Steinen, Finger- hoffe ich spater geben zu konnen.

ringen und Vasen, ebenso in der Blotezeit, bier Fflr die Entstehung des H.-Typus liegen a
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priori drei MOghchkeiten vor: a) RoB = Welle, s. o.; und von sonstigen Typen abweichender H., aber
b) rem kiinstlensche Entwicklung, die nur aus ebenfalls nicht in Seepferdchentypus: Stein aus
ireude am phantastischen Mischgebilde Kofi und Melos, Athen. Mitt. XI Taf. VI 19.
Fisch zusammenfugte; c) AnschluB an das wirk- Nach diesem altesten Material mussen wir die
Ucne Seepferdchen, das unstreitig ein ornamental HerleitungvomSeepferdchenaufgeben. WirkOnnen
wirkendes Tier ist (und wohl auch sicher far den nur sagen, dafi der H., ein Mischwesen aus Pferd
SeedrachendasVorbildwar[FurtwanglerGoldf. und Seeschlange oder Fisch, friih auftritt, unbe-
von Vettersfelde 28 = Kl. Sehr. 1 493. Ant.Bosph. kannt nach welchem Vorbilde, am ehesten selb-
Cimm. 20, 14]). Em Seepferdchen sieht Sauer standige SchOpfung freier Phantasie auf griechi-
auf Inselsteinen und spater, s. u., Saglio nur in lOschem Boden und hOchstens in der ganzen An-
den H. der mykemschen Kunst (doch s. den Schlufi lage von den Mischwesen des Orients abhangig.—
seines Artikels). MOglich ware endlich, dafi alle DerUnterleib des Tieres auf dem RoBschenSteine
drei genannten Grflnde zur Ausgestaltung des ist ziemlich deutlich der einer Schlange, und auch
lypus mitgewirkt hatten. Uns wird sich unten alle spiiteren H. haben ihren Leib so gebogen
b) als Grundlage zeigen, doch liegt auch Natur- oder gewunden, wie dies ein Fisch nie tun kannj
beobachtung des wirkhchen Seepferdchens (schon wie ein Fischfabelwesen aussieht, zeigt z B
auf dem archaischen geschnittenen Stein Furt- Karo Strena Helbig. 146. Aber da an spiiteren
wangler Ant. G. 5, 21? sonst) unzweifelhaft H. die Alten selbst (Statius, s. o.) einen Fisch
fruhestens im 5. Jhdt. auf der Jenenser Scherbe, sahen und der H. immer ein Reprasentant der
s. u., vor. Sie beeinfluBt die H.-Darstellung spater 20 See war, fur die der Fisch sicher viel charakte-
mehr oder weniger; wirkliche Kopien des See- ristischer ist als die Schlange, so ist die kon-
pferdchens gibt es aber nicht. Wie frith die frei ventionelle Bezeichnung Fisch hier beibehalten
scnaffende Phantasie wirkt, zeigt schon auf Insel- (weniger beweist fur diese der Fischschwanz;
steinen neben einem vereinzelten Horn die Be- er kann an einen Schlange nleib ebenso phan-
ilugelung (assyrisch-phonmscher Einflufi Diimm- tastisch angesetzt sein, wie die an seiner Stelle
ler Athen. Mitt. XI 176, ionischer Wahl 16). manchmal erscheinenden Krebsscheren).

i- ,

Dl® kr ® tlsch e KunstscheinttrotzihrerVor- In der archaischen Kunst steht an der
hebe fur Seetiere das Seepferdchen unbeachtet Spitze der hiibsche Londoner Stein Furt wan g-
gelassen zu haben. Das alteste, alsH. bezeichnete ler A. G. 5, 21, Perrot-Chipiez VI fig 432
Beispiel stammt aus mykenischer Kunst: 30 13; 7. Jhdt. Dies Tier, das uberhaupt keinen
Goldblattchen

,
von Schliemann in Mykenai Pferdekorper und keine Mahne hat, ktante eher

gefunden, Perrot-Chipiez VI 834 fig. 419. fur die Herleitung vom Seepferdchen fcerange-
Daremberg-Sagho a. a. 0. Nach Perrot- zogen werden; richtiger sieht man aber auch
Chipiez soil der Typus aus mykenischer Kunst hier ein (befliigeltes !) Phantasiegebilde , hOch-
lns Repertoire der klassischen aufgenommen sein; stens mit Anlehnung an das Seepferdchen. —
aber das Tier dieses Goldblattchens hat mit dem Ionische Stucke (Wahl 14; vgl. u. ionisch-
folgenden der Inselsteine oder archaischen Typen etruskisch) stellen den H. gern, nicht immer, mit
wenig zu tun. Perrot-Chipiez VI fig. 432, 13 anderen Fabelwesen zusammen und haben meist
ist nicht mykemsch, s. u. Auflnselsteinen.be- (Ausnahme der von Furtwangler als ionisch
sondere emem in Breslau, Arch. Mus., Furt- 40 bezeichnete H. auf einem Fingerring desMilnchner

Y?
n&leT

J",
G

\
Tafl 5

'
10

'
Arch

-
ZtS- XLI Taf- Antiquariums, Furtwangler A. G. 6, 27) den

16, 13 sah (vgl. Milchhofer Anf. d. K. 67) Schwanz in gleicher Hohe wie den Pferdeleib
Sauer 2675 H., andere halbe Flugelpferde. Zu- oder die Beine aufgestutzt (so geschnittener
nachst scheint alles auBer der Haltung des Leibes Stein, verschollen, F u r t w a n g 1 e r A. G. 6, 28.
(nach hmten, statt nach unten, das Seepferdchen Goldring Brit. Mus. 20, Marshall pi I = Furt-
schwimmt stehend) und den .Pferdebeinen mit wangler A. G. 65, 2. Desgl. Marshall 211.
dem Wesen des Seepferdchens identisch, besonders Pontische [Diimmler Rom. Mitt. II 175, XI]
die Stacheln am Pferdehalse (vgl. eine Abbildung Vase Mica li Mon. ined. tav. 36, 1, vgl. Munchen
des wirkhchen Seepferdchens); damit ware die 924) und damit charakteristisch verbanden eine
Quelle oben c) erwiesen. Aber dafi die vermeint- 50 spezifische Beinhaltung, am deutlichsten aufder
lichen Stacheln nur zufalhgdenen des Seepferdchens pontischen Vase: das Tier ist quasi gestttnt; ein
gleichen, zeigt Smith Engr. G. pi. A 21; und Bein ist geknickt gehoben, auf dem anderen ge-
wenn auch trotzdem die Tiere, im ganzen ge- knicktenkniet es. Diese Tiere haben keine Reiter
nommen, einem Seepferdchen ahnlicher erscheinen (und durchgehends keine Flugel?). An Herleitung
als einem Flugelpferde, so sichern doch Steine vom Seepferdchen ist hier vollends nicht zudenken;

Y'?;
Pe" ot - Chi P iez VI p. 854 fig. 432, 14 oder der Pferdekorper ist voll entwickelt Auf der

Athen. Mitt. XI Taf. VI 1. 4 den Breslauer Tieren pontischen Vase am Pferdebauch da, wo er in
letztere Bezeichnung. Diese Steine (ahnlich London den Fisch tibergeht, kleine Flosse.
25, Milchhofer a. a. 0. 81 fig. 52a. London Die attische schwarzfignrige Keramik
26, Imhoof 26, 14) scheiden also hier aus. — Da- 60 zeigt H. gern als Reittiere eines Seegottes, Nereos
gegen liegt bei RoB Inselreisen HI zu S. 21 un- oder Poseidon (Overbeck K. M. Poseidon 218.
zweifelhaft ein geflugelter H. auf einem Insel- Bulle Roschers Lex. Ill 2857,60): Schale Lon-
steine vor. Dies erate gam sichere Beispiel ist don Brit. Mus. B 428, Lenormant-Witte Elite
aber ein Phantasiegebilde, nicht ein AbbUd des cer. Ill pL 1 und 2a (lies la; derselbe Gegen-
heepferdchens (die Knopfehen am Fisch wie bei stand zweimaL etwat Tariiert; einer der nrelH.
fi.
U

i- TT'r
11*1?' 4l ?• 5

« 2L 6
« **> "W"* krebe- «wh Gerhard Ant Vas. 8, Reinaeh Rep. Vases

tonUch [s. u.] anfzufaswn, Dtw Horn am Kopfe, H22, BogcherLex.111247). Diese Tiere weisenWahl 8 Annul, aoiwt me). Vom BoBeehen Steine fiberraschend fruh Charakteristika auf, die wir
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spater sehr haufig wiederfinden werden, walirend publiziertes Material vor , so dafi diese Bemer-

der ionische Typus nicht weiterlebte: Innenzeich- kungen nicht erschopfend sein kOimen. Sicher

nung des Pferde-, besonders aber des Fischleibs; scheint aber, daB noch die erste Halfte des 5. Jhdts.

der Schwanz ist nicht aufgestutzt, sondern Tioch die spater so haufige Kereide auf H. nicht kennt.

erhoben (im allgemeinen bleibt aber fur die nachsten Im 5. J a h rh un d e r t ist der H. im ganzen selten

zwei Jahrhunderte der gesenkte oder doch wag- und scheint aussterben zu wollen. IroAnfang zeigen

rechte Schwanz charakteristisch); da, wo er in rf. Vasen noch engen AnschluB an die Formen

die Schwanzflossen ausgeht, sitzen zwei (sonst oft des 6. Jhdts. (Wahl 19): Vase ehemals Canino,

ein) breite(s) knopfartige(s) Gebilde. Die Beine Lenormant-Witte Elite ce>. Ill 2 (sehr ahn-

sind im Gegensatz zu den ionischen H. galop- 10 lich o. Brit. Mus. B 428). Vase London Brit. Mus.

pierend vorgestreckt, was fur spater fast aus- E 9, Gerhard Ant. Vas. 178—179, Reinaeh

nahmslos Regel wird. Die vollige Ausbildung des Rep. Vases II 89 ; Mythos Peleus-Thetis, dabei

Pferdeleibs veranlafit den Kiinstler, das Pferd Nereiden und befliigelte H., aber nicht auf

auch wirklich anzuschirren ; so spater oft. Weitere ihnen reitend; hier zum erstenmale der Fischleib

H. mit Reiter (Overbeck a. a. 0. 217f.): sf. nicht nur gekriimmt, sondern in ein Rund gewun-

Lekj-then: Oxford 247; St. Petersburg, Erm. 11; den; merkwurdig diinn verlaufender Schwanz. Die

Miinchen 361, samtlich befliigelt; nicht befliigelt Scherbe Jena, attisch, schener Stil, Arch. Ztg.

spatsf. Schale Berlin 2063. Der Meergott auf H. XV Taf. 108 zeigt H. auf Gewandsaumen als Er-

anch spater, aber ganz vereinzelt. — Auf der Fran- zeugnis der Kunstweberei oder -stickerei (ahnlich

coisvase sieht mit Weizsacker noch Reinaeh 20 spateT Ruvo, Jatta, Mon. d. Inst. II 59). Hier

Rep. Vas. 1 135 Okeanos auf H., aber das Erhaltene liegt meines Erachtens sicher Naturbeobachtung

ist zu gering, um auf einen H. zu schliefien; des eigentlkhen Seepferdchens vor: schmaler,

Furtwangler bei Furtwangler-Reichhold mahnenloser Kopf, gezackter Rucken, keine Pferde-

Griech. Vasenmal. 6 zweifelnd Seestier (auch die beine ; vollig anderer Typus als der des PfeTd-

korinthischen Pinakes Ant. Denkm. I 7, 26. II fisch-H. Als alteste griechische H -Darstellung in

39,8 und die Vase Paris, Bibl. Nat., deRidder der Plastik (falls nicht deT erwahnte Poseidon

I 83 zeigen keine H.). Von anderen sf. Vasen in Helike alter) hatten die H. zu gelten, die

sind erwahnenswert: Lekythos, Athen, Nicole Michaelis im Westgiebel des Parthenon am
Cat. Vases Mus. Nat. Suppl. 1911 nr. 932. grofier Wagen der Amphitrite annahm (Parth. S. 18".

H„ biirtiger Mann, zwei Frauen, deren eine den 30 199, 7. Taf. 7, Westg. 0. Arch. Ztg. XXIX 115);

Schwanz des H. ergreift. Der H„ der sonst allein zweifelnd sieht auch A. H. Smith Cat. Sculpt,

oder mit anderen Fabelwesen oder als Reittier Brit. Mus. 339. 12 in einem Fragment (Michae-

eines Seegottes erscheint, ist also hier an der lis Parth. Taf. 8, 17) ein Stuck eines H.-Schwanzes.

dargestellten Handlung beteiligt, was sehr selten ebenso ders. The sculpt, of the Parth., London

ist, s. u. zu Neapel 2467. Obwohl beim H. der 1910, 25 nr. 156 = pi. 14 D. Doch sind diese H.

Ubergang von einem ins andere Wesen nicht so nicht sicher; Overbeck Gesch.Gr. PL* 1 404. Be-

schwer darzustellen ist, als z. B. beim Kentauren, flugelung zeigen noch H. auf der Tarentiner Mflnze,

verdeckt man doch gern die Fuge, in der archai- Imhoof 11. 34, auf einem silbernen Fingerring,

schen Kunst zunachst durch Fliigel, wie auf der Dresden, Albertinum. Jahrb. XI Anz. 211, 43, von

Scherbe Flinders Petrie Tanis II Taf. 31, 11 40 dem mir ein Abdruck durch Treus Gate zugang-

(auf der auch die durchlaufende Riickenflosse be- lich wurde (hier das erste mir bekannte Beispiel

merkenswert ist) ; ebenso, oder durch Flossen, anf einer durchlaufenden zackigen, an die Stacheln

der Munze Tarent Greek coins Brit. Mus. Italy 51. des Seepferdchens erinnernden Riickenflosse. Fliigel

Auf Munz en alterer Zeit ist der H. selten und merkwurdig wenig ausgebildet) , und, schon ins

nur in Siiditalien zu finden, offenbar als R«pra- 4. Jahrhundert gehOrig, auf goldenem Ring,

sentant der Seemacht: Cat. Greek coins Brit. Mus. aus Rhegion, London Brit. Mus. Marshall 84

Italy 265 (nicht 285) Poseidonia; 166,41—51, und pi. Ill, Furtwangler A. G. 64, 14 .reizende

55 Tarent, 172, 87f. desgl., Taras auf halbem Arbeit'. Im 4. Jhdt. werden die H. viel haufiger,

beflflgelten H. vielleicht unter dem Einflufi des Sk op as. Dieser

Zusammenfassendes fur archaische Ty- 50 schuf, wann und fur wen ist unbekannt, eine

pen: Das Pferd hat keine Flossen, nur an der berflhmte Gruppe, die sich spater in Rom befand,

Fuge zwischen Pferd und Fisch erscheint manch- Plin. n. h. XXXVI 26, in der u. a. Nereides
mal eine kleine Bauchflosse. Beflfigelung ist supra delphinos et eete aut hippocampos se-

relativ haufig, auch bei H. , die als Reittier denies zu sehen waren, Preller-Robert Gr.

dienen. Nie (und auch spater nie) wirklkher Myth.* 601. Springer-Michaelis Kunstgesch.

Fischleib, sondern Schlangenleib , der gebogen I» 308. Heydemann a. a. 0. 7 sah bierin eine

(besonders stark Brit. Mus. B 428) , aber noch entscheidende Tat fur eine Wandlung in der Dar-

nie in ein wirkliches Rund gewunden ist. Die stellung der Nereiden, die fruher ,zu FuB', von

Flossen sind immer die eines Fischs, nie den nun an auf Meerwesen sitzend erschienen. Tat-

Stacheln des Seepferdchens ahnlich. Der Schwanz 60 sachlich werden solche Nereiden in der Klein-

ist selten wagrecht gerichtet (Furtwangler A. G. kunst plotzlich so haufig, dafi man allerdings

6, 27) oder erhoben (Brit. Mus. B 428) ; meist darin den Nachhall eines groBen Kunstwerks sehen

Fischleib und Schwanz oder nur der Schwanz mochte, und dies konnte anch die neue Beliebt-

nach unten gesenkt, dies in Anlehnung an das heit der H. nach ihrem Zur&cktreten im 5. Jhdt.

achwimmende Seepferdchen? Nie Krebsscheren erklaren. Auf einen grofien Kiinstler fahrt auch

statt der Schwanzflossen (Beflfigelung und nach die sehr wirksame Qegenttberstellung der zarten

unten gerichteter Schwanz ionisch: Wahl 16f.).— Hadchen und der grotesken Seewesen (Heyde-
Besonders ffir archaische Typen liegt zu wenig mann), ferner die geschickte Verdeckung der doch
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immerhin unbequemen Fuge zwischen Pferd und
Fisch durch die breiten Gewander der Nereiden.
Aber Skopas' Name lafit sich doch nicht mit
Sicherheit einsetzen. Davon, daB Skopas zuerst
Nereiden auf H. gebildet habe, wie Heydemann
will, sagt Plinius nichts; und wenn Heydemann
die Wende in der Nereidendarstellnng urn 380
ansetzte, so scbeinen doch friihere Werke der Art
vorzuliegen, besonders die rhodische Vase und der

Bostoner Ring, s. u., die, wenn auch nicht viel 10
alter, so doch fur Skopas zu frflh sind. Wer also

Heydemanns Kombination halt, wieSpringer-
Michaelis^, muB entweder einige der unten
genannten Werke etwas spater ansetzen, als hier

geschehen oder, was richtiger erscheint, an-

nehmen, daB Skopas doch nicht der unbedingte
SchOpfer des Typus der Nereiden auf H. war,

sondern daB die Kleinkunst einen Typus ge-

wissermaBen erst ausprobierte , der dann , von
Skopas zuerst in einem groBen Werke ange- 20
wandt, hierdurch besonders beruhmt wurde. —
Werke mit Nereiden auf H. (auch einige mir nicht
naher datierbare sind aus auBeren Grunden hier

eingeordnet) sind: Eeste von skulpierten Tfir-

pfosten vom Artemision in Ephesos, London, Brit.

Mas., Smith Cat. Sculpt. 1207—1209. Goldner
Fingsrring Boston Fine Arts Mus., Furtwangler
A. G. 9, 42; freier Stil 5.(!) Jhdt.; Schwanz noch
in archaischer Weise nach unten geriehtet ; stachlige

Riickenflosse wie am Dresdner King. (Im hoof 30
2(3, 24 = Furtwangler A. G. 13, 43 und die

dort genannten anderen antiken Kopien dieses

Steins scheiden aus, Seedrache, nicht H. ; Flossen
statt der Beine). — Die Gruppe des Skopas stellte

wahrscheinlich die tlberfiihrung des Achilleus nach
den Inseln der Seligen (Leuke) dar, wobei ihn
seine Mutter und andere Nereiden begleiteten. In
der Kleinkunst ist daneben eine andere Darstel-

lung sehr haufig, Nereiden mit Waffen, die

sie aus Hephaistos' Werkstatt dem Achilleus libers 40
Meer bringen; hierbei wird, wie Heydemann
sah, namentlich Thetis hervorgehoben und zwar
dadurch, daB sie den Schild, die Hauptwaffe, tragt

und auf einem H. Teitet. In dieser Szene finden

wir die alteste erhaltene griechische
H.-Darstellung in Belief auf dem schOnen
BrunnengefaB aus Khodos, Marmor, Original,

Munchen, Mon. d. Inst. Ill 19, Roscher Myth.
Lex. Ill 22o (zum Teil), von Heydemann um
220, bei Furtwangler-Wolters Beschr. der 50
Glypt. (1911) nr. 203 um 400 angesetzt; Sauer
2676, 11. Elf Nereiden, davon auf H. vier (so

auch Heydemann 15; funf Furtwangler, noch
mehr Sauer; die Tiere mit Schwimmhauten mOchte
ich aber trotz Philostratos kanm H. nennen, hOch-

stens eine Vorstufe dessen. was wir unten als

,H. im Seepferdchentypus' bezeichnen werden).
Weitere Beispiele: silbemer Fingerring, England,
Privatbesitz, aus Boiotien, Furtwangler A. G.
61, 33; um 400. Goldner desgl., Helena Car- 60
negie Southesk ColL of gems L 4, I 129 pL XI;
nach der Verfasserin etruskisch; der H. in den
Formen auffallig, die Flosse am Ansatz der Beine
und der Schwanz, beide nach unten, grotesk und
sonst nie so vorkommend. Bronzener desgL, ebd.
R 2, II 138 pL XI. Vaaen: London Brit Has.
£ 130, spater schoner StiL St Petersburg, Erm.
1621, Sauer 2676, 37 mit Abb., besser N. Jahrb.

XXIX Taf. II 2, Heydemann B; (weitere Ne-
reiden mit Waffen auf H. s. u.). Hiervon sind
Furtwangler 61, 33 und Southesk R 2 dem
besprochenen H. mit Nereide ohne Waffen noch
ganz ahnlich; Fisch bezw. Schwanz nach unten,
stachlige Riickenflosse ; zu der Darstellung ist nur
der Schild gefiigt. Southesk L 4 fiigt sieh in

die Reihe nicht ein. Auch die rhodische Vase
kennt die stachlige Riickenflosse am ganzen Fisch

;

hier sind aber die Sehwanze nicht nach unten
gerichtet, sondern dreimal quer und einmal be-

stimmt nach oben. Dreimal ist ferner. der Fisch
in ein Rund gewunden, vgl. o. Brit. Mus. E 9;
am Ansatz der Beine maBig groBe Flosse nach
unten. Im ganzen liegt in dieser altesten erhal-

tenen griechischen Reliefdarstellung der spatere

Typus der Reliefplastik schon vor; Akanthos oder
Flossen an der Fuge fehlen aber. Ermitage 1621
zeigt neben der zackigen Rfickenflosse (des See-

pferdchens) an der Ansatzstelle der Beine nun-
niehr zwei Flossen naoh unten; ferner sind die

Pferdehufe mehr Schwimmhauten ahnlich. Diese
Anderungen des Typus wollen den Seecharakter
des Pferdes besser verdeutlichen ; man ging in

dieser Tendenz spater noch weiter. Fisch ge-

tupfelt wie auf unteritalischen Vasen. —• Eine
dritte Gruppe reprasentieren schone Fischteller,

lx&vr)Qol ntvaxlaxoi, alle aus der Krim, (alle?) in

St. Petersburg, Ermitage, auf denen Nereiden
auf H. die Meerfahrt der Europe be-
gleiten: a) Erm. 1915, Compte rendu. . . de
St. Pet. 1866 Taf. 3 = Overbeck Kunstm. Atlas

VI 20a. b. Reinach Rep. Vases 1 22. b) Compte
rendu 1880, 106. c) ebd. 1876 pi. V 13. Reinach
a. a. O. I 50 (13) ; an sich zu fragmentiert, um
als H. gedeutet zu werden, doch wohl sicherer H.,

da von Fischteller. d) e) Erm. 1799. 1800. Die
H. von a, b (d, e sind unpubliziert) entsprechen
den vorigen im allgemeinen; neu sind in einem
Falle, doch nicht ganz unzweifelhaft , die ge-

waltigen Krebsscheren statt der Schwanzflossen.
Minder bezeichnende rf. Vasen: Erm. 2023, Compte
rendu 1863, Titelvignette, Nereiden auf Seedrachen,
auf H., Eros. Erm. 813 (,rohester Stil des spatesten

Verfalls' Stephani, nach Wahl 21, 18 hierher

gestellt), zwei Seedrachen, zwei H. , andere See-

tiere. Unteritalische Vasen s.u. Zubeachten
ist, daB kein H., der eine Nereide tragt, beflugelt

ist. Obwohl man fruher beflugelte H. mit Reitern

kannte, hat man das doch aufgegeben, da die

Flttgel neben der Menschenfignr wohl stOrten. —
Auf Mflnzen findet sich der H. hie und da im
5. , etwas haufiger im 4. Jhdt. , aber zunachst

wieder nur in Sfiditalien: Tarent (diese zum Teil

erst hellenistisch?), Adranon, Akragas, Himera,

Messana, Panormos?, Timoleons Bund unter

FQhrung von Syrakus; neben Cat. Greek coins

Brit. Mus., Italy, Sicily s. Hill Coins of anc.

Sicily, besonders pi. VIII 10 u. 14. Wahl 51,

4—6. 9. 10. Die Miinze von Panormos'?, Greek
coins, Sicily p. 247, noch 5. Jhdt., wo die ab-

weichende Flossenbildung zn beachten, tragt pu-

nische Legende und leitet una zu Hippokam-
penim pbonizischen Kulturkreis: Goldner
Fingerring mit Skarabans, London, Brit lias.

Marshall 290. PhOniiiscb-sardinischer Skara-

bans, Cagliarl, Museum, Furtwangler A. G.
15,35. Diese Skarabaen sind zum Toil noch alter-
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tamlieh, der Londoner mit beflugeltem H., der

in Cagliari mit H. als Reittier eines Seegottes,

aber Schwanz erhoben. Zahlreich ist der H. auf

phflnizisehen Munzen des (5.—?) 4. Jhdts., s. Cat.

Greek coins Brit. Mus , Phoenicia; Geprage von

Arados (Bahreininseln) , Berytos, Byblos, Tyros.

Formen und Situationen, in denen der H. dar-

gestellt ist, sind von den gewOhnlichen Typen

abweichend, am meisten H. mit Greifenkopf, Byblos

aber vorgestreckte Beine hat dagegen der H. im

Tierstreif von Fabelwesen Micali Mon. ant.

31, 4 und auf der archaischen .Ciste' Mon. d. Inst.

XI Taf. 6, 3, umgekehrt geknickt angezogenes

Bein, aber den Schwanz wagrecht der H. in Paris,

Bibl. Nat, Babelon-Blanchet Bronzes Bibl.

Nat. 794; vorgestreckte Beine schlieBlich und wag-

rechte Sehwanze haben die vier H. auf dem Karls-

ruher Kohlenbecken, Schumacher Bronz. in K.

vor 362 v.' Chr. , a. a. 6. S. 94. Altertumlich 10 382. Etruskische H. an Kohlenbecken auch Lon-

sind beflugelte H. mit Reiter (Melkart). ca. 400

—275; ein sonderbarer Typus die H. (wirklich

eolche'?) am Wagen des Poseidon-Baal, am deut-

lichsten pi. X 3. Vgl. Imhoof 11, 35. DerTypus

im allgemeinen scheint auf Munzen von Sizilien

fiber Karthago nach Phonizien gewandert zu sein.

Zusammenfassendes zuden Hippokam-
pen des 5.—4. Jahrhunderts. Situationen:

Der H. allein kommt hie und da auch jetzt vor;

don, Brit. Mus.,W al t e r s Cat. Bronz. 385. 387. 388

;

auch Paris, Bibl. Nat. 794 wird daher stammen,

ferner der .ietzt wohl verschollene H. bei Reinach
Rep. Stat, il 699, 4). Die um 560 miter ionischem

EinfluB in Etrnrien gearbeiteten Fragmente von

Bronzeblech aus der Nahe von Perugia, jetzt

Perugia und Munchen, Glypt. und Antiqu., Furt-
wangler-Wolters Beschr. der Glypt. (1911)

nr. 67ff. zeigen dariiber hinaus noch eine neue

die ionische Verbindung mit andern Fabelwesen 20 Form, den sonst nie vorkommenden H.
,
der auf

fehlt; als Reittier eines Seegottes noch am Anfang

des 5. Jhdts. und in Phonizien, aber im ganzen

selten. Vereinzelt auf der Hand des Poseidon von

Helike und in mythologischen Situationen (Peleus

Thetis; am Wagen der Ampnitrite?). Sehr haufig

tragt er — dies der archaischen Kunst unbekannt

— Nereiden allein oder solchc die Europe be-

gleitend oder mit Waffen des Achilleus. Stilisti-

sches: Man beginnt, das Pferd deutlicher als

beiden Beinen steht, Ant. Denkm. II 15, 8;

breite Flosse am Bauch nach hinten und die

Riickenflosse des Fischs ungewohnlich. Ahnlich

ebd. II 15, 1 = Brnnn-Bruckmann 589, aber

Beine vorgestreckt; II 15, 3 = Brunn-Bruck-
mann 588, Beine geknickt angezogen, Riicken-

flosse und Seitenflossen beachtenswert. Weitere

Bronzen: Karlsruhe, Schumacher 885, nach der

Abbildung mir zweifelhaft, ob H. (ferner ebd. 214,

Seetier zn charakterisieren (Flossen zwischen den 30 spater); Paris, Bibl. Nat Babelon-Blanchet

Beinen, Schwimmhaute) ; wirkliche Flossen statt

der Beine finden sich aber noch nicht. Beflugelung

ist selten. Die Verdeckung der Fuge zwischen

Pferd und Fisch, zu der wir in archaischer Kunst

einen Ansatz fanden, wird vorerst nicht weiter

gebildet, da jetzt hier die Gewander der Nereiden

liegen ; aber auch bei dem H. der rhodischen Vase,

wo die Fuge durch die abgewandt sitzende Nereide

mit Helm nicht verdeckt ist, fehlen Flossen oder

1448, archaischer Cistenhenkel (ebd. 1458 ist

spater). — Hiermit deckt sich der Befund in der

Keramik, auf red ware, Paris, Louvre, Pottier

pi. 38, D 340, Schwanz nach unten aufstehend,

Beine vorgestreckt, D 342, ein Bein geknickt auf-

stehend (andere derart ebd. 308. 343 nach Wahl
10, 1) ; Berlin 1639. 1640; ferner auf der Bucchero-

vase Micali Mon. ant. 26, 3. wo das Pferd wie

gestiirzt erscheint. Bemalte Vasen: Munchen 151

Akanthos. Innenzeichnung am Fisch ist selten. 40 s. o. ; London Brit. Mus. B 68, fruher 432 = Sauer

Die Rfickenflosse ist oft gezackt und wird oft

durchlaufend fortgefuhTt; Wahl 24. Der Fisch-

leib ist oft gekriimmt, hie und da in ein Rund
gewunden ; dann liegt noch weniger als sonst Pferd

und Fisch, sondern rielmehr Pferd und Schlange

vor. Sehwanze vereinzelt nach oben oder wagrecht,

meist noch nach unten. Statt der Schwanzflossen

vereinzelt Krebsscheren.

Etruskische, italische Hippokampen

2675, 18; Amphora in Corneto, Museo Bruschi,

den pontischen Vasen ahnelnd, Photogr. Moscioni

8670. 8671. (Spatere bemalte Vasen: London, Brit.

Mus. F 491, H. mit Innenzeichnung mit weifien

Punkten; F 521, in Form einer Maus, fruher

1485, archaistisch, Wahl 14, 24 und 16 unten;

Neapel 2467, bekleidete Flugelfrau blickt fliehend

zu H. um; zweimal dieselbe Darstellung; dann

Flugelfrau, der ein Pegasos folgt. Wohl sicher

In etruskischeu archaischen Werken werden wir 50 nicht Beweis fur das Vorkommen des H. im

ionische H.-Typen erwarten. Tatsiichlich sehen

wir zunachst den H. mit dem nach unten ge-

richteten, aufgestiitzten Sehwanze, die Beine nicht

galoppierend vorgestreckt, den Fisch nurgekrummt,

nicht rnnd gewunden, keine durchlaufende Riicken-

flosse. keine oder nur ganz kleine Flosse zwischen

den Pferdebeinen nach unten, wohl nie Flugel:

in seiner Gesellschaft oft andere Fabelwesen

;

keine Reiter , noch weniger JNereiden. Ein be

Mythos, sondern aneinander gereihte Typen).

Sehr haufig sind in Etrurien H. in sepul-

kraler Verwendung, und zwar schon frfih

in Reliefskulptur auf Grabstelen; Dennis Et-

ruria II 520f. Re>. arch. 1886 pi. 20.21; jetzt

eine schOne Zusammenfassung des Materials aus

Felsina von Ducati Mon. d. Line. XX 540ff.

Die Formen sind hier die bekannten, der Fisch

nie in Rund, fig. 28 und 50 der Schwanz erhoben;

zeichnendes Beispiel ist der H. im Tierstreif auf 60 fig. 56 und Taf. 5 zackige Mahne; auf Taf. 2 a

der Munchner Vase 151 (.italisch-ionisch, der pon-

tischenGattung nahestehend', Nach od Rennwagen
bei den Italikern 52 nr. 36), Micali Mon.

ant. 95; ferner die H. anf Bronze- oder Eisen-

blech ana Perugia, Bom. Mitt. IX 271, 32. 34

(vgL 309 nr. 57; bei 32 so vereinzelt wie oben

in archaUeher Kunst einmal Fugenverdeckung

durchkleine Flossen). Noch aufgestntzten Schwanz,

mochte ich ebenfalls keinen H. sehen. Nur hier

findet sich der merkwttrdige Kampf eines H. mit

einer Schlange, z. B. Taf. 2 und 4; vgl. Martha
L'art £tr. fig. 258. 259; von Dennis wenig glaub-

lich als Kampf einer Seemacht mit einer Land-

macht erklart, nach Ducati 545 rein dekoratrr.

Weitere H. in etruBkinehen Grabern (meist nur

zitiert, publiziertes Material liegt wenig tot): Tar



eines Grabes mit Eelief Wahl 13, 7 (Zitate?,
vgl. Fredrich Gctt. gel. Nachr. 1895, 105
Anm. 148); auf Aschenurnen : Dennis a. a. 0.
II 92, Florenz, Mus. arch., befliigelter H.; II 174
Volterra; II 304Chiusi; Grabgruppe aus Chiusi,
Paris, Louvre, Mon. d. Inst. VI 60, Martha
a. a. 0. fig. 234; bemalter Tuffsarkophag Berlin,
Jahrb. XVIII, Anz. 38, dekorativ mit Hunden,
Sphingen, Schlangen, Bluten, in denen zwei H.;
Sarkophag aus einem Grabe bei Bomarzo, Mon.
d. Inst. I 42, Martha a. a. 0. fig. 273, Fische
dreimal gebogen, einmal in ein Eund gewunden

;

Grabmalerei: Dennis a. a. 0. I 168 Bomarzo,
H. mit Wasserschlangen und Delphinen; I 248
Cervetri, beflugelte H.; I 370 Cometo, Grotta
del Mare, vierH.; publizierte: Cometo-Tarquinii,
Tomba dei Tori, Ant. Denkm. II 41. 42A nr. 4,
im Giebelfeld H. , auf dem junger Mann reitet
(s. u.) ; ebd. nr. 7 zur Fiillung eines Giebels, zwei
H. knieend; Cometo-Tarquinii , Grotta dei Vasi
dipinti, Mon. d. Inst. IX 13, Dennis I 362 mit
Abb. 359, im Giebelfelde, raumftillend langge-
strcckt, Beine galoppierend nach vorn. Uber die
Deutung dieser sepulkralen H. s. u.

In spiiterer etruskischer Kunst ist sehr haufig
der H. aufCisten, der Bestimmung dieser Ge-
faBe als Badegerate entsprechend. Belege, hier
rein aufierlich nach Publikationen zusammenge-
ordnet: London, Brit. Mus., Walters Cat.Bronz.
638 (Cista Revil, abgeb. Inghirami Galler. Omer.
II 167) 639. 640. 648. In den Mon. d. Inst.: VI
40. (VI-VII 63, C. Napoleone. EoscherMyth.
Lex. Ill 235. Auf den hier eingeklammerten Cisten
scheinen keine wirklichen H. vorzuliegen ; Begriin-
dung s. auch u. zu den untcrital. Vasen; hier zwar
Pferdeohren, aber kein -kopf). VIII 31, C. Bar-
berini I. IX 22/3, C. Pasinati. (IX 58/9; Pferde-
kopfe nicht deutlich, eher Seedrachen, Michaelis
Ann. d. Inst. XLV 239. Wahl 28, 11). X 29
XI 6, 3. Suppl. Taf. 17/8. Taf. 19/20. Sonst:
C. Borgia, Mus. Borbon. XIV 40 (Stacheln an
der Nase). Karlsruhe, Schumacher Bronz. in
K. 256; ders. Eine pranestin. C. im Mus. zu K.,
dort abgebildet. Bei Gerhard Etr. Spiegel I:
Taf. 5, 3, C. Brondstedt. Taf. 7, 3, C. F. Peter.
[Taf. 8, 3, C. Casali; H.? Pferdemaul? Der
schneckenhausftrmig geringelte Schwanz sonst sel-

ten und viel spater, s. u.). Von diesen Cisten
ist nur eine, die schon oben erwahnte Mon. d.

Inst. XI 6, 3 archaisch. Die H. finden sich
stets am Deckel mit Ausnahme von Mon. d. Inst.
VI 40, wo am Korper Kampf des Perseua gegen
das Ketos, dartber Tierstreif mit Seewesen, u. a.

drei schone H.; Brit. Mus. 648 ist CistenfuB, vgl.
Paris Bibl. Nat. 1458, Cistenhenkel. Meist (acht-
mal) ist das Rund des Deckels ornamental mit
Seewesen geffillt, daneben finden sich Nereiden
auf H. einmal, desgl. mit Waffen viermal; ab-
weichend ist nur die Darstellung der C. Pasinati
(halb bekleidete weibliche Figur auf H. , Mann
mit Vase in der Linken auf Seedrachen, betrunkner
Satyr). Stilistiscbes: Die Formen dieser H. ent-
sprechen denen auf unteritalincben Vasen. Dies
zeigt sich namentlich an der fast ausnahmslosen
reichen Innenzeichnung des Fiech-, in zwei Fallen
auch des Pferdeleibs (doch finden sich nie wirk-
liche Fischschuppen). Immer sind die Beine
galoppierend vorgestreckt. Schnchtern wird dem
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Pferde am Bauche manchmal eine kleine Flosse,
in einem Falle aber auch eine sehr groBe ge-
geben; einmal statt der Hufe Schwimmhaute,
einmal, aber bei dem wegen der Flossenstacheln
zweifelhaften H. der C. Borgia, statt der Pferde-
beine uberhaupt Flossen. Im allgemeinen wird
also das Pferd nicht aus einem Land- in ein
Seewesen venvandelt; keine Staehelmahne (dafiir
ist aber der Seedrache, s. u., vollig ausgebildet).

lOFugenverdeckung nur zweimal, mit ganz kleinen
Flossen. Nie Fliigel, Der Fisch meist nur stark
gebogen, aber manchmal auch in ein Eund ge-
wunden. Mit Ausnahme der C. Brondstedt, deren
H. uberhaupt sehr einfache Formen zeigt, findet
man stets den Fischbauch als Doppellinie, die
mit kleinen parallelen Querstrichen geffillt ist;
man halt das zunachst fiir eine Darstellung des
Schlangenleibs-; eine andere Erklarung s. u. Am
Fisch fiberwiegen eine oder mehrere, voneinander

20getrennte kleine Fischflossen , selten desgleichen
stachlige (des Seepferdchens) , nur zweimal eine
solche durchlaufend. Der Schwanz ist selten nach
unten, meist wagrecht, viermal nach oben gerichtet.
Fast immer am Ansatz der Schwanzflossen das
knopfartige Gebilde, besonders grofl an der C. Pasi-
nati. NiedeutlicheKrebsscheren.— H. auf etrus-
kischen Spiegeln bei Gerhard-Klfigmann-
Korte Etruskische Spiegel I 103. 1 119. II 215
II 236. IV 283. (IV 430, 3 sicher kein H, ob-

30wohl im Texte IV 1, 86 so bezeichnet, wo irr-
ttimlich von einem Pterdekopfe gesprochen wird;
ebenso Babelon-Blanchet Bronz. Bibl. Nat.
1346). (V 109, sehr fraglich). V 112, 2 = Wal-
ters Cat. Bronz. Brit. Mus. 624. Sonst: Spiegel-
kapsel Mon. d. Inst. XI 8, 2 (Kopf absonderlich,
H.?). Desgl. Walters a. a. 0. 728. Dazu spat-
etrusMsche Brosche in Form eines H.: Walters
a. a. 0. 2158. DerH. dient auf Spiegeln bisweilen
zur Fiillung eines leeren Eaums unter den dar-

40 gestellten Personen fiber dem Griff (Gerhard II
215 erklart sich die von sonstigen Typen ab-
weichende Haltung der Schwanze und Beine durch
die sehr geschickte Einfagung in den Eaum

;

ebenso ist I 103 die entschieden archaische Hal-
tung der Beine durch die Komposition bedingt),
wahrend sonst die Darstellungen das ganze Eund
bedecken. I 119 finden wir zum erstenmale deut-
lich Eros als Eeiter auf H. ; dieser mit Flossen
statt der Beine; II 283 ist ein schflnes Beispiel

50 einer Nereide (ohne Waffen) , die nicht auf dem
H. sitzt, sondern, sich an ihrn festhaltend, durchs
Wasser gleitet; V 112, 2 und Brit. Mus. 728
Nereide mit Waffen. Auf etrnsKsch-itah'schen
Mtinzen ist der H. selten: Unbestimmt, welcher
Stadt (Theze[?] Wahl 51, 14): Cat. Greek coins
Bnt. Mus., Italy 397, Imhoof 11, 32; statt der
Beine eine kleine Flosse; ahnlich auf Calener
Keramik, s. u. ; Populonia, Cat. Greek coins Italy
7, 2; andere: Sauer 2677, 2.

60 Zusammenfassendes zu den etruski-
schen Hippokampen. Situationen: DerH.
steht in arcbaischer etruskischer Kunst allein oder
zusammen mit anderen Fabelwesen, in spaterer
mit anderen Seewesen, in Grabern bisweilen im
Kampf mit Schlange. Nie dient er als Reittier
eines Seegotteg (einmal eines Junglings), sehr oft
als solches einer Nereide. In Mythosf?): Neapel
2467, Mon. d. Inst IX 22/8. Stilistisch uber-
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wiegt zunachst ionischcr, auf Cisten ur.d Spiegeln

der EinfiuB unteritalischer Malerei.

Hippokampen auf unteritaiischen Va-
sen. Neben der schonen Vase in Krakau, Samml.
Dziatyriska, Mon. d. Inst. XH 15, Eeinach E£p.

Vases I 231, Baub der Thetis, fliehende Nereiden,

darunter eine auf H. , sind besonders zahlreich

die Vasen, die Heydem an n zu seiner zitieiten

Arbeit veranlaBten. AuBer auf die dort genannten
H. ist auf Heydemanns Katalog der NeaplerlO
Vasensammlung zu verweisen, doch scheiden aus:

Neapel 3222, Mon. d. Inst. VET 9, Eeinach
Rep. Vases I 167 (Unterweltsvase von Altamura,

s. Kuhnert Jahrb. 1893, 108; der H. mit dem
Fisch ohne Windung ist auch stilistisch unmflg-

lich); 3412, Vase des Assteas, Bull. Nap. N. S.

VII 3, 4, Eeinach Rep. Vas. II 498 (das ,groBe

phantastische Seepferd' verdient trotz der Pferde-

ohren diesen Namen nicht mehr; richtiger allge-

mein Seeungetfim); S. A. 292 (s. Heydemann20
Ner. m. Waff. Anm. 59); S. A. 368p ist identisch

mit unten Pagenstecher 207. Besonders her-

vorzuheben sind: Neapel 3225, abgeh. Mem. d.

acead. Ercol. LX tav. 7/ S. A. 708, abgeb. Mon.
d. Inst. IX 38, Baumeister Denkm. in 129S
Abb. 1440. Berlin 3241, abgeb. Gerhard Apul.

Vasenb. Taf. 7, EoscherMyth. Lex. 111218. Ber-

lin 3258, Wahl 23, 32, Gerharda. a. 0. Taf. 10;
die Nereide (rechts bei Eoscher Lex. LTI 234)
nach Furtwangler im Katalog auf Seedrachsn, 30
doch richtiger auf H. Wegen der bezeichnenden

Flossenbeine und Krebsscheren ist zu nennen die

verschollene Vase Ann. d. Inst. 1857 tav. F. G,

Eeinach Rep. Vases I 298. Eine Parallele zu

der oben genannten Jenenser Scherbe ist die Vase
der Samml. Jatta , Euvo , Mon. d. Inst. TI 59,

Eeinach Rep. Vas. I 111, H. an Gewandsaumen;
auch hier erinnern die vollig zackigen Rucken
und die KOpfe an das Seepferdchen. H. auf Fisch-

tellern einer anderen Gattung als die oben genann- 40
ten, nur mit Meerestieren: Berlin 3608—3610. —
Askoi mit Bemalung, London Brit. Mus., Walters
Cat. Terrac. D 185. D 203 fig. 69 alter? — Auf
Calener Keramik, Pagenstecher Jahrb. Erg.-

Heft VIII: nur H., nr. 40, ahnlich der genannten
etruskischen Munze; nr. 243. Nereide auf H.,
nr. 37, drei Exx. Desgl. mit Schild, nr. 207, drei

Exx. ; mit Lanze und Schild, nr. 206, zwei Exx.

:

Brit. Mus. IV G 44 = Heydemann 43, 6 = Du-
rand 1361; Paris, Bibl. Nat. 1203 (vgl. 1207). 50
Ahnlicb(?): London Brit. Mus. G 43. 45.

Zusammenfassung zu den Hippokam-
pen auf unteritaiischen Vasen. Situa-
tionen: Der H. erscheint selten allein oder (auf
den Fischtellern) mit andern Meertieren; einmal
(Askos Brit. Mus. G 43) als Eeittier eines bar-

tigen Mannes. Noch mehr als sonst herrscht hier
die Nereide auf H. vor, oft allein, vereinzelt beim
Raube der Thetis, bei Perseus und Andromeda oder
derMeerfahrt der Europe; meist bringen Nereiden 60
dem Achilleus die Waffen fibers Meer; einmal eine

spatere Szene, Thetis mit Panzer auf dem See-

strand, aufdem Achilleus mitMyrmidonen; manch-
mal vie Neapel 8252, wo neben zwei befl&gelten

H. eine Nereide auf BL encheint, dient die Dar-
stellung ,ganz allgemein zur Charakteristik des
Meeres ohne den bestimmten heroischen Being*
(Heydemann IS); so oft spater. Zu den Nereiden

aufH. hebt Heydemann mit Eecht hervor, daB
einige Gemeinsamkeiten der Darstellung, gar nicht

in Betracht kommen gegen die uberwaltigende
Menge von Verschiedenheiten, die sich auf Schritt

und Tritt darbieten'. Immerhin lassen sich im
Vergleich zu den H. anderer Kunstgattnngen be-

stimmte stilistische Merkmale hervorheben:
vorherr8chend ist, wie auf den H. der Cisten, reiche

Innenzeichnung des Fisch-, hie und da auch des

Pferdeleibs mit Eingeln, Tupfen, Punkten (Sauer
2674, 44 sieht darin eine Angleichung der H.
an Amphibien) ; sehr selten fehlt sie ; Mon. d. Inst.

in 20 ist der Fisch wirklich geschuppt, was bisher

noch nicht der Fall war und auch sonst nicht

haufig ist. An demselben H., ferner Heydemann
Taf. 4 = Eoscher m 223 und Gerhard Ap.
Vasenb. 10 tritt an Stelle der Pferdemahne die

zackige, an die Stacheln des Seepferdchens erinnemde
Mahne; sie ist bei Roscher in 223 eine Weiter-

fiihrung der zuerst am Dresdner Ring beobach-

teten durchlaufenden zackigen Fischruckenflosse

an den Pferdehals. Ofter kleine Flossen am Bauche,

selten Flossen zwischen den Beinen oder (Dzia-

tyriska; Neapel 3225) statt der Beine uberhaupt
Die Beine galoppieren. Selten (Neapel 3225. Heyde-
mann E = Millin-Millingen Vas. figur. I 14)

Fugenverdeckung durch groiie Flosse neben der

Nereide. Fliigel vereinzelt (Neapel 3252. Brit. Mus.

Terrac. D 185), aber nie bei H. mit Nereiden.

Der Fisch ist audi jetzt noch meist nur gebogen,

aber auch schon in ein Eund, ja in zwei Eunde ge-

wunden. Bemerkenswert sind hierbei Mon. d. Inst.

in 20 und Eoscher III 223: wahrend sonst das

auslaufende Rund die Schleife nach unten rich-

tet, vcrlauft es hier (Mon. d. Inst. HI 20 beim
zweiten Eund) im umgekehrten Sinne, was sehr

selten ist (die Sache, in Worten schwer auszu-

dTiicken, wird durch einen Blick auf die Abbildung
klarer). Die Doppellinie am Fischbauch mit Paral-

lellinien findet sich haufig, aber nicht so durch-

gehends wie bei den Cisten. Flossen : die Riicken-

flosse fehlt einigemale ; in der Regel kleine Fisch-

(nicht stachlige) -flosse, aber auch einige Falle von

stachliger durchlaufender Ruckenflosse. Schwanz
meist entschieden nach unten. Krebsscheren sind

selten, ebenso der knopfige Ansatz.
In der stachligen Mahne oder Ruckenflosse,

beide deutlich Eoscherm 223, liegt ein Beweis

fur die Ansicht Sauers (2676, 49), daB die Natur-

beobachtung des Seepferdchens den H.-Typus be-

einfluBt. Daruber hinans gibt es aber auf etruski-

schen Cisten und Spiegeln und auf unteritaiischen

Vasen Tiere, die nunmehr wirkliche Abarten des

H. darstellen. Entweder schlieBen sie sich noch

enger an das Seepferdchen an; dies scheint mir

fur das Tier auf der Vase Dziatyriska neben der

Nereide auf H. zu gelten; es hat den Kopf und
das lebhafte Auge des Seepferdchens, gezackte

Mahne, keine Pferdebeine ; ahnlich ist Ann. d. Inst.

1860 tav. B. Andere scheinen mehr ein Produkt
freier Phantasie zu sein, wie Sauer 2673/4. Auch
hier sieht zwar S auer den Typns des Seepferdchens,

an das aber doch nur die Stachelflosse erinnert;

dagegen fehlt die fur das Seepferdchen charak-

teristische aufrechte Haltung des Kopfes, und die

Schnauze ist weder die eines Seepferdchens, noch
die eines Fferdes, Wie sie auch immer entstanden
sein mOgen, jedenfalls unterdrflcken diese Tiere
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ganz den Pferdecharakter, also gerade das, was das
von nnB Hippokampos genannte Wesen charak-
terisiert, und geben sich ganz als Seewesen. Eben
deshalb mflchte ich sie — man hat fur sie keine
festen Termini — nicht H. nennen, obwohl die
erste Art, das Wort hutoxaimos im eigentlichen
Sinne genommen, diesen Namen wohl verdient
Aber wir denken doch bei H. nicht an den
eigentlichen Sinn, sondern an den Pferdfischtypus;

waltige Wmdung des Fischleibs sichtbar; daS die
Nereide dagegen einen Arm urn den Hals des H.
legt, findet sich vereinzelt auch auf Cisten und
Spiogeln, z. B. Brit. Mus. 638. 640. 728. Ger-
hard II 283. Neu ist ein Umhalsen des H. rait

beiden Armen wie bei V 2; der diinne Fischleib
auch hier von der Nereide fast ganz verdeckt.
Wegen der SchCnheit der Darstellungen sind Hip -

pokampen auf Edelmetall bemerkenswert, so
es stiftet nur Verwirrung, diesen und die Ab-lOdie goldenen Ohrgehange St. Petersburg, Ermit
artfln mi+ ^ATn=Bihen N«m»„ ,„ „„„„™ vj-i».„i.. Compte r. 1865 Taf. H, Nereide mit Panzer undarten mit demselben Namen zu nennen. Vielmehr
empfiehlt sich fur die erste Abart (falls man zwei
statuieren will) die Bezeichnung H. im Seepferdchen-
typus, for die zweite (oder fur beide) tlberhaupt
Seeungetlim, manchmal Seedrache. Jedenfalls schei-
den Tiere, wie das beilnghirami Gall. Om. II
168 rechts und HeydemannFffir uns zunachst
ans, obwohl gerade Heydemann das Beispiel F
als Seepferdchen bezeicb.net (ein wirkliches See-

Nereide mit Beinschiene, Fische geschuppt, Hal-
tung der Schwanze durch die ^Composition in das
Eund bedingt, und der goldene Kficherbeschlag
aus dem Grabe von Kul-Oba, InschriftIIOPNAXd.
Ant. Bosph. Cimm. pi. 26, 2, mit sehr schflnem H.,
ein Bund des Fischs im Gegensinne gewunden,
wie o. geschildert, zackige Mahne, Fisch geschuppt,
Krebsbauch. Auffailig ist dagegen der H. aus

pferdchen ist es doch aber nicht; richtiger Sauer: 20 Pantikapaion mit Nereide, Bull. Nap. VI (1848)
Seepferdchen ahnlich); ahnlich Krater Brit. Mus.
P 69, Inghirami Gall. Om. II 166 (Heyde-
mann: seepferdchenartiges Ungetum).

Aus hellenistischerZeit stammt die einzige
an einem groBen Kunstwerk erhaltene H.-Darstel-
lung, die H. am Wagen des Poseidon am Relief
des groBen Altars von Pergamon, Skulp-
turen m 2 Taf. 20, Text 81. Sie ist aus zwei
Griinden wichtig, einmal, weil wir hier zuerst,

4, 19, Reinach Rep. Stat. II 410, 4: a) das
Pferd(!) ist schuppig, nicht nur der Fisch; b) breite
Flosse seitlich uugel(!)f6rmig; c) die frOhliche
Nereide reitet nach Mannerart, was sonst nie vor-
kommt. Sehr schon ist die Spiegelkapsel Athen,
Archftol. Gesellschaft (NationaLinus.?) 'Eqnjft. oq-/_.

1884 , niv. 6 , Nereide mit Beinschiene auf H.,
dieser wie der des genannten KOchers in charak-
teristischen Formen: breite Flosse an der Fuge

soviel ich sehe, eine durchgefuhrte Verdeckung 30 nach unten, geschuppter Fisch, durchlaufende
der Fuge zwischen Pferd und Fisch (mit zackigen,
blattartdgen Flossen in Lagen ubereinander) haben,
noch mehr, weil der Fisch (mit breiten Schuppen)
am Bauche ,mit weit ubereinander geschobenen
Eingschildern ahnlich einem Krebsschwanze' dar-
gestellt ist. Hierdurch erklart sich (wohl besser
als mit der Annahme eines Schlangenleibs) die
merkwurdige Gestaltung der Bauche, die wir fast
durchgangig bei den H. auf Cisten und oft auf

zackige Buckenflosse. Auf Munzen treffen wir
den H. in dieser Zeit verbreiteter, auch' im eigent-
lichen Griechenland und in Eleinasien. Zwar hat
Lampsakos nicht, wie Mionnet Descr. de m6d.
ant., Suppl. V 368ff. angibt, auf zahlreichen Munzen
H., s. den Art. Hippalektryon zu 20c, wohl aber
vereinzelt Kyzikos, Overbeck Kunstm. II, Mtaz-
taf. 6, 22; Sauer 2676, 64. In Griechenland:
Larisa Kremaste, ca. 302—286, Head HN2 300,

unteritalischen Vasen linden; sie bedeutet im 40 Arch. Ztg. 1869 Taf. 23, 15.' Lokrer, London
Prinzip dasselbe wie die Ansetzung von Krebs
scheren statt der Schwanzflossen, eine weitere Aus-
gestaltung des Mischcharakters der dargestellten
Wesen. AuBer bei H. findet man sie z. B. am
Seestier des Miinclmer Hochzeitszuges (s. u.). Die
Kunstler der Cisten und unteritalischen Vasen
mflssen aber dies Krebsgebilde nicht als solches
yeretanden haben, da sie doch sonst wohl mit
ihm Krebsscheren am Schwanze verbunden hatten;

Brit. Mus., Cat. Greek coins, Central Greece 6.

Pyrrhos von Epeiros Head HNJ fig. 183, besser
Imhoof 11, 36; vgl. Sauer 2677, 1. Das Haupt-
land bleibt aber stets Unteritalien-Sizilien, s. Cat.
Greek coins, Italy: (Tarent, die o. erwahnten hierher
zu setzen? Wahl 51, 2). Thurioi (hier nach Im-
hoof zu 11, 37 auch H. als Helmzier). Brettier
(Imhoof 7, 25. Sauer 2676,67). Kyme, Mailer-
Wies eler Denkm. n 7, 85. Herakleia in Lukanien

wir sehcn es^Mon.^d. Inst IH 20 auch bei sonst 50 Wahl 51, 15. Cat. Greek coins, Sicily. Solus, Syra„.,„„ :..i. .i!ua_n.i_i._.. t,. ..

kus.Messana; vgl. u. Munzen des Crepereius. Zu-
sammenfassung zu den H. auf hellenisti-
schen Mflnzen: Situationen: der H. After allein,

je einmal mit Nike (Brettier), Per^phone (Syra-
kus, Hieron II.), als Schildzeichen des kleinen Aias
(Lokrer). Die altertuinliche Darstellung des auf
einem H. reitenden Poseidon (Kyzikos); Poseidon
im Zweigespann beflugelter H. (Korinth u. a.;

vgl. u.); entfuhrt in einem solchen (nicht beflugelte

ganz organisch gebildeten Delphinen. Ein weiteres
plastisches Beispiel hellenistischer Kunst ist der
kleine Fries von Molos (Lamia), Athen, Nat.
Mus., Svoronos Taf. 23. Text 237, Eoscher
Lei. m 231. Nach Svoronos Diadochenzeit

;

wegen des Vorkommens sehr phantastischer Misch-
wesen sicherlich nach der rhodiscben Vase, s.

o., entstanden. Eroten und Nereiden auf See-
wesen, darunter Nereide auf H.; Fuge durch die
Nereide verdeckt, bei anderen Figuren des Frieses 60 H.) ein Madchen (Kyme). Thetis mit Schild auf<wv, Av„„fi.„„ j„. si^„x. b-,„_ «_ J:„. ._. H. (Larisa Kr., Pyrrhos), dieselbe? mit Eros (Bret-

tier). Stilistisches: die H. des Pyrrhos, von Larisa
Kr. und der Brettier zeigen den erhobenen Sehwanz ;

Syrakus, Imhoof 11, 33, Brit Mus. S. 187 und
Solus, Brit Mus. S. 143 halten an der Uteres Form
des gesenkten Schwanxes und an der Beflugelung
fest (der EL von Solus sieht merkwflidig alt aus),
doch kennt Syrakus die durchlaufende stachlige

durch Akanthos, der alteste Beleg fur diese Art
der Fngenverdeckung? Auf den zwei Berliner
Exemplaren der sonst verstreuten Terrakotta-
reliefs aus Armento, die Curtius Abh. Akad.
BerL 1878 Taf. V 1, 2 abbUdet weicht die Dar-
stellung der Nereide auf H. von sonstdgen Typen
ab. V 1 ist der Fisch von der Nereide fast gam
verdeckt; nur hinter dem Schild wird eine ge-
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Kuckenflosse und den Fisch im Bund, dazu S. 187
grcBe Flosse an der Fuge nach unten, was Zeichen

spaterer H. sind. Aus Eingen und geschnit-
tenen Steinen Schliisse zu ziehen, ist ffir diese

Periode wegen der unsicheren Datierung schwer.

Der bronzene Fingerring London, Brit. Mus.
Marshall 1261, von Marshall ins 4.-3. Jhdt.

gesetzt, zeigt Nereide mit Schild auf H., der ver-

schollene Stein Furtwangler A. G. 39, 24 einen

1. Jhdt v. Chr., Eros auf H. reitend; doch kajnte

gerade in dieser Verbindung die Jltere Zeit se-

pulkrale H. nicht. —Munz en. Von Kyme, Korinth,

Teion entlehnte einen Munztypus mit H. Q. Cre-

pereius M. F. Eocus (o. Bd. IV S. 1705 Nr. 8,

um 50 v. Chr.): OverbeckKunstm.il, Mftnztaf.

6, 20 = Imhoof 11, 37, Neptunus (auf Wagen)
mit zwei H.; bei Mfiller-Wieseler Denkm. EL

7, 79 ahnlich, H. beflugelt Andere Munzen vom
H. neben einer Frau (nach Furtwangler im 10 Ende der Eepublik Wahl 51, 17—21.

AnschluB an Alkamenes Aphrodite) in durchaus VonH. derKaiserzeit— aus der boi weitem
anderer Situation und Stellung als sonst Was das meiste Material vorliegt— stehen den fruheren

sonst bei Furtwangler A. G. vorsichtig ,helle- am nachsteu und sind vom eigentlichen Typus

iiistisch-rtmisch' datiert ist, ferner Berlin 7086 der H. der Kaiserzeit noch zu trennen die auf

und die Steine bei Imhoof Taf. 26, 4. 5. 6. 10 zwei Terrakottareliefs im Lokalmuseum in

(= Brit Mus. 613). 11 mOchte ich nach den H. Pompeii (H. in rundplastischen Terrakotten sind

lieber in die Kaiserzeit setzen, wenngleich freilich mir nicht bekannt, wie sie auch in Kleinbronzen

der erhobene Sehwanz kein sicheres Kriterium selten zu sein scheinen): der schone H. Kekule
bildet und die Verbindungen, in denen der H.in v. Bohden Ant. Terr. I Taf. 20, 2 hat zwar

derKaiserzeit beliebt ist, natttrlichaufgeschmttenen 20 einen entschieden nach oben gerichteten Sehwanz,

Steinen fruher vorkommenkflnnen, ja wohl mussen. aber die Umgestaltung der Beine zu Flossen, die

Von den Steinen des Brit Mus. ist 625 — Im- grofie Flosse am Ansatz der Beine nach hinten.

hoof 26, 9 wohl sicher nicht Kaiserzeit; fiber der Krebsbauch, die stachlige Eiickenflosse und

614. 620-624. 626. 627. 883 kann ich nicht vor allem, daB er eine Nereide mit Waffe tragi,

urteilen; fur die darunter befindlichen Steine mit sind Charakteristika, die, namentlich so verbunden,

Nereiden mit Waffen auf H. ist zu beachten, daB der Kaiserzeit sonst fremd sind. Minder bezeich-

diese Darstellung in der Kaiserzeit selten ist, wo- nend ist Kekul£ a. a. 0. 1 21, 2, aber doch mit

nach diese Stucke in dubio eher als hellenistisch Schwimmhauten statt der Hufe und mit Nereide

anzusehen sind. Infolge seiner Mischgestalt ist mit Schwert. DaB das Fragment Bom, Orto

Furtwangler A. G. 29, 23 hemerkenswert, 80 botanico, Kekule'-v. Bohden-Winnefeld IV
ein H. , dessen Fisch in einen Seedrachenkopf Abb. 55, zu einer Darstellung einer Nereide auf

endigt. H. gehorte, kann man nicht aus den Eroten mit
Letzte Zeit der Eepublik. Die bekannteste Waffen schlieBen, da sonst bei wohl samtlichen

und wohl auch schOnste H.-Darstelliing findet sich Darstellungen von Nereiden mit Waffen die Ne-

im Hochzeitszuge des Poseidon und der Amphi- reiden diese selbst tragen. Auch die Karlsruher

trite auf der Basis des Domitius Ahenobar- Platte Kekule" H 41, 4 hat ein Charakteristikum

bus, Munchen, Glypt, um 35—32 (vgl. Jahrb., fruherer Typen, den nicht in ein Eund gewundenen
Anz. 1911, 168), Furtwangler- Wolters Beschr. Fisch; daB der H. von einem Seedrachen gebissen

der Glypt. 1911 nr. 239. Oft abgebildet, Ban- wird, ist singular. SpaterenTypen entsprechenmehr
meisterDenkm.IIITaf.62, LuckenbachKunst 40 Kekul<5 IV Taf. 88, 2 = Walters Cat. Terrac.

u. Gesch.8 Fig. 139, am besten Ant. Denkm. m Brit Mus. D 509, und Taf. 133, Paris, Louvre,

18. Oft mit Skopas in Verbindung gebracht, aber 2 Expl. Vgl. Kekule" Text II 21 (Neapel 6686,

nicht direkt auf ihn zuruckzufuhren. Die Braut- Nereide mit Schild) ; IV 1, 29 und 284. Nur aus

mutter Doris, auf H., streckt den Vermahlten der Kaiserzeit sind H. in Bundplastik erhalten.

zwei Fackeln entgegen. Am Pferd (wie in der stets Marmorgruppen, Nereide auf H. : Bom, Va-

Kaiserzeit) der Pferdecharakter betont, wirkliche tikan, Amelung I 5, 34/5, Eeinach Rep. Stat.

Pferdemahne , -beine, -hufe, nichts Fischartiges

;

I 430, 5 ; IDE 259, 8. Unbedeutende Dekorations-

angeschirrt. Die Fuge zwischen Pferd und Fisch arbeit (Amelung) von einem Brunnen, aber doch
hier durch die sitzende Doris bedeckt; bei anderen immerhin ,sinnvoUe Weise, hierbei plastische Mo-
Figuren dieses Frieses Akanthosflossen. DaB man 50tive zu verwenden' (Helbig Fiihrer 2 15f.). Ahn-
den zweiten Bestandteil des H. eher Schlange als lich: Torso im Lateran, Benndorf-Schone nr.

Fisch nennen sollte, wird hier an den zwei ge- 398; dort unter nr. 5—8 vier weitere, mir nicht
waltigen Bundwindungen besonders deutlich. Die naher zugangliche statuarische Nereiden auf See-

zaekige Buckenflosse, die die Vasenmalerei liebte, tieren (H.?). Florenz, Uff., DfitBchke Ant. Bildw.
fehlt hier wohl nicht nur deswegen, weil sie im in Oberit HI 248, Amelung Fuhrer 108, Bei-
Marmor zu leicht hatte bescbMigt werden konnen, nach B^p. Stat I 430, 2. Ince Blundell Hall,

sondern weil der H. tlberhaupt den Typus der Michaelis Anc. MarbL in Gr. Br. 83. Eine weitere

Kaiserzeit leigt der solche Flossen kaum kennt. statuarische Darstellung, H. im Poseidontempel in

Sehwanz nach hinten, bei anderen Figuren des Korinth, ist nur aus Pans. II 1, 9 bekannt; nicht

Frieses nach oben oder unten. Auf den Schlangen- 60 wie Sauer 2676, 4 will, zu der Goldelfenbein-

windungen Bitzt auch dies ein Motiv der Kaiser- gruppe des Herodes Attikos gehorig, wohl auch
zeit, ein kleiner Eros. TJber die Benennung des nicht zu dem im Anfang von § 9 genannten
Tiers hinter dem Wagen, auf dem Nereide mit zweiten (Hitzig-BlumnerKommentar zu 385,8)
Schale, kann man wieder schwanken: Sauer Poseidon, sondern selbst&ndiges Anathem, daher

rbantastisch umgehildeter EL, Furtwing- ungewiB in der Datierung; ob zu der Statue der

er Seedrache. — Die Verwendung von EL »u Ino gehorig wie aufkorinthischenMunzen, Hitzig-
sepulkralen Zwecken dauert fort: Aschen- Blnmner Mftnztaf. II 5, Baumeister Denkm.
kiste London, Br. M., Smith Cat Sculpt 2369, II 962 Abb. 1158 (Antoninus Kus), ist nach dem
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Wortlaute des Pausanias doch wohl nicht War.
Bronzen sind mir nur aus Eeinach Rep. Stat.
IV 452, 5, 7 bekannt, beide in Autun ; bei nr. 5
fehlt der in der Kaiserzeit sonst entwickelte Pferde-
leib, eigentlieh nur Pferdeprotome mit Fisch-
schwanz. Dazu Bronzehenkel, Neapel, Mus. naz.,

Reinach a. a. 0. II 464. In Reliefskulptur,
in der uns der H. bisher selten begegnete, liegt
er in der Kaiserzeit haufig yor. Belege, zunachst
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GroBkaufmanns barg. Diskutabel ist aber nocli
cine andere Erklarung, nach der die H. wie
andere Seewesen die Seele in das jenseits des
Okeanos gelegene Totenreich tragen; so schon
Clarac Mus. de Sc. zu pi. 187, bO. Petersen
Ann. d. Inst. XXXII (1860), 396; ders. Rem. Mitt.
XV (1900), 55; dafi Seewesen uberhaupt diese
Rolle spielen, weist besonders iiberzeugend Fred-
rich Sarkophagstudien, Gott. Gel. Nachr. 1895,

mit AusschluB der Sarkophagrebefs: Lateran, 10 106—110 nach; s. anch Schroder Bonn. Jahrb
Benndorf-SchCne Taf. XII 1. Matz-Duhn
Bildw. in Rom 8444. Dutschke Bildw. in Oberit.
V 295 (Arch. Ztg. XXIV Taf. 214; Schiffsprora)

;

V 492. Berlin 906 (Eroten mit Gstterattributen auf
Seewesen, Heydemann 17). Reinach Rep. Rel.
I 82 [?]. Clarac Mus. de Sculpt. (= Reinach
Rep. Stat. I) 206 (193); 209 (199). London, Brit.
Mus., Smith Cat. Sculpt. 2507. Michaelis
Anc. Marbl. Gr. Br., Ince Blundell 254; Lans
i nS ni. i7 ' n i- . ^v; „„ „' ^""lo "" .oOTgon. am n. ursprungncn ms xotenreicn
downe 27. 7b = Mon. d. Inst. IV 29. Ganz be- 20 wandernde Seelen oder Trager von solchen zu

CVIII/TX 66. (Die Reise ins Totenreich sonst
z. B. Usener Sintflute. 190. 217. Ducati a. a. O.
573ff.). Nun stellte die erwahnte Gruppe des
Skopas, der man mehr oder weniger EinfluB auf'
die Darstellung der Nereiden auf H. zuschreiben
nraB, wohl die Uberfuhrung des Achilleus nach
den Inseln der Seligen dar; es liegt also nahe,
in den ,Nereiden' auf H., in archaischer Kunst
im .Seegott' anf H. ursprunglich ins Totenreich

senders haufig dient, wie schon fruher auf itali-

schem Boden (auf griechischem nur Arch. Ztg.
XXVn Taf. 19, 3, Sarkophag des Mdyvos), der H.
zum sepulkralen Schmuck, oft an Sarkophag-
reliefs der Art wie Reinach Rep. Stat. I 94 unten
(in der Mitte halten Seekentauren oder Tritonen
in Muschel oder clipeus die Portratbuste des Ver-
storbenen; ohne Portrat, sonst ahnUch, Reinach
ebd. oben :

rechts und links Nereiden, die mit See

sehen, aus denen dann erst die spatere Kunst
wirkliche Seegflttcr gemacht habe. Dazu reitet
(zwar nicht auf der Untcrweltsvase aus Altamura,
Neapel 3222, s. o.; Predrich, der Kuhnert
kennt, hatte sie Anm. 167 nicht heranziehen
sollen; aber) in dem etruskischen Grabe Ant.
Denkm. II Taf. 41. 42A (und auf der Terrakotta
aus Tarent, Siena, Museo Chigi, Pellegrini bei
Milani Stud, e Mat. 1 155 Fig. 119, Petersen, ,— ,,

:— , .
—•"

•> "J~ "" u K'^ «"'»i" uiiuu. c juai. i iso rig. us, reiersen
wesen kosen, an den fechmalseiten Seewesen; ein30R0m. Mitt. XV 1900, 55 U. Jhdt.1) ein JuncW
bezeichnendes Beispiel Bull. com. 1873 Mai—Aug.
tav. 4), seltener auf Aschenkisten und Grabstelen.
Zahlreiche Belege findet man bei Matz-Duhn,
Benndorf-SchOne, Clarac, Michaelis a. a. O.
(Bachofen Rom. Grablampen, anast. Neudruck
1912 Taf. IX 3, 4 publiziert zwei hOchst merk-
wurdige H. auf Lampen, nr. 3 mit Schneckenhaus-
windung, nr. 4 mit ganz dtinnem Fisch, an die
Terra sigillata-Typen fs. u.] erinnernd).

wirklich anf einem H. So nehmen also Fredrieh
und Schroder neben anderen Seewesen H. als
Seelentrager an. Dabei ware zu bedenken : a) das
vollige Fehlen von alteren griechischen Grabdenk-
inalern mit Seewesen; Platz ware fur diese darauf
so gut gewesen wie fur Sirenen. Speziell grie-
chische Grab-H. kenne ich nicht; der zitierte Sarg
des Mdyvog barg einen grazisierten RCmer. Natfir-
lich ist aber die Vorstellung vom Totenreicbe

Da wir den H. fruher und auch in der Kaiser- 40 jenseits des Okeanos nicht etwa nur italisch
zoit, wo mehr Material vorliegt, sonst stets rein
dekorativ oder als Reprasentanten des Meeres
verwendet sehen. kaum je und nie deutlich in
mythologischem Bezuge, so bedarf sein haufiges
Vorkommen in italischen Grabern von alt-

etruskischer Zeit an der Erklarung. Mit der An-
nahme rein dekorativer Verwendung kommt man
nor zur Not aus

;
Due ati a. a. O. nimmt sie fur die

archaischen Stelen aus Felsina an. GewiB ver

b) Ist die Nereide auf H. eigentlieh Seele oder
tragt sie eigentlieh eine solche, so gilt dasselbe,
wie gesagt, von dem Seegott auf H., den die
archaische Kunst zeigt, anf den aber Fredrieh
nicht eingeht. Dann miifite man jedoch erwarten,
dafl beide, Gleiches bedeutende Daretellungcn
auch gleichzeitig in fruher Kunst erechienen. Es
ist indes zu beachten, dafi die archaische Kunst
nur den Seegott auf H. kennt, daB dagegen die, , ;. IV. , tP

—»-"-».. wru, rci- uui ucii occguii, aui n. jteiun, ana aagegen cue
wendet die etruskische Kunst die ostgriechischen 50 Nereide auf H. kaum vor 450 erscheint, wahrend
Fabelwesen oft unverstanden, so auf red ware,
H. sogar dann, wenn sie (als Wassertiere !) dem
Zwecke des zu schmiickenden Gerats geradezu
widersprechen, wie die genannten H. an Kohlen-
becken. Aber bei der Haufigkeit der H. in Grabern
(inindestens ca. 50 Beispiele), noch mehr aber bei
der Zahigkeit, mit der man einige Jahrhunderte
lang das Tier sepulkral verwendete, mflchte man
darin einen speziellen Sinn finden, wenn dieser

in dieser Zeit der Seegott auf H. fast vollig ver-
schwindet. c) Die wenigen angefBhrten Falle von
wirklichen Reitern auf Sepulkral-H. (vgL noch
Dennis Etruria II 92) scheinen mir zu vereinzelt,
um beweiskraftig zu sein; vgL Ducati 541, 1.

Schroder spricht zwar von ,Gesch0pfen des
Meeres die den Veretorbenen tragen, oder
ohne ihn'; aber die Erklarung, die reiterlosen
H. in Grabern stunden der Seele zur Reise ins

—-- —"- -r-""-"^" -""" luiuoii, ncmi lucscr a. m uraDem siunaen aer seele zur JKeise ins
spater vieUeicht auch manchmal vergessen sein 60 Totenland gewiasermaBen nur zur Verfagung, hat
mag. Das nachst Liegende ist, wenn der H. das
Meer reprasentiert, die Annahme, dafi der Ver-
storbene Beziehungen zum Meer hatte. Man kann
mit dieser Erklarung wohl auskommen, und ffir

die spatere Zeit mag es zatreffen, dafi die mit
einem H. geschmflckte einfache Asehenkiste die
Reete eines Matroeen, der mit Seewesen skulpierte
•Sarkophag die Leiche eines Kapitans, Rheders,

etwas Gezwungenes und pafit auch nicht zum
sonstigen Vorkommen einzelner BL, worfibex unten.
Geben wir aber trotz a) bei der Ffllle der Pred-
rich sehen Beweise die Tatsaehe, daB 8eewesen
uberhaupt Seelen tragen, xu, so ist doch wenig-
stens fraglich, ob aocb der BL, trotz seiner
haufigen sepulkralen Verwendung, unter die
Seelentrtger zu rechnen ist; und fflr die Zeit, in
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der die Erinnerung an diese eigentliche Bestim-

mung geschwunden sein soil, mochte ich in diesen

H. doch eher eine Beziehung des Toten zum Meere
sehen als mit Fredrieh und Schroder eine

rein ornamentale Verwendung.
Haufig sind die H. auf Wandgemalden,

>. Helbig Wandg. der verschiitteten Stadte Cam-
paniens. Niccolini Pompeii, passim, z. B. II,

Descr. gen. 78. Sie crscheinen zunachst dekorativ

so, daB sie die Darstellung des Meeres beleben;

haufig sind Nereiden neben oder auf H. (z. B.

Helbig Nachtr. S. 457, abgeb. Mau Gesch. dekor.

Wandmal. Taf. VII, Nereide mit FlOte blasendem
Jungling auf H., eine andere Nereide neben klei-

nerem H. schwimmend), aber nie tragen sie Waffen;

i'erner H. neben Eroten, Seekentauren, Tritonen,

Delphinen. AuBerlicher dekorativ und ein Beweis

fur die Beliebtheit des H. in der Kaiserzeit sind

die Darstellungen Helbig 1077—1082; s. Hel-
big S. 215 unten. Auf den Naumachiebildern im
Isistempel 1576f. H. als Zier einer Schiffsprora

wie oben. Helbig 1714 Stilleben, dabei Krug,

auf dem Eros, einen H. reitend, zise^ert (wohl eher

getrieben) dargestellt ist. H. in mythologischer

Szene, Galateia tragend, auf dem Wandbild auf

dem Palatin, Mon. d. Inst. XI 23, dort nicht ge-

treu, da ein vSllig ausgebildetes Pferd in einen

Fisch iibergeht, der wie ein Pferdeschwanz aus-

sieht, was sonst nievorkommt; besser Roscher
Myth. Lei. I 1587. VonMosaiken mit H. ist

besonders das grofie aus Constantine stammende
bekannt, Paris, Louvre, Delamare Explor. de

l'Algerie en 1840—1842, pL 139—142. Roscher
Myth. Lex. ILT 2898 und oft. Poseidon nnd Amphi-
trite anf Wagen mit vier H. en face, eine seltene

und sonst wohl nur noch auf geschnittenen Steinen

(Overbeck Kunstm. Poseidon Gemmentaf. II 14
= Reinach Pierres grav. pi. 57) vorkommende
Darstellung. Bulle bei Roscher a. a. O. halt

nach der Haltung der Hauptfiguren das Ganze fur

eine rOmische Kompilation aus Poseidon- und
Aphroditetypen. Dariiber hinaus kann man er-

schlieBen, ^iafl der Poseidon, der zu dieser Kom-
pilation verwendet wurde, schon auf einem Wagen
mit H. gestanden haben mufi. Denn selbstandig

hat bei der Schwierigkeit des Gegenstands der

Kunstler des Mosaiks die vier H. en face sicher

nicht zu einem isolierten Poseidontypus gefagt;
die Vorlage aber, der er die H. entnahm, muSte
auch einen Poseidon enthalten, denn anders dar-

gestellt sind vier H. an einem Wagen wohl un-
denkbar. Das Mosaik aus Philippeville , Dela-
mare a. a. O. pi. 19 und 21, Nereide- auf H.,
l>eruht wohl auf guter (aber nicht schr alter,

die iibrigen Seewesen sehr phantastisch) Vot-
lage. Einen Poseidon (auf Wagen) mit zwei H.
en profll zeigt das Mosaik aus Oudena, Tune-
sien, Doublet Mnseed'Alger pi. 17. (Das schone,

'Aoxaoiov signierte Mosaik im Lokalmuseum in

Lambaesi8 hat Nereiden auf Seewesen, aber wohl
nicht auf BL). H. mit Greifen. VOgeln u. a. in

kleinen Feldern dekorativ zur Einrahmung des
Mittelbilds: Avignon, Mnsee Calvet, Invent d.

Mob. de la Gaule I 121 ; dekorativ mit anderen
Meerwesen Arch. Ztg. XV111 Taf. 14S (Darm-
stadt).

Sehr hftofig ist in der Kaiserzeit der BL anf
Ringen nnd geschnittenen Steinen. Sicher

ist nach Furtwanglers Angaben die Datierung
bei den Berliner Steinen 2163. 6256 = A. G. 37, 3.

6257 = A. G. 37, 4. 6259 = A. G. 37, 2. 6417. 6756
= A. G. 41, 33. 7982—7985. 8588 ; ferner A. G.
37, 5. 49, 30. 50, 19. Imhoof 26, 8; oft un-

sicher ist sie bei den Steinen bei Reinach Pierres

gravees pi. 37. 53. 59. 70. 76. 79. 84. 124. 136,

wo aber wenigstens das Gegenstandliche zu sehen
ist. (Auf dem Stein mit der angefochtenen In-

10 schrift &APNAKHCEI1 ist der Cbergang von
Pferd zu Fisch nach Reinachs Abb. pi. 136
(dagegen Furtwangler Jahrb. 1889, 65 ,hub-

acher Stein') recht ungeschickt, der Fischleib

zu diinn, die Flossen, die die Fuge verdecken

sollen, liegen an falscher Stelle, zu weit zuriick,

die kleine Flosse am Pferdebein sitzt unorganisch

an). Zahlreiche andere geschnittene Steine mit

H., nur mit Beschreibung und ohne Abb. publi-

ziert, sind noch unsicherer in der Datierung. Auf
20Mflnzen kenne ich den H. aufier den bei Wahl

51, 22—27 angefiihrten und der genannten des

Antoninus Pius nur noch einmal in der Kaiserzeit:

Alexandreia, Traianus, London, Brit. Mus., Cat.

Gr. coins, Alexandreia S. 49. Munzen von Lantp-

sakos scheiden auch fur diese Periode aus.

Zusammenfassendes fiber H. derKaiser-
zeit. Charakteristisch ist, daB die Kaiserzeit den

Typus nicht fortbildet, aber auch nicht alle uber-

kommenen Formen verwendet, sondern aus ihnen
30 eine Auswahl trifft. Daher lassen sich, bei aller

und oft recht grofier Verschiedenheit im einzelnen,

doch folgende sieben Kennzeichen desH. der
Kaiserzeit aufstelien, die zwar nicht ohne Aus-

nahme, aber wohl im allgemeinen bindend sind

(falls sich in der folgenden Aufstellung Fehler

linden, so sind sie am ehesten durch falsche Ein-

reihung der zeitlich oft so un3icheren geschnittenen

Steine entstanden): 1. Das Pferd ist vOllig
als solches gebildet, der Versuch, es in ein

40 Seewesen umzugestalten , s. o. , ist aufgegeben

;

sehr haufig ist lediglieh eine Flosse am Ansatz

der Beine, aber diese klein. Oft ist der Pferde-

leib besonders lang; oft Anschirrung. Flossen

statt der Beine oder Schwimmhaute statt der Hufe
vereinzelt auf den Terrakotten, die wir obeu ge-

sondert stellten. An den fruheren Seepferdchen-

typus erinnert nur ganz vereinzelt ein diinner

Seepferdchenkopf, hie und da die zackigc Mahne

,

was wir dagegen H. im Seepferdchentypas nannten.

50 fehlt ia der Kaiserzeit. Dafiir ist der oben See-

drache genannte Typus so konsequent durchge-

bildet, daB jetzt eine Vermischung mit dem H.
nicht mehr mOglich ist, z. B. Clarac Mus. de Sc.

pi. 208 oben. Die Fuge ist hie und da mit

Flossen oder Akanthos verdeckt. 2.Beflugelung
ist hOchst Belten. Ich wurde sie mit Saglio
fur die Kaiserzeit ganz leugnen (Reinach Pierr.

gr. pi. 70 = Gori" Mus. Flor. II 9, 1 ist in der

Datierung unsicher), wenn nicht Furtwangler
60 die Steine Berlin 7982f. 7985 bestimmt der

Kaiserzeit znwiese. 3. Der Fisch ist hOchst selten

nur gebogen, fast immer in ein Rund ge-

wnnden, oft auch in zwei, ja drei Runde.
4. Krebssch wanzplatten am Bavche und
5. Flossen am Rncken des Fischs fehlen.
6. Der Sehwanz ist in mindestens 75«/ der

Falle nach oben gerichtet, selten wagreeht;

die entschiedene Richtung nach unten anf dem
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zitierten Sarkophag des Mdyvo; ist ganz ver-
einzelt, und ganz selten ist die schneckenhaus-
fOnnige Bildung wie auf dem Bronzering London
Brit. Mus. Marshall 1645 = Walters Cat.
Bronzes 2243 mit Abb. (Antoninus Pius) und der
zitierten Baehofenschen Lampe. 7. Das frfiher

manchmal so haufige knopfartige Gebilde
am Schwanz fehlt (ebenso die Krebsschercn ?).— Nicht minder charakteristisch ffir den H. der

zianer Prora, s. o. Je einmal H. mit Ino, Galateia,
Quellgott, Victorien, Adler; zweimal als Schmuck
yon Schiffsproren, zweimal auf grilli. Am SchluB
dieser Zusammenfassungen mOchte ich aber noch-
mals betonen, daB sie nur einen Versuch dar-
stellen und durchaus nicht auf Grund vollstandigeii
Materials gemacht sind.

Es eriibrigt noch, auf H. auf Terra sigillata
hinzuweisen. Gallische Typen sind bequem zu-

Kaiserzeit ist seine grofie Beliebtheit und haufige 10 sammengestellt bei Dechelette Vases de la
Verwendung, wobei freilich auch die reichlicWe
Erhaltung von Denkmalem aus spater Zeit in
Betracht zu Ziehen ist (amso auffalliger ist sein
fast volliges Zurficktreten auf Mfinzen auch nur
als Beizeichen, doch mag hier mein Material be-
sonders ltlckenhaft sein), namentlich aber seine
Einfttgung in bestimmte Situationen. Auch
jetzt fiberwiegt bei weitem fiber alle anderen Dar-
stellungen die Nereide auf H. ; das schone Motiv

Gaule rom. II 10f.; vgl. auch Walters Cat. Pom.
Pottery Brit. Mus. 1070. 1077. 1253 Eros auf H..
1278 Aphrodite(?) auf H., 1356? 1400. 1407. 1420.
1424. 1475. Wir behandeln sie hier gesondert,
weil die Typen beiDdchelette zwar nicht dem
zusammenfassend fiber H. der Kaiserzeit Gesagten
widersprechen (Schwanze erhoben, Fische in kiihne
Bunde gewunden, bei 30 sogar in drei; auffallig

ist nur 34, Fisch ohne Eund und nicht einmal
erwies sich als so dankbar, daB es in der ganzen 20 gebogen), aber doch den sonstigen Typen gegen
Kaiserzeit lebendig blieb. TJberraschend genug "' — -.

tritt aber die Nereide mit Waffen auf H. sehr
zurttck; Heydemann 16 und Anm. 25. Wir
sehen sie aufier auf den oben besonders gestell-
ten Terrakottareliefs (nie auf anderen Reliefs) auf
einigcn geschnittenen Steinen, Eeinach Pierres
gr. pi. 59 = Gori Mus. Flor. 47, 3. [48, 11.

48, 2. 48, 3; pi. 124 = Organs 127. Davon
ist 48, 1 nach Furtwfingler A. G. 41, 43

fiber ziemlich selbstandig sind. Walters a. a. O.
2252 stammt aus einer germanischen Fabrik und
ffihrt uns zum SchluB zu einem kurzen Blick auf
H. in Germanien, s. Hildenbrand Der rOm.
Steinsaal zu Speyer, 105 mit Abb., soweit erhalten,

in der Fonnengebung merkwfirdig archaisch; ebd.
220 Taf. VII 44; die Nereide auf H. scheint uns
sogar bis in unser Vaterland zu begleiten: ebd.
53 mit Abb., sogar auf einem der seltenen Tiere,

hellenistisch-romisch
; Orleans I 27 ist nicht 30 bei dem das Rund des Fischs im Gegensinne, s. o.',

bestimmt rCmisch (Schwanz nicht entschieden _ - -
-

nach oben; freilich die kleine Flosse); vielleicht
aber treten andererseits Brit. Mus. 620. 626 dazu.
Dagegen fehlt sie, soweit ich sehe, in der Eund-
und Reliefplastik, in Malerei und Mosaik, und dies
Zurficktreten der frfiher so beliebten Darstellung
ist auffallig; es stimmt aber dazu, daB die litera-

rischen 7eugnisse, die ja meist aus der Kaiserzeit
stammen, sie ebenfalls nicht kennen. Der Haufig-

gewunden ist; doch sind hier Pferdekopf und
-beine nicht mehr deutlich. [Lamer.]

Hippokleas, Thessaler, Sohn des Phrikias aus
Pelinna, siegt zu Olympia im Lauf (die Laufart
unsicher), 01. 72 = 492 t. Chr. und 01. 73 = 488
(Schol. zu Pind. Pyth. X arg.); seinen Sieg im
Doppellauf der Knaben bei den Pythien in der
22. Pyth. (01. 70, 3 =- 498 v. Chr. oder 01. 60,

3 = 502 v. Chr.; vgl. Ffirster Die ol. Sieger
keit nach folgt, was wieder fiberraschend ist, der40nr. 166) verherrlicht Pindaros im 10. pythischen
H. allein. Auch dies erklart sich zum Teil aus
der Beschaffenheit unseres Quellenmaterials ; ein
H. ffigt sich in daB Eund oder Oval eines ge-
schnittenen Steins besonders gut ein. Aber die
Kaufer und Trager solcher Steine haben gewiJB
nicht nur dies asthetische Interesse an ihnen
gehabt, sondern ein gegenstandliches am H. selbst,
und dies kann nur auf beruflicher oder sonstiger
Beziehung zum Meere beruht haben. Das ist

Siegesliede. [Sundwall.]
Hippokleides. 1) Sohn des Teisandros (Herod.

VI 128. 129. Suid. s. ov qpgovxie 'btnoxXtl&ji);

wie aus dem von Pherekydes (bei Marc. n. Thuc.
3 = frg. 20 M.) gegebenen, allerdings verderbten
und Ifickenhaft fiberlieferten Stammbaum der Phi-
laiden (vgL besonders Toepffer Att. Geneal. 278ff.

Ed. Meyer Forsch. z. alten Gesch. I 174, 1)
hervorgeht, gehGrte er zu diesem Geschlechte.

wichtdg ffir nnsere Auffassung der Sepulkral-H.; 50 H. war unter den Werbem nm die Hand der
auch der begeistertste Seelenmytholog kann nicht
sagen, die Trager solcher Steine hatten zu grOBerer
Sicherheit das Tier, das einst ihre Seele ins

Schattenreich tragen sollte, schon bei Lebzeiten
bei sich haben wollen. Bei der Beliebtheit des
Eros in der spaten Kunst werden wir uns nicht
wundem, Eroten mit H. , auf ihnen reitend
oder stehend oder sie am Zfigel ffihrend, an
dritter Stelle der H&ufigkeit zu finden. Hinter

Agariste, der Tochter des Tyrannen Eleisthenes
von Sikyon, unterlag aber gegenfiber dem Alkmec-
niden Megakles; die Hochzeit der Agariste ist in

die siebziger Jahre des 6. Jhdte. v. Chr. zu setzen,

mit Eficksicht auf Herodots Bemerkung ('Olvfi-

niiuv &v iomor VI 126) entweder in 576 oder
572; vgl. Toepffer a. 0. 279, 2. Busolt Griech.

Gesch. 12 661ff., 4. Die Geschichte von H.8 Wer-
bung ist bekannt (Herod. VI 126ff. Athen. XIV

diesen drei Gruppen treten weit zurfick H. mit 60 628c. <L Stud. a. O.): daB H. anfangs unter alien
anderen Seetieren und mit Tritonen, ferner Neptun
auf Wagen mit H. (im Verhaltnis zur Zahl der
Kunstwerke sind die Stellen der Literatur, die
H. mit SeegOttern erwahnen, rektiv rachUeh);
iniereasant ist der ganz vereinxelte auf einem H.
aitxende Neptun Overbeck Kunstrn^ Poseidon
Gemmentaf. n IS (aber Kaiserzeit?); ein naekter
Jtngttng fan Kampf auf BL rettend auf der Vene-

Freiern die meiste Aussicht auf Agaristens Hand
hatte, sich aber dann die Gunst seines prasump-
trren Hehwiegervaters durch einen flbermntigen

Tans verscherzte, den er bei einem Gelage auf-

fuhrte; auf den abwrisenden Beseheid des Klei-

«thene8 bin hatte er geantwortet: ov tpgortie

'btxoxletttl, eine Wendnng, die dann spriehwOrt-
lieh made (vgl. BShrs Zusammenstellung zu
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Herod. VI 129). DaB H. sich zuerst mit Aus- den (Lys. XII 55; vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Alt.

sicht um Agariste bewaTb, dann jedoch von Me- V 38f.). [Sundwall.]

gakles ausgestochen wurde, ist nicht zubezweifeln; 8) EippoUes oder vielleicht Hippoklos, Lieb-

allein die ffir Eleisthenes' Entscheidung gegebene lingsname auf einer sf. ps.-panathenaischen Preis-

Erzahlung kann nicht historisch sein. Ob sie aus amphora im Stile des Amasis von der Akropolis.

einer poetischen Quelle stammt, wie Kirchhoff Graef Die antiken Vasen von der Akropolis 110

vermutete (Uber die Entstehungszeit des herodot. nr. 923a—h. Abg. Taf. 59 und 'Etprjfi. oqx- 1886

Geschichtswerkes 11$), ist zweifelhaft; den ersten Taf. 8, 3; vgl. 123ff.; ferner Arch. Anz. 1893, 18.

AnlaB zu ihr gab der Wunsch, das geflfigelte Wort Gemeint ist wahrscheinlich ein Verwandter des

ov ypovik 'bzaoxXeib'tl *u erklaren, sie ist alsolOHauses der Peisistratiden (Graef). Nicht bei

atiologischen Ursprungs. Dazu kommt, daB, wie Klein Lieblingsinschr. [Leonard.]

zuletzt Macan (Herodotus the fourth, fifth and Hippoklos. 1) s. Hippokles.

sixth Books II 304ff.) ausffihrte, von Herodot zu 2) Hippoklos, Tyrann von Lampsakos zur Zeit

ihrer Ausgestaltung eine in der indischen TieT- des Zuges des Dareios gegen die Skythen i. J.513,

fabel vorkommende Geschichte von der Werbung nahm mit den fibrigen Tyrannen daran teil (Herod.

desPfaus um die Tochter der goldenen Gans, der IV 138; vgl. Busolt Griech. Gesch. II 2 527)

durch einen ahnlichen unveTschamten Tanz unter- und genoB nachher groBe Gunst bei dem Kfinig.

liegt (uns uberliefert in dem Jataka nr. 32), ver- Seinen Sohn Aiantides vennahlte er mit Arche-

wendet wurde. DaB in diesem Falle Indien die dike, der Tochter des Tyrannen Hippias von Athen

Prioritat gebiihre, ist auch die Ansicht meines 20 (Thuc. VI 59). [Sundwall.]

Kollegen, des Sanskritisten M. Winternitz, den Hippokoon. Namensfonn: nach Charisius

ich in dieser Frage zu Bate zog. Die lacherliche GL I 64, 25 vgl. 131, 33 Itoiokowv, -Jcorrot,

Rolle, welche H. spielt, und die Farbung dieser lat. Eippoeoon, -oontis; und so Strab. p. 461 C.

Geschichte entsprach den Wtlnschen der mit den Diod. IV 33, 5. Schol. Eurip. Or. 457 Schw. u. s.

Philaiden in politischer Hinsicht rivausierenden Verg. Aen. V 492. Hygin. fab. 273 = 170, 18B.

Alkmeoniden (dazu Busolt a. 0. 112 304. Ed. Ovid. met. Vm 363 u. s.; die bei Georg. Choirob.

Meyer Gesch. d. Alt. HI 565ff.); dazu paBt der Gr. Gr. IV 283, 8. 33. 285, 5 HUgard u. s. ge-

Zusammenhang, in welchem sie mit der ganzen, nannte, auf Herodian. I 30, 1. 38, 1. II 722, 18

in ihrer Tendenz bekannten Alkmeonidenepisode u. s. Lentz zurfiekgehende Form Imtoxair, -&vro;

bei Herodot steht(daruber Kirchhoff a. 0. 38ff.). 30 ist literarisch ebensowenig nachweisbar wie der

DaB H. in Athen nicht als der luftige Patron gait, Genetiv 1nnox6ovxos Etym. M. 473, 45. Der Name

als welcher er bei Herodot erscheint, sondern ge- bedeutet nach Welcker Griech. Gotterlehre PI

nug Ansehen besaB, erhellt am besten aus der 770, 53 Erz- und GroBpriester ; richtiger nach

Tateache, daB er spater im J. 566/5 das Archontat Kuhns Ztschr. VHI 430. BB XVIII 136. Cur-

oekleidete; das Jahr ergibt sich aus einer Kom- tius Griech. Etym. 5 152. Wide Lakonische

bination der Nachricht des Pherekydes, daB unter Kulte 20, 1. Fick-Bechtel Griech. Personen-

H. das Panathenaeenfestbegrfindet wurde, mit dem namen 2 396. Boisacq Diet. ^tym. d. 1. lang.

von Eusebius (TI 94/5 Sch. Vers. Arm. Hieron., Grecque 480 der Pferden Zusehende, Pferde Pfle-

dazu Syncell. 454, 8) unter 01. 53,3 = a. Abr. 1451 gende, Pferde Kennende. Von den Tragern dieses

fur diese Tatsache angegebenen Datum. Vgl. fiber 40 Namens ist am bekanntesten

H. auBer der angegebenen Literatur noch Kirch- 1) H., Sohn des Oibalos aus Sparta (Schol.

ner Prosop. att. I 7617. [Swoboda.] Eurip. Or. 457 Schw. Schol. Horn. H. II 581.

2) H., athenischer Archon, l<p 0$ Ilavadi}- Schol. Clem. Alex. Protr. II 36, 2 = I 308, *

rata hidt) Pherecyd. bei Marcellin. Vita Thucyd. 3 St&hlin) oder Amyklai (Ovid. met. Vm 314) und

p. 187 Westermann. Nach Hieronym. p. 95 Schoene der Qnellnymphe Bateia (Apollod. HI 123), Bruder

geschah dies a. Abr. 1451 = 566/5. [Kirchner.] des Tyndareos und Dxarios (Ikaros Schol. Horn.

8) Epikureer, Schiller Epikurs, Busenfreund H. II 581, vgl. Schol. Od. XV 16) nach Schol.

des Polystratos, mit dem er, an demselben Tage Eurip. Horn, und Apollod. aa.aa. 00.; seine Mutter

geboren, in Gfitergemeinschaft lebte und auch an war nach Schol. Eurip. und Horn. a. a. 0. eine

demselben Tage starb. VaL Max. I 8 ext. 17. 50 Nebenfrau des Oibalos, namens Nikostrate. Nach

Usener Epicurea Ind. nom. Zeller Phil. d. Gr. des Vaters Tode kamen die Sohne fiber die Eegent-

IV 870. [v. Arnim.l schaft in Streit; auf das Recht der Erstgeburt

Hippokles. 1) Sohn des Menippos, attischer pochend (Pans. Ill 1, 4) vertrieb der xaxovgyos xal

Strategim J. 413/2. Er war im Sommer 412 mit mn>Avofios (Hercher Epist. p. 631, 1) H. seine

einem Geschwader von 27 attischen Schiffen, das beiden Brfider (so Apollod. HI 124 und Strab. p.

skh frfiher bei Naupaktos befunden hatte, bei 461 C), bezw. mit ttaros im Bunde den Tyndareos

Leukas stationiert, um die von Sizilien kommen- (so Pans. Ill 1,4; Schol. Eurip. und Horn. =
den Fahrzeuge abzufangen. Es gelang ihm, 16 Eustath. H. 293, 30 a. a. 0., was nach Gruppe
pdoponneaische Schiffe, welche die Hflfseipedition Griech. Myth. 161, 1 die sp&tere Version ist) und

des Gylippos gebildet hatten und nun auf der 60 wird KOnig von Sparta (Hercher a. a. 0. u. s.).

BSekfahrt in die Heimat waren, durch einen An- Aber den Tyndariden ersteht ein Richer in Hera-

griff hart miteunehmen, doch entkamen sie bis kles; dieser besiegt den H. und seine Sohnc,

aaf eines nach Korinth (Thue. VHI 18). VgL totet sie, erobert Sparta und setzt Tyndareos als

Beloch Att Politik 293. 310. Busolt Griech. Hemeber ein (Apollod. II 143—145 vgL JH 125

Gesch. m 2, 1422ff. Kirchner Proeop. att I Pans. H 18, 7. m 1, 5 vgL m 15, 4f. Diod.

7620. rSwoboda.] IV 33, 5. Hercher Eput 631, Iff. Schol.

2) Hippokles, Athener, einer der Zehnm&nner, Eurip. und Horn. a. a. 0.; fiber die zur Br-

die nach dem Stune der DreiBig gewShlt wur- innemng an den Kampf von Herakles in Sparta



iiu zuppujiuua

der Athena und Hera gestifteten Heiligtiimer vgl.
Pans. Ill 15, 6. 9). Die Veranlassung des Herakles-
zuges gegen die Hippokoontiden war nach Paus.
Ill 15, 3, abgosehen von des Oionos Ermordung
(s. u.), die Weigerang des H., den Herakles nach
der Ermordung des Iphitos zu entsiihnen (wie sich
anch Neleus geweigert hatte, der auf diese Weise
Kainpfgenosse der Hippokoontiden gegen Herakles
wurde, Apollod. II 148. Hygin. fab. 31 p. 56,
14 B., vgl. 10 p. 37, 10 B.); nach Schol. Eurip.
Or. 457 Schw. Clem. Alex. a. a. 0. Pans, m
15, 4f. und Apollod. II 143. Pint. aet. Eom. 90
= II 305, 22 Bern, war der Grand die Ermordung
des mit Herakles verwandten (Pans, in 15, 4)
Oionos, des Sohnes des Likymnios, durch die
Hippokoontiden, weil Oionos einen ihn bei der Be-
sichtigung Spartas und namentlich seines Konigs-
palastes belastigenden Molosserhund der Hippo-
koontiden durch einen Stehiwurf getfltet hatte,
worauf ihn diese mit Kniitteln ersehlugen (Schol.
Horn. H. H 581, vgl. Diod. IV 33, 5). Im
Kampfe verlor Herakles unter anderen seinen
Bruder Iphikles (Apollod. II 145. Plut. a. a. 0.);
er selbst wurde schwer verwundet, nach Sosibios
frg. 15 FHG II 628 = Clem. Alex. Protr. U 36,2= I 27, 11 Stahlin und Schol. z. St. a. a. 0.
308, 3ff. (vgl. Arnob. adv. nat. IV 25 = Wiener Cor-
pus IV 162, 4) an der Hand, nach Paus. VIE 53, 9
am Schenkel, nach Paus. HI 19, 7 an der Hiifte
(xotMj?; daher errichtet Herakles zur Erinnerong
an 3eine Heilung dem 'AoxXrjmns KoxvXsOg einen
Tempel, vgl. Paus. Ill 19, 7 und Hitzig-Blflm-
ner z. St.). Nach Paus. Ill 15, 5, vgl. HI 19, 7.

VIII 53, 9 fanden zwei Kampfe statt; einer so-

fort nach der Ermordung des Oionos, in dem
Herakles die eben genannte schwere Verwundung
erhielt und nur mit Muhe dem Tode entging, und
ein zweiter erst spater, der mit Herakles' Siege
endete. Auf Seite der Hippokoontiden fiel im
Kampfe gegen Herakles nach Apollod. II 145 und
Paus. II 18, 7 H. selbst und seine Sohne; nach Diod.
IV 33, 6 fielen H., 10 von seinen 20 Sohnen und
viele Spartaner. Koch spat gedenkt des siegreichen
Zuges mit Begeisterung Iolaos bei Eurip. Heraklid,
736. Nach Schol. Clem. Alex. a. a. 0. waren die
Hippokoontiden and ihre Schlacht gegen Herakles
erwahnt bei Alkman (frg. 15 Bergk*) und bei
Euphorion h Sgnxt (frg. 22b. Meineke Anal.
Alex, p. 58). Die Zahl der Sohne des H. {'Injto-

y.ocovxiSai genannt Apollod. II 143. Schol. Horn.
II. n 581 = ni 141 Dind. Sosib. frg. 15 FHG II
628. Pint. aet. Bom. 90 = II 305, 22 Bern.

;

Euphorion nannte sie nach Schol. Clem. Alex. a. a.

0. avzifivTjozTjpcs twv Aioaxovgcov; vgl. Wide
Lakonische Knlte 322f.) war sehr grofl {noV.ot;
.-ih'l&tov vioi; Schol. Horn. II. II 581). Nach
Diod. IV 33, 5 waren es in der spateren Sage
(entsprechend der Zahl der fur Herakles kampfen-
den KepheussGhne Apollod. II 144) zwanzig, von
denen zehn im Kampfe fielen. Apollod. HI 124
zahlt folgende zwolf auf: Dorykleus, Skaios,
Enarsphoros (so die Has. ; fiber den Namen vgL
BB XXIII 245ff.), Euteiehes, Bukolos, Lykai-
thos, Tebros, Hippothoos, Eurytos (dessen Kampf
gegen Tyndareos am amyklaischen Thron darge-
stent nach Paus. in 18, 11), Hippokorygtes, AUri-
noos, AlkonjJPaus. ffi 15, 2 kennt in Sparta Graber
des Alkimos, Enaraiphoros (so die Hss.), Dorkens
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und Sebros, sowie III 14, 6 des Eumedes und HI
14,7 des Alkon. Nach Diels Herm. XXXI 342ff.
ist in diesen Listen Dorykleus verderbt aus Dorkens,
Enaraiphoros und Enarophoros aus Enarsphoros
(Beiname des Ares, Gruppe Griech. Myth. 481,
4), Tebros aus Sebros, Alkinoos aus Alkimos.
Eumedes aus Euteiehes; denn die alteste Auf-
zahlung der Hippokoontiden bei Alkman im Par-
thonion frg. 23 Bergk* (vgl. Diels a. a. 0.) kennt

10 folgende Namen: Lykaithos, Enarsphoros, Sebros,
Alkimos, Hippothoon, Euteiehes, Dorkeus, Skaios,
Eurytos, Alkon. Sonst wird noch erwahnt Skaios
bei Herod. V 60, der noch einen von ihm dem
ismenischen Apoll in Theben gewidmeten DreifuB
gesehen haben will; Enarophoros Plut. Thes. 31. 2.
wo Tyndareos die Heine Helena vor seiner Gier
schiitzen mochte, Enaesimus (verderbt aus Enar-
sphoros s. o.) Ovid. met. VTII 362 und an einer
verderbten Stelle bei Hygin. fab. 173 p. 131, 5 B.,

20 wo er zusammen mit Alkon und Denuxippos (= De-
xippus?) genannt ist; Neleus, Gatte der Chloris
Hygin. fab. 10 p. 37, 11 B., nach fab. 14 p. 4S,
21 ebd. Teilnehmer an der Argonautenfahrt, nach
fab. 31 p. 56, 14 von Hercules getotet, vgl. u.
Nr. 4; eino Tochter Zeuxippe, Gattin des Anti-
phates, kennt Diod. IV 68, 5. DaB die Hippo-
koontiden an der kalydonischen Jagd teilnehmen,
berichten Ovid. met. Vni 314 vgl. 362 und Hygin.
fab. 173 p. 131, 5 B. Nach Wide Lakonische

30Kulte 19. 322, der in der H.-Sage einen Streit
des Herakles mit chthonischen Machten sieht, ist
H. wesensgleich mit Aphidnos; iihnlich Gruppe
Griech. Myth. 160, der in H. eine Abwandlung
des Poseidon sieht.

2) H., des Hyrtacus Sohn, Genosse des Aeneas,
nimmt an dem Bogenwettkampf tail, den Aeneas
anlaBlich der Totenfeier des Anchises abhalt, Vero-.

Aen. V 492. Hygin. fab. 273 p. 170, 18 B.
3) H., einer der zwelf Sohne des Neleus, gi-

40 nannt Schol. Horn. 11. XI 692 = III 484 Dind s. o.

and Nr. 4.

4) H., der Vater des pylischen Neleus Hygin.
fab. 10. 14 p. 43 , 21 B. 31 p. 56, 14 B. : s. o.

Nr. 3; vgl. auch Roscher Myth. Lex. Ill 104,
51ff.

5) H., ein Thrakierfurst, Verwandter des Rhe-
sos und mit ihm Bundesgenosse der Troianer, Horn.
II. X 518ff. Tzetz. Prooem. II. 794 = Matranga
Anecd. Gr. 27.
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6) H., ein sonst unbekannter Wagenlcnkcr in
einem anonymen parodischen Gedicht v. 27 bei
Dio Chrys. orat. XXXII 85 = 1 292, 4 Arn.
= Brandt Corp. poes. ep. Gr. ludib. VHIa 27
= I p. 103.

7) Hippocoon, Amyci (sc. filius) als Teil-
nehmer an der kalydonischen Jagd, Hygin. fab.-

173 p. 131, 5 B., verderbt fur . . . HippoeoonHs
Amyelis. Vgl. o. Z. 24.

8) 'lnxoxowY als Variante des bei Theocr. X 1

6

60 genannten Flofinamens liaioxiatv, s. die Heraosgg.
2- St. [Zwicker.]

Hippokoontiden s. Hippokoon.
Hippokorona (ij liiox^wa Strab. X 472,

Y'Tl. zum Namen: HippokorOnion, g. d. Im zwei-
ten Teil des Namens steckt wohl der Begriff
,Httgel', im ersten vielleicht der Begriff, Festung*
|semit]), X6qxx in der Adramyttene ; . Adra-
mytion o. Bd. I S. 401. [Burchner.]
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Hippokoronion (to Ijcjioxoqwviov Strab. X
472; zum Namen vgl. Hippokorona), Hiigel (X6-

(pog) auf der Insel Krete. Bursian (Geogr.

Griechenl. II 543, 2) hat die Meinung Pashleys
(Travels in Crete I 62f.), H. sei bei dem heutigen

Dorf 'AitoxoQojva bei 'Ajos Manias zu suchen, zu-

rflckgewiesen. [Burchner.]

Hippokrates. 1) H., Vater des Peisistratos,

Her. 1 59 (Vorzeichen fur die Geburt dieses Sohnes).

V 65. VI 103. Plut. Sol. 30. Schol. Dem. XXI 10

144 p. 561, 16 Dind. (hier genannt als Ffihrer der

Diakrier). Kirchner Pros. Att. I 501.

2) Sohn des Alkmaoniden Megakles, Bruder

des Kleisthenes , Vater des Megakles und der

Agariste, mutterlicher GroBvater des Perikles,

Her. VI 131. Arist. 'A». noX. 22, 5. Schol. Pind.

Pyth. Vn 7, 17. Pomtow Rh. Mus. LI 584ff.

v. Wilamowitz Aristoteles und Athen II 323ff.

Kirchner Pros. Att. I 502. [J. Miller.l

3) Hippokrates, Athener, Snhn des Ariphron20
aus Cholargos, Perikles' Neffe ; Strateg im J. 426/5

(IG I 273), Strateg im J. 424/3, brachte zusam-

men mit seinem Kollegen Demosthenes und im
Einvemehmen mit megarischen Demokraten bei

einem Einfall in das Gebiet von Megara die Hafen-

stadt Nisaia in die Hiinde der Athener, im Spat-

sommer 424 (Thuc. IV 66, 3. 67. Diod. XII 66;

vgl. Busolt Griech. Gesch. III2 2, 1137f.), kurz

nachher (Anfang November 424) nach Boiotien

gesandt, erlitt er bei Delion gegen die Boioter30

eine Niederlage, wobei er selbst umkam, Mitte

November 424 (Thuc. IV 77, 1. 89. 90. 93. 94.

101, 2. Diod. XH 69, 2f. Plut. Nik. 6. Xen.

mem. Ill 5, 4; vgl. Busolt a. 0. Ill 2 2, 11511).

Vgl. fiber H. und seine Familie noch Kirchner
Pros. att. 7640.

4) Hippokrates , eponymer Priester auf Rho-

dos (IG Xn 1, 1151 und CIG III praef. 1, 263
—267).

6) Hippokrates aus Thessalien, siegt zu Olym- 40

pia mit dem Reitfohlen, 01. 131 = 256 v. Chr.

(Afric. bei Euseb. chron. I 207). Nach Paus.

V 8, 11 soil der Sieger Tlepolemes aus Lykien

gewesen sein. [Sundwall.]

6) Hippokrates, spartanischer KOnig aus

dem Eurypoutidenhause, bei Herod. VIII 131

in der volleren Form Hippokratida6, UrgroB-
vater des Latychidas, lebte demnach um die

Mitte des 6. Jhdts.

7) Herrscher von Gela, Bruder des Klean- 50

dros, von dem er wahrscheinlich 498 die Herr-

schaft tibernahm. Durch gliickliche Kriege ge-

wann er zunachst die Herrschaft fiber Kallipolit,,

Naxos, Zankle und Leontinoi (Herod. VII 154).

Wie es scheint, lieB er sie durch Vogte regieren;

ein solcher war wohl Skythes, der allerdings bei

Herod. VI 23 Konig von Messana genannt wird,

vielleicht auch Ainesidamos von Leontinoi, der

bei Pans. V 22, 7 erwahnt wird. Aufierdem
fuhrten er sowohl wie seine Vogte den Krieg 60
gegen die Sikeler; als Skythes eine Sikelerstadt

belagerte, ging Messana durch Uberfall an die

samisehen Verbannten verloren, die ursprfing-

lieh gleieh nach der Schlacht von Lade Kaleakte

besiedeln wollten, aber durch Anaxilas von Rhe-
gion auf das gerade Ton Vertridjeern entbldfite

Messana hingewiesen warden (Herod. VI 23,

vgl. fiber diese Vorgange D o d d The Samians

at Zancle-Messana, Journ. hell. Stud. XXVIII
(1908) 56—76). Um Anaxilas nicht in Messana

EinfiuB gewinnen zu lassen, eilte H. sofort her-

bei und liefi Skythes samt seinem Bruder wegen

des Verlnstes der Stadt gefesselt nach Inykon

abfiihren; anstatt nun aber gegen die Samier

vorzugehen, schlofi er mit diesen einen Vertrag,

dessen Kosten die fruheren Einwohner der Stadt

zn tragen hatten. Sie wurden samtlich als Skla-

ven verkauft, die dreihundert Vornehmsten den

Samiern zur Hinrichtung iiberwiesen; ihre ge-

samte Habe in Zankle ward zwischen den Sa-

miern und H. geteilt, wahrend die samtlichen

aufierhalb der Stadt befindlichen Besitzungen

H. zufielen (Herod. VI 23). Das Verfahren macht

den Eindruck, als ob H. hochverraterische Be-

ziehungen zwischen den Zanklaern und Anaxi-

las gewittert habe, worin er wahrscheinlich

Recht hatte; auBerdem war es ein wohlberech-

neter Schachzug (Busolt), da die Samier, wenn
sie angegriffen waren, sicher Anaxilas herbeige-

rufen hatten, dem die Stadt nicht so leicht ent-

rissen werden konnte, da er die See beherrschte.

Diese Vorgange fallen etwa in das J. 493. Un-

mittelbar darauf ging H. gegen Syrakus vor,

das er zur Hauptstadt seines Reiches machen

wollte, und siegte in der grofien Schlacht am
Heloros (Herod. VII 154), in der sich der junge

Chromios auszeichnete (Pind. Nem. IX 95 und

Tim. frg. 84. 85 im Schol. z. d. St.). Dann
rtickte er vor die Stadt und schlug am Olyni-

pieion sein Lager auf (Diod. X 27), nahm aber

doch die Vermittlungsvorschlage von Korinth

und Korkyra an und begniigte sich mit der Er-

werbung von Kamarina (Herod. VTI 154. Phi-

list, frg. 17 bei Schol. 01. V 17), das er sofort

neu besiedelte (Thuc. VI 5, 3). Bald darauf fiel

er in einem Kriege gegen die Sikeler bei dev

Stadt Hybla (Herod. VII 155) nach 7jahriger

Regierung, wahrscheinlich 491 (fiber die Chro-

nologie vgl. Busolt Griech. Gesch. II 779, 1

,

der die Angabe bei Paus. VI 9, 4, daB Gelon

im Archontenjahr des Hybrilides 491/0 Syrakus

gewonnen habe, wohl richtig auf seine Erhebung

zum Tyrannen von Gela bezieht). Gleieh nach

seinem Tode erhob sich der Aufstand gegen seine

Sohne Kleandros und Eukleidas, der indessen

von seinem Reiterobersten Gelon niedergeworfen

wurde. Darauf schob dieser H.s Sohne beiseite

und machte sich selbst zum Herm von Gela

(Herod. VII 155).

Neuere Dar-stellungen: Holm
Gesch. Siziliens I 197—202. Freeman Hist,

of Sicily II 104ff. Beloch I 387, der die Chro-

nologie, wonach Kleandros, H., Gelon je sieben

Jahre regiert haben sollen, bei Herod, fiir

kunstlich gemacht halt. Busolt Griech. Gesch.

II 779ff.

8) Verwandter Therons von Akragas, Soha
des Xenodikos, der ein Bruder von Therons

Vater gewesen sein soil, emporte sich mit seinem

Bruder Kapys gegen Theron, ward aber vor

Himera geschlagen und bemachtigte sich dann
des Stadtchens Kamikos (Schol. 01. II 173?
Pyth. VI 5).

9) Spartanischer HeerfOhrer, erschien gegen
das Ende des J. 412 mit zwSlf Schiffen Tom
Peloponnes kommend in Kleinasien. Die Hiifte
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der Schiffe lieB er auf Betreiben der Milesier
in Knidos zuruck, mit den andern sechs legte
er sich am Vorgebirge Triopion auf die Lauer,
um die agyptischen KornBchiffe abzufangen.
Nach Verlust seiner Schiffe ging er nach Knidos
znriick und Melt dieses gegen die Angriffe der
Athener (Thuc. VIII 35, 1-4). In diese Zeit
fallen auch wohl seine Beziehungen zu dem Sa-
trapen von Karien (Plut. mor. 222 a. b, wo die

wahlt wurden (Liv. XXIV 30, 2—32). Unmittel-
bar darauf erfolgte der Bruch mit Rom, und
Marcellus Gesandtschaft ward abgewiesen, wor-
auf die Belagerung begann (Herbst 214, vgl.

fiber die Chronologie den Art. Hieronymos.
Liv. XXTV 33). Sofort richtete H. ein Hilfsge-

such nach Karthago, und als im Friihsommer
213 Himilkon mit bedeutenden Streitkrfiften

auf Sizilien landete, ubergab er seinem Bruder
vollere Form Hippokratidas steht). Zwei Jahre 10 die Verteidigung der Stadt. Er selber riickte
spater war er Vizeadmiral des Mindaros und
sandte nach der Katastrophe bei Kyzikos die
bekannte Depesche nach Lakedaimon (Xen. hell.

I 1, 23). Dann warf er sich nach Kaichedon,
das er gegen Alkibiades verteidigte, und fiel hier,

tapfer kampfend, bei einem Ausfall (Xen. hell.

I 3, 5—7. Plut. Alcib. 30. Diod. XIII 66, 2).

10) Hippokrates und Epikydes, in Karthago
von einer punischen Mutter geboren, aber Enkel

mit 10 000 Mann und 500 Reitern dem Himil-
kon zu Hilfe, der inzwischen bei der Wegnahme
von Akragas Marcellus zuvorgekommen war,
wurde aber von dem zuriickkehrenden Marcellus
bei Akrillai iiberfallen und verlor angeblich
8000 Mann (Plut. Marc. 18), worauf er sich mit
der Reiterei nach Akrai fluchtete (Liv. XXIV
35, Iff.). Von hier aus bewerkstelligte er seine

Vereinigung mit Himilkon, und beide lagerten
eines syrakusanischen Verbannten (Liv. XXIV 20 sich in der Nahe von Syrakus am Anapos (Liv.
6, 1), der wegen angeblicher Beteiligung an dem
Morde von AgathoBes' Sohn Agatharchos nach
Karthago gefliichtet war (Polyb. VII 2, 4), Partei-

ganger Hannibals am Hofe des Hieronymos (Polyb.

IX 22, 5), wo sie sogar an den Sitzungen des
Staatsrats teilnahmen (Polyb. VII 5, 5) und auf
den jungen Konig einen unheilvollen EinfluB
ausiibten (Polyb. VII 4, 4). Im Fruhjahr 214
mit 2000 Mann ausgesandt, war H. gerade dabei,

XXTV 36, 3); nachdem sie vergeblich einen
Handstreich auf Henna versucht hatten, ging
H. nach Morgantia, wo er iiberwintert zu haben
scheint (Liv. XXIV 39 fin.). Im folgenden Frtlh-

jahr 212 war er bereits wieder bei Himilkon
in Akragas, als die Nachricht von der Eroberung
des Hexapylons dort anlangte, (Liv. XXV 23).
Beide machten sich auf den Weg nach Syrakus,
wo sie sehnlich erwartet wurden (Liv. XXV 25);

den RSmern durch Angriffe auf ihr Gebiet 30 dabei stromten H. grofJe Massen von Sikelern
schweren Schaden zuzufiigen, als Hieronymos
in Leontinoi ermordet wurde. Nachdem er ver-

geblich versucht hatte, die Ermordung zu ver-

heimlichen (Liv. XXIV 7, 1), ging er nach Sy-
rakus und wufite hier durch seine Reden das
Volk in Aufregung zu versetzen, wobei er mit
Adranodoros in Verbindung stand. Doch wufiten
sich beide Bruder dabei so geschickt zu beneh-
men, daB sie nach Ermordung des Adranodoros

als Hilfstruppen zu (Appian. Sic. 4, vgl. Liv.

XXV 27, 1). Vor Syrakus angelangt, lagerte
er am groBen Hafen und versuchte einen Sturm
auf das alte Lager der Romer, der aber abge-
schlagen wurde. Im Laufe des Spatsommers212
ging dann das ganze Entsatzheer und mit ihm
H. an einer Seuche zu Grande (Liv. XXV 26, It).

Quelle: Die Erzahlung des Liv. in Buch
„ XXIV und XXV, in die sich einige Einzelheiten

und Themistos an deren Stelle zu Feldherrn 40 bei Plut. im Leben des Marcellus und Appian
gewahlt wurden (Liv. XXIV 27, 1). AusgeBandt,
um Leontinoi zu schfltzen, verletzte H. daB ro-

mische Gebiet und fiigte den RBmern schweren
Sehaden zu (Plut. Marc. 14), worauf Marcellus
seine Auslieferung verlangte (Liv. XXIV 29,

Iff.). Die Regierung von Syrakus verlangte sie

ihrerseits von Leontinoi und setzte einen Preis

auf seinen Kopf, allein H. wuBte die Einwohner
/on Leontinoi so ftir sich einzunehmen, daB

in der Sikelike gut einfOgen. Neuere Be-
handlung: Holm Gesch. Siziliens III 46ff.

N i e s e Gesch. der griech.-maked. Staaten II

515—534. [Lenschau.]

11) H. nach Hiller v. Gaertringen Inschr.

v. Priene 2, 47 im J. 334 v. Chr. Prytene, <L h.

damals der hschste eponyme Beamte in Priene, aller

Wahrscheinlichkeit nach der letzte, der hier diesen

Titel gefahrt hat, bevor er abgeschafft wurde;
sie die Auslieferung verweigerten (Appian. Sic. 50 vgl. Hiller v. Gartringen a. a. 0. nr. 3 nnd
3). Doch vermochte er mit seinem Bruder, der
inzwischen zu ihm gestoBen war, nicht Leon-
tinoi gegen den vereinten Angrifl des Marcellus
and Appius Claudius zu halten und fluchtete

nach Herbessos (Liv. XXIV 30, 1—2. Plut.

Mare. 14). Als nun bier das syrakusische Heer
zur Belagerung heranruckte, gingen die Brfider

ihm entgegen and wufiten trotz der Bemfihungen
der Feldherrn beim Heere ftir sich Stimmung
zu machen. Nach Syrakus znrfickgekehrt, be- 60
zichtigten sie die Feldherrn, unter denen Deino-
menes sich vergeblich durch Mord des H. zu
antledigen suchte (Pans. VI 12, 4), des Einver-
standnisaes mit Rom und wufiten durch fiber-

treibende Schildemng der Graueamkeiten, die
die Bonier in Leontinoi begangen hatten, das
Volk so sv erregen, dafi die Feldherrn getStet
und sie als alleinige Fflhrer an deren Steue ge-

p. XH. [Walter Otto.]

12) Martial. LX 94, 2 wahlt den Namen H.
fftr einen Arzt; vgl. Friedlander Sittengesch.

H3 640. [Stein.]

IS) Einer der von dem Peripatetiker Straton

von Lampsakos in seinem Testament eingesetzten

Knratoren (hctfuX^reU), wahrscheinlich selbst peri-

patetischer Philosopbl Diog. Laert. V 62.

[v. Arnim.]

14) Hippokrates aus Chios, Mathematiker.
1 . Da H. von Aristoteles (384—322 v. Chr.) erwahnt
wird, kann er spatestena am SchluB des 5. oder
Anfang des 4. Jhdte. v. Chr. gelebt haben. Im
Mathematikerrenekhnis bei Proklos (d. h. Ende-
mos) werden H. nnd Theodoroe von Kyrene, But-

tons Lehrer, znaammen geoannt, nnd zwar Tor
Platon (429—848), dagegen nach Anaxagoras Ton
Klacomenai (500—428) nnd Oinopides von Chios,
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s. Procli in prim. Eucl. clem. libr. coram, ed.

Friedlein 65ff.: i) ,Nach ihm [Pythagoras] aber

befafite sich Anaxagoias, der Klazomenier, mit
vielem, was die Geometrie betrifft, und Oinopi-

des, der Cider, der um weniges jtinger war als

Anaxagoras. . . . Nach ihnen taten sich Hippo-

krates, der Chier, welcher die Quadratur des

Mondchens fand, und Theodoros, der Kyrenaer,

in der Geometrie hervor*. H. sollte also um eine

Generation alter als Platon nnd jiinger als Anaxa-

goras sein, d. h. ca. 470—400 v. Chr. gelebt

haben; er ist somit Zeitgenosse von Sokrates

(469—399) und Demokrit (ca. 460—370). Seine

Blute fallt also am ehesten in die J. 450—400.
Damit stimint es, daB er (s. unten) den ersten

Schritt zur LCsung des delischen Problems getan

hat; denn dasselbe wurde weiter behandelt von

Platon (429—348), dessen Zeitgenossen Archy-

tas von Tarent (ca. 430—360) und Eudoxos von

Knidos (ca. 410—355).
2. tJber H.s Leben berichten 2

) Aristoteles

(Ethic. Eudem. VII 14 ed. Bekker 2, 1247a,

17—20): ,So war z. B. H. ein geschickter Geo-

meter, im ubrigen aber schien er ungescheit und
dumm zu sein ; verlor er doch auf einer Seereise

einegrofle SummeGeldes durch die Zolleinnehmer

in Byzanz, und zwar aus Einfaltigkeit, wie man
berichtct'. 3) Arist. met. 1, 342b, 35ff.: ,Ahnlich

haben sich auch H. aus Chios und sein Schiiler

Aischylos und ihre Anhanger ausgesprochen' [in

Bezug auf Ansichten, die von den Pythagoreern

uber die Kometen geaufiert waren]. Im folgenden

schreibt Aristoteles (344b, 15) ,ol ntQt 'JnjioxQarijr'

(die Schule des Hippokrates). -1
)

[vielleicht nach

2)] Plutarchos Vita Solonis II: ,Aber auch Thales

soil Seehandel getricben haben und H. der Mathe-

matiker'. 5
)
[mCglicherweise Weiterbildung von

2)— 3); vgl. Tannery Geom. grecque 109] Jo-

hannes Philoponos in physic. Arist. ed. Vitelli

31, 3—9: ,H., ein GroBhandler aus Chios, geriet

in die Gewalt eines Raubschiffes, verlor alles

und kam nach Athen, um gegen die Rauber Klage

zu fflhren. Und da er der Klage wegen lange

Zeit in Athen verweilte, ging er zu den Philo-

sophen in die Schule'. Aus 2)— 8
)
[vielleicht durch

5
) bestatigt] schlieBt man, daB H. ursprflnglich

dem praktischen Leben angehOrte, irgendwie sein

VermOgen verlor und darnach als Mathematiker
und Naturphilosoph wirkte und Schuler um sich

sammelte. Ebenfalls darf man vielleicht nach 3)

[eventuell durch s
) bestatigt] annehmen, daB er

in Athen gewesen ist. 'Weitere Schlusse in Be-
ing auf H.s Leben sind kaum statthaft.

3. Mehrere Antoren haben indessen verschie-

dene Hypothesen mit den obigen Quellenberichten

verknfipft. Bretschneider (Geometrie und Geo-
meter vor Eukl. 98) nahm an, H. habe sein Ver-

mOgen im Samischen Krieg um 440 verloren.

Diese Annahme bernht aber auf einer kaum zu-

lassigen Kombination von 2
) und *). Tannery

G*om. grecque 109. Allman Greek Geometry
61—62. Cantor Tories. I* 189.

Gestfltzt auf die Pbiloponostelle [*)], ist man
sn der Annahme genejgt gewesen, H. habe erst

in Athen nach dem Verlust seines Vennogens
Maihematik gelernt. Bretschneider a. a. O.

Cantor a. a. O. Allman a. a. O. Der Quellen-

wert dieser Stelle ist aber anfechtbar, da sie frei

nach den verschiedenen Aristotelesstellen 2)—8)

zusainmengestellt sein kann. Wenn Tannery
aber annimmt, H. sei ein Schuler von Oinopides,

so beruht diese Annahme nur darauf, daB dieser

wie H. aus Chios war, und daB Tannery meint,

es habe um die Mitte des 5. Jhdts. v. Chr. keine

Mathematikerschule in Athen bestanden. DaB H.
dauernd in Athen wohnte und daselbst mit Py-

thagoreern verkehrte (Cantor a. a. O.), ist eben-

10 falls eine unbeweisbare MOglichkeit. DaB ein

Mann, der wie H. Schuler um sich gesammelt

[8)] und Lehrbflcher geschrieben hat (s. unten),

ebensogut wie andere gelehrte Zeitgenossen (Pro-

tagoras, Gorgias und andere Sophisten, Zenon der

Eleater usw.) umhergezogen sein kann, um durch

seine Wissenschaft Geld zu verdienen, leuchtet

ein.

Zu unhaltbaren Hypothesen in Bezug auf H.s

Leben und sein Verhaltnis zu den Pythagoreern

20fuhrte eine Stelle bei Iamblichos (de comm.
math, scient. ed. Festa 77, 18): 6

) ,Von Hippa-

sos wird erzahlt, er sei zwar Pythagoreer gewesen,

weil er aber unter die Leute gebracht habe, er

habe auch zuerst die Kugel aus den 12 Fiinfecken

beschrieben (d. h. d. Dodekaeder erfunden), sei

er als Gottloser auf dem Meere umgekommen;
denn er habe sich Ruhm erworben als Erflnder,

wahrend doch alles ,Jenem dem Meister' gehOre.

Denn so nennen sie den Pythagoras und nennen

30 ihn nicht mit dem Namen. Die mathematischen
Wissenschaften aber machten Fortschritte, nach-

dem sie sich iiber ganz Griechenland ausgebreitet

hatten ||, und als die ersten der damaligen Ma-
thematiker galten die zwei, die besonders fordemd
wirkten, Theodoros, der Kyrenaer, und Hippo-
krates, der Chier |[. Die Pythagoreer aber sagen,

daB die Geometrie auf folgende Weise in die

Offentlichkeit gediungen sei: Einer der Pytha-

goreer habe sein VermOgen verloren und nach

40 diesem MiBgeschicke sei ihm gestattet worden,

aus der Geometrie einen Erwerb zu machen'.

Es ist verlockend, diesen Pythagoreer, der sein

VermOgen verlor und Lehrer wurde, mit H. zu

identdfizieren ; das geht aber nicht, da nach

einer andern Stelle bei Iamblichos (vita Pyth. 81,

ed. Nauc dieser Pythagoreer Philolaos ist.

Seit Fabri'cius (Bibl. graeca ed. Harles I 848)

und Montucla (Histoire des mathem. I 1 144)

hat aber diese Iamblichosstelle dazu beigetragen,

50 dafi man H. mit der Sprengung des Pythagorei-

schen Geheimbundes in Verbindung brachte, ein-

fach weil Fabricius in 6
) den Namen Hippar-

chos fur Hippasos durch Konjektur einsetzte.

Bretschneider a. a. 0. 98. Cantor a. a. 0.

189. Allman a. a. 0. 61. Tannery a. a. 0.

109. Loria Memorie Accad. scienze, Modena X
Ser. U, 70. Gtlnther Gesch. d. Math. I 65.

Mit vollem Recht hat Rudio indessen darauf

anfmerksam gemacht, dafi IamblicboB' oben zi-

60tierte Worte
f
6
)] auch im ersten Bnche seiner

groBen Enzyklopadie stehen (vita Pyth. ed. Nauck
18), jedoch ohne den oben in

||
gestellten Satz,

welcher auch deutlich dem oben zitierten Mathe-
matdkerverzeichnia des Proklos-Eudemos [>)] ent-

nommen ist. Damit werden die Annahmen einer

Verbindnng zwisehen H. nnd dem Pythagoreiachan

Bunde hinfallig. Budio Bibl. mathem. VHI S
(1907/8), 308; Urknnden s. Gee. d. Matiiem.
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I (Der Bericht des Simplicius

Hippokrates 1784

im Altertum

etc.) 99.

Allman (a. a. 0. 98— 100J gcht, an die
lamblichosstelle

[
B
)] ankniipfend, noch weiter und

glaubt, dafi H. die Mathematik der Pythagoreer,
ohne sie recht zu verstehen, verOffentlichte und
deshalb in den spateren Berichten ungiinstig
beurteilt wird. Tannery (a. a. 0. 109) vermag
nicht, dies ungiinstige Urteil aus den Berichten

sich nach den Pythagoreem rait Mathematik bc-
schaftigten, und erst in den Handen der Pytha-
goreer wurde die Mathematik zu einer Wissen-
schaft.

Aller Wahrscheinlichkeit nach reichten die
Kenntnisse der Pythagorecr fast ebensoweit
wie die Satze der Euklidischen Elemente (d. h.

zur Aufstellung der regularen Polyeder oder
wenigstens dreier von ihnen ; vgl. Euklidscholion

zu lesen, abgesehen von Aristoteles' Tadel deslOed. Heiberg V, 654); nur diirfte die Auswahl
von H. begangenen Paralogismus bei seiner Kreis-
quadratur durch Mondchen. Neben Eudemos ist

Aristoteles aber tmsere Hauptquelle, nach Tan-
nerys Auffassung — da er den Quellenwert
der Philoponosstelle [5)] verneint — sogar unsere
einzige Quelle in Bezug aufH. Wenn Tannery
nun auch recht hat, daB sowohl Aristoteles als

auch Eudemos den H. als einen gescheiten Geo-
meter loben, so hat Allman darin doch nicht

der Satze eine andere, die Anzahl der Axiome
groBer gewesen sein, und die Begrundungen, die
Beweise, diirften ganz gefehlt haben, oder sie

entbehrten der exakten Grundlage und der logi-

schen Scharfe, die das Euklidische Lehrgebaude
kennzeichnet. Mit anderen Worten: die Pytha-
goreer besaflen die rohen Steino dieses Gebaudes.
aber nicht die feste Grundlage, und sie hatten
noch nicht begonnen, die Steine zusammenzufiigen.

uurecht, daB die Beurteilung des H. vielleicht 20 Kurzlieh hat allerdings Vogt (Bibl. Math. X 3.
eben wegen des Paralogismus, vielleicht auch
wegen des VermCgensverlusts nicht unbedingt
gunstig klingt. Es ist nicht ausgeschlossen, daB
gewisse, ungewohnliche Lebensereignisse oder eine
ungewohnliche, miBliebige Unterrichtsfonn oder
Darstellungsform das Bild des hervorragenden
Geometers einigermassen angeschwarzt haben.

4. Die gr&Bte Bedeutung des H. in der Ge-
schichte der Mathematik ist, daB er als der erste
ein Lehrgebaude dieser Wissenschaft 30 finden (Heiberg Math
.schuf oder wenigstens veroffentlichte. ImMathe- " " - -

—
matikerverzoichnis fiigt namlich Proklos (nach
Eudemos) zu dem obigcn Bericht [!)] dieWorte:
') ,7iQu>Tog yhf} 6 'l.Tjioxgdzys x&v /tvrifiovevo/nivcov

xal ozoizna avviygayjuv. Als erster namlich unter
den Erwahnten hat Hippokrates auch .Elemente"
zusammengestellt'. Diese Elemente sind verloren,
wie aile yoreuklidischen Lehrbiicher; vermutlich
wurden sie bald von Leons Elementen verdrangt,

97ff.) versucht, an dieser Auffassung zu rutteln,
ist aber von Zeuthen (Bull, de l'acad. royal.
de Danemark 1910, 5) glanzend zurtickgewiesen
wordon. Das groflte Verdienst des H. ist also
das gewcsen, zum erstenmale aus diesen Steinen
gebaut zu haben. Da Platon seine Zeitgenossen
wegen ihrer Behandluug der Stereometrie (Leo-.

VII 10) tadelt, und wir noch bei Aristoteles keine
Spur von einem Lehrgebaude deT Stereometrie'"

.. zu Arist. 24—25), so ist

es denkbar, dafii Es Elemente nur die Gebilde
in der Ebone behandelten. Dafiir spricht audi
der durchwog weniger feine Autbau dor storeo-

metrischen Biicher in Euklids Elementen (Buch
XI—XIII) sowie der Umstand, daB ein Einleitmigs-
scholion zum 11. Buche Euklids sagt, dafi die
Alten die Geometrie und die Stereometrie bestiimnt
auseinander hielten, wie es Platon im Staate

o-> tut, wahrend die jtingeren die beideii THsziplinen
und da dieser alter als Aristoteles, aber junger als 40 vereinigten und Geometrie nannten (Euolidis opera
1'laton (sein Lehrer) war (Proklos 67, 2), so ist ed. Heiberg V 593)
Platon der einzige griechische Autor unter denen,
die sich mit Mathematik beschiiftigten, aus dcssen
Schriften Riickschlusse in Bezug auf den Inhalt
von H.s Elementen mOglich sind. Eine Zusam-
menstellung der rnathematischen Stellen bei Pla-
ton fehlt aber noch, und es bleibt unsicher, ob
eine solche iiber H.s Elemente Licht verbreiten
wurde, da Platon selbst ein kritischer Mathema-
tiker war und seine eigene Schule bildete,

neue Elementarbucher entstanden.
Wir mussen uns deshalb darauf besch anken,

nachzuweisen, was in den Elementen dei H. ge-
standen haben kann. Dieser Nachweis hiingt
sehr eng mit der Feststellung der Pythagoreischen
Mathematik und deren Verhaltnis zu den neuen
Erflndungen innerhalb der Schulen Platens und
Eudoxos' zusanunen. Auch Demokritos' uns wenig
bekannte rnathematischen Entdeckungen spielen
hier eine Rolle.

Ganz gleich ob man, wie fruher allgemein
angenommen, meint, H. sei Pythagoreer gewesen,
oder ob man der Ansieht ist, daB die Anstoteles-
stelle [»)] ihn zu den Pythagoreem in Gegensatz
stellt, ma6 sein Elementarbuch aus der Pytha-
goreischen Mathematik bestanden haben; denn
Oinopides, Auaxagoras, Hippokrates, Theodores
von Kyrene sowie Demokritos waren die ersten, die

g V 593).

Zeuthen (a. a. 0.) zeigt, daB Teile von Eu-
klids Buch V—X, und zwar besonders von B.
VII, VIII und X Eudoxos, Theaitetos sowie
Euklid selbst zuzuschreiben sind, wahrend andero
Teile dieser Biicher sowie Buch I—IV (auch die

geometrische Algebra im 2. Buch) innerhalb des
Bereichs der Pythagoreer liegen. H.s Elemente
scheinen also am ehesten eine reine Planimetrie

in der 50 sowie eine planimetrische Algebra und Arithmetik
gebildet haben zu kOnnen. und zwar von einem
Umfange. welcher Buch I—IV und zum Teil Buch
V—IX, moglicherweise auch zum Teil Buch X der
Euklidischen Elemente entspricht. Weder die
Terminologie, noch die logische Grundlage, noch
der logische Aufbau sind aber so fest, scharf und
nnangreifbar gewesen wie die Euklidische. In
diesen Beziehungen ist H.s Werk sicher nur ein
erster, recht unvollkomniener Schritt zu der Eukli-

60dischen Vollkommenheit gewesen. Zeuthen a.

a. 0. Tannery a. a. 0. 95ff. Was man nach
der Entwicklung vor und nach H. in Bezug auf
dessen Elemente anzunehmen wagen darf. stinimt
nicht schlecht mit den Voranssetzungen, die in
dem bei Simplikios erhaltenen Hippokratesfrag-
raent (s. unten) gemacht werden. In diesem Frag,
inent werden namlich mehrere planimetrische
und algehraische Satze ohne Beweis als bekannt

1785 Hippokrates Hippokrates 1786

vorausgesetzt, weshalb man gegen Eudio (Urkun-

den /,. Ges. d. Math. 113) zunachst glauben muB,
H. habe die Elemente vor der Quadratur verfaBt,

obwohl in den Ausziigen bei Simplikios keine

direkte Hinweisung auf die Elemente vorkommt.
Diese Satze entsprechen ungefahr den folgenden

bei Euklid: I 5. 9. 10. 11. 81. 33. 47 (d. h.

dem pyth. Lehrsatz mit EinschluB des sog. er-

weiterten pyth. Lehrsatzes). II 14. Ill Def.

11. Satz 31. 33. TV 5. 6. 15 (mit Lemma). VI 20.

XII, 2. Hierzu kommen noch mehrere ahnliehe

Satze, die bei Euklid nicht vorkommen (vgl.

Loria a. a. 0. 88—89. Allman a. a. 0. 76
—77). Diese von II. vorausgesetzten Satze be-

zeugen also, dafi seine Elemente sich iiber

den Bereich von Euklid I—TV und VI er-

streckt haben konnen.
5. DaB H. der erste Elementschreiber war,

zeigt uns ihn schon als einen Mathematiker von
mehr als MittelmaB, als einen, der die Wissen-

schaft in neue Bahnen hineinlenkte und fur die

Fundamentierung und Verbreitung derselben Sinn

hatte. Es nimint nicht Wunder, daB ein Mann
dieser Art auch die LOsung der neu erstandenen

transzendentalen Probleme -der Mathematik und
derjenigen, die von einer Gleichung 3*en Grades

abhangig waren, in Angriff nahm und fOrderte.

In Eratosthenes' Brief iiber die Verdoppelung
des Wurfels heiBt es in Bezug auf die Liisung

dieses von einer Gleichung 3*™ Grades abhfingigen

Problems: 8
) ,Man untersuchte auch von seiten der

Geometer, auf welche Weise man einen gegebenen
Korper, ohne dafi er seine Gestalt veranderte, ver-

doppeln kOnnte, und das Problem dieser Art wurde
Verdoppelung des Wnrfels genannt; indem sie

namlich einen Wurfel zngrunde legten, suchten

sie diesen zu verdoppeln. Wahrend nun lange
Zeit hindurch alle ratios waren, entdeckte zuerst

H„ der Chier, daB, wenn man es ausfindig machen
wurde, zu zwei gegebenen graden Linien, wo die

grofiere derkleinerenDoppeltes ware, zwei mittlere

Proportionalen von stetigem Verhaltnis zu nehmen
i'/.afieTv), der Wurfel verdoppelt werden kOnnte;
wonach er dann seine Batlosigkeit in eine andere
nicht geringere Katlosigkeit verwandelte' (Archim.
opera ed. Heiberg III 104). Die Gleichung der

Verdoppelung des Wurfels ist xs — 2a8, wo x zu
finden ist. Diese Gleichung kann leicht in die

stetige Proportion — = — = -f- verandert wer-
x y la

den, wo % und y die zwei unbekannten mittleren
Proportionalen zwischen den bekannten GrOfien a
ivnd la sind. H.s Verdienst um die Verdoppelung
bestand also darin, daB er das stereometrische
Problem in ein algebraisches verwandelte, welches
diirch gerade Linien auf eine gelaufige Weise leicht

ausdrnckbar war. Cantor a. a. 0. 199—200.
Bretschneider a. a. 0. 98—99. Allman
a. a. 0. 84. Zeuthen Gesch. d. Math. I 8311.

Die raumliche Anfgabe war auf diese Weise in

Gleichung gestellt, ganz wie die enteprechende
ebene Aufgabe (ein Quadrat zu verdoppeln) durch

die einfache mittlere Proportionale _ = ^~

(d. h. die Gleiehnng x* = 2o2) ansgedrtckt war.
Zeuthen macht darauf aufmerksam, dafi diese

Zuruckruhrung der einfachsten ebenen und raum-

lichen Aufgaben auf die Auffindung einer oder

zweier mittleren Proportionalen in Euklids Ele-

menten ihren Platz als VILT 11—12 gefunden
hat, und er vermutet deshalb, daB diese Satze

schon in H.s Elementen standen und eben wegen
ihres Platzes daselbst nach der spateren Tradition

mit H.s Namen verknupft blieben. Zeuthen
Bulletin de FAcad. de Danem. 1910, 5, 416f.

420. Wenn dies auch unsicher bleibt, so ergibt

10 sich doch, daB Teile von Buch VIII der Euklidi-

schen Elemente innerhalb des Bereichs der rnathe-

matischen Kenntnisse H.s lagen. Die raumlichen

Aufgaben, zu deren Losung H. also den ersten

einleitenden Schritt machte, lernten seine Nach-

folger bald durch Kegelschnitte behandeln; eine

algebraische Losung ihrer Gleichuugen wurde ver-

mutlich erst im 16. Jhdt. gegeben.

6. Die Zuriickfiihrung des Problems derWiirfel-

verdoppelung auf die Auffindung zweier mittleren

20 Proportionalen scheint trotz Eratosthenes' iiber-

legener Beurteilung derselben [vgl. oben 8
)] nicht

von H.s Landsleuten unterschatzt worden zu sein

;

denn Proklos sagt: 9
) ,Die Zuruckfiihrung («^o-

ya>yfj) ist der tfbergang (fierdflaotg) von einem
Problem oder Theorem zu einem anderen, dessen

Bekanntsein oder Bekanntwerden auch das vor-

liegende klar macht. Z. B. wenn die Verdoppelung

des Wurfels gesucht wird. so setzen sie (jjete-

deoav) die Frage in eine andere um, durch welche

30 die Auffindung der zwei mittleren Proportionalen

erfolgt, und von da an suchen sie, wie zwei

mittlere Proportionalen zwischen zwei gegebenen

Geraden wohl gefunden werden sollen. Sie

sagen aber, daB die Zuruckfiihrung (dnayoiyi'i)

der unwegsamen Gebilde (dsrogovnercov Utayga/i-

ftaiwv) zuerst von H., dem Chier, gemacht sei,

demjenigen, welcher auch das Mondchen quadrierte

und viele andere Sachen in der Geometrie fand,

talentvoll zur ErOrterung der Gebilde (sisqI to

40 dtayed/iuaza) wie er war in Vergleich mit alien

anderen.' Procli comm. in Eucl. ed. Friedlein
212, 24—213, 11.

Abgesehen vom SchluB ist dieser Bericht von

der ersten Anwendung der duiayaryq offenbar nur

eine Wiederholung von Eratosthenes' Brief [
8
)]

und sagt vielleicht nur, daB die erste bemerkens-

werte oder in der Geschichte aufgezeichnete ,Zu-

ruckfuhrung' die des H. ist; denn anch vor H.

hat man selbstverstandlich die Methode mehr oder

50 weniger bewuBt benutzen mussen (Tannery a. a.

0. 110). Jedoch liegt der Nachdruck vielleicht auf

dem Wort drtogov/Liivwr (unwegsamen); denn zur

Bewaltigung der transzendenten oder raumlichen

Aufgaben hat H. aller Wahrscheinlichkeit nach

als erster die apogogische Methode in Anwendung
gebracht. N. T. Keimer Historia problematis de

cubi dupL (Gotting. 1798), 20. Auch dem Ver-

suche, den Kreis mittels halbmondartiger Figuren

(Mondchen) zu quadrieren, liegt namlich eine Art

60 dxaycoyi) zngrunde.
7. Wie im Mathematikerverzeichnis [vgl. o. i)J

sagt also Proklos hier [9)J wieder, daB H. das Mond-
chen quadrierte, ganz als ob er im .Jlgemeinen
jedes MGndchen quadriert hatte. Dieses kann
nicht der Wahrheit entsprechen; denn von den
Mondchen sind nur funf qnadrierbar, und von
diesen hat H. unseres Wissens nur drei quad-
riert.



Die Beschreibung dieser Halbrnondquadraturen
findct sich in Simplikios' Kommentar zu Aristo-
teles' Physik, und zwar hat Simplikios (ca. 525
n. Chr.) zwei Gewahrsmanner gehabt, Alexander
aus Aphrodisias (ca. 200 n. Chr.), welcher eben-
falls einen Kommentar zu Aristoteles' Physik ver-
faBte, und Eudemos von Rhodos (ca. 350—300
v. Chr.), einen Schuler yon Aristoteles, welcher eine
Geschichte der Geometrie schrieb. BeideWerke sind
verschollen "

tuppokrates

Nach Eudemos von Rho-
dos soil H. nicht die letzte

Quadratur (2) gefunden
haben , sondern folgende
vier, von denen die erste

der Quadratur

178S

1 identisch
ist.

3. (Pig. 3). Im Halbkreis mit einem einge-
„„ schriebenen gleichschenkligen Dreieck mit den

SattertS^r d,m; 10Seiten ?».. ^und rV2 sei fiber den Darchsind aber mehrmals herausgegeben. Simplicii
Comm. in octo Arist. phys. auscult. libros, Venetiis
1526 ap. Aldum Manutium. Abgedruckt in L.
Spengel Eudeini Ehodii peripatetici fragmenta,
Berol. 1866; 2. Ann. 1870. Mit deutscher fibers,
abgedr. in Bretschneider Geometrie und Geo-
meter vor Eukl. § lOOff. (1870). Engl. ttber-
setzung bei Allman Hermathena IV (1881) und
Greek Geometry 64ff. (1889). Simplicii in Ari-
stotelis physicorum libros quatuor priores commen- 20
taria, ed. H. Die Is Berol. 1882. Textausgabe mit
franzflsischer tJbersetz. des vermuteten H.-Auszuges
Tannery Memoires de la Socie'te' des sciences
ph. et nat. de Bordeaux, 2e ser. V 211ff. 1883.
Kritik der vorherg. Ausgaben und tJbers. von
Heiberg Philologus XLTTT 336—344 (1884).
Italienische tfbersetz. von Loria in Le scienze
esatte nell' antica Grecia I 76ff. (Memorie d. E.
Accad. di Modena X 2). Deutsche tJbers. v. Budio
BibL Math. Ill 3 (1903), 12ff.; Vierteljahrssch. 30
d. naturf. Ges. Zurich L (1905) 189-196. Text-
ausgabe mit deutscher tJbersetz. in Eudio Dr-
kunden zur Gesch. d. Math. i. Altertume I (1907).

Nach Alexander aus Aphrodisias sollte H.
folgende zwei Quadraturen erledigt haben:

1. (Pig. 1). Mondchen M

messer ein Viertelkreis gezogen, welcher den Bcgen
fiber die anderen Dreieckseiten ahnlich ist. Dann
wird das gebildete Mondchen dem Dreieck flaehen-
gleich; denn die zwei kleinen Kreisabschnitte

rig. 3.

[s + s) sind dem groBen (/?) gleich, da

« = (rV2) 1

S

gleich Dreieck

D = , da Halbkreis h gleich - Halbkreis H,

indem
h (rV2]2

(2r)« - 2
'

Addieren wir nun zur Figur F\M einerseits 2 s,

anderseits S, so bekommen wir Mondchen gleich
Dreieck. Diese Quadratur ist offenbar dieselbe
wie 1.

4. (Pig. 4). Im eingeschriebenen Trapez mit
denSeiten a , a , a und a\/3 ist aber die Seite

oV3 ein den uber den Seiten a liegenden

Kreisabschnitten (s) ahnlicher Kreisabschnitt (£)
40 konstruiert. Dann wird das gebildete Mondchen

dem Trapeze flachengleich; denn die drei kleinen

r r
Fig. 1.

2. (Pig. 2). Drei Mondchen ro + Halbkreis
A IIH gleich Trapez T=, da Halbkreis H gleich

H_ z )2_4
h~ rl ~ ~

1
'

50

4 Halbkreisen h , indem — =

an
Tig. 4.

Kreisabschnitte (s -4- * -+- s) sind dem groBen (S)

s _ «*
1

gleich, da _ =^ • - . Addieren wir nun

zur Figur F|||| einerseits 3*, andererseits S, so

60 bekommen wir Mondchen gleich Trapez.

5. (Pig. 5). Ein eingeschriebenes Trapez mit
den Seiten a , a , a sei so konstruiert, daB die

unteren Diagonalstncke «l/| werden. Diese

Konstruktion erreicht H. durch eine meehanische
Hnsehiebtmg (vgL Zeuthen Gesch. d. Math. I

79ff.) der verlangten Strecke al/| zwischen dem

1789 Hippokrates

Endpunkte der Diagonale und der Mittellinic

Big. 5.

des Trapezes. Nun wird das gebildete Mondchen

dem von den Seiten a , a , a , a J/z. und a y ^

gebildeten inkonvexen Funfeck flachengleich; denn
die drei kleinen Kreisabschnitte (s -+- s +- s) sind

den beiden, wie H. zeigt, ahnlichen Kreisab-

schnitlen (5+ S) gleich, da ja -= = -

my
Addieren wir nun zur Figur F\\\\ einerseits 3s,

andererseits 2 S, so erhalten wir Mondchen gleich

Funfeck.

6. (Fig. 6). Zwei konzentrische Kreise werden

mit den Halbmessern r und rY& konstruiert;

diese Halbmesser werden also auch die Seiten

der eingeschriebenen regularen Sechsecke. Im
auBeren Kreise wird eine Dreieckseite gezogen 30 weise

Fig. e

(3r V2), und uber dieselbe ein den Kreisabschnit-

ten fiber die Sechseckseiten (s und a fur den
groBen bezw. den kleinen Kreis) ahnlicher Kreis
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E, andererseits das Mondchen ABC+ den kleinen

Kreis mit dem Halbmesser r. Das Mondchen
ABO+ der Kreis nr* werden also der Summe
zweier gradlinigen Figuren (DreieckABG+ Sechs-

eck mit Seite r) flachengleich.

Die Beweise des H., die wir bier mit moderner
Zeichensprache kurz wiedergegeben haben, be-

ruhen, wie man sieht, auf dem Satz, den H. auch

nach Eudemos als Grundlage (pextf) aufstellte,

10 dafi ,ahnliche Kreisabschnitte (rpr/paia) dasselbe

Verhaltnis zueinander haben wie ihre Grund-

linien (fldoets) in der Potenz (Swa/iei), d. h. im
Quadrate.

DaB Simplikios nach Eudemos wirklich die

ursprungliche Darstellung des H. in der Haupt-

sache wOrtlich wiedergibt, hat man daraus ge-

schlosscn, dafi in den Beweisen die altertumliche

Bezeichnung von Pankt und Linie x6 $<p' $ A und
7} «V fi

AB statt des Euklidischen to A und 1}

20 AB vorkommt. Diese alte Bezeichnung nebst

anderen ahnlichen kommt auch bei Aristoteles

vor. Heiberg Mathem. zu Aristoteles 17. Als

Kriterium fur die Ausscheidung des ursprunglichen

H.-Textes aus Eudemos' und Simplikios' Zusatzen

und Hinweisungen auf Euklid darf man offenbar

diese alte Bezeichnungsweise nicht sklavisch be-

nutzen, umsoweniger als H. sich der Benutzung
von Figurenbuchstaben mOglichst ferngehalten

hat, wahrend Simplikios wegen seiner vielen "Ver-

auf Euklid sie gern hinzufttgt. In der

Hauptsache aber darf man annehmen, dafi man
mittels dieses und andrer Kriterien das Eudemos-
fragment und aus demselben wiederum die Quadra-

turen des H. richtig ausgeschieden hat, so wie

der Text nun bei Kudio (Orkunden z. Gesch. d.

Math. Tj vorliegt.

Das H.-Fragment ist das alteste Stuck
griechischer Mathematik, das uns uberliefert

ist, und bildet neben den mathematischen Bei-

40 spielen und kritdschen Bemerkungen bei Platou

und Aristoteles die Hauptquelle fiir "nsere Kennt-

nisse der voreuklidischen Mathematut, namentlich

was die Terminologie und Darstellungsweise be-

trifft Die Terminologie bei H. scheint weder so

fest noch so reich gewesen zu sein wie bei Euklid.

Ein Wort z. B. wie rfirjpa, das bei Euklid immer
Kreissegment (die durch eine Sehne vom Kreis ab-

geschnittene Flache) bedeutet, scheint von Ale-

xander aus Aphrodisias auch in der Bedeutung
50 Mondchen (die durch einen den Kreis schneidenden

Kreisbogen abgeschnittene Kreisflache) oder Kreis-

bogen (ein begrenztes Stuck der Kreisperipherie)

benutzt worden zu sein, und dadurch erhaltE ud i s

sehr kuhne, vonT ann e r yundHeiberg bestrittene,

aber von W. S c hm i d t verteidigte Behauptung, daB
das Wort r/iij/ia an einer Stelle auch Kreissektor (die

zwischen zwei Halbmessern ausgeschnittene Kreis-

flache) bedeutet, eine gewisse Stfltze, obwohl
Kreissektor sonst immer to/trig hieB. Unten

:1

abschnitt (S) konstruiert. Dann wirdS= 2* -(-60, 60 haben wir deshalb xfiij/xa ganz allgemein durch
~~ ~

das vieldeutige Wort Kreisstiick wiedergegeben.
Budio BibL Math,m 3 (1902), 41—46; Urkunden
1 12. 19. 49. Tannery BibL Math. Ill 3 (1902),
346-347. W. Schmidt BibL Math. IV 3 (1903),
121—122. Heiberg EinL i. d. Altertumswiss.
H 424. BLs Darstellungsweise ist zwar noch
gewissermaBen schwerfalliger als die der sp&teren

Autoren, aber logisch klar und rein.

da 5:«:o = (3rV2)2:(rV6)2 :r2 = 18:6:

und also S= 3« = 18 o . Addiert man einer-

seits (n S) und andererseits (zu 2«+ 6<.y die

Pigur F -+- das kleine Sechseck E (d. h. die mit

IIH bezeichneten Areale), so erhalt man einerseits

das ron den Seiten rV&, r V^ und 3r)/2

gebildete Dreieck (ABC) + das kleine Sechseck



Was die Quadraturen von den drei MOndchen
sowie vom Kreis -+- 3 MOndchen (nach Alexander
aus Aphrodisiasj und vom Kreis •+- 1 MOndchen
(nach Eudemos) betrifft, so ist es sehr fragwfirdig,
ob die tJberlieferung bei Alexander echt ist, d. h.
ob die obige Quadratur 2 (Kreis -+- 3 MOndchen
tiber der Sechseckseite) wirklich dem H. gehort.
Tannery Me'moires de la soc. de Bordeaux,
2e ser. n 183. Heiberg Phil. XLIII. Kudio
Urkunden I 20. Es scheint nach Simplikios'
Eeferat, als ob Alexander selbst geschwankt
mid dem H. die Quadraturen 1—2 nur nnter der
Voraussetzung beigelegt hat, dafl sie die von
Aristoteles erwahnte Quadratur durch Segmente
sei, was weder Alexander noch Simplikios mit
Bestimmtheit weiB, wahrond Eudemos, wie Sim-
plikios' Worte anzudeuten scheinon, ihm vielleicht
die Quadratur 1 in der bei Alexander fiberlieferten

Form geradezu abspricht. Die Entscheidung
dieser Frage hangt aber ganz und gar mit der
tiber den TrugschluB in Bezug auf die Quadratur
des Kreises zusammen, den man dem H. im Alter-
tum seit Aristoteles vorgeworfen hat.

8. Nur an einer Stelle nennt Aristoteles aus-
drficklich H.s Namen in Yerbindung mit einem
TrugschluB, namlich in den ,Sophistaschen Wider-
legungen' (jtrgi ooyiartxaiv eieyxwv): 10) ,Denn die
Falschzeichnungen sind nicht streitig (denn diese
Trugschlusse sind in tJbereinstimmung mit der
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Grundlage der Wissenschaft [rsjvj;]), auch dann
nicht, wenn cs eine etwas Wahres betreffende
Falschzeichnung ware, wie z. B. die des H. oder
(5) die Quadratur durch die MOndchen' (Aristotelis
opera ed. Bekker I 171b, 12—16).

Es ist unsicher, ob das Wort rj Synonyme
verbindet, oder ob von zwei verscbiedenen Falsch-
zeichnungen die Kedc ist, von denen die eiue (die
durch die MOndchen) die von Alexander fiberlieferte
ware, die andere eine dem H. beigelegte (Hei-
berg Phil. XLm 344). Nach Alexander endet
die Quadratur 2 namlich mit einer falschen Kreis-
quadratur; diese Quadratur der 3 MOndchen mit
dem Kreise schliefit namlich mit folgenden Worten

:

ii) ,Wenn wir aber von dem Trapeze den tJber-
schuB wegnehmen, d. h. die den MOndchen gleiche
Flache (denn es wurde eine einem MOndchen gleiche
gradlinige Figur nachgewiesen), den Best aber,
der gleich dem Halbkreise AB ist. zuriickbehalten,
und wenn wir diese zuriickbehaltene gradlinige
Flache verdoppeln und das Verdoppelte quadriert
wird, d. li. wenn wir ein ihm gleiches Quadrat
herstellen, so wird das Quadrat gleich dem um
den Durchmesser AB beschriebenen Kreise sein;
und so wird der Kreis quadriert werden.' Der
TrugschluB besteht hier, wie Simplikios gleich be-
merkt, darin, daB zwei verschiedene MOndchen,
das uber der Quadratseite in Fig. 1 und das fiber
der Sechseckseite in Fig. 2, einfach identdfiziert
werden.

Die andere Stelle bei Aristoteles, in den Ana-
lytica (I 69 a, 30—34), klart nicht die Frage. Es
heiBt namlich: 12) ,Als wenn A das Quadrieren
ware, E eine gradlinige Figur, Z ein Kreis. Gabe
es nun ftr EZ nur ein Mittel[satz] (fuoor), daB
der Kreis -f- MOndchen (ficra /irjvioxcor) einer
fradlinigen Figur gleich werde, dann wire man
em Wissen nahe.' Die Stelle zeigt ja nur, dafi

Aristoteles in seinem Ged&chtnis einen TrugschluB

hat, wo die Quadratur von einem Kreis -t- ge-
wissen MOndchen das einzige logische Mittelglied
auf dem Wege zur Kreisquadratur war. Das
kflnnte aber sowohl far die von Alexander er-
wahnte Quadratur 2 wie fur die von Eudemos
erwahnte Quadratur 6 gelten.

Die dritte Aristotelesstelle ist die, woran Sim-
plikios seinen ganzen Bericht knfipft, namlich in
den Physica I 2 (Arist. I 185 a, 14—17). Hier

10 steht nun, daB man nicht alle falschen Satze zu
widerlegen habe, sondern nur die, welche gegen
die Prinzipien verstoBen 13): ,So ist es z. B. Sache
eines Geometers, die Quadratur vermittels der
Segmente zu widerlegen; die des Antiphon aber
zu widerlegen, ist nicht Sache eines GeomUers.'
Es liegt nahe, die Quadratur mittels Segmente
als die von Eudemos erwahnte Quadratur 6 —
mit den 9 Segmenten (S, 2s und Go) — auf-
zufassen, und dazu ist Simplikios auch geneigt.

20 Sagt er doch: H) ,Die Quadratur des Kreises aber
vermittels der Segmente, die Aristoteles beschul-
digt als eine, die sich eines Trugschlusses bediene,
spielt entweder auf die vermittels der MOndchen
an [d. h. Quadratur 2] (mit Eecht schwankte
namlich auch Alexander, indem er sagte: ,wenn
sie [die von Aristoteles erwahnte mittels Seg-
mente] dieselbe ist, wie die vermittels der MOnd-
chen')

, oder sie bezieht sich nicht auf die Be-
weise des H.. sondern auf irgendwelche andere,

30 von denen auch Alexander einen angefuhrt hat,
oder sie beschuldigt die von H. herrubrende Qua-
dratur des Kreises zusammen mit dem MOnd-
chen, die er in der Tat vermittels der Segmente
bewies, namlich vermittels der drei und der in
dem kleineren [Kreise]'.

Die Aristotelesstellen sind also unklar und
erganzen einander schlecht, und seine Komraen-
tatoren waren auch im Zweifel, wie sie zu ver-
stehen seien. Aus ihnen allein hat man nichts

40 Sicheres fiber H.s TrugschluB oder seine Kreis-
quadratur schlieflen kOnnen, nicht einmal, ob die-
selben miteinander in Verbindung standen. Die-
jenigen Autoren aber, die auch Eudemos' Ge-
schichte gelesen hatten. sagen bestimmt, daB der
TrugschluB des H. sich auf die Kreisquadratur
bezieht. So schreibt Eutokios (geb. 480 n. Chr.)
in seinem Kommonlar zu Archimedes' Kreismes-
sung: 15) ,Es ist ja klar, dafl dies dasselbe Pro-
blem ist, bei dessen eifrigem Studium H., der

50 Chier, und Antiphon uns jene Trugschlusse (na-
eaXoyio/iovs) fanden, die, glaube ich, diejenigen
genau kennen, die die Geschichte der Geometrie
des Eudemos und die Kerien [d. h. Jicgi oo<p.
il., vgl. 10) oben] des Aristoteles eingesehen haben,
(Archim. opera ed. Heiberg HI 264). Mit Ari-
stoteles, in erster Linie aber mit Eudemos als
Gewahrsmann, sagt also der gelehrte Eutokios,
daB H. wie Antiphon in bezug auf die Quadratur

'

des Kreises den von Aristoteles nicht naher be-
60zeichneten TrugschluB fand.

Auch Simplikios fangt ja seinen Bericht
mit den Worden an: '«) ,Indem namlich viele
die Quadratur des Kreises suchten . . . glaubte
auch Antiphon, sie zu finden, and BL, der Chier,
aber sie tauechten sich', und Simplikios schrieb
ja auch mit Aristoteles' Physik and Eudemos' Ge
sehiehte nebeneinander Tor rich.

Ln Ansehlofi an das oben Zitierte [«)] sagt

i/y» Hippocrates

Johs. Philoponos (ca. 640 n. Chr.) weiter : ") ,Er

(H.) erlangte eine so grofie Geschicklichkeit in

der Geometrie, dafi er sich daran machte, die

Quadratur des Kreises zu finden. Die fand er

nun allerdings nicht, aber als er das MOndchen
quadriert hatte, glaubte er falschlich (xpsvS&s)

dadurch auch den Kreis zu quadrieren ; denn aus

der Quadratur des MOndchens glaubte er auch

die Quadratur des Kreises zu folgern'. Wir wissen „ _

nicht mit Sicherheit, ob Philoponos dieselben 10 es sei von H. ein TrugschluB begangen, konnte
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quadrierten zu verwechsein. Auf verschiedene

Weise versucht man, Aristoteles' Behauptung weg-
zuerklaren, und macht ihn allein fur die Be-

richte der jungeren Autoren verantwortlich, be-

merkt, dafl Proklos nur von einer Quadratur des

MOndchens spricht, daB Aristoteles nicht Fach-

mann war und daB die von Alexander mitge-

teilte falsche Quadratur mit BLs Arbeit Verwechs-

lung veranlassen und zu Aristoteles' Behauptung,

Quellen wie Eutokios und SimpliMos benutzt

hat, oder ob er von ihnen unabhangig ist Jeden-

faUs sagt er hier wie Proklos, daB H. das MOnd-

chen quadrierte, und wie Eutokios und Simpli-

kios, daB er die Quadratur des Kreises durch

TrugschluB (falschlich) behandelte. Wenn diese

jungeren Quellen alle direkt oder indirekt auf

Aristoteles und Eudemos zuriickgehen, so besta-

tigen sie, daB der von Aristoteles dem H. vor-

Anlafi gegeben haben. Namentlich aber halt

man darari fest, daB nach dem Auszug aus En-

demos' Geschichte, so wie er bei Simplikios vor-

liegt, die letzte Quadratur, die vom Kreise mit

einem MOndchen fiber die Dreieckseite (Fig. 6)

nicht wie die ahnliche Quadratur bei Alexander

(Fig. 2) mit den Worten schliefit: also ist der

Kreis quadriert. Endlich hebt man hervor, daB
Simplikios sagt, daB H.s Quadraturen nach reenter

o-eworfene TrugschluB von Eudemos naher auf- 20 Art (xaia Tgojio*-) auseinandergesetzt sind. Mon
geklart wurde, und zwar als eine falsche Kreis

quadratur. Wenn aber von den jungeren Quellen

Proklos oder Philoponos von Aristoteles und Eu-

demos unabhangig sein sollten, so bestatigen sie

noch mehr die Auffassung, die Eutokios und Sim-

plikios durchs Studium dieser beiden Autoren ge-

wannon. Die MOglichkeit endlich, daB Alexan-

ders Bericht fiber die falsche Kreisquadratur

(Fig. 2) dem H. falschlich die Beschuldigung

tucla Hist, des recherches sur la quadr. d. cercle

38—40. Bretschneider a. a. O. 122. Hankel
Gesch. der Math. 127. Suter Gesch. d. math.

Wissensch.1 34—36. Cantor a. a. O.Ii 174—175.
12 192—194. Tannery in Simplicii commentaria

in Arist. ed. Diels, S. XXVTI; Me'moires de la soc.

de Bordeaux, 2" ser. II 183—184. V 211—236;
Geometrie grecque 113—120; Bull. d. scienc.

math. 2« se'r. X 213—226. Lionelli Bulletino

eines groben Fehlschlusses zugezogen haben sollte, 30 Boncompagni XVIII (1885) 667. Zeuthen Gesch,

gilt nicht, da Eutokios ausdrucklich Eudemos
und Aristoteles als seine Gewahrsm&nner nennt,

und Simplikios nach Eudemos dem H. ausdruck-

lich diese Quadratur mit dem groben TragschltiB

abspricht, ihtn aber dennoch nach Eudemos einen

solchen zuschreiben muB, obwohl er, wie er zum
SchluB selbst zugibt, nicht reeht versteht, worm
er steckt.

MuB es also als ausgeschlossen betrachtet

d. Math. I 72—74 ; BibL Math. VI 3 (1905), 277.

Loria a. a. O. 90—91. Kudio Bibl. Math. HI 3

(1902), 7ff.; Vierteljahrsschrift der Naturf.-Ge-

sellsch. Zurich L (1905) 183ff. 213—223; Ur-

kunden z. Gesch. d. Math. I.

Nnr zwei Forscher haben seit 25 Jahren an-

dere Erklarungen versucht, die mit der griechi-

schen TJberlieferung ubereinstimmen. Allman
(a. a. O. 99—100) meint, H. habe Lehrs&tze pu-

werden, daB die zweideutigen und unsicheren 40 bliziert, die er, ohne sie recht zu verstehen, von

AuBerungen des Aristoteles allein die Behaup
tung der jfingeren Autoren. H. habe in bezug auf

die Kreisquadratur einen TrugschluB begangen,

indem er glaubte, mit dem MOndchen den Kreis

quadriert zu haben, hervorgerufen haben sollten,

so mfissen wir annehmen, daB die verlorene Ge-

schichte des Eudemos neben Aristoteles durch-

weg eine Hauptquelle gewesen ist und eine klare

una deutliche Darstellung einer falschen oder

den Pythagoreem erlernt hatte. Diese Hypo-

these hat bei niemandem Beifall gefunden, und
sie stimmt auch nicht mit der lobenden Erwah-

nung von Hippokrates als Geometer bei Proklos

(Eudemos), Aristoteles u. a. [vgL o. i), 2
),

9
) und

17
)], anch nicht damit, daB H. die ersten Ele-

ment* schrieb. Eine gewisse, aber jedenfalls recht

unsichere Stfitze seiner Ansicht hatte Allman
darin finden kOnnen, daB Simplikios in seinem

als solche leicht aufzufassenden Kreisquadratur 50 Bericht nach einer verlorenen Schrift (Kommen-

des H. gegeben hat. Quellenkritisch gesehen

steht dieses Resultat ganz fest, und es ist ganz

unerlaubt, daran zu zweifeln, wenn nicht Eude-
mos' Geschichte oder ganz zuverl&ssige Ausztlge

aus derselben diesem Besultat widersprechen und
erklaren, wie alle die jungeren Berichterstatter

Eudemos mifiverstehen konnten.

Heutzutage wird nichtsdestoweniger allge-

mein angenommen, daB H. mit Hilfe der Halb-

tar zu Aristoteles' Kategorien) des Iamblichos
(ca. 330 n. Chr.) angibt, daB 18) ,Aristoteles_die

Quadratur des Kreises freilich (u>a>s) noch nicht

gefunden habe, dafi sie aber bei den Pythago-

reem gefunden worden sei, wie sich, sagt er, aus

den Beweisfuhrungen des Pythagoreers Sextos

klar ergibt, der von alters her durch tJberliefe-

rung die Methode der Beweisfuhrung fiberkam

Allman hatte hier die Hypothese wagen
mondquadraturen allerdings versucht hat, auch den 60 konnen, H. habe den Beweis des Pythagoreers

Kreis zu quadrieren, dafi er aber ganz klar dar-

ober war, dafi es ihm nicht gelungen war, and
dafi Aristoteles irgendwie seine Darstellung mifi-

verstanden and ihn ohne Grand des Trugschlusses

besehaldigt hat. Ein so eminenter Mathe-
matiker, wie H. es gewesen sein mafi, bum un-

mOglich, behaoptet man, den Fehler begangen
haben, ein unquadrierbares MOndchen mit einem

Sextos als seinen eigenen pnbliziert ; man kOnnte

auch darauf raten, dafi die von Alexander mit-

geteilte falsche Quadratur (Fig. 1—2) die alte

Pythagoreische sei, die BL dann weiter gerahrt und
nachgeahmt hitte (Fig. 3—6). Solche Hypotheeen
entbehren aber irgendweleher festen Grundlage.

Heiberg (Pbii XLIH 343—344) gibt xn,

dafi Eudemos nach dem Bericht des Simplikios
.17



,kanm ganz bestimmt dem H. einen Paralogis-

nrns vorgeworfen, wenigstens nicht gesagt hat,

worin er bestand' ; er sagt, daB H. mit der Ein-
teilung der Monde nach den auBeren Bflgen — H.
zeigt, dafi bei den MOndchen Fig. 3—5 der auBere

Bogen bezw. S 180° ist — alle mOglichen For-

raen von Monden erschOpfen wollte, am dann ver-

mittels der Qnadratur eines Kreises nebst einem

Wenn er aber kleiner als ein Halbkreis war
(el di . . . ettj), so brachte er dies dadurch zuwege
(xarsoxsvaosv), dafi er zuvor eine Figur folgender
Art zeichnete . . . (Qnadratur Fig. 5) . . . DaB
aber dieses MOndchen den auBeren Umkreis kleiner
als einen Halbkreis hat, beweist er dadurch . . .

(Beweis) . . . folglich ist das Kreisstflck kleiner
als ein Halbkreis . .

.

Ein MOndchen aber mit einem Kreise zusammen
Monde endlich zur Kreisquadratur zu gelangen', 10 quadrierte er folgendermaBen . . . (Quadratur
ftigt hinzu, ,dafi Aristoteles durchans kein schlech-
ter Mathematiker war' und kommt zu dem SchluB
,daB ein so eminenter Geometer wie H. sieh eines
solchen Paralogismus schuldig machen konnte,
seheint vor der wissenschaftlichen Ausbildung der
Logik dorchans nicht nnglaublich'. Abgesehen
eben von dieser letzten Behauptung, sind Hei-
bergs Bemerkungen unwiderlegbar, und die jfln

geren Forscher haben auch keine direkte Wider

Fig. 6) . . . Da nun die genannten gradlinigen
Figuren quadriert werden kOnnen, so kann also

auch der Kreis zusammen n>it dem MSndchcn
quadriert werden'.

Dafi hier kaum ein mathematisch gesehen greif-

barer FehlschluB begangen ist, sondern daB ein

bewuBter und sprachlich gesehen sehr gescheiter
Sophismus vorliegt, seheint ganz deutlich zu sein.

Vom ersten Anfang an schon wird die Falle auf-
legung versucht (s. z. B. Eudio Urkunden I20gestellt, in die der Leser fallen soil, indem der
102). Neulich hat Heiberg seine Auffassung
noch starker prazisiert (Einl. in A. Altertumswiss.
II 425).

9. Die richtige Erkliirung der H.-Frage ist

offenbar in Eudemos' Werk zu suchen, und da
dasselbe verloren gegangen ist, so gilt es, die
Auszfige desselben bei Simplikios mit den kurzen
Mitteilungen der jttngeren Autoren, die Eudemos'
Werk besafien, in Ubereinstimmung zu bringen,

Autor fragt, wie sich wohl eine Quadratur eines
MGndchens gestaltet, das als auBeren Bogen einen
Halbkreis hat, als ob nicht viele Mondchen da
sind, deren aufierer Bogen 180° ist, und unter
diesen nur ein quadrierbares. Durch die Anwen-
dung der besthnmten Form (so quadrierte H. also

das MOndchen) wird der Leser, ohne daB Falsches
gesagt wird, weiter irre gefuhrt. Durch die falsche

Anlage mit der Dreiteilung der Aufgabe nach
Geht das nicht, bleibt die Frage nnlosbar. Eine 30 , „ , c t> /> i ono, u . • - -, ™
tfbereinstimmung ist aber nur moglich, wenn wir

dem au6eren Bo*8n ^ 180
)
hat sich das Pro

bei Eudemos eine Darstellung von Quadraturen
von MOndchen oder MOndchen -+- Kreisen nach-
weisen kOnnen, die dem H. beigelegt worden ist,

und die den Leser zu derAuffassung bringen konnte,
H. habe den Kreis quadriert oder habe geglaubt, ihn
zu quadrieren. Eine solche tlbereinstimmung liegt
indessen vor. Entkleiden wir namlich die Eudemos-
Auszfige in Simplikios' Bericht, so daB nur das

blem als ein durch die drei Falle erschopftes

in sein BewuBtsein eingenistet.

Nun setzt H. den auBeren Bogen ganz all-
gomein als groBer als 180° voraus, konstruiert
aber ein ganz bestimmtes MOndchen, das eine der
2 quadrierbaren mit einem auBeren Bogen > 180°.

Nachdem die Quadratur dieses MOndchens erledigt

ist, beweist er sehr gewissenhaft, daB die Vor-
logischeSkelettinH.sBeweisfuhrungubrigbleibt,40aussetzung (aufierer Bogen > 180°) zutrifft.
so tritt uns ganz deutlich kaum ein unwissent- "----"- • —•

. * • ~
licher FehlschluB, sondern vielmehr ein bewuBter
Sophismus entgegen. Es heifit namlich: 19

) ,Er
(Eudemos) sagt aber im 2. Buche seiner Geschichte
der Geometric folgendes: Aber auch die Qua-
draturen der MOndchen, die als solche von den
nicht gewOhnlichen Figuren wegen der Verwandt-
schaft mit dem Kreise erschienen, wurden zuerst
von H. Deschrieben und schienen auf die richtige

Diese Beweisfuhrung hat aber nur den Zweck,
dem Leser beizubringen, daB das Mondchen, auch
wenn der auBere Bogen als > 180° vorausgesetzt

wird, allgemein quadriert werden kann und worden
ist; der Beweis ist in bezug auf die Quadratur
selbst, die ja schon durchgefuhrt ist, ganz un-

nCtig und gleichgttltig. Durch diesen ebenso un-
nOtigen als gleichgHltigen Beweis bildet er aber
das mathematisch gesehen unangreifbare zweite

Weise auseinandergesetzt worden zu sein (xard 50 Glied des Sophismus. Das dritte Glied entspricht
TQ<hfor idogar anodo&ijvar, vgl. o. 8 SchluB); des-
halb wollen wir uns ausfuhrlicher mit ihnen be-
fassen und sie durchnehmen . . .

Zuerst beschrieb er (H.), auf welche Weise
wohl eine Quadratur eines MOndchens geschehe
(yevoivo), das als auBeren Umkreis (ntQupeQtia)
einen Halbkreis hat . . . (Quadratur Fig. 3) . .

.

So quadrierte H. also leicht das Mondchen, in-

dem er den auBeren Umkreis des MOndchens als
einen Halbkreis voraussetzte.

Hiernach folglich setzt erihn als grofier als einen
Halbkreis voraus, indem er ein Trapez konstru-
ierte . . . (Quadratur Fig. 4) . . . Dafi aber das
betreffende Kreisstuck (?pf)iM) grOBer als ein
Halbkreis ist, leuchtet ein, wenn . . . (Beweis)
• • . Folglich ist das Kreisstuck (rp^po) groBer
Ms ein Halbkreis; und dies ist der auBere Um-
kreis {jfBgujpigtia) des MOndchens.

dem zweiten: ,Wenn der auBere Bogen < 180°

ist' so wird angefangen, und darauf wird das
eine der zwei quadrierbaren Mondchen dieser

Gattung konstruiert. Der unnOtige Beweis dafur,

daB diese Voraussetzung zutrifft, verrat wieder
seine Unnotwendigkeit dadurch, daB er erst nach
der Konstruktion und erledigten Quadratur folgt.

Ohne ein falsches Wort gesagt zu haben, hat
H. den Leser dahin gefuhrt, daB er meint, das

60 MOndchen, wie Proklos sagt [vgL oben 1) und 9)],

sei quadriert. Dafi es inm gelungen ist, den
Bericnterstatter irre zu ffihren, zeigen auch deut-

lich die folgenden oben weggelassenen SchluB-
worte, wo der durch die sophistische Anlage
vorbereitete TrugschluB begangen wird: *>) ,80
quadrierte aho H. j e.des MOndchen («4rro (ajrla-

xor), nbnlieh (*£*•£) sowohl das, welches als

auBeren Umkreis einen Halbkreis, als das, welches
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einen grCBeren als einen Halbkreis, wie auch das, verkehrte Anlage der Aufgabe und eine geschickte
welches einen kleineren hat'. Es ist mOglich, Anwendung des bestimmton Artikels erreicht, den
daB H. selbst diesen PehlschluB niedergeschrieben nicht sehr kritischen Lesern den Glauben beizu-
hat, wohl wissend, daB er falsch sei, viel wahr- bringen, der Kreis sei mit dem Mondchen quadriert
scheinhcher aber, daB er zu geschickt gewesen und vielleicht erreichte er es sogar, ohne gegen
ist, sich dxese BloBe zu geben; das hat er viel die Grundlagen der Mathematik zu verstoBen
eher dem Leser uberlassen. Ob der Leser in diesem 1st diese Auffassung die richtige, so gehOrten
Falle Simplikios, Eudemos oder ein dritter ist, ist H.s Quadraturen wie Antiphons und Brysons
schwer zu entecheiden, und hangt mit der Be- grobe Fehler enthaltende Sophismen in bezuf
deutung des Wortes «"jree zusammen. Wenn es, 10 auf die Kreisquadratur und wie Zenons fein er-
wie wir annehmen .namlich' oder ,da ja' bedeutet, sonnene Paradoxen gegen die Bewegung zu den
so kann es jedermann sein, der den Sophismus Vorlaufern der in Platens Schule gepflegten Pra-
mcht durchschaut hatte; wenn es, wie Eudio zisionsgeometrie. Jedenfalls wurden mit vollem
annimmt ,wemgstens msofern' (= eihtse ye) be- Eecht die Sophismen, die Antiphon und H , wie
deutet, so gehort das Stuck einem Loser, der mit Eutokios sagt, fanden, an den Pranger gestellt,
diesem Wort von dem Sophismus Abstand nimmt als Aristoteles in stegi oo<pusx. iXeyx- den Banke-
und den TrugschluB entbloBt, indem er ihn als rott der Sophistik klarlegte, und es ist verstand-
vom Sophismus abhangig bezeichnet, d. h. zunachst Uch, daB man sich spater auf Aristoteles und Eu-
Eudemos und jedenfalls nicht Simplikios, der den demos stfltzend meinte, H. habe selbst geglaubt,
Sophismus nicht durchschaute (vgl. unten). 20 der Kreis sei mit dem MOndchen quadriert

Fur die Beurteilung des H. ist es naturlich 10. Die Stellung der Nacharistoteliker zu Hjs
reclitgleichgultig, welche und wie viele seiner Leser Quadraturen bestatigen jedenfalls vOllig die Auf-
den TrugschluB begingen. Fur ihn hangt alles fassung von denselben als einem Stu.'k feiner
davon ab, ob er den TrugschluB selber nieder- sophistischer Geometrie.
geschrieben oder seine Leser verloekt hat, ihn zu Eudemos seheint fiber die Art des Sophismus
begehen. Lnd wenn wir seine letzte Quadratur im reinen gewesen zu sein, was man ja auch
(Fig. 6) von einem Kreise nebst einem (unqua- von einem direkten Schiiler des Aristoteles er-
dnerbaren) Mondchen mit den folgenden von ihm warten konnte. Simplikios leitet namlich das
nicht formulierten SchluBworten [*0] vergleichen, Eudemoszitat mit folgenden Worten ein. durch
so mufi man wirklich zunachst annehmen, daB H. 30 welche sowohl Verstandnis, Kritik und Abstand-
yorsichtigcrweisenichts Falsches geschrieben ;denn nahme vom entechleierten Sophismus hindurch-
hattc er selber den FehlschluB wortlich gezogen, klingt, obwohl Simplikios selbst denselben nicht
ware wohl das Zitat weitergefahrt worden und durchschaute: 21) .Indessen sagt Eudemos in seiner
nicht auf dem entscheidenden Punkt plotzlich ab- Geschichte der Geometrie, H. habe nicht in be-
gebrochen worden. Wenn wir, wie wir anzunehmon zug auf eine Quadratseite die Quadratur des MOnd-
geneigt sind, in den Worten: ,. . . so kann also chens bewiesen, sondern allgemein, wie man
auch der Kreis zusammen mit dem Mondchen wohl sagen kOnnte. Wenn namlich jedes
quadnert werden', H.s eigene SchluBworte vor MOndchen als auBeren Umkreis entweder einen
uns haben, so 1st sein Sophismus als Sophismus einem Halbkreise gleichen hat oder einen groBeren
betrachtet ebenso genial gewesen wie seine 40 oder einen kleineren, H. aber sowohl das quadriert,
Qnadraturen als Quadraturen. Einfach mit Hi'ie dag einen einem Halbkreise gleichen , als auch
des in diesem Fall zweideutigen bestimmten das, das einen grflBeren, wie auch das, das einen
Artikels 1st dann dem Leser die Falltttre geOffnet kleineren hat, so dflrfte er wohl den Xachweis
worden, ohne daB dem Autor ein einziges allgemein gefuhrt haben, wie es seheint'
falsches Wort entechlupft; denn das MOndchen Simplikios schliefit seinen ganzen Berieht mit
kann ebenso gut das hier vorliegende bestimmte einem Hin- und Herreden daruber, wo der Trug-
sem als das MOndchen im allgemeinen, was der schluB steckt. H.s Quadraturen streiten ia nicht
irregefuhrte Leser glauben muBte. Es fragt sich gegen die Prinzipien (das sagt ja Aristoteles),

w '

o LAnstotele8
. 5rwahnun8 ^on H.s Trug- also muB der Fehler sein, daB der Kreis nichtscWuBp] unserer Auffassung nicht widerspricht. 50 allein, sondem mit einem Mondchen quadriert

inese!i<-rage ist aber schwer zu entecheiden, erstens wird. Da es aber (namlich aus Eudemos' Werk)
weil H.formahter den TrugschluB erfunden, wenn hervorgeht, .daB die Quadratur des MOndchens
auch nicht reahter begangen hat, zweitens weil von H. als eine allgemeine uberUefert wurde
wir mcht wissen kOnnen, ob H.s Darstellung dem (denn jedes Mondchen hat als auBeren Umkreis
Aristoteles m seiner ganz reinen, ursprunglichen entweder den eines Halbkreises oder eines groBeren

t!!"
1

vi°% J
^
denfaU8 8tellt Aristoteles den Segmentes als ein Halbkreis oder eines kleineren),

irogscnluB des H. nut zwei Beschrankungen als so kOnnte man wohl sagen, es sei moglich aus
solchen hin, indem er sagt, er sei eine Falsch- dem Quadrate, da dem Mondchen zusammen mit
zeichnung, die etwas Wahres betrifft und gegen dem Kreis gleich ist, ein Quadrat herzusteUen.
die Grundlage der Wissenschaft nicht verstOBt 60 das dem Kreise allein gleich ist, dadurch, dafi
Wenn Simplikios sagt, dafi die Quadraturen des man ein dem Mondchen gleiches Quadrat weg-
O. als nach reenter Art (xorA i^or) auseinander- nimmt und die ubrigbleibende geradlinige Figur
gesetzt befunden worden sind, so stimmt es ganz quadriert*. Simplikios ist also hier direkt in die
und nr damit, dafi H. den letzten Schritt (den sophistische Falle des H. gegangen, obwohl er
offenkundigen FebJschluB) vermieden hat gewarnt ist und sieh anstrengt, nicht reiniu-

Wenn wir H. riehtig beurteilt haben und er fallen. Und noch einroal fragt er sieh: ,Wie soli
nicht ganz einfach trots seiner Ttlchtigkeit einen also femer die Quadratur des H. als durch einen
TrugsehluB begangen hat, so hat er durch eine TrugschluB znstande gebracht erneheinen, wenn
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sie [die Quadratur des Kreises] von Aristoteles

als noch nicht gefunden erachtet worden ist . . .

obwohl H. aus Chios vor Aristoteles lebte?' Da
Simplikios ja teingefalleii ist, so scheint es ihm,

wie diese Worte deutlich zeigen, dafi H. die

Quadratur wirklieh richtig gelost hat, und noch
einmal i'ragt er sich: ,1st denn nicht jedes Mond-
chen von H. quadriert?' und noch einmal geht

er in die Falle, indem er sagt, dafi, selbst wenn
,der auBere Umkreis festgelegt ist', so kann man 10

ja die inneren Bogen in zahlloser Menge wahlen'

wahrend EL ,den inneren Bogen als einen be-
stimmten wahlte; denn er wahlte ihn so, daB

er ein Segment abschnitt, ahnlich den Segmenten,

die bei dem auBeren Bogen gebildet werden, und
dabei befanden sich die des ersten Theorems auf

einer Quadratseite, und die bei den anderen auf

unbestimmten. Und somit wurde nicht jedes

MOndchen quadriert, sondern die, deren innerer

Bogen ahnlich den Segmenten ist, die bei dem 20
auBeren gebildet und selbst irgendwie bestimmt
sind'. Simplikios bleibt also in der Falle, glaubt,

daB die auBeren BOgen far alle Falle erschopfend

berucksichtigt sind, und kommt zu dem SchluB,

daB der FeMer darin steckt, daB die inneren

BOgen von den auBeren abhangig und also nicht

unbestimvnt sind. Er ubersieht ganz, daB auch

bei dem mit dem Kreis (Fig. 6) quadrierten

MOndchen der innere Bogen dem auBeren ahnlich

ist , wie bei den drei erledigten Quadraturen 30
(Fig. 3—5), so daB sein Einwand, wenn auch stich-

haltig, unrichtig formuliert ist und, wie Tannery
(Bibl. Math. Ill 3 [1902], 345) hervorhob, ganz

ohne Verstandnis nur gegen die inneren Bogeu ge-

richtet. Durch zwei gewaltsame Textkorrekturen,

die im vorliegenden Fall unerlaubt sind, weil sie

das Hin- und Herreden des Simplikios ganz sinn-

lo8 machen, hat dann W. Schmidt (Bibl. Math.
IV 3 [1903], 121) und nach ihm Rudio (Urkunden
I 78) versucht, den Simplikios aus der Falle zu'40

Ziehen; sie korrigieren namlich unbestimmten
in nicht unbestimmten und irgendwie in

vollstandig (d. h. enl dogiaiaiv in exi nix
aogloxwv und stag in jiavxcoq). Dieser lctzte Ver-

such, die Tatsache zu verschleiern, dafi H. einen

Sophismus der falschen Anlage aufstellte oder

einen TrugschluB beging, den Aristoteles und ver-

mutlich Eudemos, Simplikios dagegen nicht durch-

schaute, ist die Ursache dazu, daB wir im obigen

Zitato nicht, wie gewOhnlich, der Obcrsetzung 50
in Radios letzter Publikation (Urkunden I) haupt-

sachlich folgen konnten, sondern seine altera tJber-

setzung (Bibl. Math. Ill 2 [1902], 27) benutzen
mufiten.

Im J. 1615 hat Jos. Blancanus (Aristotelis

Loca Mathematics 45) allerdings nur in bezug
auf die von Alexander angegebenen Quadraturen
den Gedanken ausgesprochen, daB EL selbst nicht

an den darin liegenden Sophismus glaubte, son-

dern ihn nur zum Vergnugen, und um den Scharf- 60
shin seiner Fachgenossen zu prufen, aufgestellt

hat. Cramer (Histoire de l'Academie de Berlin

1748, Berlin 1750) ist nicht geneigt, de .voir

leg choees de si loin*. Er glaubt eindbch an Ari-
stoteles und die anderen griechisehen Autoren.
Und zu diesem Standpunkt, der mit dem der
jttngeren griechisehen Autoren zusammenfallt, be-
kennt rich auch Montncla Hist, des math. 1 458.

Von den modernen Forschern hat Heiberg
(Phil. XLIII 343-344; Einleit. in die Alter-

turaswiss. II 425) die sophistische Anlage der
Quadraturen gefuhlt und verstanden, hat aber gc-

glaubt, E. habe sich selbst getauscht (was ja,

theoretisch gesehen, immerhin eine MogUchkeit
bleibt) und nicht seine Zeitgenossen tauschen
wollen. Tannery hat in seiner letzten gegen
Rudio gerichteten Publikation angenommen. Sim-
plikios habe aus den Quadraturen des H., die er

ganz makellos findet, eine sophistische Kreis-

quadratur herausgelesen, nur um dieselbe zu ver-

neinen (Bibl. Math. Ill 3 [1902], 345). Fur Tan-
nery wie fur die meisten anderen modernen Mathe-
matiker, die sich mit den Quadraturen des H.
beschaftigt haben, ist es ja eine feste Tatsache
gewesen, dafi H.s Arbeit in jeder Beziehung tadel-

los sei, und also hat auch Tannery irgendwie die

Sache auf den Eopf stellen mussen, cbschon er

wie Heiberg ganz instinktiv irgend einen Sophis-

mus gespiirt hat. Die Schwierigkeit , die die

modernen Mathematiker gehabt haben, Brysons
sophistische Kreisquadratur richtig zu beurteilen,

zeigt indessen, wie schwierig es den geschulten
Fachleuten ist, den voraristotelischen sophistischen

Geist zu verstehen, und namentlich zu verstehen,

ohne gleich fiber den Urheber des Sophismus
kategorisch den Stab zu brechen.

11. Nach H. wurde die Quadratur des Kreises

mittels der Quadratrixkurve gelost, die Hippias
von Elis (s. d.) als eine geonietrisclie Darstel-

lung des Wurfelverdoppelungsproblems gefunden

zu haben scheint, ferner mittels der archimedi-

schen Spiralen. Diese Losungen waren aber nicht

konstruktive, und die Versuche, den Kreis mit
ZiTkel und Lineal zu quadrieren, dauerten fort,

bis F. Lindeinann 1882 die Unlosbarkeit der

Aufgabe auf algebraischer Grundlage bewies (Math.
Annalen XX 213—225).

Durch Annaherung wurde die Aufgabe in Archi-

medes' Kreismessung praktisch gelost und weiter

gefordert in den Werken, die sich mit der Be-
rechnung von x (Verhaltnis zwischen Kreisum-
fang und Kreisdurchmesser) beschaftigten.

In mehreren lateinischen Hss. des Mittelalters

findet sich eine kleine ,Kreisquadratur mittels

MOndchen' (per lunulas), die noch nicht unter-

sucht worden ist. Die Quadraturen der MOnd-
chen sind iibrigens weiter gefordert worden von
Vieta 1593, Cramer 1750, Wallenius 1766,

Clausen 1840, Tannery 1883, Enriques 1900
und Simon 1906. VgL Loria a. a. O. 89—90.
Montncla a. a. O. 42—44. 266—268. Simon
Gesch. d. Math, im Altertum 174. Simon meint,

daB H. selbst ein von Vieta behandeltes MOnd-
chen, das zu einer reinen Gleichnng dritten Grades
(Wurfelverdoppelungsgleichung) fuhrt, untersucht

hat und dadurch zu der oben (6) erwahnten Zu-
ruckfuhrung dieser Aufgabe auf die Anffindung
xweier mittleren Proportionalen gekommen sei.

Diese MOglichkeit liegt vor, laBt sich aber kaum
feet begrfinden. Ebenso unsicher bleibt es, ob
EL etwa auch die von Wallenius quadrierten
MOndchen mit 5 und 1 und 5 and 3 ahnlieben
Segmenten untersucht — also alle die flmf qna-
drierbaren MOndchen erkannt hat — oder ob er
nur die drei obigen MOndchen mit 2— 1 bezw.
3—1 und 3—2 Segmenten (Fig. 3—5), die er
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so geschiekt quadrierte, erkannte. Wenn er die

zwei noch fehlenden quadrierbaren MOndchen er-

kannt hat, hat er sie tilgen mussen, da sie die

sophistische Anlage mit drei das Problem der

Mondquadratur erschOpfenden Gattungen von
MOndchen stflren mufiten. [BjSrnbo.]

15) Ef., Grofivater des beruhmten Arztes, Sohn
des Gnosidikos, dem einige die Blicher negi ag&gaiv,

siegl ayft&v (Gal. XV 456) und xaz' lijxQtiov

(XVIII B 324) zuschrieben. Er verfaBte laxgixa, 10

Suid. s. v.

16) H., der b e d e u t e n d s t e A r z t des klas-

sischen Altertums, unter dessen Namen fast die

gesamte medizinische Literatur des 5. and der

ersten Halite des 4. Jhdts. v. Chr. iiberliefert ist.

Allgemeine Literatur. Haeser
Gesch. der Medizin I, Jena 1875. G u r 1 1 Gesch.

der Chirurgie, Berlin 1898. Berendes Die
Pharmazie bei den alten Kulturvolkern I, Halle

1891. F o e s i u s Oeconomia Hippocratis, Frank- 20

furt a. M. 1588. K. Sprengel Apologie des

H., Leipzig 1789 und 1792. J. H. Dierbach
Die Arzneimittel des H., Heidelberg 1824.

Ermerins De H. doctrina a prognostice

oriunda, Leiden 1882. Anastasios Ohrestides
At negl iaxgwv xal laxgixfjg So^aaiai xov 7.

ParnaB 1892, 297ff. Boerhaave De studio

H., Leiden 1721. H. Rohlfs Uber den Geist

der H.-Medizin, Archiv f. Gesch. der Medizin

1881, 3ff. E. Haas H. und die indische Me- 30

dizin des Mittelalters ZDMG 1877, 647ff.

Hornyanszky Gyula A giirog felvilago-

sodas tudomanya. H., Budapest 1910. A n d r e a e

Die Augenheittunde des H., Magdeburg 1843.

Hirschberg Gesch. der Augenheilknnde im
Altertum 61—143. Korner Die Ohren-
heilkunde des H., Wiesbaden 1896. Balde-
wein Die Rhinologie des H„ Wiesbaden 1896.

Bahrens Die Harnlehre des H., Elberfeld 1829.

Wulfsohn Studien uber Geburtshilfe und 40
Gynakologie der Hippokratiker, Diss. Dorpat
1889. Fasbender Entwicklungslehre, Ge-

burtshilfe und GynSkologie in den H.-Schriften,

Stuttgart 1897. S e n f e 1 d e r Die H.-Lehre von
den Ausscheidungen und Ablagerungen, Wiener
medizinische Wochenschrift 1896, nr. 21—47.
Qerasimos P h o k a s IIcqI zrjg stag' 7. ejhSti-

ptxijs yQixarji;, Athen 1892. Petrequin
La chirurgie d' H., Paris 1877. J. Smits H.
und der Steinschnitt, Zentralblatt f. Chirurgie 50
1889, 921 ff. Ch. Lange Fades Hippocratica
levi penicillo adumbrate, Jena 1784. Ilberg Aus
der antiken Medizin, X. Jahrb. XHI 40ff. Po-
schenrieder Die platon. Dialoge in ihrem
Verhaltnis zu den H.-Schriften, Landshut 1882;
Die naturw. Schr. d. Aristot. in ihrem Verhalt-

nis zu den Buchern der H.-Sammlung, Bamberg
1887. Aim6 Vingtrinier Un exemplaire

d' H. annote par Rabelais, Lyon 1887. O. H. Th.
Reinhold Wevdcovvfiaii Inxoxgataa, Athen 60
1867. Ilberg Studia Psendippocratea, Diss.

Leipzig 1883. B. Uthoff Qnaestioneg Hippo-
cratieae, Diss. Marburg 1884. Fredrieh
Hippokratische Untersuchungen, Berlin 1899.

H. SehOne tJber eehte Hippokratica, Philol.

Versamml. L. Graz 1909. J. Mewaldt Galen
fiber eehte and nneehte Hippokratiea, Hetm.
XLIV 1 1 Iff. Diets Hippokratische Forschungen,

Herm. XLV und XLVI. Franz Spaet Der gegen-
wartige Stand der H.-Frage, Janus 1896f.

Leben. Quellen fiir die Biographie des

groBen Arztes flieBen SuBerst sparlich, und was
sie geben, ist teils so ungenau, teils mit Anek-

doten durchsetzt, denen man es ansieht, daB sie

erfunden sind, daB wir wohl nie genaue Kennt-
nis von seinem Leben erhalten werden. Wir
besitzen zwar noch vier Biographien, die aber

samtlich iiber 500 Jahre nach des H. Tode ge-

schrieben sind. Die Verfasser sind Soranos von

Ephesos, der nicht mit dem beruhmten Frauen-

arzt zu verwechseln ist (7. ftioe xal ylvoe: xaxa

Swgav&v ans den H.-Handschriften abgedruckt

in Westermann Vitarum scriptores Graeci

449—452); Suidas in seinem Lexikon; Tzetz.

Chil. VII 155fi. und Yppocratis genus, vita,

dogma der Brfisseler Handschr. 1342—1350 (vgl.

Theodorus Priscianus ed. Rose, praef. und H.
S c h 6 n e Rh. Mus. LVIII 56ff .). Was diese bieten,

geht wieder zuruck auf Schriften ticqX xf\s 'AaxXrj-

ntdSmv yeveaXoylag von Eratosthenes, Apollodor

und der nur einmal zitierten Pherekydes, Areiot

von Tarsos und Soranos von Kos, dem wohl das

Archiv seiner Vaterstadt zuganghch war; ferner

ist des sonst ebenfalls unbekannten Histomachos
aus Ephesos d negi rfji 7. atQeatw; und des

Herophileers Andreas ntQi trjg latQixrjs yevca-

Xoylas beniitzt. Aber auch alle diese Quelleu-

schriftsteller lebten mindestens 100 Jahre nach

H. Aristoteles erwahnt dessen Namen nur an

einer einzigen Stelle (pol. VII 4, 1326 a 15).

kannte aber vermutlich folgende Schriften des

Arztes: negl diQOtv vdaxcov x&noov, d<poQio/*ol,

sieqi Siatxrjs jl, keqI vovamv a/S, ijiiSrjfit&v /??,

ziegl x&v b> xt<poXr\ xgtoftdxcov, Jtcgl xoncov x&v
xax* Syfrgtonov, negl ttQfjs voioov, negi <ptioioe

av&Q&nov, nsgl oq^qwv, Poschenrieder a.

a. O. H.s Zeitgenosse Platon nennt diesen Phaedr.

270 C und Prot. 311 B, und Diokles von Karystos,

der nach We 1 1 m a n n Fragm. d. gr. Arzte I 04

ebensowenig von H. wuBte wie wir, waren be-

kannt: ngoyvcoaxixov, negl j;v^«i>v, bittrnifutav

a &<po -nutdv fide, ntgl qpvatos naidtov, negi

iiatxrjg. ittQi Sq^qwv, jitgi Stalzr); o^iwv /S, neoi

vovacov y, ncQi cf!5ofidSa>y, ntgi fatxafiyvov, negl

oxxajxrjvov, negt xgoipfjg, wahrscheinlich auch

negt yvvaixeirjg ipiotog und negi dlgcov vSaxtov

x(')jian>. Fassen wir die Bemerkungen der Zeit-

genossen zusammen, so geht aus ihnen weiter

nichts hervor, als daB H. aus der Familie der

Asklepiaden stammte, in Kos geboren, ein groBer

Lehrer seiner Kunst und von weitTeichendem

Ansehen war, daB er zur Zeit des Sokrates ge-

lebt und Biicher geschrieben hat, die aber seine

unmittelbaren Nachfolger bereits mit ganz anders

gearteten in eine Liuie stellten. Im folgenden

miiBsen wir uns auf die Berichte seiner spaten

Biographen verlassen. H. war der Sohn dee

Herakleides und der Phainarete, Enkel eine?

anderen H. (s. Nr. 1) und wurde in sagenhafte

VerbindungmitPodaleirios, Asklepiosand Heraklee
gehracht. Tzetz. a. a. O. gibt folgende Genea-

logie an: Asklepios, Podaleirios, Hippoloehos,

Sostratosl., Dardanos, Krisamis I., Kleomyttades.

Theodoros L, Sostratos 1L, Krisamis HM Theo-

doroe IT., Sostratos TIL, Nebroe, Gnosidikos.
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Hippokrates I. Herakleides, H. II.; demnach ware beschsftigen, nachzuerzahlen; doch darf eine
er der 16. Abkummling von Asklepios; Soran Darstellung wie die vorliegende auch nicht auf
nennt inn den 19., von Herakles gerechnet den alles, was nicht von autoritativer Seite beglau-
20. SproB. Nun soil Podaleirios zur Zeit des bigt ist und den Stempel der Wahrheit tragt,
Trojanischen Kneges gelebt haben, seine axyni verzichten. So seien denn einige Zuge aus der

•
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ungefahr auf 1190; rechnet man auf Biographie des H. erwahnt, die die moderne
je 100 Jahre drei Generationen, so kommt man Forschung durchweg fiir Fabeln ansieht. Man
naeh dern Stammbaum des Tzetzes fur die Blttte- vennochte sich nicht recht zu erklaren, wie es

t ran
a»f 690, nach der Angabe des Soran e i n e m Manne habe gelingen sollen, die Arznei-

auf 590, was beides nicht stimmt, wie unten 10 kunde mit einem Male auf eine so ungeahnte
gezeigt wird. Jedenfalls ist der Angabe des Hohe zu bringen; und so vermeinte man denn.
tsoran grofierer Wert als der anderen beizu- er habe im Tempel des Asklepios zu Kos (Tzetz.j
messen. Die Sonne des H. waren ThesBalos, dem oder Knidos (Andreas) die von dem Gotte voll-
eroige n^i. Xv/4mv (Gal. XVI 3) und &m%*«5v brachten wunderbaren Heilungen, die ja stan-
ce (VII 890) zusehrieben, und Drakon I., von dig aufgezeichnet wurden, eifrig durchstudiert
dem Imdtjfiicov e sein sollte (VII 854); sein (Strab. XIV 657) oder gar abgeschrieben (Plin.
Schwiegersohn hieB Polybos; er gait als Ver- n. h. XXIX 4 nach Varro) und dann den Tempel
fasser vieler H.-Schriften. Thessalos, Leibarzt verbrannt. Ferner soil er nach Soran S. 450 bei
des Kbnigs Archelaos von Makedonien, zeugte Perdikkas II. in groBen Ehren gestanden haben,
Gorgias, Hippokrates III. (s. d.) und Drakon II.; 20 weil er ihn, der das Kebsweib seines Vaters
Drakon II. seinerseits H. IV. (s. d.), den Leib- liebte, von dieser Leidenschaft befreite. Da eine
arzt der Roxane; dieser wiederum Drakon III., ahnliche Geschichte von Erasistratos (s. o.
der ebenfalls ein Arzt der Roxane war. Nach Bd. VI S. 333) erzahlt wird, so mag diese nur
Gal. XVI 6 war H. III. ein Sohn Drakons I. — deshalb erfunden sein, damit dem Ruhme des H.
Nach Soranos von Kos (Sor. 449) war H. am nichts mangele. Auch dichtete man ihm an
27. Agrianios des J. 460 v. Chr. auf der Insel (Aoyfia 'A{hjva!a>v. Varr. r. r. I 4. Plin n h
Kos (Steph. Byz. s. K&g) unter der Herrschaft VII 123), er habe das im J. 430 v. Chr. in' Athen
des Habriades geboren, noch spat feierte die Be- ausgebrochene eigenartige typhose Fieber, das
volkerung an diesern Tage ein Opferfest. Hie- Thuk. II 47ff. und Lucr. VI 1081ff. so anschau-
ronymus gibt die Bliitezeit auf 436 an, weshalb 30 Hch schildern und dessen Erreger, da man ihn
man auf ein bedeutend friiheres Geburtsjahr mit heut bekannten nicht hat ide'ntifizieren
sthlieBen muBte; doch diese dx/*q ist augen- konnen, wahrscheinlich ausgestorben ist, nicht
scheinlich wegen der Erzahlung von H.s Krank- nur vorausgesagt, sondern durch tatkraftige
heitsheilungen in Athen erfunden worden. Gell. Hilfe auch in vielen Fallen geheilt. Aber einen
N. A. XVII 26 laBt ihn zusammen mit Euri- derartigen Erfolg hatten sowohl er selbst in den
pides and Sophokles, Gal. inst. log. 31 Kalbfl. Epidemien als auch Thukydides in seiner Be-
mit Demokrit leben. Den ersten medizinischen schreibung wohl nicht mit Stillschweigen uber-
Lnterricht erteilte ihm sein Vater Herakleides gangen. Aet. II 1, S. 94 schmflckt die Ge-
und dann vornehmlicli Herodikos von Selymbria schichte noch weiter aus, und Joh. Actuar. meth.
fed.); in der Rhetorik sol] ihn Gorgias, in der40 med - v 6 g^bt sogar das Rezept, das H. ver-
Philosophie (Sor. 449. Cels. praef. 2. Suid.) schrieben habe, an. DaB er mit Demokrit ver-
Demokrit unterrichtet haben. Schon als junger kehrt, ihn vom Wahnsinn geheilt haben (Philo
Mann scheint er, einem Traumbild gehorchend. de prov. II 13), selbst in die eleusinisehen My-
seine Vaterstadt verlassen zu haben, wie es denn sterien eingeweiht und im Prytaneion gespeist
iiberhaupt sein Bestreben war, sich moglichst sein soil (Sor. 451), ist nicht ernster zu nehmen
viel Kenntnisse durch Reisen in andere Lander, als vieles andere, was noch gefabelt wird. Luc.
zu anderen Volkern mit anderen Sitten zu er- v. h. II 7 kann sich selbst des Spottes aber den
werben. Bestimmt ist er in Thrakien gewesen, groBen Arzt nicht cnthalten; er laBt den Aias,
hat auf Thasos (J a k o b s Thasiaca 22ff.), in der wahnsinnig ist, bei ihm in die Kur gehen
Abdera, Larissa. Meliboia und Kyzikos prakti- 50 und Nieswurz einnehmen. Paus. IX 2 erzahlt
wert (epidem. I. III.) und jedenfalls noch wei- von einem Manne, der getraumt habe, er sei

o *kjsen unternommen. Gestorben ist er im einem Weihgeschenke des H., einem fast zum
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90, 104 oder 109 Jahren (Sor- 451 )- Skelett abgemagerten Greise, fihnlich, und der

d. h. 375, 370, 356 oder 351 v. Chr. Die vor- dann auch in der Tat von einer verzehren-
tetzte Zahl ist die allgemein angenommene. den Krankheit befallen sei. Vgl. Matthaeus
oeic Grab befand sich zwischen Gyrton und La- Garbicius Oratio de vita, moribus doctrina
npsa in Thessalien, und ein honigbereitender et professione H., Tubingen 1564. Joh. Her-
oienenschwarm hatte sich auf diesem niederge- mann Oratio de H., Wittenberg 1560. Hod-
lassen; den Honig benutzten die Ammen und dart Etudes historiques et critiques gur la vie
gaben ihn den Saulingen bei Mundfaule, dieeoet la doctrine d' H., Paris 1836. Littre" Vie
dann augenblicklich verschwand. Das Grab ist d' H. in der Einl. seiner Ausg. Die orienta-

on
Briot in der Gaz> hebd " de m*d - 1859> l««hen Notizen flber das Leben des H. hat Gre-

nr. 29 noch nieht gefunden. VgL Petersen goring Bar-Hebraens im V. Bnehe des Chroni-
"uloL IV 251». con Arabieam (deutsehe tJbers. Leipzig 1783 bis

_vf*f >«* alles, was wir einigermaSen sieher 1785) gesammelt. ttber die antiken Portrits,
oDerdw InBeren Lebensumstande des H. wissen. die H. als einen ehrwflrdigen Greig mit langem

j a Z?1 ?'ht der 0rt ***• *n® Anekdoten Vofflbart, mit dem Hnte aof dem Kopf nnd dagmw AnekdStehen, die sieh mit seiner Person Gewand fiber das Geneht gezogen, wofflr Somn
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sieben Grunde anfiihrt, darstellen und tcilweise d'Anvers 1889, II lift.), und die Entdeckungen

in alten Ausgaben seiner Werke reproduziert Alkmaions von Kroton sind keine alltaglichen;

sind, siehe Visconti Iconographie Grecque aber H. war der erste, der nicht nur Beobach-

I 379fl. und Medic. Class. Publ. Comp., New- tung an Beobachtung reihte, sondern alle Einzel-

York 1888. Von einer herumwandelnden Statue heiten zu einem Gesamtbild vereinigte; der die

des H. spricht Luc. philops. 21. Erfreulich ist, Krankheiten nicht nur ihrem Verlaufe nach auf-

daB, in rechter Erkenntnis seiner weitreichen- zeichnete, sondern ihnen auf den Grand zu kom-

den Bedeutung fiir die Heilkunde, die Univer- men und sie zu heilen versuchte; der sich —
sitat StraBburg im Giebelfeld iiber dem Haupt- und das ist besonders wichtig — nicht als im

portal neben den groBten Vertretern der ande- 10 Besitze uberirdischer Krafte und gottlicher Mit-

ren Disziplinen auch seine Statue aufgestellt hat. tel wahnte — man vgl. die 'Axollcovos xal

Bedeutung. In der unbestrittenen Aner- 'Aaxlrjntov ld/jara bei Collitz Dialektinschr.

kennung des Ruhmes des H. sind sich die mei- III 3339L — oder gar ausgab, sondern alle

sten Schriftsteller des Altertums und der Neu- Leute das, was er gefunden, zu lehren sich be-

zeit einig. Arist. pol. VII 4, 1326 a 15 nennt muhte; der schlieBlich nicht wie die Sophisten

ihn den GroBen, fiigt aber hinzu, er meine nicht von der Rednerbiihne oder vom Schreibtisch aus

den Menschen. sondern den Arzt; dem Plin. die tiefsten Fragen fiber die menschliche Natur

n. h. VII 171 ist er der prineeps medieinae; zu losen versuchte, sondern eifrig praktisch ar-

Gaien lobt ihn bei jeder Gelegenheit (d fcToe beitete und so durch eigene TJntersuchungen der

Ixctvos scr. mit. II 57. IX 88 K., d faifoaxos 20 richtigen Vorstellung vom Ban und den Teilen

scr. min. Ill 238. IX 775 K., aiQanog &navxa>v der wunderbaren Organisation des menschlichen

iaxQ&v tc xal <pdooo<pcov scr. min. Ill 128, 6 Korpers urn ein Bedeutendes naher kam.^ Die

xavxwv laTQOrr v/toXoyovfievog ao«jT«plac.H.et PI. Natur ist auch ihm ,aller Meister Meister', wie

285 M., 6 davaaowi de temp. ~60 Kalbfl. IX 606. Gal. IX 736 sagt. Besonders in der Beobach-

608 K., d ndvta 9avfiao%6g IX 770. 823. 883, tung der begleitenden Krankheitsumstande (noch

dXrj&ioraros xal xoiveiv lxava>tatoi 842, ovpaav- heute nennt man den Gesichtsausdruck eines

rwv x(ov aQiorcov '/tadritidtcov rjywwv u. a. Vgl. Sterbenden nach seiner trefflichen Beschreibung

auch scr. min. Ill 181. 230: subf. empir. 53. 63 H.-Gesicht), in der Berucksiehtigung von Klima,

Bonnet; IX 855 K und viele andere Stellen) und Alter und Konstitution bei der Therapie, in der

spricht plac. H. et PI. 765 M. iiber seine groBe 30 Prognose und Prophylaxe kann er noch manchem

Menschenliebe; Athen. IX 399 B nennt ihn mit Neueren die rechten Wege weisen, wie er denn

Bezug auf negl <pvai<K av&e&nov VI 58L. (Well- iiberhaupt, so oft es sich um die Feststellung

mann Herm. XXXV 349) 6 ItQwraros. Epi- allgemeiner Tatsachen handelt, ein uniibertroffe-

cramme auf ihn gibt es von Diog. Laert. (Anth. ner Meister ist. Er war ferner der erste, der

Pal. VII 135), Theosebeia (559), die Ablabios der Diat die ihr gebuhrende Stellung einrSumte,

als dritten Stern am medizinischen Himmel der in der Chirurgie die Lehre vom Verbande

nennt, Nikodemos oder Bassos (IX 53) und nicht nur begrundete, sondern fast vollendete

einem Unbckannten (211). In XI 382 sagt Aga- und der das Verhaltnis deB Arztes zu seinen

thias von einem unwissenden Arzte, solange er Patienten nicht nur als das des Gelehrten dem

noch nicht sprach, hatte man ihn mit H. ver- 40 Laien gegenflber, sondern auch vom rein mensch-

gleichen kSnnen. Schiine Verse auf den groBen lichen Standpunkte betrachtet wissen wollte.

Arzt finden sich auch in der Anth. Plan. 267 Seinen herrlichen Charakter schildert Sor. 452

—269; vgl. 271. Ob H. schon bei Lebzeiten mit den Worten dtpiXdQyvQog Si xal tot rgonov

dieae schone Frucht seiner Forschertatigkeit ocftvog xal viMXXtjv imgrer. Vgl. Casaubo-
genoB, muB ungewiB bleiben, ja man mochte n u s De enthusiasmo IV 3. C a m p a n e 1 1 a De

nach manchen aus den Epidemien bekannten libris propriis et ratione studendi. Die bekannte

miBgluckten Kuren eher das Gegenteil vermuten. Aristotelesstelle hat merkwBrdigerweise Veran-

Die Untersnchungen, welche der tiberlieferten lassung gegeben, H. fiir gottlos zu halten; andere

Schriften echt, welche unecht sind, sind heut Stellen hat Gundling MuBestunden, Halle

noch lange nicht abgeschlossen, ja man geht 50 1707 gesammelt. Gegen diesen Vorwurf ver-

eigentlich erst daran, diese Fragen zu beant- teidigten ihn bereits Stephanus Bellunen-
worten. Wollen wir also ein Urteil iiber H. als sis De H. theologia, Venedig 1638. Ch. Dre-

Arzt und Forscher fallen, so miissen wir auBerst 1 i n c u r t De divinis apud H. dogmatis, Lei-

vorsichtig iein und uns auf dasjenige beschran- den 1689. D. W. T r i 1 1 e r De H. atheismi

ken, was sieher als sein geistiges Eigentum be- falso accusato, Rudolstadt 1719. VgL W. A.

zeichnet werden kann und von verstandigen Kri- F r e u n d Die Person des H., Blicke ins Kul-

tikern stets anerkannt worden ist. turleben, 77—101, Breslau 1879. Freilich ge-

H. ist der Begrunder der wissenschaftlich^xi fallt einer gewissen Richtung der modernen

Medizin. Wohl hat es vor ihm schon Arzte ge- Wi6senschaft, die gern den Grieehen alles

geben (einen 7tQo ImioxQdxovs xtv' aXXov er- 60 nehmen und sie nur zu gelehrigen Schfilern

wahnt GaL Vni 142), wohl haben diese Krank- der orientalischen VSlker machen mochte, diese

heiten geheilt und ehirurgische Eingriffe in den Wertschatznng nicht. So fuhrt z. B. v. O e f e 1 e

menschlichen Korper unternommen, ja der Zu- in versehiedenen Artikeln der Med. Zentralzeit.

stand der Heilkunde Homers nStigt uns itan- 1894f. die H.-Medizin fast ganz auf Agypten

nende Bewunderung ab (O. K 5 r n e r Wesen zurfick nnd kommt als Arzt zu dem einen Phi-

nnd Wert der homerisehen Heilknnde, Wies- lologen TerblOSenden Resnltat, daB nur die

baden 1904. A. Kums Les ehoses medics- stntserhaft einhergehenden hohkn Prunkreden

leg dans Homere, Ann. de la Soe. de m<d. «e» <pvoOv, mfl tpbrnot xaMov and x^t roe-
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o<ov S von H. selbst herriihren. Was fur eine
Vorstelhrag hat jemand, der solch ein Urteil fallt,

von der Weltkultur des Griechentums?
Das Corpus Hipp ocraticum als

G a n z e s. Unter des H. Namen sind der Nach-
welt fiber 100 griechische und gegen 30 latei-

nische Schriften iiberliefert worden, die aber
menials jemand alle fur echt gehalten hat; doch
scheinen bereits im Altertum 53 Werke in 72

konnen sagen der groBte Teil der tJberlieferung

,unecht' i3t! Sein, wie wir oben gesehen haben,
vreit verbreiteter und allgemein anerkannter
Rubra und das Bestreben der Bibliotheken zu
Pergamon und Alexandria, in den Besitz mog-
lichst vieler H.-Schriften zn gelangen, Bffnete

Falschungen aller Art naturgemaB Tur und Tor;
besonders der Pamphylier Mnemon soil auf
diesem Felde erfolgreich tatig gewesen sein

in ionischem (nur teilweise mit alteren Attizis- io (Gal. XVII A 606), der ebenso aus reiner Gc
men durchsetzten) Dialekte geschricbenen Buchern winnsucht interpolierte wie gewisse Buchhandler
(,:,r «*/»- n,,.^^ •*/,; ^,»,« ,4„.i„,.„;.„«, ^„„rjj»~'.™, (XVI 5), die die Schrift negl xvH^» rait Zu-

satzen versahen, damit sie groBer erscheine.

(dig &sov <po>vas xal ovx av&gconlvov ngosX&ovoag
ex axo/Mxog Suid.; vgl. Aelian. v. h. IV 20, H.
habe aus Freundschaft ffir Demokrit den iouischen
Dialekt gebraucht) zu einem Corpus, das den
Namen des groBen Arztes trug, vereinigt zu
sein. Der cod. Marc. Ven. 269 (11. Jhdt.) ent-

hielt 60, der Vatic, graec. 276 (Ausgang d. 12.

Jhdts.) zwar nur 35 Bucher, doch hat er einen

Schon Arist. h. a. Ill 4 zitiert eine Stelle aus
negl tpvotog av&gdmov unter Polybos (vgl. Menon.
Iatrika bei Diels Herm. XXVIII 407) und eine

Partie aus negl oaxecov tpvoiog unter Syennesis
Namen. Die alexandrinischen Gelehrten haben
sich bemfiht, die Spreu von dern Weizen zu

Index von 62, der zwei in der Handschrift ent- 20 sondern, und es ist ihnen sicher gelungen, das
haltene nicht einmal nennt. tJber die Manuskripte —«*"-•- <1 -'='--Ll- <*- --—•-'-

siehe J. 1 1 b e r g Zur tlberlieferungsgeschichte

des H. (Philol. VI 422ff.) und das 1. Kap. der
Einleitung seiner bei Teubner erschienenen Aus-
gabe. Ferner Zur Uberiieferung des H.-Corpus
im Rh. Mus. 1887 (Einteilung der Handschriften
in drei Klassen); tlber das H.-Corpus in PhiloL-
Versamml., Gorlitz 1889 (schildert auch den
EinfluB auf die salernitanische Schule und die

auffallig Gefalschte auszumerzen. So schrieb

Glaukias das Buch negl xvpcbv einem spateren

H. zu (Gal. XVI 324), Heraklcides vonTarent
und Zeuxis verwarfen es ganz (XVI 1). Auch
Herophilos selbst beschaftigte sich mit diesen

Fragen. Mewaldt Herm. XLIV 129 sagt: ,Ent-

standen ist diese Kritik mitsamt der kommenta-
torischen Tatigkeit im KTeise der herophileischen
Schule, und zwar hier noch nicht eigentlich in

Araber). Diese Werke sind jedoch nicht nur, 30 systematischer Weise, sondern groBtenteils im
was Sprache und Art der Darstellung anlangt
teilweise voneinander verschieden, sondern geben
haufig so abweichende Lehren, ja widerstreiten

nicht selten einander geradezu — man vgl. z. B.
negl rovacov $ mit negl tow f.vxoc na&tov, die

Stelle negl natiwr VI 254 L. mit negl agxaiv,g

itjxgixfjg I 598 L. und iiberhaupt die Polemik
dieser Schrift gegen die Humoralpathologie mit
der warmen Verteidigung dieser Lehre in vielen

Zusammenhange mit der eigenen Produktion.
Von den Herophileern ist mitsamt der wichtig-

sten Schultradition auch die Exegese und Kritik
der H.-Schriften auf die Empiriker fibergegangen
Von diesen wiederum ererbte sie mit dem
anderen Bestande des medizinischen Wissens die

Schule der Eklektiker, als deren erster greifbarer

Vertreter der Arzt Quintus von Rom zu be-

trachten ist. Durch Schiiler des Quintus ge-
anderen H.-Biiehern; die nagayyeUai IX 266 L. 4olangten diese Interessen und Erkenntnisse an
verbieten offentliche Kundgebungen; aber sind
negl tpvacov, negl <pvotos natdiov u. a. etwas
anderes? — daB man sich schon friih mitRecht
genotigt gesehen bat, auch sie verschiedenen
Verfassern und zwar nicht wenigen zuzuerkennen.
Einige sind gut ausgearbeitet (negl ag&gcov,
negl dyftwv), andere nichts als Notensammlungen
(negl xvpu>v i

ncQ l iQ<xpys)\ einige unvollstandig
oder teilweise verstttmmelt (negl bixaftrjvov),

Galen. Doch kfimmerten sich die Editoren um
diese kritische Arbeit nicht, so daB sie in den
Handschriften keine Spuren hinterlassen hat.

Eine Sammlung H.-Schriften, unter denen aber
die meisten unecht waren, existierte schon zur

Zeit des Diokles, den We 1 1m a n n Fragm. d. gr.

Arzte I 54 geradezu als ihren Schopfer ansieht;

er hielt alle o. S. 1802 genannten Schriften ffir

echt, da Kritik zu seiner Zeit noch nicht auf-

andere nur* Kompilationen (poxltxog, negl xgt- 50 gekommen war. Die erste wissenschaftliche Ans-
otcov). Die Wissenschaft wird es vermogen, sie

nach Inhalt und Darstellung richtig zu grup-
pieren; Versuche dazu sind gemacht worden,
solange es Philologen gibt; daB es aber jcmals

felingen wird, auch nur von der Halite die

'araen der Verfasser festzustellen, erscheint
ausgeschlossen. Mit volliger Sicherheit lassen

sich nur wenige Bucher auf den Meister selbst

zuruckzufuhren, aber auch diese liegen uns ver

gabe veranstaltete Mnemon von Side (Gal. XVII
A 606); eine andere, die lange in Geltung stand,

unter Hadrian, die unabhangig voneinander
arbeitenden Philologen Artemidoros,Kapiton und
Dioskurides (Gal. XV 21), denen reiches Kom-
mentatorenmaterial zur Verfugung stand; doch
war, wie aus Gal. XV 359. XIX 83 ersichtlich,

ihre Texteskonstituierung im groBen und kleinen

vollig willkfirlich; aber Dioskurides war ge-

mutlich nur in uberarbeiteter Gestalt vor. Denn D"0 wissenhafter als Artemidoros, der die Varianten
wenn uberliefert wird (Gal. VH 855. 890. 960.
XV 110. XVI 5. 625), dafi seine Sonne Thes-
salos and Drakon, sein Schwiegersohn Polybos
and win Enkel H. EL ZasStze gemacht hitten,
ja wenn diese Manner schon im Altertum fflr

Verfasser von H.-Schriften angesehen warden (GaL
IV 653. XV 11. 175. XVI8. XVH A 888), wie
kann nun da zweifeln, dafi ein erofier. ia wir

in den Text setzte XV 110. Soran benOtzte ein

nach Rollen geordnetes Corpus, das es vorher
nicht gab, Wellmann Fragm. d. gr. Ante
I 7. Erotian hat in der Einleitung zu seinem
H.-Gloesar eine Liste der von ihm fflr echt ge-
haltenen Schriften; es sind folgende: m^opno-
otixdr, xQOQfmtix&r &, tugi jvft&v, xegl <pvoS>v,

xtol wvouk Mfodmov. xeol Uofis vovaov. xtoi
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tpi'otog mudiov, neQi Hqwv vbdxwv tonmv, juqI auf 15, und vor Gruners, Professors der Medi-

ayfi&v, sugl oq&qcov, nsgi iXxicov, negi TQo/iataiv zin in Jena, kritischem Blick bestehen bloB noch

xai §eXian; juqi r&v tv xt(paXfj reto/miani, xot' 10: 5Qxog, ayoetoftoi, jicqI Aigtov vddtcov x&ntev,

hyCQsiov, /uo/AfXO?, ntQi aifiOQQOtdan', negl avgiy- JiQOyvwauxov, itQOQQtixixdv ft, lni&r)iu&v a und

ycov, iagl vovaan> ajiy, tcsqI %3>v ends nad&v, f, iuqi duuirrf 6£ia>v, negl x&v h -xttpaXp xqw-

negi ijifiofiddcov, negi dtatrrjs o£i<ov, negl taxav fidrtov, xax' iijxgtiov und negi a.yfi&v, die nach

k5v xax' ar&gantov, negi ywcuxetwv, negl xgoqnjg, seiner Meinung im Inhalt und nach ihren Leh-

jiegl aq>6ga>v, negl vyg&v xe^<"°s> aqjogiopot, ren ubereinstimmen (Censura librorum H., qua

hciSt]/iiai, ogxos, voftog, Jisgt xex^s, xsgi agx^VS veri a falsis, integri a suppositis segregantur,

irjxgix^s, ngeopevxtxog, exifjciftios. Auch Galen, 10 Breslan 1772). Nicht viel anders iBt die An-

der ja eine Spezialschrift xegi x&r yvrjaioyv xe xai sicht J. H. Fischers in der Dissertatio de

vo&w 1. ovyyga(t/*ixa>v geschrieben hatte (XV H., eius scriptis eorumquc editionibus, Coburg

9), hat sich eingehend mit der Echtheitsfrage 1777. Weiter hat sich dann Grimm in der

beschaftigt. Er hielt fur yvrjawjxaxa (XVII A Einleitung zu seiner H.-Ubersetzung (Altenburg

577): nsgl ay/i&v, negl Sg&gmv, negl ttxewv, 1781; revidierte Ausgabe vonLilienhainGlogau

aegl xcav ev xeqpcJ-fl xgcofmton>, a<pogiO(ioi, ngo

yvmcxixov und itegl diatxjjs o^ioyo 6, ferner nach

VTI 891 nsgl degcov iddxcov zoncov, nach VII 825
Zntbr)(iubv a und f, nach scr. min. II 112 negl

1837) mit dieser Frage beschaftigt. Er geht in

seiner Kritik noch weiter als alle friiheren For-

scher, da er nur sechs Schriften dem H. zuweist.

Es war damals die Zeit, in der man begann, an

xgwprjs und xax' tyzgeiov. Vgl. Blocker Rh. 20 der Personliehkeit Homers zu zweifeln, und so

Mus. XL 415ff. August, contra Faust. XXII 6

sagt: iVonne sub H. amplissimi mediei nomine

quidam libri probati in auetoritatem a medicis

reeepti non eunt nee eos adiuvit nonnulla simili-

tudo rerum alque verborum, quando comparali

eis qucs vere H. esse constant, impares iudieati

sunt? Palladius (7. Jhdt.) gibt in seinem Kom-
mentar zu aegi ayfi&v (ed. Foesius H. opera

I 918ff.) folgende Schriften als seiner Meinung

ist es nicht wunderbar, daB Grimm von einem

gewissen Boulet erzahlt, der die Existenz des

H. uberhaupt leugnete. Grimm scheint nicht

weit von dieser Auffassung entfernt zu sein,

halt aber immerhin iitidrj/u&v d und y, itgoyva>-

atixov, sigoggrjxixov f, &(pogiafiol, negi duu'r^?

S^icov a und aegi algcov v&xtcov xonow ffir echt.

Das erste wissenschaftliche Werk des 19. Jhdts.

hierfiber ist Link TJber die Theorien der H.-

nach echte an: cupogtopoi, negl (piaiog natdtov, 30 Schriften nebst Bemerkungen fiber die Echtheit

Jisgl q>vaiog &vdg(onov, negl xvft&v. izegl 6iatx7jg,

srgoyvaioxixov, negi xgotftjg, negl ag&gwv, aegi

ay/iciv, negl aigtov ibaxwv xma>v, emirjixiai.

Suid. s. 7. erwahnt von H.-Werken den ogxog,

das ngoyvwoxixov, die Supogtopoi und dielf^xovrd-

jli[IXo? naaav iazgtxrjv imovqfiqv xe xal ootpiav

i^egtixovaa.

Die ersten neueren Forscher schlossen sich

dem Galen an. So unterscheidet Mercuriali

dieser Schriften, Abh. Akad. Berl., Phys. Klasse

223 (1814—1815). Hier wird mit dem Begriff

der ,Echtheit' uberhaupt aufgerSamt. Wir haben

nach Link sechs Klassen sog. H.-Schriften zu

unterscheiden, von denen jede ganz besondere

Lehren fiber die Prinzipien, Grundstoffe des

Korpers und Ursachen der Krankheiten aufweist.

Das ganze Corpus ist eine Sammlung vorale-

xandrinischer Medizin und mindestens von sechs

Censura operum H., Venedig 1583, vier Klassen: 40 verschiedenen Verfassern, deren Namen sich

echte, von Sbhnen und Schfilern edierte, im
Sinne des H. verfaBte und unechte Schriften.

Eine Kritik dieses Buches lieferte Joh. Costeus
Miscellanearum dissertationum decas prima,

Pavia 1658. Die bedeutendste Arbeit der Renais-

sancezeit ist Ludovicus Lemosius De optima

praedicendi ratione libri sex, item iudicii

operum magni H. liber unus, Salamanca 1585;

dieser gelehrte Arzt halt 19 Schriften fur echt

nicht feststellen lassen; dem H. selbst kann kein

einziges Buch mit Sicherheit vindiziert werden.

Nach dieser Richtung hin noch konsequenter ist

Petersen H. nomine quae circumferuntur

scripta ad temporum rationes disposita, pars I,

Hamburg 1839, der nur ffinf Ordnungen, aber

innerhalb dieser im ganzen elf Klassen, _d. h.

mindestens elf verschiedene Verfasser annimmt;

der ersten Ordnung weist er Schriften
_
zu, die

und zwar imbrim&v a und y , a<pogiafioi, ngo- 50 von einem bestiaunten Urstoff; der zweiten, die

yvwcxixav, negl Stalxrjg o^ecov, ntgi aegcov {iSa-

T(ov xonatv, negl tpvoiog av&gdnzov, Sgxog, hiiaxo-

)xU, negl zgoqnjg, negl xv/mov, negl xwv h xeq>alfj

tgo)ftdxa>v, negl eXxicov, negl ay/icov, negl Sg-

dgcoy, xax
1

bjxgeiov, negl (jpvaioe natSlov, vopog,

negl l/ido/i&Seov, negl htixvrjoios; der zweite Teil

von negl rpvoios iv&gconov, negl ooxiwv qwatos

und negl biaixtjs (ryamjs sei von Polybos, lm-

Stl/u&v i und negl hgfjg vovaov von Drakon,

negl vciocov und negl yovijg von H. D3. Ahnlich 60
urteilt Marius Z a c c a r i , Professor der Medi-

zin am Gymnasium zu Neapel, H. epidemalium

obserrationnm pars I, IV 20, Venedig 1621, and
Jacob Spon De aphorismis novis ex H. operi-

bus eollectis, Land 1689. A. v. Haller be-

sehrtnkt in der Vorrede xum ersten and vierten

Bande der H.-tTbersettung des Cornarins
(Lansanne 1769) die Zahl der echten Schriften

von den Elementen des menschlichen Korpers;

der dritten, die von krankhaften Saften aus-

gehen; die vierte Ordnung umfaBt Werke chirur-

gischen Inhalts; die ffinfte solche ohne be-

stimmte Grundanschauung. Weniger bedeutend

ist Meixner Neue Prufung der Echtheit und

Reihenfolge der Schriften des H., Mfinchen 1836.

Littrg Oeuvres d'H., Introd. 66ff. bleibt bei

der Einteilung in elf Klassen.

In neuester Zeit ist man vorsichtiger gewor-

den; man will erst genaue Untersuchungen fiber

jede einzelne Schrift des Corpus anstellen, sie

bis in die feinsten Feinheiten der Lehre und
Oiktion prOfen — and solche Arbeiten liegen

leider erst in ganz geringer Zahl vor —, ehe

man eine Gmppierung nach Verfassern wagt.

So ordnet das CMG die Schriften des H. nach

ihrem Inhalte, and diesem Master wird auch
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vorhegender Artikcl folgen. Als voilaufiges Re- stomathie besorgte C. TruysvanderHoe-
sultat der Forschung moge man betrachten, daB v e n , Haag 1824. ttbersetzungen. Lat. von
cntfoiftiwv a und y, jiQoyvmmtxov (von dem hier Cornarius, Basel 1545. Deut-sch von
vorkommenden Worte teiov gibt bereits Xeno- Grimm, Altenburg 1781 und Glogau 1837.
pnon von Kos ini cod. 2255 Paris, graec. eine Upmann, Berlin 1847. Die echten Schriften
lirklarung), aqiogionoi (einen Aphorismos be- d. H. ins Deutsche ubersetzt von P. M. Mer-
kampft Diokles in Schol. in Hipp, et Gal. ed. bach, Dresden 1860. Samtl. Werke v. Robert
Dietz 11-326: an den 6. Abschn. d. Aph. klingen Fuchs, Miinchen 1895—1900. Franzosiscb v.
an Amt. hist. an. I 13. Ill 11; part. an. II 13), Ch. Daremberg, Paris 1855. Englisch. The
mot oicJvts ogewv, siegl &sdewv (Ktesias bei 10 genuine works of H. translated from the Greek
Gal. XVIII A 731 polemisiert gegen die Lehre by Fr. Adams, New-York 1886.
von der Einrenkung des luxierten Oberschenkels), Die einzelnen Schriften.
atgi ayp&v und nsgl zmv h y.e<pakfj rgcofidzcov 1. Vgxog IV 628—633 L., eine schriftliehe
dem bedeutendsten Arzte des 5. Jhdts. v. Chr. Fixierung des Eides, den die Hippoki itiker
zugeschneben werden konnen — und das war H. leisten rauBten; sie basiert wohl auf echter
Wenig Anhalt bieten uns auch die in den H.- Grundlage. Dies bezeugen wenigstens Scrib.
Schriften vorhandenen Zitate, von denen die Larg. ep. ad C. Iulium Callistum p. 2. Hiero-
wichtigBten erwahnt werden mbgen. Ein heut nymus ad Nepotianuin de vita clerica; epistula
mcht mehr existierender Homervers steht in ail Heliod. 3. Greg. Naz. or. funebr. in Caesar.
mgl ag#ga>v II 122 Klw. Herodikos, der Fieber- 20 fratrem XII 166 ed. Colon. 1690. Theod. Prise,
kranke durch Marsche und Leibesiibungen heilen gynaec. 240 Rose. Suid. s. 7^tjt. Avenzoar Tai-

oni
1
!
6

' ^)er nur ihren Tod hervorrief
.
wird v sir I 5. Aristoph. Thesm. 270H. soil nach

303 L.; Pythokles, der den Kiankcn verwasserte Boerner Noctes Guelphicae 141 auf den Eid
Milch gab, V 239, 435; der Philosoph Melissos anspielen. Von Neueren verteidigen Foesius
in iteQi tpvauK av&gdmov VI 35 L. und Empe- I 31, Triller II 165, B o erne r a. a. O. 135
dokles im 20. Kap. von aegi aexaiqg Itjzgixijs die Echtheit. Galen erwahnt den Eid nieht.
(Polemik gegen die Theorie der vier Elemente) Fiir unecht sehen ihn an Jakob Segarra
erwahnt. Zahllos sind aber die Stellen in H.- Comm. in libr. II Gal. de nat. fac. 3. Joh.
Schriften, in denen auf andere desselben Corpus Bapt. Silvaticus Contra med. 82. Gun d-
hingewiesen wird, die teilweise aber gar nicht 30 1 i n g Otiorum pars II 3. Joh. Heinr. S c h u 1 z e
mehr vorhanden sind;

(

gewohnlich treten die Zi- Hist, medic. I 3, 4 S. 85. Der ogxog zeigt, wie
tate in der Form aegl u>v yeygdyezcu oder dgr)- ernst und edel die alien Mediziner ihren Beruf
otzat auf, z. B. I 13, 5. 181, 23. 185, 10. 201, 13. auffaBten; so gestattet er nicht, Sklaven, ge-
224. 20. 227,20. II 127,3. 147, 2. 152,12. 153, schweige denn Frauen anders als Freie zu be-
7. 163, 12. 171, 19. 188, 18. 202, 9. 206, 6 Klw.; handeln, sorgt fur die ungeborene Frucht, ge-
die aus dem II. Bande siud durchweg aus negl bietet besonders auf Diat zu achten und ver-
&e&Qa>v, von denen sich aber keine in den tiber- bietet, den Beruf aus Gewinnsucht auszuiiben.
lieferten Schriften nachweisen laBt; vgl. Littre Man hat ihn fiir vorhippokratisch oder alexan-
lm dritten Teile seiner Vorrede. Bemerkens- drinisch gehalten, weil Apollon als Gott der
wert ist aber jedenfalls, daB in sisgl agxatTjs 40 Arzte angerufen und die Operation des Blasen-
irjzgixfjg, ixiihj/uwv a und y, Jicgi ag&gwv und steins verboten wird. Dieses Argument spricht
sicgl <piiaios avdgriixov nur Zitate in Futurform, aber gerade fur die hochadligen Asklepiaden,
in ^qoqqtjxixov p und rugl Irjzgov nur in Tern- die es fiir unwurdig hielten, den Blasenstein
pora der Vergangenheit, in negl na&cov dagegen zu schneiden, weil man dies, ohne die Ge-
beide Arten vorkommen. Wenn wir dieseSchrif- schlechtsteile zu verletzen, damals noch nicht
ten also fiir echt hielten, konnten wir wohl mit vornehmen konnte. Herausgegeben wurde der
Recht daraus schlieBen, daB jene vor dieseu ab- .Eid' zuerst griechisch zusammen mit den Asopi-
gefaBt sind. In jicgl m&wv (VI 208—271 L.) .schen Fabeln, Basel 1518. Bis Ende des 16. Jhdts.
wird ofter die qpagfiaxlztg fliflXos, in negl r&v folgten noch fiinf weitere Ausgaben, auch viele
ivio; xadoir (VII 166—303) ein ahnliches Buch 50 lateinisehe. Ins Franzosische ist er ubersetzt von
herangezogen. Der Autor von ntgl voiacov 5 Canape, Lyon 1552; ins Englische v. Peter
keniit von noch vorhandenen Schriften acgl Low unter dem Titel The protestation which
/ovijg, aegt ipvaio? xatdtov, nigi vovaoyv ywai- H. caused his scholars to make, London 1597.
xeicov; in .-iegl diaizys 6£i<ov werden zu Anfang Griechisch mit deutscher l)ber«etzung und grie-
die Kvldtai yvw/uai zitiert. Gesamtausgaben

:

chisch-deutschem Worterbuch Cfrw. ogxos xoX
Editio princeps in aedibus Aldi et Andr. A s u- a<pog.) von Jos. Ruder, Regensburg 1864. Sehr
lani, Venedig 1526. Cornarius, Basel oft ist er kommentiert, z. B. von Petnu Mem- .

1538. Mercuriali, Venedig 1585 mit lat. mius, Rostock 1597 und Fr. Rauchinus,
tbers. Foesius, Frankfurt a. M. 1595. 1621. Montpellier 1618. Das auch heut noch wich-
1624. 1645. Genf 1657 mit lat. tTbers. van der60tigste und nmfangreichste Buch fiber ihn ist H.
Linden, Leiden 1665. Neapel 1754. Venedig Magni Sgxoe sive iusiurandum recensitum et
1757. Chartier, Paris 1679. Mack, Wien libero comment, illostr. a Joh. Henr. Meibo-
1743 u. 1749 (unvollendet). Kflhn, Leipzig mio, Leiden 1643. VgL R. Hirzel Der Eid,
1825ff. Littre", Paris 1839. Ermerins, Beitrage m seiner Geschichte.
Utreeht 1859—1864. Die Ausgabe von Kflhle- 2. N6/tos TV 638—643 L., allgemeine Vor-

^^i.? und Ilberg, Leipzig I (1894) und II schriften fltr junge Ante enthaltend, nieht Ton
(1902) wird nieht fortgeaetxt Eine kritiaehe H. direkt gegeben. Er wild wie der Sgxot Ton
Edition wird un CMG vorbereitet. Eine Chre- Erotian erwShnt, von Mereu r iali, Gr o ner

1813 Hippokrates Hippokrates 1814

und Ha Her verworfen; er ist haufig mit den 7. Ilegi oQxaLtjs irizgixfjs I 1—30 Klw. Diese

Aphorismen zusammen herausgegeben, griech. Schrift, die Littre" fiir echt Hippokratisch halt,

und lat. mit Erklarungen in Matthaei G a r b i- hat auch er zu Anfang seiner Ausgabe (1 570—637)

cii Oratio de vita H., Tubingen 1564. abgedruckt und meint I294ff., sie sei dasgrund-

3. Hegi zixvrjs VI 2—27 L., eine sophistische, legende Werk des Meisters auf das sich Plat,

stark mit rhetorischen Finessen aufgebramte Phaedr. 270 C beziehe, wenn er sage, man miisse

Abhandlung iiber die Kunst des Arztes, die sich die Natur des Ganzen betrachten, falls man das

in einer Polemik gegen Melissos gefallt. Vgl. einzelne beurteilen wolle. Dieser Meinung

hieruber die eingehende Beurteilung von G o m- schliefit sich neuerdings wieder Oomperz
perz Griech. Denker I 341. 391ff.; Apologic 10 Philol. LXX 219 voll an. Aber abgesehen davon,

der Heilkunst (Ausgabe), Leipzig 1910, der dies daB der Verfasser eine solche Lehre eher be-

Buch dem Protagaras zuweisen will. Erotian kampft (Kap. 20): der lehrhafte Ton, der von der

erwahnt auch diese Prunkrede, die F. O. D e- einfachen Redeweise des wahren H. stark ab-

mez, Wien 1802, ins Deutsche ubersetzt hat. weicht, zwingt uns trotz der Polemik gegen die

Vgl. Langguth Programma de paradoxo H. von H. nicht anerkannte Viersaftetheorie, diese

in libro de arte, Wittenberg 1754. Tlberg Flugschrift dem alten Arzte abzusprechen. Der

Studia pseudipp, 28ff. Verfasser mirB nach Alkmaion von Kroton, dessen

4. IIeqI irjzgov IX 198—221 L., von den Temperamentenlehre er beniitzt, und nach Em-

Pflichten eines Arztes, besonders des Chirurgen, pedokles, den er S. 24, 10 Klw. zitiert, vermut-

auch von seinem aufieren Erscheinen und Auf- 20 lich ran die Wende des 5. und 4. Jhdts. gelebt

treten handelnd, d. h. von dem, was wir Deonto- haben. Alle friiheren Arzte — so fiihrt er aus

logie, nennen. Diese Schrift ist in ziemlich mani- — bauen ihre Lehre auf der Hypothese auf, daB

riertem Stil geschrieben und stammt aus der Gesundheit und Krankheit auf dem richtigen

Zeit des Verfalles ionischer Prosa um 350 v. Verhaltnis der trockenen und feuchten, warmen

Chr.; sie wird von Erotian mit Stillschweigen und kalten Safte des Korpers beruhen. Diese

iibergangen; Haller Bibl. chirurg. I 12 meint, Hypothese ist aber falsch, und man muB sich

die Rede miisse zu einer Zeit, in der kein Krieg wundern, daB sie zu einer Zeit, in der die arzt-

gefiihrt worden sei, herausgegeben sein. Nach liche Kunst in hoher Blute steht, noch immer

einer solchen wird man freilich in der griechi- vorgebracht wird. Wenn sie wahr ware, ware

schen Geschichte Iange suchen konnen. 30 der ganze Arztestand tiberflussig. Die Medizin

5. ntgi evaxri/ioavvrjs IX 222—245 L., von ist aber eine praktische Wissenschaft und bedarf

der Wurde und dem auBeren Anstande desMedi- keiner Hypothesen wie z. B. die Astronomie.

ziners, seinem Benehmen bei Krankenbesuchen Vor allem soil man auch auf die Laien Rucksicht

u. dgl. Es ist ernster gehalten als negl irjzQov, nehmen und so reden und schreiben, daB es

aber ihm im Stile ahnlich und seinem Charakter jeder versteht. Die Diat ist der wichtigste

nach mit negl agxairjs IrjzQixfjs zu vergleichen. Faktor der Heilkunde; denn der Mensch ist, was

Das allgemeine Wissen und fiber jeden Gegen- er iBt. Ja, der Unterschied zwischen einem

stand Redenwollen verdirbt nur den Arzt; ja Kranken und Gesunden ist so groB, daB jener,

die vnegriqxivias xexoajtrjfdvoi (S. 228) soil man wenn er dasselbe wie dieser afie, schwerer affi-

aus dem Lande weisen; denn sie verfiihren den 40 ziert wurde, als wenn dieser zur tierischen Kost

Menschen statt ihm zu niitzen. Die Kenntnis iiberginge. Aber nicht nur die Qualitat, sondern

des von der Natur Geschaffenen ist die wahre audi die Quantitat der Speisen ist von groBer

Weisheit. und als Kenner dieser Dinge ist der Wichtigkeit; und hier nach Alter, Konstitution

itjzoos ein q>iX6ao<pog hodeos (S. 232). Zeit u. a. zu entscheiden, ist eine der schwersten aber

350 v. Chr. Dies Buch wird ebenfalls von notwendigsten Pfiichten des Arztes. Ist man

keinem Alten erwiihnt; Foesius I 40 halt es einmal bei einer Diat, die einem gut bekommt,

fur echt; Georg Matthiae hat es 1740 in angelangt, so muB man sie innehalten. Das haben

Gottingen mit einem Kommentar, der die Weis- schon die ganz Alten gemeint, die mit Unrecht

heit eines gewissen Christian Krfiger aus dem vernachlassigt werden. Es folgen feine Argu-

16. Jhdt. aufstapelt, ediert. 50 mentationen gegen die damals modernen Lehren,

6. IlagayyiUat IX 246—273 L., arzlliche so gegen xegi yva&v VI 92 und ntgi Siaizrjg

Vorschriften im Sinne der Epikureischen Er- im ailgemeinen. Nicht das Warme, Kalte,

kenntnistheorie. Sie stehen, vom Standpunkte Feuchte, Trockene — leere Begriffe — ,
sondern

des Philosophen aus betrachtet, am hochsten das SuBe, Bittere, Herbe und ahnliche — die

von alien im Corpus enthaltenen Bfichern. Zahl ist unbestimmt — in ihrer guten oder

Daremberg hat Notices et Extraits 1849, schlechten Mischung verursachen Gesundheit und

200—202 aus dem cod. Urbin. 68 ein Galenisches Krankheit; denn warm und kalt, trocken und

Scholion publiziert, das direkt sagt, ChryBipp feucht ist der Korper schon so wie so. Auch

babe den Anfangssatz xQ ^"^ *OT'V *»" V xatgos, wissen zu wollen, aus was und wie der mensch-

xaX xcuqos h v xgovos ov noXvg axeotg xewov 60 liche Korper entstanden sei, ist dem Arzte zu

hnl tore xtu xaigov, der eine stoische Doktrin nichts nutze. Also — und das ist das Resul-

sei, interpretiert; das behaopte Archigenes. Es tat — : nicht jene nebelhaften Elemententheorien

ist nieht unmoglich, daB der jfingere Demo- — mogen sie auf Thales, Anaximenes, Xeno-

kriteer Naosiphanes (um 350) der Verfasser phases oder Empedokles fuBen —, sondern eine

dieser and der beiden vorhergehenden Abhand- vernttnftige, das Reale beriicksichtigende Heil-

lnngen ist. Auch die xaearrtUat werden im methode, eine gate Beobaehtang des gesunden

Altertmn nieht weiter erwShnt; nach Foesius und krankliaften mensehliehen KSrpers maehen

I 43 sind sie eeht. den guten Arxt. Erotian erklirt aQaii, ixgexloa



und tpvaav aus diesem Buch, Galen erwahnt es
nie, weil er an das Dogma der Humoralpatho-
logie glanbte; herausgegeben ist es griechisch
und lateimsch Ton Jch. Gorraens, Paris
1544, oft komnientiert und von Mas sard,
Amsterdam 1676, ins FranzSsische fibersetzt.
Gomperz Griech. Denker I 288ff. laBt dem
trefllichen Arzte, der sicher dem H. nahe stand,
die verdiente Wttrdigung zuteil werden.

8. Ileal aiocov bdaxcov xdnwv I 31—71 Klw., 10
eine dnrch pragnante Kurze und anschauliche
Darstellung ausgezeichnete S6hrift, die man wohl
dem H. selbst zutranen moehte, wenn sie nicht
nach den bahnbrechenden Forschungen von v
Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berl. 1901 I 2
dem Autor von neol ItQfjg voOoov zuerkannt
werden miifite und auch aus anderen Griinden
den H. nicht zum Verfasser haben kann. Sie
wird im Schol. Aristoph. Nub. 332 zu dera Worte
eatQOTixviig zitiert: xal laxgol neol dlocov xal 20
vSaxog ovveygayav • vSaxa Si elat xal at vetpehu,
ovvxay/ja di ioxiv Innoxoaxovg jteol aiocov, xonan
xal vSdxon: Eigentlich sind es zwei Biicher
(Kap. 1—11 nnd 12—24) desselben Mannes, die
verschiedene Gegenstande behandeln und offen-
bar von eincm spateren Redaktor durch die
Worte aeol ph> xovxcov ovxcog het- fiovXofiat Ss
neol xrjg 'Aalrjg xal xrjg Evgatmjg Xi£ai — dies
ware der geforderte Titel— auBerlich znsammen-
gekniipft sind, wie sie iiberhaupt viele Spuren30
spaterer Uberarbeitung zeigen. Zeit der Abfas-
sung ist das letzte Drittel des 5. Jhdts. Felix
Jacoby Herm. XLVI 518ft. urteilt fiber das Buch
als stilistische Leistung ziemlich ungiinstig und
meint, man mfisse noch mehrPartien als v. Wila-
mowitz aussondern, denn es wimmle hier von
Zusatzen, und selbst wenn man diese als Rand-
bemerkungen entschuldige, sei H e i b e r g Herm.
XXXIX 132 beizupflichten, der den Schriftsteller
nicht sehr gewandt nennc. Nach Poschenrieder40
(s. o. S. 1801) hat Aristot. pol. VII 4, 1326 a,
15—1334 a, 40 aus sieQi digaiv vtexcov xonmv
geschopft, und auch Plat. leg. 750 DE hat es
vielleicht gekannt. Aber die hier vorgetragenen
Lehren waren sehr bald Allgemeingut der Ge-
bUdeten geworden, so daB sichere Schlfisse der
Art nicht gezogen werden konnen. Der Inhalt
des ersten Abschnittes ist folgender: Der Arzt
soil nicht nur die Konstitution des Patienten,
sondern auch die Jahreszeit, in welche die Krank- 50
heit fallt, die jeweilig wehenden Winde, die
Qualitat des Wassers, die Lage des Ortes und
Lebensweise des Menschen in Betracht Ziehen;
ferner muB er sich mit den grundlegenden astro-
nomischen und meteorologischen Kenntnissen ver-
traut gemacht haben, um einen Witterongswech-
sel eventuell vorauszubestimmen zu konnen (da-
gegen vgl. man die Anschauung des Verfassers
von ntol &Qzalr)s lr)XQtxijg Kap. 1). Diese in den
ersten beiden Kapiteln gegebenen allgemeinen 60
Regeln werden in 3—11 naher ausgefflhrt: wie
das verschiedene Klima, dieWasser- nnd Terrain-
verh&ltnisse den Gesundheitszustand der Men-
sehen beeinflnssen. Der zweite Tell gibt gewisser-
maBen die Beweise jener Darlegnngen dadnrch,
daB er naehweist, wie die Lebensbedingnngen
in Agypten and Libven udere alt am Sehwanen
Meere, hier nieht dieselben wie an den griechi-
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schen Kusten sind. AuBerordentlich lehrreich
sind die Mitteilungen ttber die groBen Kopfe
der Makrokephalen, die sauromatischen Mann-
weiber, die versehiedenen Leiden der mit ihren
Pferden fast verwachsenen Skythen, ihre ge-
schlechtliche Unerapfindlichkeit, die Pfahlbauern
am Phasis u. a. m. Eine nahere AuBiuhrung
iiber Afrika (S. 54 Klw.) war schon zu Galena
Zeit (IV 799 K. scr. min. II 59) verloren; doch
hat Erotian einige Glosseu daraus erhalten,
Ilberg Das H.-Glossar deB Erot. 133. Die
allgemeine Bildung des Verfassera, der der Welt
die erste Kulturgeschichte schenkte, charakte-
risiert trefflich v. Wilamowitz Lesebuch 200
mit folgenden Worten: ,Die Kugelgestalt der
Erde und die Zonentheorie des Parmenides sind
ihm fremd. Die milesischen Erdkarten wird er
natiirlich gesehen haben, und so ist ihm die
Erde eine Scheibe, in deren Mitte Hellas liegt;
allein alle fremde Lehre ist ihm ziemlich einer-
lei; er verlaBt sich nur auf die eigene Erfahrung
und das eigene Denkcn. Er hat die Kusten des
ostlichen Mittelmeeres besucht; besonders unter-
richtet ist er fiber die Pontaslander; nur kann
er die Krim nicht besucht haben. Der ganze
Westen ist ihm fremd, auch das Innere der
Balkanhalbinsel, sa dafi die Thraker ausfallen,
an deren Kusten der wirkliche H. gelebt hat.'
Der Kommentar Galens (s. scr. min. II 112) in
drei Buchern ist nur in lateinischer ttbersetznng
vorhanden, Ilberg Comment. Ribbeck. 343.
Galen war a. a. O. iibrigens der Meinung, man
masse die Schrift neol olxfaemv xal vbaxaw xal
&d&v xal zcooav betiteln. Die Erstausgabe er-
schien Paris 1536, lateinisch bereits Venedig
1497, mit Kommentar von A 1 e m a n n u s, Paris
1557. Mart inns 1646. K or a Is 1800
Chailly 1817. Petersen, Hamburg 1833.
Eine lateinische ttbersetzunff aus dem cod. Paris
7027 hat K ii h 1 e w e i n Herm. XI, 254ff. her-
ausgegeben, eine franzosische von Damascene
erschien Paris 1662, eine englische mit Kom-
mentar von Francis Clifton und der
Thukydideischen Pestschilderung London 1734;
mit deutscher tibersetzung und griechisch-deut-
schem WSrterbuch von J. Ruder, Sulzbach
1849; andere deutsche Ubersetzungen sind die
von Ritter v. Hogelmfiller, Wien 1804
und von A. F. Linda u, Breslau 1815. Vgl.
K. Z e 1 1 e 1 Observations in H. Coi de aere
aqua et locis libellum, Eichstatt 1857.

9. Ileal tpws&v VI 91—115 L., eine im Alter-
tum meist fiir echt gehaltene (Menon V 35.
Erotian.), von den Neneren jedoch (schon Mer-
curial! rechnet sie zur zweiten Klasse) ver-
worfene wohldurchdisponierte Sophistenrede
(M a a s s Herm. XXXII 566), die mit dem Gnte
eines Diogenes vonApollonia (Pneuma- nnd Ader-
lehre), Empedokles (Traumlehre) und Herodikos
(Diat) arbeitet und selbstandige Gedanken, wie
nach ihrer ganzen Anlage zu erwarten, nieht
zeigt. Den stannenden Zuhorem wird nnwider-
legueh bewiesen, daB die Loft das Primip alles
Seins nnd auch im Meere enthalten ist; denn
sonst kOnnten Tiere dort nieht leben; das Fener
bedarf inter ebenfalls zu seiner Ezistenz mnd
daher aneh 8onne nnd Mond. Ist die Loft aber
zu kalt, zu heifl, zu dftnn, zu dieht new^ dann
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entstehen die versehiedenen Krankheiten. Natiir-

lich ist auch in den Adern Luft enthalten, wie

es tiberhaupt nichts gibt, in dem sie fehlt, sie,

die man mit Recht den Schemel der Erde nennt.

Man sieht, nichts weiter als der mundgerecht ge-

machte Diogenes von Apollonia (vgl. D i e 1 s

Vorsokr. nr. 51), also zur Zeit der Wolken des

Aristophanes und der Troerinnen des Euripides

verkiindet. Uber die schulgemaBe Einteilung,
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iibrigens grofie Partien, die mit anderen Ga-

lenischen Schriften wortlich ubereinstimmen, fiir

ahnliches Machwerk halte wie den SchluB seines

Pulskompcndiums; vgl. G o s s e n De Galeni

libro qui avvoipig neat oyvy/uiiv inscribitur, Ber-

lin 1907. Auch Sabinos komnientierte das Buch

(Gell. N.A. III 16), ferner Antonius Fracan-
tiauus, Venedig 1566. Griech. Ersteusg.

_ „o cw Paris 1569, mit Komm. von Franc. Vale sius

das"poetischeKolorit", die Antithesen und Pari- 10 Koln 1561 und von Hier. Cardanus, Vene-

sosen dieser Rede hat Ilberg Stndia pseudipp

23ff. schon gehandelt. Es ist bedauernswert und
kaum erklarlich, daB schon der Verfasser der

Menoniana aus diesem elenden Machwerk seine

.Hippokratische' Weisheit schBpft. Mit Recht

sagt Diels Herm. XXVIII 407ff. : ,Zu unserem

hochsten Erstaunen sehen wir, daB die heute

brennende H.-Frage bereits im Altertum leiden-

schaftlich und wenig erfolereich ventiliert wor-

dig 1566. Griech. u. lat. mit Komm. von Eti-

enne Gourmelin, Paris 1572.

11, IltQi vyo&v zorjotog VI 119—137 L., eine

aus den Aphorismen zusammengestellte Kompi-

lation fiber den Genufl feuehter Speisen. Komm.
von Joh. N a r d i u s unter dem Titel Nox geni-

alis prima, Bonn 1656.

12. Ileal awoiog av&owaov VI 32—69 und

aeol Siaixrig vyieivijg 72—87 L. S. die grund-

'den ist. Denn was die Menoniana unter H.s 20 legende Studie von Fred rich Hipp. Unters

Namen zitieren, starnmt aus der elenden Schrift

n8Ql yvac5v,_die mit mol <pi'aiog vzaiSiov und
:ceol vovatov S eng verwandt ist.' An dem trau-

rigen Zustande der Kritik wfirde auch wenig

andern. wenn richtig ware, was B 1 a s s Herm.

XXXVI 405ff. meint, daB bei Menon nicht jteol

rpvowv selbst, sondern eine geistreichere ver-

lorene Schrift, die der Schonredner auch benutzt

habe, exzerpiert sei. DaB ein Mann wie Philo

Kap. 2—4. Galen, dessen Kommentar (XV 1—223)
wir noch besitzen, schatzte die Schrift auBer-

ordentlich hoch. Er hatte seine Erlauterungen

eben herausgegeben (scr. min. II 113), als er

von einigen erfuhr — also sehr weit verbreitet

kann hiernach diese Ansicht doch nicht gewesen

sein — , daB neol <pvaiog avftotonov unter dem
Vorrlacht der Unechtheit stehe, und nun sofort

die Apologie oxt xal xaxa, xa &).Xa avyyodfifj.axa

pon. op. m. II 2 H. fiir den Autor mol <pva&v 30 zyv avtrjv Sogav 6 1, (paivnai xfj xaza xo tisqI

halt, ist schon eher zu verzeihen. Ausg. von

Cornarius griech. u. lat., Basel 1529. Neue
kritische Ed. von A. Nelson, Upsala 1909.

10. Ileal xQoyrjg IX 94—121 L., im Lapidar-

stil der Aphorismen gehaltene kurze Leits&tze

fiber die Ernahrung, Es werden die Arterien,

die aus dem Herzen, von den Venen, welche der

Leber entspringen, unterschieden, eine Lehre,

mit der der Verfasser ziemlich allein steht (doch

ipvawg avdodbnov zu schreiben begann, die leider

verloren ist; s. a, XV 15. 106 K. scr. min. II 58.

Jedenfalls war jenes eine der geleaensten Schrif-

ten des Corpus (de plac. H. et PI. 693 M.) und

im Altertum offenbar mit mol bialxr\g vyieivfjg

stets zusammen ediert; die Scheidung in zwei

Teile, von LittrS I 349f. gebilligt, starnmt

nach Ilberg H.-Gl. d. Erot. 134 schon von diesem,

was aber unwahrscheinlich ist, da er den zweiten

gl. Schrift 17); in Kap. 48 wird der Puis zum 40 Titel nicht nennt. Galen selbst kann trotz seiner
_..i_- v.i •_ j- _.-j--_;_.•—!-._ T.-i.— i... „ eben angefiihrten Streitschrift nur die ersten

acht Kapitel neal <pvoiog ivfrownov und das ganze

jicqI 8tahrjg vyuivijg, so wie sie vorliegen, fur

Hippokratisch genommen haben, diese aber

auch ohne jedes Bedenken, weil die Lehre genial

erdacht sei und mit den anderen Werken des H.

nicht kontrastiere (XV 9); auch aus Platon gehe

die Echtheit hervor (XV 12. 104). Ganz ein-

gehend hat er sich mit der hier vorgetragenen

ersten Male in der medizinischen Literatur er-

wahnt, merkwiirdigerweise aber die Tatigkeit

des Schlagens den q>U§eg zugeschrieben ((ptefS&v

Hiacqpvl-ieg), wie denn iiberhaupt in den H.-Bu-

chern eine grofie Unklarheit und DifTerenz ge-

rade in bezug auf die Aderlehrc herrscht. Auch
xcgl tQtxjprjg ist im groBen und ganzen unselb-

standig und, allerdings nur ganz auBerlich, von
Herakfit abhangig (B e r n a y s Heraklitische

Briefe 145ff. Patin Quellenstndien zu Hera- 50 Elementenlehre in seinem Buch negl xebv xa&
" "' " ' 7. axoixeicov I 413—508 beschaftigt. Kap. 9—lo

jedoch behandeln nach seinem Urteil (XV 10)

drei vollig verschiedene, nicht zusammengehorige

Themata; de plac. H. et PI. 51 5f. M. sagt er,

daB die Lehre der vier vom Kopf ausgehenden

Adern nicht von H. angenommen sei, wo sie

also vorgetragen werde, wie hier, beweise es die

Falschong der Stelle; das Wahre konne man
aus aeoi xgotpijg und emdr)fii<br /T nehmen. Die

klit), macht aber einen viel solideren Eindruck
als sizol qrvoojv und starnmt wohl aus spaterer

Zeit (etwa 400), wenn es auch Galen als Hip-

pokratisch anerkannte (die Stellen sind ge-

sammelt von Mewaldt Herm. XLIV 121, 1).

Nach einer handschriftlichen Bemerkung in

den codd. Paris. 2144 und 2255, die natiirlich

auf antiker Tradition beruht, ist die Schrift

von Thessalos oder Herophilos, nach Gell. N. A
III 16 von Philistion oder Pherekydes. Pallad. 00 Schrift beginnt mit einer Polemik gegen die

in H. de tract, ap. Foes. I 918 und Steph. Ath.

ap. Dietz Schol. in H. et Gal. I erwahnen sie

wieder als echt. So urteilen auch Mercu-
riali 24, Foesins IV 115, Clericus
Hist, de med. part. V 3, S. 207 nnd T r i 1 1 e r

Opuse. H 218. Galen hat XV 224—417
einen noch l&ckenimft erhaltenen Kommentar
in vier Bflehcrn dazu geschrieben, von dem ich

Lehre, der menschliche Korper bestehe nur aus

einem Elemente; aus einem Urstoffe konne iiber-

haupt kein Korper bestehen. Das Richtige sei

die Vierzahl, nnd zwar setze sich der Leib des

Menschen aus Bint, Schleim, gelber nnd schwar
zer Galle znsammen; diese Stoffe seien aber nach

den Jahreszeiten versehieden verteilt, nnd so

komme es, daB im Winter entstandene Krank-
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lieiten im Sormner vergehon usw.; der Arzt
musse daher das im Uberflusse vorhandene Ele-
ment zu unterdrikken suchen. Das ist kurz der
Jnhalt der ersten acht Kapitel, einer in sich
vollig abgeschloBsenen iatrosophistischen RedeAun folgt der mit dem notdfirftigen tlSivat &
ZSn xal zdde Tigog ixEivoiotv angekniipfte, aus
verschiedenen Konglomeraten zusammengewfir-
fete zwe1te

j

Teil. Wir horen von dem Grund-
satze ore xa svavxia xwv evavxlwv eoxiv ia.uau, 10
den sich die allopathische Medizin aller Zeiten
die hier —

•
sie mag es zugeben wollen oder

S'um,
- lhren UrsPrung suchen mufl, auf den

Schild gesetzt hat; daB alle Krankheiten auf
die Difit und das Pneuma zuriickgingen; und dafi
die Affekte starkerer Korperteile gefahrlicher
als die schwScherer seien. Daran schlieBt sicli
eine Beschreibung des Adersystenis mit densel-
ben Worten wie in jrcgi doxewv <pvaio; IX 174L
die von Arist. hist. an. Ill 3 angefiihrt und dem 20
Polybos zugeschneben wird, aber wegen Riick-
schnttes gegeniiber xegl Sgdgcov diesem kaum
gehorcn kann Das 12. Kap. handelt fiber den
titer, das folgende fiber Prognose, das nachste
uber Blasenleiden und das letzte schlieBlich
uber das dauernde, tagliche, Tertian- und Quar-
tanneber die alle durch die Galle — eine kennt
der Verfasser nur — hervorgerufen wurden.— Die sieben ersten Kapitel xegl Staixqs vymr^s
V- n-7. I

ein zusammenhangendes Ganze: 30
die JJiat m den verschiedenen Lebensaltern und
Berufen, fiber Entfettungskuren, Brechmittel,
Klystiere u. dgl. Die beiden letzten Kapitel
die aus „egl nafav vi 208 und mgl voiamv ?
r\ vv

afesch»eben sind, gehoren, wie schon

- vv t^,
3 sah

'
nicht hierher

- Dieser meint

£5 a«
°9

'
ma

.

n h
?
be zur Zeit der Ptolemaer

und Attaler ntg, tpvato? Av^gdnov 1—8 und
xsQ} Oiaixys vytuvfjs, weil sie jedes fiir sich zuMem waren, zusammengeschweiBt xal xig. tocos 40
6Mo; V xal avros 6 ngwxos avxa ovvdeis nag-
ivt&t,xe xcva ptxagi, T(Sv 6vo xavxl xa xw jtoo-
ZUQ&oVat juUovxa. Aber Fred rich weistm. ganz nchtig darauf hin, dafi eine derartiee
Meinung mit unserer Anschauung fiber die Ent-
stehung des Corpus Hipp, im Widerspruch steht
hi ist vielmehr der Ansicht, daB es ein Fach-
mann gewesen sei, der sich fur ihn wichtiee
htellen in emem Notizbuche aneinandergereiht
Habe, und daB von einer beabsichtigten Falschun? 50
nicht die Rede sein konne: zu unterscheiden
seien der Autor von negi qpvaio? av&gwxov (1—81-
von Kap. 11, 12 und 14; von 9, 1 u. 2. 10 u 18-
von ncgi diaixijs vyutvijs; und der von Kap. 15',

der auch der Kompilator sei. Dagegen nimmtman jetzt allgemein an (E. Hottermann
Henn. XLn 138ff.), daB sich die Unordnung
der Kapitel 9—15 auch aus dem mangelnden
interesse des Abschreibers erklaren lasse und
sie sehr wohl vom Verfasser des ersten Teiles60
nerruhren -kdnnten, wenn man zugestehe, daB
er seme Meinnng habe mildern und ein MiBver-
standms des Vorhergehenden habe verhindern
woUen. Anch die sieben Kapitel «p« duUtnc
ifiunjs sind nach HSttermanndn intee-
nerender BesUndteU der Sehrift, die 7£semem viel nmfangrddieren Werke xtol w6eW*r»<*>*ov eiRapiert s«i, das «n Aristotefe

Hippokrates 1820

Zeiten den Namen des Polybcs trug. — Der
erste Teil, der, wenn auch in etwas iibertrie-
bener und schematischer Weise, der stets als
Hippokratisch anerkannten und den meisten
ubngen Biichern der Sammlung ebcnfalls an^e-
nommenen Saftetheorie huldigt, stand balden
hohem Ansehen (Gal. XV 49) und gait vielen
selbst noch Modernen, als wichtiger Ausfluli
Hippokratischer Doktrin. Hieraus stammt die
Lehre von der Huraoralpathologie und den allo-
patnischeii Prinzipien des H., die der Meister
selbst so schroff niemals ausgesprochen hat, wie
namenthch die iniStjplai zeigen. Mit dieser
leider bis in die allerneueste Zeit hineinge
scnleppten Verkennung des groBen Arztes hat
nun II berg N. Jahrb. XIII 401 ff. endlich ein-
mal grundhch aufgeraumt. Wir sahen schon.
daB Anstoteles eine Partie des zweiten Teiles
unter dem Namen des Polybos zitiert; diesem
Arete schreibt auch Menon XIX 2 mindestens
die ersten vier Kapitel zu, und es gab Leute
die die ganze Zusammenstellung von Polvbo*
herleiteten (Gal. XV 172), und das war auch die
herrschende Ansicht der Gelehrten des 19. Jhdts
Littre I 347. Die Is Herm. XXVIII 430ff

?aJV eJ Z
.

Gr,
r
e
T
ch

-
Denker 134f

- Fredrich
faBt b. 56 sein Urteil wie folgt zusammen: ,Un-
bekannt ist uns natfirlich audi der Name des
Mannes, der das Hypomnema zusammengestellt
hat Alt werden die von ihm ganz oder zum
leil wiedergegebenen und weiter ausgebauten
bchnften nicht gewesen sein, jedenfalls nicht
veraltet. Das sind sie schon ffir Aristoteles
(eigentlich schon fiir Diokles), also wird das
Hypomnema, welches wir lesen, alter als Ari-
stoteles sein. Er und Menon lasen es wie wir
und gaben es Polybos.' Dazu ist also zu be-
merken, daB die Annahme, jene MSnner lasen

wi." ?
1

.

umfangre>eheres Werk. die groBero
Wahrscheinhchkeit fiir sich hat. AnBer Galpn
schneben auch Sabinus (Gal. XV 25) und der ara-
bische Arzt Chonain ibn Isak Kommentare zu xtoi
vvato? av&Q(i,7iov, ein anonvmer steht im cod
Pans, graec. 7026. Griech. Erstausgabe von Al-banus Torinus, Basel 1536. Lat. von Guil.

» °JLV 'r,

Lyon ,5125
' Neuerer Kommentar vou

Barthol. Perdu lei s, Paris 1643. Sonderaus-
gabe negt Siaixjjs iyittvijs ebenfalls von C o p u s
Fans 1528; es folgen noch mehr lat. Editionen!

?;• ' £ ybl de salubr> v»ctus ratione cum comm
Hier. Triverii B r a c h e 1 1 i , Lyon 1548. Polybi'
de salubn victus ratione ei interpret, et cum
comm. Gilberti Philareti, Antwerpen 1543.
i'olybi Iibn utihssimi di conservare la sanita
overo modo di vivere sani e deUe malattie del
corpo umano von Petro Lauro, Venedig 1545
Nene kntische Ausgabe von Villa ret, Diss! .

Berlin 1911.
'

}^P^1 ^"1' VI 466—637 L. Vgl. die
vorbildhche Unterauehnng von Fred rich
Hipp Untert 81ff., dem ich mieh bier ganz
anscbJieBe. Das Bnch wird von Erotian Jeht,

XVm A 1 to iuurrrtuci* ti fyumir gemuutDiB es **el wows irfigd^ov xai JntW heifi.

A 831. B 489. Perner gibt er VI 478 an, dafi
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es in drei Teile zerfalle — doch hat er das von

Littre
1

unter der Bezeichnung negi iwavlov als

viertes Buch abgetrennte ebenfalls gelesen: XVII
A 214 —, sehr alt, aber nicht von H., sondern

von Euryphon, Phaon (XV 455), Philistion aus

Lokroi, Ariston, Pherekydes (XVIII A 8) oder

Philetas herstamme. Palladius ap. Foes. I 918

scheint es nicht so kritisch betrachtet zu haben.

Hippokratische Diat wird hier zwar gepredigt,

aber in flbertriebener, schtilerhafter Weise. 10 Brocken sind, die bald aus Heraklit (vgl. D i e 1 s

cuppoKiaies ioi.

Weygoldt Jahrb. fur PhUol. 1882, 161ff.

Gomperz (iriech. Denker I 229ff. 453f. Mit
vollem Rechte macht Fredrich 91 alien

diesen Gelehrten den schwercn Vorwurf, daB sie

eine medizinische Abhandlung nur nach den in ihr

enthaltenen philosophischen Anschauungen be-

urteilt haben, ohne auf das Ganze zu sehen,

und weist nun aufierdem nach, daB selbst die

allgemeinwissenschaftlichen Lehren nichts als

Die Handschriften trennen nur in drei Teile.

der Marcianus allein in vier. Ein Exzerpt wie

xeqI ipvatog av&gcojiov liegt uns hier nicht vor,

sondern ein in sich vollkommen abgeschlossenes

Ganze, das eine bestimmte Tendenz verfolgt.

Viele, so horen wir, haben das in Frage stehende

Thema schon behandelt — z. B. Demokrit xegi

dtaizqg bei Diels Vorsokr. 55 B 26 — , aber

alle mehr oder weniger unvoUkommen. Der

Vorsokr. 12 C 1) bald aus einem alteren Phy-

siker geholt wurden, und damit hat der Autor

ja nur nach seinen in der Einleitung verkunde-

ten Prinzipien gehandelt; doch hat er den physi-

kalischen Teil, der den Grundstock bildet, selb-

standig durchdacht. Fredrich gibt nun

S. Ill—122 eine kritische Ausgabe der Kap. 3
—25 und 35, in der er durch verschiedenen

Druck Heraklit — oder viemehr einen herakliti-

Verfasser will alles Wissenswerte fiber den 20 sierenden jfingeren Autor —, den Physiker und

Gegenstand zusammenfassen, dem Guten, das

seine Vorganger erarbeitet, folgen, das Schlechte

unberiicksichtigt lassen. Aber ffir diese Arbeit

bedarf es genauer Kenntnis nicht nur des

menschlichen KSrpers und seiner Teile, sondern

vor allem der einzelnen Nahrungsmittel und
ihrer mannigfachen Wirkungen, ja auch was die

Arbeiten dem gesunden und kranken Korper be-

deuten, muB einem gelaufig sein. Doch das

den Kompilator unterscheidct, und untersucht

dann S. 123ff., aus welchen Schfiften wohl der

Physiker — denn selbst dieser kann kein vBllig

selbstandiger Denker sein -— geschopft habe,

und kommt zu dem Resultat, dafi in der Onto-

logie besonders Empedokles und Anazagoras, in

der Embryologie Alkmaion von Kroton beniitzt,

doch auch in Lehren wie uber das Feuer als

handelndes, das Wasser als leidendes Element,

wufiten die friiheren Arzte langst; was sie ver- 30 und in den Erorterungen fiber die Seele eigenes

sanmten, ist die genaue Regelung zwischen

Speise und Anstrengung, die erst den wiinschens-

werten Zustand herbeifuhrt; weil sie vernach-

lassigt wurde, sind noch immer die meisten

Menschen krank. Freilich ist es schwer, die

rechte Mitte zu linden, weil die Menschen sich

nicht gleich sind, weil jeder eine andere Kon-

stitution hat, auf Klima, Jahreszeit usw. ver-

schieden reagiert. Doch muB man diesem Ideale

Gut vorhanden sei, das aber doch etwas an die

Lehren des Archelaos anklinge, und dieser

konnte daher unter Umstanden der hier exzeT-

pierte Physiker sein. S. 141ff. untersucht Fred-
rich dann den heraklitisierenden Teil und
weist aus Parallelstellen mit Gorgias und den

Aiatel-sis nach, daB der in diesen Partien aus-

geschriebene Philosoph im letzten Viertel des

5. Jhdts., d. h. zur selben Zeit wie Archelaos

moglichst nahe zu kommen suchen und bald ein- 40 gelebt hat. Vielleicht ist es Kratylos selbst. —
schreiten, wenn die rechte Harmonie gestbrt

ist. Dies richtig beurteilt zu haben, ist ein Ver-

dienst des Verfassers, auf das er nicht wenig
stolz ist. Er behandelt nun im ersten Buche den

ersten, im zweiten den anderen und in der

ersten Halfte des dritten den letzten der oben

als schon von seinen Vorgangern anerkannten

Grundsatze, im zweiten Teile des dritten Buches
seine eigene Erfindung, im vierten Buche die

Die Kap. 37—38, die schon im Altertum bald

dem ersten bald dem zweiten Buche zugeteilt

wurden (Gal. VI 473), handeln fiber Ortlichkeit

und Wind (Fredrich 159ff.), die ffir die Diat

von Wichtigkeit sind. Daher hat der Autor sie

mit Recht hier angeffigt; sie bauen sich auf der

Lehre von Feuer und Wasser auf und sind

hSchstwahrscheinlich in Kleinasien geschrieben,

da sie die Verhaltnisse dieses Landes hervor-

Traume, die man im Altertum ffir die Diagnose 50 ragend vor Augen haben. Sie geben in kurzen

nicht unberiicksichtigt lieB, also wieder aner-

kannte Lehren. — Uber den philosophierenden

Teil I 3—32 ist eine nicht geringe Literatur

vorhanden. Schon Frh. v. Feuchtersleben
schrieb Uber das Hippokr. erste B. v. d. Diat, Wien
1825. J. Bernays Ges. Abh. 1 hielt ihn fur

stark von heraklitischen Gut durchtriinVt.

Schuster Abh. Akad. Leipz. Ill 97 schloB

sich ihm an, meinte aber, er sei erst nach

Worten. was negl atgotv vddxoyr xoxcov bis ins

feinste Detail ausfuhrt, gehen aber nicht etwa

auf dieses koische Werk, sondern wieder auf

einen Anaxagoreer zurfick. — Es folgt nun das

zweite Buch (Gal. XIX 72 ta ngooxci/uva xco

jiegl Siaixrjs), das sich mit den Lebensmitteln

beschaftigt und auch schon gegen Frfihere, die

darfiber geschrieben, polemisiert. Es fand aber

bald in dem Verfasser von negl agxairjs ti)XQixijs

Aristoteles verfaBt (etwa 320). Dagegen T e i c h- 60 20 und ebenso in Diokles von Karystos seinerseits

mOller Neue Stud. I—II, der Verfasser habe
iwisehen Heraklit and Anaxagoras gelebt, nnd
xqol imtais sei das alteste erhaltene Werk
gneehiseher Prosa. Zeller behauptete Phil.

A Gr. V 694 aber wieder, Anazagoras sei ge-

rade benutrt; ihm schlossen sich dann die nam-
haftesten Foneher der Nenieit an nnd setzten

die Bttcber nm die Zeit yon 420—880, z. B.

wieder Gegner, d. h. in Lenten, die der Hippokrati-

schen Schulc naher stehen. Aber an praktischen

Unterweisangen steht dieses Buch durchaus auf
der Hohe; es bringt viel Vorschriften, die eines

umsiehtigen Arztes wftrdig sind, und das ist der
Grand, weshalb Gal. VI 455 von ihm sagt: x&x'
Sr xie tbXJycoe 7. of«»• ^fqaano. Ja es gab Ein-
zelausgaben davon (a. a. O. 478), nnd nor dann
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wurde es negl biaixqs genannt. Dieser Titel ist

dann spater auf das ganze Werk fibertragen wor-
den. Nicht nur Galen in negl xgocpcov dvvd/tecov

end ntgl Xexmvovarjs bialxrjg fuBt auf diesem
Buche, sondern sogar die Araber Ali und Isak ben
Soleiman schbpften wahrscheinlich auch aus ihm.
Der dritte Teil handelt dann von natiirlichen

(Sinnnestatigkeiten, Sprechen, Denken) und ge-

waltsamen Anstrengungen (gymnastischen t?bun-

gen aller Art), und dann kommt der Autor auf
seine eigene Erflndung zu sprechen, gibt aber

zunScbst im Kap. 68 eine Ubersicht fiber die

jahrliche Diat (Fredrich 192ff.), die aus dem
oft exzerpierten ersten Kap. xegi diaixjjg vyi-

eirijs stammt. Sein evgrjfia, so sagt dann dei

Verf. in Kap. 69, sei freilich nur fiir solche

Leute bestimmt, die ganz ihrer Gesundheit leben

konnten; denn diese vermbchten allein ihren

Korper auf das rechte MaB zwisehen Speise und
Anstrengung zu beobachten. Dann folgen 15 Bei-

spiele fiir derartige Storungen und ihre Heilung.

Eine solche StSrung ist auch schlechter Schlaf.

So wird das vierte Buch eingeleitet (Fredrich
2062.), und die Geschehnisse im Schlafe richtig

beobachten zu kb'nnen, ist eine bemerkenswerte
Kunst des guten Arztes. Beten allein, was die

Traumdeuter zur Abwendung von Unheil vor-

schlugen, nfitzt nichts. Die angefiihrten Traum-
bilder stehen fast genau so bei Artemidor
(2. Jhdt. n. Chr.), beide gehen also auf eine ge-

meinsame Quelle zuriick, die jedenfalls sehr alt

ist und sich nicht naher bestimmen laBt. Uber den
Verf. der HippokratischenSchrift urteilt Fredrich
217ff. schlieBlich wie folgt: Br ist eiu Kompi-
lator, der aus Archelaos, Beraklit und Herodikos
von Selymbria schopft, weder ein groBer Geist

noch bedeutender Stilist, der etwa um 400 in

Kleinasien schreibt. Der Abschnitt fiber die

Traume ist griech. und lat. von Justus V el-
si us Basel 1543; griech. bei Morelli Paris
1557 ediert. Ilegl Staixyg a 1. u. 2. ist mit lat.

Ubers. auB dem cod. Paris, lat. 2027, y"67 und
86—89 von Diels Herm. XLV 138ff. heraus-

gegeben.

14. Ilegi Siairijs ogecov a und yS I 109 bis

179 Klw., wurde wenigstens in seinem ersten

Teile immer fiir echt angesehen (Erotian. Galen
haufig in seinem Kommentar. Plin. n. h. XVHI
75). Caclius Aurel. verdankt dieser Schrift viel;

morb. acut. I 12, S. 39. II 19, S. 123. Die Neue-
ren sind sich in der Anerkennung des ersten Ab-
schnittes einig; Mercuriali 16f. Lemosius
V 24. Haller med. pract. I 258. Gruner
65. Grimm II 518. Der alte Titel des Wer-
kes war sigog xd; KviStas yvwfias, so wird es

haufig bei Galen und Cael. Aurel. zitiert, dsgL
von Pollux s. 6£vf)a<pov; dagegen nennen es Ero-

tian, Plin. a. a. O. und auch oft Galen itegi

stztaavtjs, ein Titel, der der Berechtigung eben-

sowenig entoehrt wie die beiden anderen, vgL
Athen. II 45 F, der eine Stelle S. 135 Klw.
zitiert. Erasktratos (Gal. XV 478. 702) pole-

misierte gegen das Bach, und Galen schreibt

einen ausfuhrlichen Kommentar in fflnf Bfiehern

(ser. min. II 113) daxu, von denen noch vier

erhalten sind (XV 418—919); ein anonymer
Kommentar 1st im Paris, graee. 6846 enthuten.
II. wendet sich seharf gegen die .Lehren der kni-

dischen Schnle' (ein interessantes Zitat daraus
bei Ruf. 159 D.). 01 ovyygdyjavxee tas Kvi&las
xaXeo/icvas yvoiftas — so beginnt er — haben
zwar genau beschrieben, woran ihre Patienten

leiden und wie deren Krankheiten ausgelanfen

sind. Dazu aber bedaif es des Arztes nicht;

dessen Tiitigkeit liegt auf einem anderen schwie-

rigeren Felde. Er soil die Krankheiten heilen

oder noch besser ihnen vorbeugen. Hierzu ist

10 geregelte Diat notig, ein Gedanke, der auch an
vielen anderen Stellen der Sammlung nachdruck-
lich betont wird, und zwar nicht nur bei H.
selbst, sondern fast uberall in der koischen und
teilweise auch in der knidischen Schule. Aber
— so fahrt er fort — acgl SuxIxtjs oi agxcuoc
aweygayjav ovSiv al-iov Xdyov; das war aber eine

grobe Unterlassungssiinde, denn die richtige Diat
kann allein ohne viele Heilmittel die Krankheit
vertreiben, besonders ist sie aber bei akuten

20 Leiden zu beachten, fiber die geredet werden soil.

Zu diesen werden Rippenfell-, Lungen-, Gehirn-
entzundung und alle von Fieber begleiteten

Krankheiten gerechnet. Hierbei scheint nun —
das ist das Neue, was vorgebracht wird — die

nxiodvri, d. h. Gerstengrtitze eine vorzfigliche

Nahrung zu sein. Sie ist breiig, mild, vemrsacht
weder Beschwerden beim Einnehmen noch erregt

sie Durst oder gar Verstopfung und Blahungen;
diese Kost wetide man dauernd an; wer gewohnt

30 ist, einmal taglich zu esscn, einmal, wer mittags
und abends ifit, zu diesen beiden Mahlzeiten.

Dann folgen Angaben fiber die beste Zuberei-

tungsart der Grfitze, fiber die Zeit, zu der man
sie in besonderen Fallen genieBen boII, und fiber

die versehiedenen akuten Krankheiten. Weiter
wird dann fiber Getranke geredet, besondeis
fiber die versehiedenen Weinsorten, die man
nicht etwa nach Belieben geben darf, fima
dxaxafidvhjxa ijv xoXoiv i/xtv yegaixegoiotv; ferner

40 von Zuckerwasser (iitUxgrjxov), Zuckeressig (<$ft>-

jueXi), Wasser und anderen Getriinken; zum
Schlufi werden fiber Bader der Patienten ganz
genaue Vorschriften gegeben, wohl die alteste

ausffihrliche Badetherapie der Literatur. Charak-
teristiBch ist die Forderung, man solle den
Kranken vorher fragen, ob er er gerne oder un-

gern bade, da die Gewohnheit sehr viel aus-

mache und ein VerstoB viel Unheil anrichten

konne. — Das zweite Buch ist unecht. Es gibt

50 genaue Diagnosen der einzelnen akuten Krank-
heiten und dann in ganz kurzen Worten die

passende Diat. Zuerst werden zwei Arten von
xavoos, dann Epilepsie, Aphonie, Diphtherie;
weiter die versehiedenen Fieber, Brustfell- und
Longenentzundung, Ruhr, ihavos und andere Ge-
lenkkrankheiten behandelt; dann folgen noch
einige allgemeine diatische Vorschriften, Wir-
kungen mehrerer Nahrungsznittel, auch des Zie-

gen- und Schweinefleisches; schlieBlich die Be-

60 schreibung der Cholera nostras, einer tddlichen

Haut- und einer heilbaren emphvBematischen
Wassersucht; weiter wird gehandelt fiber Kopf-
schmerzen, die infolge gymnastiseher TTberan-

strengung entstehen, fiber Aderlafi, Nieswurx
u. m. a. ohne Znsammenhang. Das game xweite
Buch ist vermutlich eine Notizensammlung, die
am guten alteren Quellen geflossen ist llteate
lateinisehe Ausgabe von Andreas Brentios,

1825 Hippokrates Hippokrates 1826

Lyon 1506. Gr. v. Ermerins, Leiden 1841.

De humoribus et de diaeta acutorum nun comm.
Segusani ed. J. G. Gfintz, Leipzig 1745.

Deutsche Cbersetzung: H. von der Lebensor''-

nung in hitzigen Krankheiten von Grimm,
Altenburg 1772.

15. neei ipSo/tadav VIII 634—673 und IX
433—466 L. nur in zwei versehiedenen lateini-

schen Ubersetzungen abgedruckt, doch jetzt auch

70 xcoi vovowv
ft

id /mxqotsqov, wahrend cr

XIX 77. 81. 82. 114 mit jicqI vovowv fi 6 /uegwv
das Buch xegl xmv ivxbs na&cov meint (XIX 85
heifit dies nur xo jtf usqI vovamv). Ferner be-

hanptet er XVIII A 513, das erste Buch werde
falschlich so betitelt; auch die Zitate des Cael.

Aurel. lassen sich nicht identifizieren; Celsus
scheint diese Bucher uberhaupt nicht beriick-

sichtigt zu haben. Das zweite stand ofienbar

teilweise aus mehreren griechischen Handschrif- 10 ursprunglich an erster Stelle, was auch aus Ver-
ten bekannt, vgl. Helmreich Herm. XLV 437ff.

Im Mon. 802 steht eine arabische tlbersetzung

mit dem Kommentar des Galen, den wir grie-

chisch nicht kennen. Grundlegende Werke: Chr.

Harder Zur pseudipp. Schrift neat IflSo/tdSajv,

Rh. Mus. XLVUI 433ff. J. 1 1 b e r g Die medi-

zinsche Schrift fiber die Siebenzahl und die

Schule von Knidos, Griech. Stud. H. Lipsius

zum 60. Geburtstage, Leipzig 1894, 22f. Ro-

gleichen von Cael. Aur. morb. chron. Ill 4, 191
mit neQi vovaeov 7 11 und III 17, 240 mit
negi vovocov f 15 hervorgeht. 1 1 b e r g H.-Gloss.

d. Erot. 139 hat gezeigt, dafi dieser, der nach
seiner Angabe die beiden ersten Bficher fur echt

Melt, unter a das erste, die Schrift juqI

ifiSo/tddwv und das zweite, unter 'ft das dritte

und ticqi x&v ivxo; na&iov verstand, also in

Wirklichkeit nur S fiir nicht Hippokratisch hielt.

scher tJber Alter, Ursprung und Bedeutung 20 Also schon imAltertum war man fiber die Verfasser
der Siebenzahl, Abh. Akad. Leipzig 1911;

Philol. LXX 529ff. Dieser meint, die Schrift

miisse vor 494 von einem Ionier aus Milet ver-

faBt sein, da die Vorstellung der Weltkarte

spaterer Doktrin nicht entspreche. Da die Sprache
uns aber auf eine spatere Zeit weist, so sind

jene geographischen Angaben eben aus Unwissen-
heit des Autors zu erklaren. Auch 1 1 b e r g
iiberschatzt die Schrift, wenn er S. 3 IB. sie fiir

uneinig: Dioskurides schrieb diese Bficher H.,

dem Sohne des Thessalos, zu (Gal. XVII A 888),
F e b i u s dem Autor mgl ywatxtuov, aber
Bchon Haller Bibl. bot. II 620 hat, den Spuren
Erotians folgend, das vierte von den drei ersten
wieder getrennt. Die moderne Forschung ist

noch zu keinem endgfiltigen Resultat gekommen;
soviel scheint jedoch festzustehen, daB der Autor
von sicqI voiaoiv a und der von ncgl na&<ov,

ein Grundwerk alter medizinischer Lehre halt. 30 der von jzsqX vovamv ~$ (zweiter Teil) und neoX

Doch ist sie noch im 5. Jhdt. von einem Ver-

treter der Knidischen Schule, deren Merkmale in

der Behandlung der Krankheiten, der Zulassung

des GSttlichen und dem Heranziehen physika-

lischer Lehren sie deutlich tragt, geschrieben

und steht, wie Fredrich 227 gezeigt hat, in
auffallender Parallele zu neol duxlxtjs. Nach
Erotian umfaBte sie einen Teil von ntgl vovocov

a; so mit dem Zusatz fnxooicoov wurde sie im

x&v evxoe sm&iov, der von ncol vovocov y und
negl Iftdofiddcov und schlieBlich der Autor aegl

vovocov 3 und der von negl oyiaios ncuSlov und
negl yovfjs, dieLittre uberhaupt zu einem Werke
vereint hat, identisch sind oder sich doch sehr

nahe stehn, die vier Bucher negi vovocov aber
versehiedenen Arzten zuzuschreiben sind. Am
auffalligsten ist (Fredrich S. 48) die Dber-
einstimmung der zuletzt genannten Bucher; Bie

Altertum auch benannt; vgl. Harder a. a. O. 40 sind eine Weiterbildung der in xegl cpvotos

Gal. XIX 73 hat den Titel jicgi ipoo/idSog.

16. Hegi xgioipcov IX 296—307 L., ein Trak-

tat fiber die kritischen Tage, der weder von
Erotian noch Galen erwahnt wird, eine spate

Kompilation Knidischer Lehren aus mgt vovocov

;> und nsQi x<x>v hvxog nadcov. Ausg. griech. u.

lat. von Z winger, Basel 1748.

17. ntgl vovocov a—S VI 140—205. VII
8—115. 118—161. 542—615 L. Diese vier

dv&gcbnov ausgesprochenen Dogmen, nehmen
aber nicht Schleim, Blut, gelbe und schwarze
Galle, sondern Schleim, Blut, Galle und Wasser
als die vier Elemente an, und zwar soil das
Wasser in der Milz Beinen Wohnsitz haben
(Kap. 33). Ausg. griech. u. lat. v. Georg Py-
lander, Paris 1540.

18. Ilegi Ugrji vdoov VI 352—397 L., eine

nach Form und Inhalt gleichmaBig ausgezeich-
BQcher sind nicht nur voneinander zu trennen, 50 nete Schrift eines aufgeklarten Geistes des ans-
sondern auch das zweite zerfallt noch in zwei

nicht zusammengehorige Teile. Es sind ganz
verschiedenartige Abhandlungen, von denen
wenigstens die drei ersten den Eindruck von
Fachschriften machen, die nicht fiir ein weiteres

Publikum bestimmt zu sein schienen. Haupt-
sachlich im ersten Buche ist weniger von der
Heilung der Krankheiten als von dem, was man
vor dem Patienten zu fragen and zu sagen habe,

gehenden 5. Jhdts., eines Schfilers des H., der
ganz in dessen Sinne arbeitete und dachte. Von
ihr sprechen Erotian; Gal. XVII B 341. XVni
B 18, ohne den Verfasser zu nennen; Cael. Aurel.

morb. chron. I 4, 219. Von Neueren halten sie

F e s i u s III 145 und D i e t z in seiner Ause1

.

77ff. fur echt; Caesalpinus De art. med.
V 1 und Antonius Ponce de Santa Cruce
Praelect. Vallisoletanae schreiben sie wegen des

die Rede. Spatere Arzte des Altertums zitieren 60 19. Briefes der H.-Sammlung dem Demokrit zu,
zwar den Titel negi vovocov; diese Stellen stim
men aber mit den uns vorliegenden oft nicht

uberein. So erklart Gal. XIX 80 eine Glosse
aus xegi vovocov d to juxochegov, die in juqI

ifido/tdScov vorkommt; nennt das zweite Buch
XIX 77. 84. 89. 121. 13S. 134 ntgl vovocov & xo

/teiCov (XVHI A 888 nur xd tuqI vovocov 7.

jtrnapftivor, vgL Rufus 137 D); dag dritte XIX

Lemosius VTf 33 dem Drakon. Wenn lerz-

tere Ansicht sich wahrscheinlich machen lieBe,

konnte man sie wohl annehmen, wenigstens hat
v. Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berlin 1901.
I S. 2—23 nachgewiesen, dafi der Verfasser ein

Menschenalter nach H. gelebt haben masse, da
namentlich seine Ansicht von der sentralen Stel-

lung des Gehirns nicht zu ntgl Sgfgcov, wo dem
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Herzen diese Bedeutung beigelegt wird, passe.

Dafiir, dafi er die sikelische Arztesehule be-

kiimpft, fiihrt Wellmann Fragm. d. gr.

Arzte den genauen Beweis (s. Index unter nsgl

Ugijs vovaov). Ferner hat v. Wilamowitz
wohl mit Becht angenommen, daB die Schrift

Tiegl Asgcov vddtwv xoxoov von demselben weit

herumgekommenen Manne verfaBt sei; denn

in den beiden Biichern wild geleugnet, daB es

eine heilige Krankheit gebe: gelehrt — und 10

zwar mit denselben Worten —, daB der Same
aus alien Eorperteilen komme und daB die Wit-

terungsumschl&ge fur die Gesundheit von groBer

Bedeutung seien; auch stilistische tTbereinstim-

raungen finden sich. Fredrich 223, 2 weist

darauf bin, dafi die Gotterliste S. 360f. ionisch

ist. Fur den Inbalt fiihre ich die Worte von
v. Wilamowitz Lesebuch 269f. an: ,Die

Schrift hat den Zweck, dem Aberglauben ent-

gegenzutreten, dafi die Epilepsie durch die scha- 20

digende Macht eines gottlichen Wesens hervor-

gerufen wiirde. Der Erfolg dieses Wahnes war,

dafi die "Unglucklichen sich selbst unrein und
gottverhaBt vorkamen, sich ihres Leidens

schamten und sich verbargen, auch wohl oft des

Zuspruches ihrer nachsten Angehorigen entbeh-

ren mufiten. Als HeUmittel wurden Siihnungen

und Reinigungen von den Zauberern und Siihne-

priestern angepriesen und angewandt, natiirlich

bestenfalls in gutem Wahnglauben. Ein Gott 30
kann weder diese Erankheit noch diese Heilung
bewirken, einmal weil das zu Widerspruchen
fiihrt, dann aber auch weil es der gereinigten

Vorstellung von der Gottheit widerspricht, mit
der nicht die Durchbrechung der Naturgesetze,

sondern deren Unverbriichlichkeit vereinbar ist.

Der Arzt nimmt als Urstoff und Trager des Le-

bens und somit auch der Kraft zu empfinden
und zu denken die Luft an. Auch fur den Men-
schen wird ein Zentrum seiner Krafte postu- 40

liert, und dieses verlegt er in das Gehirn, dem
er die eingeatmete Luft zunachst zugefuhrt

denkt. Vora Gehirne aus teilt sie sich und da-

mit die Fahigkeit zu empfinden durch die Adern
und Venen, die das Blut aus der Leber empor-
fiihren und verteilen, alien Gliedern mit'. In-

teressant ist ferner noch seine Theorie fiber die

Entstehung der Traume; daB er sie nicht fur

gottgesandt halt, sondern aus verschiedenen

korperlichen Dispositionen zu erklaren sucht, 50
wird jedem einleuchten; solche, die die Menschen
im Schlafe aufschrecken, fiihrt er auf Blutan-

drang nach dem Kopfe zuriick und bekampft
Leute, welche ahnlieh dem Kompilator von negl

btalzrjs o Fleisch von Seebarben, Pfriemfischen

u. dgL verordneten. Sonderausg. v. Fr. D i e t z

mit lat. Ubers. und Kommentar, Leipzig 1827.

18. Ilegl %6?hbv xwv xax 1 av&gconov VI 276
—349 L., Petersen 43 noch vor H. da-

dien, erwahnt von Erotian, Gal. XIX 74. 103.60
107. 114; Cael. Aurel. morb. chron. V 1; von
Ruius in aegi ovoftaoiae xcbv xov av&gdatov

/toglcov benutzt. Von neueren Gelehrten ver-

suehen Clericus Hist, de meVl. part. I 3, 3.

Haller Art. med. princ. I 51. Triller Opusc.
II 218 die Echtheit zu erharten. Mereuriali
22 and Lemosius Kap. 11 billigen das Bnch
weniger und stellen es mit xegl Aoivwr zusam-

men. Der Verfasser, der streng wissenschaftlicli

schreibt, ist offenbar nicht E. selber, da seine

Venentheorie, wie Fredrich 61 gezeigt hat,

zwischen den zwei landlaufigen Anschauungen
der Wende des 5. und 4. Jhdts. zu vermitteln

sucht: Alle Venen namlich korumen hiernach

vom Kopfe, aber die grofie xoibj tpXhp, die durch

das Herz fiihrt, bildet einen zweiten Behalter.

Hier wird (vgl. oben Schrift 10) der Puis eben-

falls erwahnt, und zwar zum ersten Male unter

dem spater gebrauchlichen Namen o<pvyuo;. Er
wurde zunachst an den Sehlafen beobachtet und
durch Aufeinanderprallen entgegengesetzter Blut-

striime erklart. Griech. v. Albanus T o r i n u s
,

Basel 1536. Lat. v. Andreas Brentius, Paris

1524. Babelais, Lyon 1543. Mit Kornm.
v. H. Cruserius, Paris 1531 und von H.
Mas sari a, StraBburg 1564. Komm. v. Leon-

hard B a u s c h , Madrid 1594. Franciscus

Perla, Rom 1638.

20. IleQl x&v ivros na&mv VII 166—303 L.,

oine sicher der Knidischen Schule gehorige alte

Fachschrift, die Galen unter anderen Titeln (d

(riyas XVIII A 39 Oder /tzl£<ov negl na&&v 512,

6 Seixegos negl vovawv 6 /ugcov XIX 76. 114

und negl ifiTtvmv XVIII A 39. XIX 76) anfflhrt.

Laut scr. min. II 112 hatte er einen Kemmentar
dazu geschrieben. Erotian begreift es unter dem
Titel tkqI vovamv /? mit, F o e s i u s V 282 halt

Euryphon fur den Verfasser.

"21. Ilegl na&wv VT 208—271 L., ein volks-

tumliches Buch knidischer Schule, das beson-

deren Wert auf die Diat legt und mit negl

vovocoy S und negl dtalrr)? /? oft iibereinstimmt,

welches jedoch nicht in einem direkten Ab-
hangigkeitsverhaltnis hierzu steht. Auf Galens
Autori tat hin gab es Albanus T o r i n u s , Basel

1544, unter Polybos' Namen heraus. Komm.
von Joh. Varandaeus, Lyon 1658.

22. Ileal <pvoios nouSiov VII 486—543 L..

von Erotian noch fur echt gehalten, von Galen
jedoch, der es unter verschiedenen Titeln zitiert.

angezweifelt und IV 653 und XVII A 445 dem
Polybos zugewiesen; erwahnt wird es noch von
Pallad. ap. Foes. I 918 und Macrob. Somn. Scip.

I 6. Es scheint mit negl yovijs ein Ganzes ge-

bildet und nach negl vovowv 7 geschrieben zu

sein, von dessen Verfasser es herrfihrt, kann
aber nicht vom Autor negl hnaiirjvov stammen,
da Meibom De iureiur. 144 bereits gezeigt hat,

daB dieser nach Mond-, unsere Schrift aber nach
Sonujnjahren rechnet. Das bewog auch Hal-
ler Bibl. anat. I 23, sie dem Zeitalter des Hero-

philos zuzuweisen, was aber Bicher zu weit ge-

griffen ist; diese Zeit war wieder zu ernst Mr
derartige hohle Phmsen, wie sie dem Leser oder

vielmehr wohl dem HSrer hier aufgetiBcht wur-
den. DaB nach attischem Gewicht gerechnet

wird, gibt kaum einen Fingerzeig fur die Ge-

gend, in weleher die Rede gehalten wurde; fiber

das J. 375 wird mam sie nicht hinausrueken dfir-

fen. Abulabbas Achmet ben Mohammed al Sa-

riksi fibersetzte sie im J. 1002 im Arabisehe,

Herbelot Bibl. orient 478; eine hebriiiehe

Ubertragung beflndet tich in Parma (cod. 150).
Joh. Alexandrimu bat einen Kommentar dazu
verfaBt: Dietz Schol. in H. et GaL II 205—
235. Griech. Erstausg. v. Albanus Torinus,
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Basel 1538. Franz. Ubers. von G. Chretien,
Reims 1553. Vgl. Dini de Garbo Recollec-

tiones in H. de natura foetus, Venedig 1502.
23. Heel yovijs VII 470—485 L. Vgl. D i e 1 s

Herm. XXIX 428. Dies Buch bildet die Ein-
leitung zu tccqi qpvatog xaidiov und zeigt Uber-
einstimmungen mit embryologischen Lehren des
Empedokles (vgl. Aet. V 11, 1), z. B. dafi Nagel
und Zahne am Fotus sich zuietzt bilden. Die
Beweisfiihrung ist von rhetorischen Figuren 10
iiberwuchert und fiberzeugt den denkenden Leser
daher nicht. Lat. von Jodocus Willich, StraB-
burg 1542. Griech. und lat. von Joh. Gor-
raeus, Paris 1545. Franz. Ubers. von G.
Chretien, ebd. 1556. Eine italienische Uber-
setzang unter Polybos' Namen erschien in Vene-
dig 1545.

24. IltQl ijiixvrjoio; VIII 476—509 L„ eine

Abhandlung iiber abermalige Schwangerschaft,
wird von den Alten nirgends erwahnt. Hier wie 20
in atQi vovowv

~fi
wird nach aginetischem MaBe

gerechnet.

25. IleQl i^xafir)vov
t
VII 436—453 L., und

Ilegi Sxxa/iyvov VII 454—461 L. Die erst-

genannte Schrift ist am Ende verstiimmelt, von
Erotian nicht genannt, gait aber spater fur

echt, und Galen wollte, wie er in dem nicht

griechisch erhaltenen siebenten Buche der Kom-
mentare zu imJfytu&v g (iibersetzt von R a -

sari us, Venedig 1562) sagt, einen Kom-30
mentar dazu schreiben, als den man wohl
kaum sein diirftigee Blatt negl htxa/djv<ov pge-

<pwv (ed. Diet 2 in Severi de clysteribus liber

45f., KBnigsberg 1836) ansehen darf; vgl. Gal.
V 347 Ch. und XVn A 448 K. Mereuriali
ii weist die Schrift der zweiten Klasse zu,

Foes i us HI 110 halt Bie fur sum/me Rippo-
cratieum, was natiirlich nach rr.oderner Auf-
fassung ganz falsch ist. Alt ist sie jedenfalls,

sicher alter als negl <pvaiog xaiSlov und was sich 40
darum gruppiert. Ilegl dxza/ijjvov schlieBt sich

^ng an diesen Traktat an und stammt von dem-
selben Verfasser. Die beiden Biicher bildeten
ursprQnglich eine Einheit und waren mgl
oxTafiqvayv betitelt, Clem. Al. strom. VI 16.

Behandelt wird die selten vorkommende acht-

monatige Schwangerschaft und S. 458 -sogar von
einer Ausdehnung bis znm elften Monat ge-
sprochen. Ausg. und Komm. von H. Cardanns,
Basel 1568. 50

26. Ilegl itag&ericov VIII 466—471 L., ver-
mutlich vom selben Verfasser wie itegl jwai-
xeianr, d. h. knidischer Natur, behandelt Krank-
heiten, die hauptsachlich Jungfrauen zu be-
fallen pflegen. Das Buch ist dem Altertum
vdllig unbekannt. Gruner 170 vindiziert es
dem Verfasser von xtgi Ugfjs vovaov. Griech.
und lat. von Mor. Cordaeus, Paris 1574.
Komm. von Joh. Stephanos, Venedig 1635.

27. Iltel yvraixttris ipioioe Vn 312—431 L., 60
ein von einem nnerfahrenen Menschen gemaehter
tinbranehbarer Ausiug ans mgl yvrautilarr.

28. n*l 6Sorvo<pvtr){ VHI 544—549 L., ein
Blittehen uber das Zahnen der Kinder, wie das
vorige weder von Galen noch Erotian erwahnt.

29. Iltgl rwaixtUo* a und f VHI 10—407 L.
Dieser Arzt, den anBer Erotian auch Galen hJUrflg

(z. B. XVnA442. XIX 88. 105. 145) als H.

anfiihrt (vgl. Ruf. 160 D.), behandelt die Frauen-
krankheiten sachlich, aber sehr fliichtig. Seine
Bflcher gehSren wohl in die Gruppe der vxo-
ftvilfuxxa. Sie haben bald in grofiem Ansehen ge-
standen, denn sie werden in xtgl iXXefSogiopov,

Ttegl iupogmv, ntgl yov^g und negl votioaiv 3
zitiert. Sie beruhen auf knidischer Doktrin und
erwahnen die nach dem Arzt Philistion benannte
Pflanze (VHI 380 und daraus abgeschrieben
VII 360) und konnen daher kaum vor 380 ge-
schrieben sein. Es ware nicht unmoglich, dafi

der Autor negl voioav <j und negl tpiotog naiolov,

der sich gem selbst zitiert, auch diese verfaBt
hatte: doch steht der Vermutung einmal die
abweichende Diktion und dann die Rechnung
nach attischem und aginetischem Gewichte ent-
gcgen. Ausg. des ersten Buches von Mor. Cor-
daeus. Paris 1585.

30. Ilegl a<p6e<ov Vni 408—463 L., eine

Fortsetzung des Vorigen, fiber die Unfruchtbar-
keit, enthllt besonders physiologische ErOrte-
rungen ihrer Ursachen und praktische Mafi-
nahmen zu ihrer Hebung. Erotian, Ruf. 160 D.
und Gal. XIX 95. 144 nennen es, dieser aber
nicht als altes Werk.

31. Ilegl eyxaxaxofifjs iftfigvov VIII 512

—

519 L., der zweitc Teil auch ntgl r/yararojiij;

nat&iov genannt, ebenfalls aus der knidischen
Schule hervorgegangen, von keinem alten Arzte
beriihrt, spricht uber das Toten der ungeborenen
Frucht, das unter Umstanden notig ist, um das-

Leben der Mutter zu retten. Es ist mir zweifel-

haft, ob derartige Operationen in der Schule des
H. ausgeiibt wurden, jedenfalls h5rt man vor
Herophilos nichts davon; also entweder ist diese

Abhandlung sehr spSt zu datieren, oder die Be-
strebungen des Verfassers sind zunachst im
Sande verlaufen. Tertull. de anim. 21 nennt
diesen freilich H.; denn er ist es, den er neben
dem grofien alexandrinischen Arzte wegen jener
Barbarei aufs hochste tadelt.

32. Kaf IrixQElov n 30—45 Klw., im Stile

der Aphorismen und negl xgofpfjs abgefaBte kurze
Satze fiber die Werkstatt des Chirurgen, sein

Verhalten bei den einzelnen Operationen unci

seine Werkzeuge. Interessant sind z. B. die

Forderungen, daB die Fingernagel kurz geschnit-

ten sein mussen, aber nicht wie abgekaut aus-

sehen diirfen (S. 32, 17); und dafi die Verband-
watte v5ilig sauber und ganz weich sein soil

(36, 18). Lapidar ist der Satz, der allein das
20. Kapitel ausmacht; xb id, oxi x6Vals xgaxvvet.

agylri xyxei, ein Gedanke, der aus negl ag#ga>r
II 206 Klw. entnommen ist. Galen, der die

Schrift fur echt hielt, hat, wie schon Bakcheios,
XVIII B 629—825 einen dreibandigen Kommen-
tar dazu geschrieben, der in der Tat zum Ver-
gtandnis der oft ohne Pradikat hingeworfenen
lufierungen sehr n5tig ist. Doch wufite er, daP,

andere Gelehrte das Buch dem Thessalos zu-
schrieben; es verdankt vermutlich der ausge-
dehnten chirargischen Tatigkeit der H.-Sehule
seine Entstehung. Der Meister selbst hatte wohl
noch nicht nOtig, solche Unterweisungenzugeben
oder wenigstens nicht schriftlich niederzulegeE.
Es stanunt vielleieht von Diokles, dersonst frei-

lich attiseh sehrieb; doch legt Gal. XVHI B 629.
666 diese Vermutung nahe. Eine arabische tJher-



1881 Hippokrates Hippokrates 1832

setzung erwahnt Herbelot 482. Franzosisch

wuide es unter dem Titel Le m&Jecin chirurgien

d'H. le Grand, Paris 1560 ediert. Neuere Aus-

gabe zusammen mit jtegi dyfi&v von B o s q u i 1-

lon, ebd. 1816.

33. IltQl x5>v iv xtipalfj rQWftaton> II 1—29

Klw., ein auBerst klares, vorbildliches, geradezu

klassisches Werk iiber die Kopfwunden nnd ihre

Heilung. Bis jetzt hat noch kein namhafter

Forscher gewagt, es dem H. abzusprechen. UndlO
man muB in der Tat sagen: wenn dies nicht,

was sollte er dann geschrieben haben? Ausgaben
nnd Eommentare alter und neuer Zeit sind nicht

selten. Galens Erlauterungen sind leider ver-

loren, scr. min. II 113. XIX 95 K. Griech. und
lat. Ausg. cum comm. Franc. Vertuniani et

cum castigationibus Scaligeri, Paris 1578.

Hippolyti Faunae Praxis chirurgica, in qua et

H. libellus de vulneribus capitis commentariis

illustratur, Venedig 1608. Petri Pavii Succen-20

tuiiatus anatomicus sive comm. in H. de vulneri-

bus capitis, Leiden 1616. H. Van de wonden in 't

hoofd, door P. Hazardus, Antwerpen 1595. Le
livre du grand et divin Hyppocrate des playes de

teste, traduit du Grec, corrige' et comments par

M. Francois Dussaudeau, Rouen 1658. B.

Falcinelli Commentario al libro delle ferite

del capo, Florenz 1693. H. von den Kopfwunden,

aus dem Griechischen von Ch. GIr. C. B r a u n e,

Leipzig 1785. 30

34. IltQl ayfi&v II 46—110 Klw. Auch dieses

grundlegcnde Werk iiber die Knochenbriiche gilt

dem Altertum wie der neueren Zcit als zuversicht-

lich echt hippokratisch. Denn die Grundsut/.e,

welche wir an dem groBen Arzte bewundern, leiten

die Ausfiihrungen gleich ein: man solle moglichst

der Natur zu Hilfe zu kommen suchen, die schon

selbst auf den rechten Weg weise; ot Si intgol

ooqpiEo/itvot dij&cv eoxiv ot a/iagzdvovoiv. Einen

gebrochenen Arm muBte eigentlich jeder Arzt40
heilen konnen, aber die Unwissenheit der ootpoi

84£avzes clvat ivxgol ist leider eine so grofie, daB

des langeren dariiber die Rede sein muB. An-

geknupft wird an verschiedene verkehrt geheilte

Armbeinfrakturen; so lieB ein Chirurg den

Patienten den Arm wie ein Bogenschfitze halten,

ein anderer verband ihn in zurflckgebeusrter Stel-

lung. Avxat xoaavzai xal zoiavxai al d/iagzdSt;

xal Syvotat tys qnioto; ztjs x£'6°$- H. gibt dann

selbst die richtige Verbandlage an, die noch 50
heute allgemein aDgewandt wird, und weitere

Anweisungen fiber die Art der Binde. Dann
folgt die Spezialbehandlung der Speichen- und
Ellenbogenbeinbrfiche, auch solche des gesamten

Unterannes, die besondere Vorsicht erheischen;

dann allgemeine Angaben fiber Starke, Dauer
(20—30 Tage) und Erneuerungen der VerMnde,
ihre Befestigung durch Schienen u. dgl. Die

Diat muB namentlich wahrend der ersten zehn

Tage eine beschrankte sein; sie bestehe beson- 60
ders aus zartem Gemfise; Wein und Fleisch ver-

meide man. Oberarmbeinfraktnren heilen erst in

40Tagen und bedurfen daher noch grfiBerer Vor-

sicht bei der Diat. BrOche der Mittelfuflknochen

and Zehen kommen seltener vor and werden
dann meistens dnrch Gesehosse oder andere auf-

falknde KSrper verureacht; rie werden Iron be-

sproehen, und besonders wird darauf hingewiesen,

daB ein zu friihes Losen des Verbandes zu

dauernden Schmerzen fiihren kann. FuBwurzel-

knochenfrakturen sind wieder schlimmer, da bei

unpassender Behandlung leicht der Brand hin-

zutreten und zum Tode fuhren kann. Es ist

daher gut, sogleich Nieswurz einzunehmen. Die

Heilung erfordert 60 Tage, 40 die der Unter-

schenkelbruche, fur die besonders gearbeitete

Schienen nbtig sind, die man nicht fiberall vor-

r&tig hat; daher agurzov 8i oaxtg b> TtoXsi piydi.y

irjXQevEi, in der also, wie wir voraussetzen mfis-

sen, chirurgische Apparate leicht zu beschaffen

waren. Eine sog. Beinbruchlade (acolrfv) anzu-

wenden, halt bereits H. nicht mehr fiir nfitig,

und trotzdem hat sie noch lange in der Chirur-

gie herumgespukt. Entsprechend einfacher ist

die Behandlung, wenn nur Waden- oder Schien-

bein bricht; doch dieses ist wieder schwerer als

jenes zu heilen, wie denn ein Schienbeinbruch

iiberhaupt die heftigsten Schmerzen hervorruft.

Die Oberschenkelfrakturen geben H. wieder zu

einer Bemerkung Veranlassung, die an gewiste

Vorschriften des Eides erinnert und Zeugnis von

seiner edlen Gesinnung und Menschenfreundlich-

keit ablegt. Er sagt namlich: ein falsch einge-

heilter Arm konne noch zur Not entschuldigt

werden, weil der Patient dies verbergen konne:

das sei aber beim Schenkel nicht der Fall, unci

deshalb miisse der Arzt auf ihn die groBte Sorg-

falt verwenden. Und nun kommt ein Witz, den

gewiB wenige bei einem so ernsten Forscher

suchen werden; aber hatte er nicht voiles Recht,

fiber die kleinen Geister zu spotten, die etwas

zu konnen vermeinten und doch so weit hinter

ihm zurfickstanden? So ein Stachel traf sie ge-

wiB tiefer als alle wissenschaftliche Wider-
legung: Leute, die ein Bein gcbrochen hatten

und zu einem schlechten Arzt in Behandlung
kamen, der ihnen den Schenkel kiirzer mache,

sollten sich lieber noch das andere Bein dazu

brechen, damit sie wenigstens nachher gleich-

formig aussahen. Ein Oberschenkelbruch ist erst

in 50 Tagen geheilt. Anschwellungen, die in-

folge zu starken Druckes der Binden entstehen,

sind mit olgetrankten Wollappen zu umwinden.
— Im zweiten Teile bespricht H. die Frakturen.

mit denen zusammen auch offene Wunden auf-

treten, und geiBelt zunachst die Verfahren

anderer Arzte, welche die Wunde erst heilen

lassen wollen oder sie miteuverbinden sich

scheuen, und gibt dann sein eigenes an, dessen

Kernpunkt der ist, auch bei Wunden von der

vorher dargelegten Art und Weise nicht ohne

Grund abzuweichen. Es genfigt, schwarzes Heft-

pfiaster aufzulegen und etwas wenigcr straff an-

zuziehen, auch die Schienen mSglichst beiseite

zu lassen oder mindestens so anzulegen, daB

sie die Heilung der Wunde nicht hindern. Auf
die Diat ist noch genauer zu achten. Dieselbe

Methode empfiehlt sich auch, wenn nicht von

Anfang an Wonden da waren, sondern erst

wahrend der arztliehen Behandlung hinzu-

gekommen sind. Im folgenden gibt H. an,

woran man Knochenbrflche bet Yerwnndeten
erkennen nnd wie nun diesen in Ermange-
long chirurgiseher Gerate mit einfacher Ver-

bandwatte heilen kBnne. Nor darf diese nicht

schon am dritten nnd vierten Tage wieder ab-
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genommen werden, sondern muB bis zum sieben-

ten liegen bleiben. Wenn der gebrochene Knochen
weit hinaussteht, muB man ihn mit einem be-

sonders zu diesem Zwecke hergestellten hebel-

artigen Werkzeug aus Eisen zunachst einzu-

stellen versuchen, aber bei Entziindungen sehr

vorsichtig' sein. Ist die Einfiihrung durchaus

nicht mSglich, dann ist es auch gestattet, ein

Stuck des Knochens abzusagen. Derartige Mani-
pulationen sind bei Armbriichen besonders 10

schwierig. Mit Angaben iiber nach innen und
rflckwarts luxierende und einige seltenere Frak-

turen und einer kurzen Zusammenfassung
schlieBt das gehaltreiche Buch. Galen schrieb

einen Kommentar in drei Biichern XVIII B 318
—628, ferner Palladius (abgedruckt in Foesius'
H.-Ansgabe), eine Einleitung verfaBte Stephanas
Alex. Vgl. auch Ruf. 143f. D. Lat. Ausg. mit
Komm. von Andr. Maximinus, Rom 1776.

35. Ileal &Q&eav II 111—244 Klw. ist nach 20

Inhalt und Form (Wendungen wie negl oS oh>

6 ioyo;, die man allerdings auch in tkqI xrtQbhjg

liest, tbs iv xeqpaAaiip ebuiv, tpvaitc (pvotwv

fdya 5iatpeQovoiv kommen hier wie dort vor)

so nahe mit negl dyftr'iv verwandt (das elgrjzai 8e

xal rrooa&ev 228, 15 bezieht sich auf negi dyfubv

68, 19; daraus und aus dem Anfang a>pu>v Si

ag&Qov geht hervor, daB beide Biicher als Ein-

heit gelten sollten; unsere tlberschriften stim-

men auch zu dem Inhalte nicht genau), daB wir 30

nicht umhin konnen, zumal man schon im Alter-

tum ihre Zusammensehoriarkeit erkannte (Gal.

XVIII B 323), sie dcmsclbcn Verfasser, d. h.

H. zuzuschreiben. Dies ist denn auch heute die

allgemeine Ansieht. Ubrigens wtirdc Jregi Sq-

Dqwv, wenn es schon Bucheinteilungen gegeben
hatte. in zwei Teile zerlegt worden sein, denn
es ging mit scinen 3000 Zcilen unmSglich auf

eine einzige Papyrusrollc. Es behandelt die Ver-

renkungen in derselben mustergiiltigen Weise, 40

die wir an ncgi dyp/ov kennen gelernt haben,

und beginnt mit der Einrichtung des in die

Achselhohle luxierten Oberarmbeins; nach auBen
oder vorn kann es sich nie renken; Arzte, die

das glauben, haben Schwindsiichtige im Sinne.

Wem haufig der Arm ausgleitet, pflegt sich

allein zu behandeln, indem er mit der anderen
Hand das Glied wieder hineinzuschieben strebt.

Diese und noch mehrere andere schwierigen und
vorteilhaftere Methoden, bei denen die Patienten 50
(eilweise an Flfigelturen aufgehangt oder an
Leitern befestigt werden, werden ausffihrlich

geschildert nnd auf die Verschiedenheit des Ge-
lingens bei den einzelnen Natufen hingewiesen.
Als Probe echt Hippokratischer Deduktion mSchte
ich eine Stelle aus dem achten Kapitel wCrtlich

anfiihren: ,Bei den Rindem treten Oberschenkel-
luiationen am haufigsten im Vorfrfihling, d. h.

wenn die Tiere mager sind, auf; man veneihe
rair Obrigens, wenn ich Vieh zum Vergleiche60
heranziehe: Homer bringt mich darauf, der Behr
fein bemerkt hat, daB von alien Hanstieren die

Rinder am diese Jahreszeit am schwlchsten sind,

und Ton diesen wieder die Pflugstierc, weil sie

wihzend des Winters gearbeitet haben. So ist

jene Tatsaebe der leienten Aasrenkung infolge

ihrer Magerkeit nasehwer n erkllren. Dean
das andere Vieh kann aoeh knrzes Oras fressen;

der Ochs muB warten, bis es groB gewachsen
ist. Jene namlich haben ziexlicherc Lippen und
Oberkiefer, dieser dicke und unfbrmliche, mit

denen er kurze Pflanzchen nicht ergreifen kann.

Pferd und Esel hinwiederum mit ihren doppelten

Zahnreihen vermflgen ja leicht auch kleine Gra-

ser abzurupfen, und gerade das tun sie mit Vor-

liebe; denn junge Weide ist besser und feister

als grofie, besonders bevor diese Samen tragt.

Deshalb also steht bei Homer der Vers: ,Wie

wenn der Friihling ersehnt schiefwandelnden

Rindem gekommen'; ersehnt, d. h. weil sie nun
ihre hohen Futterpflanzen fressen konnen. Aber
auch sonst sitzen die Oberschenkel bei der Kuh
Schlatter als bei anderen Tieren, und daher ist

sie ,sehwerwandehid', vornehmlich in der Jugend
und im Alter, und den erwahnten haufigen Ver-

renkungen ausgesetzt.' Wenn nach der Ein-

renkung Entziindungen auftreten, so ist das ein

Vorteil, da das Glied hierduch an seinem
sofortigen Wiedergebrauche gehindert wird,

was leicht zu einer neuen Luxation fuhren

k5nnte. Auch Massage muB der Chirurg ver-

stehn; fiber diese verspricht H. an anderem Orte

zu reden. Dann wendet er sich zu den An-

zeichen eines verrenkten Oberarmes und zu plotz-

licher Hilfe bei zugleich Verwundeten, wenn
Gerate fehlen; wir sehen, dieselbe Disposition

wie in neol dyucov. Bei Gelegenheit der Driisen

wird das Buch negc aScvcov oiXofisXir;s zitiert,

das aber mit dem uns erhaltenen nicht identisch

ist, und schlieBlich fiber miBlungene Operationen

und deren Folgen (langsam wachsende Arme) ge-

handelt. Kriippel entstehen, wenn schon beim
Embryo Luxationen statthaben. In derselben

ausftthrlichen Weise beschreibt H. dann im
folgenden noch andere Ausrenkungen; bei dem
Schulterblatt macht er darauf aufmerksam, daB

die Verbindung zwischen diesem und dem Schlus-

selbein eine ganz andere ist als bei Tieren, und
daB eine eigentliche Luxation gar nicht vorkom-

men kann, weil beide nicht irgendwie inein-

ander greifen, sondern sich nur berfihren. Beim
Schlusselbein wird auf die Ungefahrlichkeit eines

Bruches hingewiesen, weshalb es offenbar in

iieqI dyixSiv nicht behandelt ist. Die Kapitel

17—29 fiber Ellenbogenbein-, Hand- und Finger-

luxationen stimmen wortlich mit den Kapiteln

7—19 des fioxXixfc tiberein und standen in

Galens Exemplaren nicht; sie sind ebenso kurz

wie alles iibrige in jenem kompilierten Buche.

setzen lieber ein Verbum zu wenig als zu viel

und konnen so nicht vom Verfasser herruhren.

Da nun das Buch nojhxos in seinen fibrigen

Teilen offensichtlich ein Exzerpt aus tisqi Sgfigan'

ist — wird doch S. 249, 24 Klw. sogar jener

Vergleich mit den Kfihen aus Homer herange-

xogen —, andererseits aber Galen die Kapitel

17—29 gar nicht las — anders Apollonios von

Kition' —, so muB sie sich der Kompilator aus

irgend einer anderen Schrift chirurgischen In-

haltes, die zu seiner Zeit im Umlanf war, ge-

holt haben; aus H. kSnnen sie so nicht stammen.
ltoehstens sind Bemerkungen in juqI ayp&v be
nQtzt and kune Andeatangen spJterer Stellen

xegl &e9QHH>. — VoDstanaige Unterkieferans-

renknngen kommen selten vor, konnen aber.

wenn rechtzeitige Hilfe fehlt, xu Schlagflflswc
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und in zehn Tagen zum Tode fiihren. Weshalb

die Kinnlade bei Krampfen haufig zueist zittert,

soil wieder an anderer Stelle gesagt werden.

Znr Heilung von Unterkieferbrfichen werden

goldene Zahnbrtieken empfohlen. 'A)Aa yao ov

irjtSiov %ei(>av(rplr)v nanav iv yocupjj Sirjyelo&at,

aXXit xal avtov ixoxrmslo&ai XQV i" I<Sv 7*V6al
x '

plvarv (151, 1). Wenn der Brand nicht hinzu-

tiitt, sind diese Briiche in 20 Tagen verheilt.

'AJ.Xa neol aa-axeXto/uov t<3v ovfutavxtav oarscov

aXXos (taxoos 2.6}os Xeinexai und noch andere

Zitate (z. B. iv zdioi xQorioioc zoloi xata jcXev-

nova vooyfioaiv) folgen kurz hintereinander.

Auch Nasenbeinbriiche kommen zur Sprache,

und hierbei werden einigen Arzten. die ihre

Patienten zu Stupsnasigen gomacht luiben, Sei-

tenhiebe erteilt. Auch das Ohr wi:;! nicht ver-

gessen. Es folgen (Eap. 41) interes&unte Aus-

luhrungen fiber Riickgratsverkriimmungen und

englische Krankhcit, Blasen- und Nierenleiden

in ihrem Gefolge, ihre Heilungen und Apparatc

zu ihrer Einrichtung. In des H. orthopadischer

Anstalt ging es gewiB sachlich, einfach und
ruhig zu; aioxQov yiivzoi iv ndor) zixvff xa^ °vx tf-

xtoza iv irixoixfj itoXvv oxXov xal noXXijv oijhv

xal TioXvv Xoyov aaoaoxovxa hteixa fiijdiv w<pe-

Xijoat. Weiter werden wir fiber die Wirbekaule,

ihre Adern und Venen, fiber die wir in einem

leider verlorenen oder nicht nalier ausgefuhrten

Buche mehr erfahren sollten, belehrt. An einen

yon ihm angestellten mifiglfickten Versuch mit

einem Luftkissen knfipft H. die Bemerkung,
daB auch Miflerfolge zum Wohle der anderen

nicht verschwiegen werden diirften. Das Aus-

gleiten eines Wirbels nach irnen ist unheilbar.

Kap. 51 beginnt den wichtigsten Teil, die Ober-

schenkelluxationen und ihre Einrenkung, fiber

deren Moglichkeit oder Unmoglichkeit man im
Altertum nicht immer ganz sachlich geredet

hat. Auf vier Arten, nach innen, auBen, hinten

und Tom, kann der Oberschenkel auB der Hfift-

pianne treten und bewirkt, wenn so belassen,

die verschiedenen unnatiirlichen Beinformen wie

X- und O-Beine u. dgl. Diese Darlegungen urn-

fassen zehn Eapitel, an die Bich Angaben fiber

FuBverstauchungen nnd Unterschenkelverren-

kungen anschlieBen; diese ffihren, wenn sie Ton
Wunden begleitet sind, infolge schnell eintreten-

den Brandes in sioben Tagen zum Tode, falls

man versucht haben sollte, das Schienbein ein-

zurenken; laflt man es, dann tritt der Tod nicht

ein. Dasselbe gilt fur Ellenbogenbein- nnd Ober-

armbeinluxationen. In solchen Fallen werden
Ampntationen am Platze sein. Nach diesen Ab-
schweifungen kehrt H. zu den Oberschenkelaus-

renkungen zurfick und beschreibt von Kap. 70
an ihre Einrichtung, in 72 den von ihm fur diese

Zwecke erfundenen Operationstisch. Allgemeine
Anweisungen Kap. 82—-87 sind wieder ans dem
uoxXixo? 26—31 abgeschrieben, vollig sinnlos,

da man nichts vermiBt. Und hier konnen wir
auch aufspfiren, woher der kluge Verfasser des

uoxhy.oi seine Weisheit hat; er schrieb nam-
lieh seinerseits aus sugl ayp&* Kap. 11 ab,

wo allesNdtige bereits steht. — Sehon Ktesias

(GaL XVIH A 781) polemisierte gegen dieses

Bneh des H., indem er benanptete, eui lnxiertes

Hfiftgeleok kSnne nicht wieder eingerenkt wer-

den. Die Schrift des Diokles itegi iniMoiwtv

war nichts als eine attische Umarbeitung von H.
ntQi ao&Qcov (Gal. XVIII A 519). Bakcheios er-

klarte 'Glossen daraus (Apoll. Cit. 3, 7. 23. 6,

30), Hegetor lieB sich in nsol ahuov polemisch

dartiber aus (23, 14), und gegen beide wfitet

fonnlich der Empiriker Apolionios von Kition,

dessen kostlicher Kommentar noch erhalten ist

(ed. H. SchSne, Leipzig 1S96), ein wertvolles

lODenkmal aus einer Zeit (81—75 v. Chr.), die

immer noch streng wissenschaftlich arbeitete,

aus der wir aber leider so sehr wenig haben.

Besonders bewundern wir die IlhiBtrationen, mit

denen Apolionios sein Buch ausgestattet hat, die

uns ein genaueB Bild der Operationen geben.

Dann schrieb Galen seinen umfangreichen Kom-
mentar in vier BuVhern XVIII A 300—767. tber
hierher gehorige Arbeiten des Rufus vgl. den

Art. Heliodoros Nr. 18.

20 36. MoxXixos II 245—274 Klw., ein von Ero-

tian und Ruf. 148 D. zwar erwahnter, aber erst

aus nr. 34 und 35 kompUierter Traktat der

Chirnrgie, der bis auf die Kap. 7—19, in denen

er fehlende Partien von neol ao&ocov ersetzen

muB, ohne selbstandigen Wert ist. Ausg. von

Morellus, Paris 1579.

37. Ileal dozeoiv tpvoios IX 162—192 L., eine

ahnliche, nur fur uns wertvollere Kompilation,

die in der Handschrift haufig als Anfang zu nr. 36

30 erscheint. Sie fiihrt ihren Titel mit Unrecht;

denn sie beginnt zwar mit einer kurzen Ab-

handlung fiber die Knochen, geht aber bereits

im zweiten Kapitel_zu einer hauptsiichlich dem
Buche bit&riiu&v fi entnommenen Auseinander-

setzung fiber groBe Hohlvene und Aorta (die

iibrigens vor Aristoteles, also auch hier nicht,

nie so genannt wird) fiber, an die sich die Be-

schrcibung verschiedener Adersysteme schlieBt,

besonders des Syennesis von Cypern (Kap. 8,

40 ubereinstimmend mit Arist. hist. an. Ill 3, aber

ausfiihrlicher), des Polybos (Kap. 9, ahnlich in

ncgi <pvatos ardgebnov) und des vom Verfasser

cxt&Tjfitwv jJ angenommenen (Kap. 10). Galen

zitiert dies Buch unter dem Titel xd nQoaxelfitva

t<j> poxXtxQ XIX 114 und to negl ipXefi&v 5

noooxtixai tw ftoxXixQ 128. Erotian erwahnt es

in seiner TJb'ersicht nicht und erklart doch eine

ganze Reihe Glossen aus den Kapiteln 1—7 nnd
11—19, d. h. besonders den nicht aus bekannten

50 Schriften stamrnenden Teilen, deren Vokabel-

schatz er schon anderwarts behandelt hatte, was
ebenfalls daffir spricht, daB es zu seiner Zeit

kein besonderes Buch bildete. Das hat Ilberg
D. H.-Gloss. d. Erot. 135 erwiesen, der anch ge-

funden hat, daB es im Altertum umfangreichcr

gewesen sein muB, da acht offenbar daraus stam-

mende Worter jetzt nicht mehr nachznweisen

sind. Der letzte Abschnitt, die Kapitel 11—-19,

sikelischer Tradition entnommen, sind die wich-

6Q tigsten und uns deshalb besonders wertvoll, weil

sie aus ganzlich verlorenen Werken genommen
sind. Es gebe eine groBe Hauptader, wird ge-

lehrt, von der alle fibrigen ausgingen nnd Bint

nnd Lnft durch den Korper trieben; wo Anfang
and Ende dieser Ader sei, kOnne jedoeh nicht

festgestellt werden, da da» Bint sich in einem
KreuUnfe bewege (I); »ber das Hen aei doch
ihr wiehtigster Punkt; durch Zusammenziehen

1837 Hippokrates Hippokrates 1838

und Ausdehnen bewirke es die Anderung der

Farbung. Richtig bemerkt F r e d r i c h 65, daB

der unbekannte Verfasser der, Schrift, aus der

unser Kompilator schopft, der Entdecker des

Blntkreislaufs ist, nicht Erasistratos oder Har-

vey, die nur von neuem auf die immer wieder

verloren gegangene Erkenntnis hingewiesen ha-

ben. DaB sehr verschiedene Lehren ffir den Auf-

bau dieses Werkes haben dienen mfissen, zeigt

der Umstand, daB im Kap. 2 behauptet wird,

alle Adern stromten aus dem Herzen; in 4—7,

keine einzige; und in 11—19, man konne von

einem Ausgangspunkte uberhaupt nicht reden.

Auch Verschiedenheiten in der Benennung der

•jrofien Adern (Hepatitis und Splenitis) kommen
vor. Namhafte Gelehrte (Haller Bibl. an. I 21.

Ilberg a. a. O.) scheinen der Ansicht zu sein,

daB die Kompilation aus sehr spater Zeit stamme;

doch wird man sie wegen der zahlreichen

Quellen, aus denen sie schfipft, wohl nicht all-

zuweit vom 5. Jhdt. abrucken dfirfen. Vgl. Jo-

annis R i o 1 a n i Osteologia ex H. libris eruta,

Paris 1626.

38. IlcQi xaQotys IX 76—93 L. Beste mo-

derne Behandlung von M. Wellmann Fragm. d.

gr. Arzte I 94ff. Der Verfasser dieser ausge-

zeichneten kleinen Schrift hat die besten anato-

mischen Kenntnisse aller Hippokratiker. Er hat

den komplizierten Bau des menschlichen Herzens

durch die Autopsie kennen gelernt und bezeichnet

es als das Zentralorgan des Lebens. Ans ihm
entspringen die aQzrjQir) und naxtla (pXiy , und
zwar diese aus der rechten, jene aus der linken

Herzkammer. Das Herz besitzt je eine halb-

mondformige Aorten- und Lungenpulsaderklappe

und wird von einem Beutel, in dem sich Wasser
ansammelt, umgeben. DaB dieses WaBser aus

der Lunge, von welcher es aufgenommen wird,

in den Herzbeutel dringt, will der Verfasser

durch ein Experiment an einem lebenden und
im geeigneten Augenblicke getoteten Tiere er-

wiesen haben. Die linke Kammerwand ist dicker

als die rechle. Das Blut ist an sich kalt und
wird erst durch die natfirliche Temperatur des

Korper8 erwarmt. Das Buch gehfirte im Alter-

tume nicht zur H.-Sammlung, und es steht ja

auch auf einem von den anerkannten Werken
vollig abweichenden Standpunkte. Gal. de plac.

H. et PL 728 M. kennt es, ebenso Plut. mor.

699 E, aber beide nennen keinen Autor; sonst

sucht man vergeblich im Altertum nach seinen

Spuren. In neuerer Zeit .wollte man es wegen
der herrorragenden Kenntnisse in der Anatomie
nach Erasistratos hinabrficken; aber wir haben
den Blntkreislauf bereits in jziqI tpvoios dorian
nachgewiesen, nnd so wird auch xtql xoq&Itjs,

zumal es Anklange an den sikelischen Zweig der

Knidischen Schule, hauptsachlich an Philistion,

aber anch an Plat. Tim. 70 A—O zeigt und den
Eindruck nach einem Vortrage flfichtig nieder-

gesehriebener Aufzeichnungen macht, in die Zeit

nach Diokles, in der die Erforschung des mensch-
liehen KCrperbanes reeht eigentlich begann, zu
setxen sein (am 370), jedenfalls nicht nach Ari-

stoteles, da dieser ganz andere Bezeichnnngen
and Lehren anfweist Fredrieh 76. Etwas
Ihnliehes hat sehon G. Seger De libri H. jugl

xagdlrit ortu legitimo, Basel 1661, gesehen. Von

einer arabischen Obersctzung ist bei H e r b e 1 o t

490 die Rede. Jak. Horst gab das Buch mit

Komm. Frankfurt a. O. 1563 heraus.

39. Iltei oaexwv VIII 584—615 L. (fiber

Muskeln) kennt die Fenertheorie Heraklits und
steht in der Venenlehre im wesentlichen auf

demselben Standpunkt wie atQi xaQSlrjs, macht
aber einen nnbeholfeneren Eindruck und berfick-

sichtigt die Lehre des Praxagoras ebensowenig

10 wie jene Schrift, muB also vor diesem angesetzt

werden, ja scheint sogar alter als ncol xaodir)<s

zu sein (Fredrieh 78), also etwa um 390

entstanden. DaB Aristoteles die Abhandlung
nicht kennt, ist kein Beweis ihrer spaten Ent-

stehung; Erotian nennt sie auch nicht; nur Gal.

XVII A 441 zitiert eine Stelle daraus. Con-
ring Introd. in med. Ill 9 halt Demokrit fur

den Verfasser. Eigentfimlich ist die Lehre

S. 610, daB man schon am siebenten Tage der

20 Entwicklung des Embryos samtliche Glieder

unterscheiden konne. Komm. von Sylvius,
Venedig 1543.

40. Ileal aSivwv VIII 556—575 L. ist, wenn
wir Gal. XVIII A 379 Glauben schenken, nicht

die von H. selbst in xtol Sq&qo>v versprochene

Schrift, die also verloren oder unausgeffihrt ge-

blieben ist. Die weitere Bemerkung Galens, vor

ihm habe niemand ihrer Erwahnung getan, mufi

uns mindestens stutzig maeben, wenn sie uns

30 auch nicht veranlassen kann, sie etwa um Jahr-

hunderte herabzurficken; denn kein Werk des

alten Corpus scheint spater als das 4. Jhdt.

v. Chr. zu sein.

41. IleQl &vonofiijs VIII 538—541 L„ ein

durftiges Blatt mit geringen anatomiBchen Kennt-

nisBen; Zentralorgan ist auch hier das Herz.

Griech. und lat. von Triller, Leiden 1728.

Lat. tJbers. von Reuchlin, Ingolstadt 1512.

Franzosisch von Jean de laFarque, Lyon
40 1580.

42. Ileal ovolyycov VI 448—461 L., verspricht

im Titel mehr als erehalten wird; denn nur die

MastdarmfistuI wir^ behandelt. Die in schwvtl-

stiger Sprache geschriebene Abhandlung wird

zwar von Erotian und Gal. XIX 30. 141 (ohne

Verfassernamen) zitiert, ist aber dem H.-Kreise

abzusprechen. Herausgegeben mit neoi aliu>Q-

ootiwv griech. nnd lat. von M a n i a 1 d i , Pa-

ris 1619.

50 43. Ileal alfwgooiScov VI 436—445 L., stets

mit nr. 42 zusammen uberliefert, von Erotian

und Gal. a. a. O. auch als eins angefuhrt.

44. IIeqI iXxicw VI 400—133 L., von Erotian

crenannt, war von Galen kommentiert (scr. min.

II 112. XIX 108 K.), der es ffir durchans echt

hielt, XVII A 577. Es ist eine ziemlich ord-

nungslose Aufzahlung von Heilmitteln und -ver-

fahren gegen Wunden. Arabische Ubersetzung

bei Herbelot 965. Griech. und lat. Paris

60 1619. Libro d*Ipocrate dell'ulcere, con le note

pratiche chimrgiche di Giuseppe C i g n o -

lozzi, Florenz 1690.

45. Ileal otfiog IX 122—161 L., von keinem

alten Schriftsteller erwahnt, aber wegen des

sonst wenig ansrnhrlieh behandelten Gebietes

der Ophthalmologic interessant, sicher ziemlich

alt. Griech. and lat. mit Anmerk. von I n g 1 e r.

Hehnstedt 179*2. Vgl. Hampe De scarifleaKone
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oculaii Hippocratica, Daisburg 1821; ferner die

Blicher von A n d r e a e und Hirschberg.
46. IlQoyvtoaxiy.Sv 1 78—108 Klw. Hierbegeg-

nen wir wieder einmal einem Werke, das echt

hippokratischen Geist atmet und vom Altertum bis

in die neueste Zeit hinein fast nie angefoehten

worden ist. AuBer Erotian, der zahlreiche Glos-

sen erklSrt, und Galen, der drei Bficher Eom-
mentaie dazu schrieb (XVIII B 1—317), sind

von Alten, die es erwahnen, besonders Cael.

Aurel. morb. chron. IV 8, 536. Aet. II 1, 290.

Macrob. Sat. I 20. Pallad. ap. Foes. I 918 zu
nennen; auch Celsus beniitzt es an vielen Stellen

seines Werkes. Andere Zitate hat G r u n e r 52
zusammengestellt. Dei Stil, der mit imdqfuwv
& und y Ubereinstimmt, der ganze Inhalt and
die einfache, sachliche Art der Darstellung wie
iiberbaupt die auBere Form lassen keinen Zwei-
fel, daB der Verfasser mit dem von tm&rjiit&v

6. und y identtsch, d. h. H. der GroBe ist. Und
doch haben ihm Ermerins in seiner Ausgabe
und Haeser Gesch. d. Med. I 121 das Bach
abgesprochen und zwar ans einem wenig trif-

tigen Grunde. S. 79, 1 heiBt es namlich: yvmvai
oZv XQV £ xi deiov eveoxiv h xjjai voiootat,

vgl. Gal. XVIII B 18. Nun hat doch H. und
seine Schule aber gerade die Einwirkung des

tlDernatfirlichen auf die Erankheiten strikt ge-

leugnet. Ein solcher Ausspruch machte jenen

Forschern die ganze Schrift verdachtig, und mit
Recht tadelt K ii h 1 e w e i n S. 75 sie deswegen,

daB sie nicht wenigstens den einfacheren Aus-

weg fanden, nur jene paar Worte auszumerzen.

Aber auch dieser ist unstatthalt, wie H. Schon

e

einmal in einer Vorlesung betonte. Xenophon
von Kos sagt namlich im cod. Paris, graec. 2255,

das Wort detov bedeute bei H. ,kritischer Ter-

rain'. GleiehgOltig nun, ob diese Erklarung das

Richtige trifft oder nicht — mir erscheint sie

gesucht —, soviel steht fest. daB jene Zeile

schon urn die Mitte des 4. Jhdts. v. Chr. im
Teste stand, also hochstwahrscheinlich vom Ver-

fasser selbst herrlihrt. Wer das nicht annehmen
will, dem bleibt nur der Ausweg ilbrig, zu mut-
maBen, daB das Original einem bigott gesinnten

Manne in die Hande gefallen and mit jencm
Zusatze versehen ist. — Vorherzusehen, wie die

Krankheit sich gestalten werde, ist die groBte
Kunst des Arztes. Daher muB die Anzeichen
der Genesung und des Todes kennen zu lernen

sein eifrigstes Bestreben sein. Diese gibt H. nun
mit groBer Genauigkeit an: wir horen vom
Gesichtsausdruck (der berOhmten Fades Hip-
pocratica), von Stellung und Lage, Atmung
und SchweiBdriisenabsonderung des Patienten,

der Bedeutung der Here- and Magengrube, kalter

FuBe and Hande, auch des Schlafes fur die

Prognose; besonders aosfuhrlich wird der Eikre-

mente und des Harnes, des Erbrechens und des

Speichels gedacht. Von einzelnen Erankheiten
werden der Wassersucht, Lungenentzfindung,

den einzelnen Fiebern, den Blasen-, Kopi-,

Ohren-, Hals- nnd Kehlkopfleiden, schlieBIich

den Kinderfcrampfen ausfuhriiche Worte gewjd-

met. Anch allsemeine Vorschriften fiber Krisen
und Bfiekfille linden trieh. — Heropbilos war der
erste Kommantator dieser bedentenden Bchrift,
polemisierte aber teilweise dagegen (Gal. xvm

B 16); ihm folgt Galen (vgl. XVII A 577. scr.

min. II 113), der die Leute, welche sie einem
anderen als dem Verfasser der Aphorismen zu-

schrieben, ffavfiaaxol nennt, IX 894. Galens drei

BUcher stehen XVIII B 1—317. Unter dem
Namen des Oreibasios ist ein lateinischer Kom-
mentar in Bern und London erhalten. Auch
Damaskios und Steph. Alex, schrieben Er-
klarungen (Dietz Scholia I 51—232). Latei-

10 nische sowohl wie arabische und hebraische t)her-

setzungen sind zahllos handschriftlich vorhanden.
Die arabischen gehen auf den beriihmten Arzt

Chonain ibn Isak zurflck; auch Mohadeb Eddin
schrieb einen Kommentar, der im Paris. 7102
iiberliefert ist. Erstausgabe: 1. xcbov agoyvmou-
xwv fli^tta. y, xov avxov negl ipvotog av&Q&nov,
xov avxov Sgxo;. Accessit his Albani T o r i n i

in H. prognostica praefatio, Basel 1536. Mit
lateinischer Ubersetzung sind ein Dutzend (nur

20 lateinisch ein halbes) Ausgaben erschienen, z. B.

1. xcbov iaxoov naXaioxdxov ngoyvcooxixd. Divi

H. prognosticcSn latina ecphrasis ex mente
Galeni. Auctorc P. Blondcllo C a 1 e x i o medico

Regio, Paris 1575. Der erste neuere Kommentar
kam in Venedig 1527 unter der Bezeichnung
Thaddaei expositio in divinum librum prognosti-

corum heraus; allein bis zum Jahre 1787 folgteii

noch 18 Kommentare und viele Ausgaben, z. B.

von Opsopoeus, Frankfurt a. M. 1587; unter

30 d-em Titel Vates Medicus Hippocraticus in lucem
emissus a Bartholomeo Horn, Stralsund 1645.

Bemerkenswert sind noch folgende Bucher:

E g 1 i n g e r Poetica paraphrasis prognosticorum,

Frankfurt a. M. 1579. Melchior Sebitz De
Oelqi sive divinoH., StiaGburg 1643. Griechi6ch,

lateinisch und spanisch liegt das Buch vor in

Andr. P i c q u e r Las obras de H. mas selectas

con las observaciones practicas de los antiquos

e modernos, Madrid 1761. Von franzosiBchen

40 Ubersetzungen nenne ich Le livre des presages

traduit par Pierre Verney, Lyon 1542; von
deutschen Joh. Jak. Becchcis ParnaB. Ein

neues Thier — Krauter — und Bergbuch sampt
der salernischen Schul — und den prasagiie

vita et mortis H. Coi, Ulm 1663; von engliscben

The booke of the presages of deuyne H. deuyded

into three partes. Also the protestation which

H. caused his schollars to make. The whole

newly collected and translated by Peter Low,
50 Arreiian Doctor in the faculty of Chirurgerie

in Paris, London 1597.

47. Komxal nQoyvdxjtt? V 588—733 L. 649
nach den im Tempel zu Kos niedergelegten

Votivtafeln und Erankenberichten genuichte

Prognosen, die mit den echten Schriften nicht

iibereinstimmen und in zusammenhangsloser,

dunkler, schwnlstiger Sprache geschrieben sind.

Erotian kennt sie nicht, Celsus und Galen zitie-

ren sie nicht selten, doch halt sie dieser XVTI

A

60 578 mit Recht fur nnecht; andere wieder Theod.

Prise. 53. 75 Rose. Die Annahme, daB sie schon

vor H. existiert bitten and von demselben Ver-

fasser wie xgoQgijrixdr a seien (G r i m m IT 568),

wird nicht gmnz tob der Hand zu weisen sein;

jedenfalls geboren sie dem 5. Jhdt an. Grie-

ehiaeh and lateinisch Ton Opsopoeus, Frank-
fort a. M. 1887. Hit Kommentar Ton Loois
Ferrant, Paris 1657.
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48. Ileoeentixov a und ft, V 510—573. IX
1—75 L. Beide Bucher stammen von verschie-

denen Autoren und sind zu verschiedenen Zeiten

geschrieben und zwar d friiher als /?. Jenes

macht den Eindruck eines vizo/try/nt, dieses einer

fur weitere Kreise bestimmten Schrift (es be-

handelt die Semiotik chronischer Erankheiten).

Alle zwei, die im Altertum dem Drakon oder

Thessalos zugeschrieben wurden (Gal. XVI 625)

VIII 855. XVI 3. XVII A 314. 796. Buch I

und III gehoren sogar zu den klassischen Werken
der Weltliteratur, zu denen auch unsere weit

fortgeschrittene Zeit noch mit Bewunderung
und Anerkennung aufblickt. Es sind auf Reisen

in Thasos, der thrakischen Chersones, Make-

donien, Pharsalos, Abdera, Eyzikos usw. ge-

sammelte Notizen fiber den Verlauf von Erank-

heiten gewisser Patienten, deren Namen und

waren oft kommentiert worden, wie Galen in 10 Wohnung meistenteils angegeben wird, also das

seinen eigenen drei Erlauterungsschriften XVI
489—840 mitteilt. Ihm selbst schien nur das

erste — und nur dies, das er XIX 77. 88. 110.

120 to fisitov TtQOQQrjxix&v nennt, hat er be-

handelt — des H. wfirdig, aber ein Gemisch

aus echten Satzen und jungerem Beiwerk zu

sein, was er an vorschneller Verallgemeinernng

von Einzelbeobachtungen zu erkennen glaubte,

XIV 620. XVI 202. XVII A 500. 574. 578.

Tagebuch der praktischen Tatigkeit des Arztes.

Aber den einzelnen Erankenberichten gehen

voraus oder folgen Betrachtungen fiber Witte-

rung, allgemeine Gesundheitsverhaltnisse, Seu-

chen (daher der Name) und Sterblichkeit. Die

Echtheit der Bucher I und HI— die auch allein

nur in Frage kommen; die iibrigen sind Nach-

ahmungen anderer Arzte — ist noch von keinem

angezweifelt worden; also ist man wohl berechtigt,

Viele Ausgaben und lateinische Ubersetzungen 20 wenn man eine Probe Hippokratischer Krankheits

brachte hauptsachlich das 16. Jhdt., z. B. grie

chisch und lateinisch in Paris bei Morellius 1557,

lateinisch von Laur. Laurentianus, ebd.

1520. Franzosische Ubersetzung Lyon 1552.

Kommentar von Hier. P e r 1 i n u s , Hanno-
ver 1613.

49. IleQl xQioicov IX 296—307 L., eine Kom-
pilation schon an anderen Stellen bei H. aus-

gesprochener Satze. Griechisch und lateinisch

von Z winger, Basel 1748.

50. Ilce'i z^cov V 476—503 L., ein auBerst

schwer einzureihendes Buch, das Exzerpte aus

e^At)i*Uav fi , TiQoyvcoartxov und ntQt aeQtov

i-Sdtov T&iuov bietet und in iibertriebener Kiirze

und vSUig vernachlassigter Ordnung sich in

einer manirierten Schreibart gefallt, so daB man
am ehesten vermuten konnte, man habe es hier

einmal mit einer bewufiten Falschung eines

Mannes zu tun, der offenbar im Stil der Aphoris

beschreibungen geben will, sie diesen zu ent-

nehmen. Ill 8 lautet folgendermaBen: .Junger

Mann, Lugenmarkt, Fieber, Mattigkeit infolge

sporthcher Uberanstrengung. Erster Tag: Stub!

gallig, dunn, haufig; Urin dttnn, dunkel; Schlaf-

losigkeit; groBer Durst. Zweiter Tag: Allgemeine

Verschlimmerung; Entleerungen noch haufiger,

regelloser; Schlaflosigkeit; walzt sich fortwah-

rend im Bett (hoffungslos!); redet irre; Extre-

30 mitaten blau, kalt; Bauchfell auf beiden Seiten

etwas schlaff. Vierter Tag: Schlaflosigkeit;

Verschlimmerung. SiebenterTag: Tot. Alter etwa

20 Jahre. Pr. 7 m. ('?).' Das letzte ist ein Sigel,

wie es der Pamphylier Mnemon unter die Krank-

heitsberichte des dritten Buches setzte; es sind

kurze Angaben fiber den Verlauf der Krankheit

und Vermutungen fiber ihren Ausgang, wohl

zur leichteren Erkenntnis in ahnlichen Fallen

fibersichtlich daruntergesetzt. Was sie bedeuten,

men schreiben wollte, aber so stark auftrug nnd 40 wissen wir aus Gal. XVII A 611—613. Von den

nicht Geist genug besaB, um nicht entlarvt zu

werden. Das ist denn auch schon im Altertum

geschehen: Zeuxis und Herakleides von Tarent

is. d.), die zu den ersten H.-Kommentatoren ge-

horen und alle echten Werke interpretierten,

sprachen xegi xvp&v mit volliger Bestimmtheit

dem H. ab und erlauterten es vermutlich auch

nicht: Glaukias (s. d.) meinte zwar, es sei in

der H.-Schule entstanden, stamme aber nicht

nicht echten Biichern sollen nach Gal. IX 859

das zweite, vierte und sechste von Thessalos auf

Grund der Papiere des Vaters verfaflt, aber mit

eigenen Zusatzen versehen sein; er selbst hieh

aber das vierte, ffinfte und besonders das siebente

sogar dessen fur unwurdig (IX 860), wahrend

Erotian alle gleichmaBig heranzieht. Sie wur-

den xa ex xov (iixqov mvaxidiov genannt, Gal.

VII 855. Das zweite erzahlt die Geschichte einer

aus der Feder des Meisters selbst; wieder andere 50 Seuche zu Kranon, vermutlich der schwarzen
•• .-.*. ... ,

Pocken; dann folgen abgerissene Erankheits-

bilder; wieder das epidemische Auftreten einer

Diphtheritis und eines in Perinth grassierenden

Brennfiebers; dann eine genaue Beschreibung der

xoiXri rptiy aCvyos und einiger Arterien und Ner-

ven; es schlielit mit physiognomonischen, thera-

peutischen und semeiotischen Sentenzen. Das
vierte enthalt in demselben Stile geschriebene

ungeordnete Tagebuchblatter. Das ffinfte, das

hielten es ffir ein Eonglomerat echter und un

eehter Stucke, Gal. XVI 1. Erotian erkannte

es an. Gal. XVI 3 war sich unschliissig, ob es

H., ThessBlos, Polybos oder noch einem anderen

gchore, vgl. auch XVII A 332. B 116. 122. XIX
103. Man schrieb es sogar dem Demokrit zu:

Menaginsad Diog. Laert. IX 46. Aber Galen

muB es doch zu den bedeutenderen Bestandteilen

des Corpus gerechnet haben: sonst hatte er

wohl kaum drei Bucher Eommentare dazu ge- 60 von einigen dem jfingeren H. zugeschrieben

schrieben, XVT 1—488. Auch Pallad. ap. Foes.

1918 wies es dem groBen H. zu, ebenso Foesius
and Haller. Griechische Ausgabe, Paris 1555,

lateinische von Rasarius mit Galens Kom-
mentar, Venedig 1562.

51. &««w<&u d und v I 180—245 Elw.,

f, -»—? V 72—469 L., sind wohl das wichtigste

Werk unserer Sanunlong, vgl. Gal VII 890.

wurde (Gal. VII 854), kennt wieder den Unter-

schied zwischen Arterie and Vene, ohne freilich

eine richtige Vorstellang von beiden zu haben,

was jedoeh freimfltig Dekannt wird (Sjtot ii

t-rxtHder, ovxco <Ma). In den Aufzahlungen ana

der Praxis handelt es sich besonders am n
Schweifiabsondemng disponierendes Wetter, den
Starrkrampf and chimrgische EingriSe. Daa
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seehste Buch ist, wie schon im Altertum ver-

mutet, wahrscheinlich vom Verfasser des zweiten
und vierten, aber interessanter als diese, da
es gegen die homoopathische Doktrin deB Hero-
dikos, der die Fieberkranken noch auf den Turn-
platz, zum Masseur und ins Dampfbad schickte,

ankampft und scharf den allopathischen Stand-
punkt wahrt; V 302 aoUyuov novos xov<p. Das
siebente Buch steht wieder dem funften nahe,

die Erstausgabe des sechsten Buches der Epid.
1532 in Hagenau; das zweite gab Foe si us
1560 in Basel heraus; das erste und dritte mufi-
ten aber auf den Spanier Sanchez (Madrid
1577) und dann auf den Englander John Freind
(London 1717 mit lat. Obers. und Komm.) war-
ten. Wahrend des ganzen 16. und 17. Jhdts. er-

schien ein einziger Koinmentar zum dritten Teil
des ersten Buches, der noch nieht einmal vom

doch ist es teilweise von Knidischer Lehre durch- 10 Verfasser Joh. Bapt. Montanus selbst heraus-
drungen. Nach Gal. IX 872 sind die imSrjuiai
vor dem ngoyvmoxixav und den atpogiafioi ge-
schrieben. — Die ersten Kommentare zu den
Epidemien schrieb Mnemon aus Side (Gal. XVII
A 606), der auch die oben erwahnten Charaktere
hinzufiigte, die seinerseits wieder ein gewisser
Zenon erklarte (617). Diese Auslegungen schie-

Bcn aber dem Empiriker Apollonios falsch, wes-
halb er sich in einer Schrift gegen Zenon wandte,

gegeben wurde, Venedig 1554. In der Interpre-

tation gingen wie erwahnt die Englander vor-

an; vgl. noch An comment on forty two histories

described by H. in the first and third book of
his epidemies by F lover, London 1726. Die
spanische Ubersetzung von P i c q u e r ist schon
oben beim ngoyvcooxixov erwahnt; eine fran-

zosische veranstaltete Des mars, Paris 1768.
Erst die allerneueste Zeit bringt den Epid. wie-

der nun wieder mit einer neuen an die Offentlich- 20 der Interesse entgegen; W. Brautigam De
keit trat und von Apollonios mit dem Beinamen
6 BiflXas unterstiitzt wurde (618). Weitere be-

deutende Kommentatoren sind Bakcheios (s. d.),

Herakleides von Tarent(619)undErythraios (s.den
Art. Herakleides Erythraios); weniger hervor-
ragende Zeuxis, Philistos und Sabinos (Gal. scr.

min. II 87). Quintus hielt offentliche Vortrage
dariiber, Schriftliches hinterlieB er nicht, Gal.
XV 68. 136. Diesen Vorlesungen macht Gal.

H. epidemiarum libri sexti commentatoribus,
Diss. Konigsberg 1908.

52. 'AyoQioixoi IV 458—609 L., iiber 400
kurzgefaBte Satze aus der gesamten Heilkunde,
wie sie nur lacge Erfahrung diktieren konnte.
Gal. XV 763 urteilt iiber sie: iv 6Uyy Xi£et

Siva/ilc iaxi fieydXtj [Orib.] in Hipp, aphor. ed.

Paris. 1533 f. 5 : Deinde quod nemo tale opts
aggressus sit post H., quern philosophi amicum

scr. min. II 87 den Vorwurf, dafi sie wegen 30 vnturae dixernnt. Tentavit quidem Democritu?:
Mifiverstandnisses des H. unbrauchbar gewesen
seien. Ferner sind zu nennen der Makedonier
Lykos, ein Schiiler des Quintus, von Galen vodot;

rijs 7. algiocw? genannt und auch sonst nicht
gerade mit ehrenden Epitheta belegt (XVI 197.
XVII A 497 ff. XVIII A 197 ff.); Satyros, ein
Lehrer Galens, der in Quintus FuBstapfen trat

(scr. min. II 87), und Aeficianus. Bakcheios
beschaftigte sich hauptsachlich mit dem sechsten.

tale scribere, sed non potuit. Suidas: iv&g<a-
nivrjr vxtgjjaivovai ovremv. Noch ein Mediziner
des 19. Jhdt. (s. u.) konnte die Aphorismen
die Bibel fiir Arzte nennen. Sie werden von
den Autoritaten des Altertums (Erotian. Ruf.
384 D. Gal. XVII A 577. Pallad. ap. Foes. I

918) und der Neuzeit (Mercuriali 15. Le-
m o s i u s 22) durchweg anerkannt. Jedenfalls
ist kein Werk des H. zu alien Zeiten so oft

Lykos, Aeficianus und Satyros mit dem dritten 40 erklart, herausgegeben und iibersetzt, ja sogar
Buche. Dieser beiden Erklarungsschriften taug
ten nach Galen auch nicht viel, und wir hatten
ihren Verlust demnach nicht sehr zu bedauern,
der ja vollig durch die grofiartige Leistung die-

ses Arztes selber, die Vk Bande bei Kiihn XVII
A und B 1—344 umfaBt, wett_gemacbt wird;
nnd zwar schrieb er zu a 3, zu ji 5, zu y 3 und
zu ? fiber dessen mangelhaftes Verstandnis er

aich XVII A 793 beklagt, sogar acht Biicher,

in Verse gebracht und auch in solchen iiber-

setzt worden wie dies. Die Aphorismen zer-

fallen in sicben Teile: der erste handelt von
den Entleerungen und der Diat in akuten Krank-
heiten mit Berticksichtigung der Konstitution
des Korpers; der zweite gibt semeiotische Leh-
ren; der dritte behandelt den EinfluB der Witte-
rung, der Jahreszeiten und des Lebensalters;

der vierte Purgiennittel und StuhldiagnoBe; im
deren beide letzten nur lateinisch von R a s a - 50 funften ist von Krampfen, Lungenleiden, den
r i u s , Venedig 1 562, vorliegen. Erklarungen
zum sechsten Buch schrieben ferner Joh. Ale-

xandr. (ed. Veneta 1483. Vgl. V. Rose Herm.
V 205ff.) nnd Palladius (ed. Dietz Schol. II

I—204). — Schon im Altertum wurden kritische

Aosgaben der Epidemien veranstaltet; die erste

besorgte Mnemon, eine zweite Bakcheios, die

dritte ist die von Art. Eapito und Dioskur. Im
9. Jhdt. ubersetzten Syrer und Araber die Epi

Wirkungen von Hitze und Kalte und Frauen-
krankheiten; im sechsten von andern innern
Krankheiten die Rede; und im siebenten folgen

zerstreute Bemerkungen fiber Geschwure, Bla-

senleiden und Wassersucht. Ein achter Ab-
schnitt stammt aus spaterer Zeit. Alle diese

Leitsatze, die aber nur Erfahrungstiatsachen,

keine Heilmethoden geben, werden in der kurzen
und bundigen Art hypomnematischer Aufzeich-

demien in ihre Sprachen: genannt werden Al- 60 nungen dargeboten nnd haben viele Naehahmer
mamon (Simon c k 1 e y The conquest of Syria,
Persia and Egypt by the Saracens, London 1708)
nnd wiedernm ibn IsSk. — Wer die Mitteilnngen
fiberAusgaben HippokratischerSchriften aufmerk-
sam gelesen hat, wird zu demResnltate gekommen
aein, dafi, je bedeutender dieWerke des Altertums
sind, sie desto geringeren AnHangim christlichen
Abendlande gefnnden haben; so erechien zwar

gefnnden. Der Anfangssatz 6 fiioe Pe<*xvs, ij Si

xixy>\ paxgq ist zn einem geflflgelten Worte
geworden (z. B. Luc Herm. 1. 63); die Hetho-
diker hielten ihn fur falsch, Gal. scr. min. Ill

14. — Die Reihe der ErklArer beginnt mit Hero-

fhilos (a. d.), dessen Eommentar in Mont-
aneons Zeit (Katolog S. 498) noch in der

Ambtosiana Torhanden gewesen aein sol], seinem
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Schuler Zeuxis (Gal. XVI 636) und Herakleides Fr. Aug-. Menke Bremen 1744; dann von Lich-

von Tarent (XVI 1); dann sind Bakcheios und tenstein, Helmstedt 1778; von Ahorner
aus spaterer Zeit Sabinos (XVIII A 255), Lykos v. Ahomrein, Leipzig 1800; und von Th.

(VI 197), gegen den Gal. die XVIII A 196—245 Beck H.s Erkenntnisse ausgewahlt, iibersetzt

noch erhaltene Schrift 7uqI tov ayoetofiov, ov % und auf die moderne Heilkunde bezogen, Jena

aQxn ,ra avj-avoftera nXcTozov tyu to epicpvTov &eq- 1907. Dies Buch enthalt auch wichtige Abschnitte

tifo
1 richtete (scr. min. IT 113)," Numesianos (XVI aus anderen H.-Werken. In griechische Verse soil

197), Pelops (scr. min. IT 86) — von diesen bei- die Aphorismen schon Robertns Constantinus ge-

den war nach Galens Angabe nur wenig erbalten—

,

bracht haben, Spach Elench. med. 14; in griechi-

ein gewisser Asklepios (VI 869), Ruius von Ephe- 10 sche und lateinische Verse ubertrug sie z. B. De-

sus.'Soran und vor alien Dingen der Methodiker nisot, Paris 1634. Ferner kann man in den Biblio-

Iulian zu nennen, der 48 Biicher gegen die Apho- theken 11 verschiedene Ubertragungen in lateini-

rismen schrieb (XVHI A 248) und so die Kritik sche Poesie finden, von Venedig 1552 (ALysio Lui-

Galens (itgdi ra avTiigrjiiha xoXg 'I. ayogtofioTs sino) bis 1669 (ohne Ort und Namen). Als fran-

vxo 'IovXtavov PifiXiov XVHI A 246—299) heraus- zosisches Gedicht erschienen die Aphorismen von

forderte. Auch Thessalos von Tralles (Gal. XVHI de Lannay, Rouen 1642, und unter der Bezeich-

A 247f.) hatte sich gegen H. gewandt, was man nungH. depaisC par Louis de Fontenettes, Paris

von diesem ungebildeten aber desto aufgeblase- 1654. Auch unsere Literatur cntbehrt ein der-

neren Arzte auch nicht anders erwarten kann. artiges Werk nicbt: H.s Aphorismen frei in deutsche

Eine ausmhrliche Erlauterung der oft dunklen 20 Iamben iibersetzt (die Bibel i'iir Arzte) von E.

Satze der Aphorismen liegt nur in den 7 Bti- v. Wagemann, Reutlingen 1819. Vgl. ferner

chem Galens (XVn B 345—XVHI A 195) noch C. v. Boenninghausen Die Aphor. d. H. nebst

heute vor. Nach diesem schrieben noch Diony- den Glossen eines Homoopathen, Elberfeld 1829.

sios, Domnos und Attalio, diese beiden von [Orib.] 53. 'EmoxoXal IX 312—400 L. und Hercher

comm. in aphor. (herausg. von Joh. Winter aus Epistol. Graec. 306ff. sind, wie fast alle aus dem

Andernaeh, Patis 1533) zitiert. Die letzten Er- Altertum stammenden Briefe unecht. Ihre alteste

klarer des Altertums sind Damaskios (Dietz Uberlieferung (Pap. Berol. 6934. 7094) reicht bis

Schol. n 238—544), Meletios, Philotheos (comm. ins 2. Jhdt. n. Chr. hinauf. Der 1. ist von Arta-

in H. aph. Ludovico Corado interprete, Speyer xerxes an Paitos gerichtet, der 2. die Antwort

1581), Stephanos Athenaios und Theophilos. Auch 30 darauf ; den 3. schreibt Artaxerxes an Hystanes,

anonyme Kommentare sind iiberliefert. Von jiidi- den Statthalter am Hellespont, den 4. dieser an

schen ErklSrern ragt besondcrs Maimonides her- H., den 5. H. an diesen ; der 6. ist von H. an

vor. Modeme Kommentare, von denen viele nur Demetrios, der 7. von Hystanes an Artaxerxes

hsl. vorliegen, gibt es weit iiber 100 ; der erste gerichtet, der 8. ist ein Schreiben des GroflkOnigs

erschicn 1488 im Drack, der letzte befindet sich an die Koer, der 9. deren Antwort. Im 10. bitten

in Becks Ubers. 1907. Die Aphorismen sind Rat und Volk der Abderiten den grofien Arzt

in 140 griechischen Hss. uberlicfert, lateinische um Hilfe gegen den Wahnsinn ^des Demokrit

Dbersetzungen beflnden sich in 282, syrische in ('Oi &eQanei«sa»>, avSgcov tpigtoTe^ avdga agiarjftov,

einer (H. Pognon L^ne version syriaque des aphor. ovst IrjTgps, aXi.a xiioTtig iwv blr\g trjs 'lwv(r)i),

d'H., Leipzig 1903), arabische in 70 und hebra-40im 11. antwortet er ihnen; den 12. schreibt H.

ische in 40 Manuskripten, meistens mit den Er- an Philopoimen, den 13. an Dionysios von Hali-

klarungen Galens, arabischer Gelehrter, des Mai- karnaB, den 14. an Damagetos, den 15. wieder

monides oder der Humanisten versehen. Von grie- an Philopoimen, den 16. an Krateuas, einen Nach-

chischen Ausgaben nenne ich: Quarum artium kommen des bekannten Rhizotomen, nnd den 17.

ac linguarum cognitione medico opus sit. Prae- wiedernm an Damagetos. Im 18. teilt Demokrit

fatio ante H. aph. initium per IannmCornarium dem H. mit, dafi er an Wahnsinn leide; der 19.

habita Rostochii. Aphoiismi H. graece, Hagenow (negl juon'jjs) tragt weder den Namen eines Ab-

ohne Jahr. '1. ayogioftwv xfi7)(iaxa f . 'ExvsKodr) senders noch Adressaten, will aber offenbar, wie

jrapa Zepaoxtav<ji Tgv(piq> iv Aovydoivip eru duo die Wendungen w? e<ptjv iv x<p negt iegrje vcrboov

zfis faoyovias ayj]i- Griechisch und lateinisch 50 und iv &e T<j5 atfmxqt xwv i7tt6r)fti<bv ioxogrjoa

sind die Aphorismen gegen ein Dutzend mal her- zeigen, von H. verfaBt sein; der 20. und 21. sind

ausgegeben, zuerst Paris 1552, znletzt von Hugo ebenfalls Antwortschreiben des H. an Demokrit.

Oskar v. Bergen, Leipz. 1841. Griechisch, la- dem er empfiehlt, Nieswurz einzunehmen
;

dev

teinisch nnd hebraisch von Marcus Antonius 22. ist an seinen Sohn Thessalos geschrieben

;

Caiotius, Rom 1647. Nur lateinisch so oft, da8 im 23. lafit sich Demokrit dem Arzte gegenuber

man nie ein vergilbtes Buch hat zu benutzen fiber die Natnr des Menschen ans, und im 24.

branchen, zuerst von Laur. Lanrentianus, Flo- macht H. dem Konig Demetrios sanitare Vor-

renz 1494. FranzOsische Ubersetznngen gibt es schlage. Im Altertum werden die Briefe von

ebenfalls mehrerc; die erste besorgte Jean Brec he, bedeutenden Schriftstellern nicht erwahnt. Jos.

Lyon 1581, die letzte Ambialet St.-Gaudens 60 Scaliger im 306. Brief an Eberhard Kerst zwei-

1856. Eine englische erschien London 1695. Be- felte bereits an ihrer Echtheit. Naher wurde

merkenswert sind aufierdem: Aphorismen of kor- die Frage dann belenchtet von Th. C. Schmidt
thondige Sprenken van BL besseffens desselft Wet Epigtolarum quae H. tribuuntur censura, Jena

en Ooderrichtingen. Nevens d'Aanmannigen van 1813 ; von Fr. Marx in seiner Dissertation Sym-

denHeerN. Tnlp. Vertaald dor S. Blankaart bola critica ad epistolographos Graecos nnd be-

te Amsterdam 1714. Aforismi d'H. tradutti da sonders von Bad. Herzog in seinen Koischen

Lnca Filaeteo, Favia 1552. Ins Deutsche sind Forschnngen nnd Funden, Leipzig 1899. Die

die Aphorismen viermal fibersetzt, zunachst von erste (1—9) nnd letzte (18—24) Grnppe sin'l
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keine beabsichtigten Fillschungen , aondern ein

wissenschaftlicher Roman eines Arztes der Kaiser-

zeit, was die Sprache deutlich erweist, nach Her-
zog sogar des Xenophon von Kos, des Leibarztes

des Kaisers Claudius (Tac. ann. XII 86); vgl.

den Namen des Adressaten Paetus ep. 1. Die
zweite Gruppe (10—17) ist ein unbedeutendes,
aber wohl auch kaum beabsichtigtes Falsiflkat.

Diels Vors. 55 C 2 fafit sein Urteil dahin zu-

der iibrigens auch bei Paul. Aeg. I 100 stent.

dem er wohl entnommen ist, ist von Fabric ius
Bibl. Graeca XII 585—592 ediert.

67. 'EmotoVj xqos IlxoXsfiaiov fiaaiXia negi

xaxaaxevfjg av&gcbaov in zahlreichen griechischen
Codices erhalten. Weil der Verfasser der Theorie
von den 4 Elementen huldigte, glaubte er sein

Machwerk auf den Namen des groBen Arztes tauten

zu diirfen. Joh. Eeuchlin ubersetzte es 1512
sammen: ,AuBer einigen aufgelesenen Glossen ist 10 in Tubingen ins Lateinische , imd Ermerins
nichts echt, am wenigsten in der geschwollenen gab es Leiden 1840 heraus.

ep. 23, die bisher unbedehklich als Fundgrube
Demokritischer Fragmente ausgebeutet worden
ist'. Diese Sammlung ist Plut. Cat. mai. 23,

dem Musiker Herakleides ap. Porph. in Ptolem.

HI 215 und Gal. scr. min. II 5 bekannt. La-

teinische Ausgabe v^n Christian Thomasius,
Halle 1693. Den 17. (groBen) Brief an Dama-
getos hat besonders Ernestine Christine Reiske,
Leipzig 1772, herausgegeben. 20

54. Aoy/ta 'Adyvaicov IX 400-402 L. verkfindet

den Beschlufi des athenischen Staates, H. wegen
der diesem in der Not des Typhus geleisteten

Hilfe in die groBen Mysterien einzuweihen, mit
einera goldenen Kranze zu bekronen und ihm
Blirgerrecht und lebensliingliche Speisung im Pry-
taneion zu gewahren.

55. 'Ent^cbfitog IX 402—404 L., eine Rede an

heiliger Statte, die die Thessalier zur Rache gegen
die Athener aufruft.

56. ngeoPtvTtxds IX 404-428 L., eine Ge-
^andtschaftsrede des Thessalos an die Athener.
Auch diese 3 Scbriften sind Falschungen ; nr. 55

und 56 neimt Erotian in seinem Verzeichnis.

Es folgt jetzt eine Reihe von Schriften, die

stets als apokryph gegolten haben, groBenteils

in attischem Dialekt geschrieben und in den Ge-
samtausgaben meistenteils nicht zu finden sind.

Viele sind fiberhaupt bis heute nicht gedruckt;
wo dies der Fall ist, ist es besonders vermerkt. 40
Vgl. Diels Die Handschriften der antiken Arzte,

Berlin 1905.

57. Jlegi al&vog (vom Alter) mit Zitaten aus
xegl cpvaiog natSiov

, griechisch und lateinisch

herausgegeben von Joh. Lalamant Lyon 1571.

58. negl dXei/t/uixcov.

59. negl aXdr/g.

60. ITegi avaxofiixwv egyaXchov.

61. JTegi yeveaecog av&Qitoov

68. 'ExioxoXr) ngog UroXsjialov fiaatXea von
der Erhaltung der Gesundheit handelnd, von
Boissonade Anecd. Gr. Ill 422—428 heraus-

gegeben.

69 Norjf.iaxa xal tsij/netwoeig negl i^oiijg xai

flardzov.

70. Ilegl £<pa>v in einer Pariser Hs. aus dem
•T. 1384, Angaben fiber Heilkrafte der Tiere.

71. Ilegi TJnaros.

72. Qegomevzixri pe&odos-
73. ' Iaxgoaotpiov, meist mit ahnlichen Worten

Galens zusammengcstellt.

74. ITcnl idgwzcov uber den Vorteil der SchweiB-
sekretion in akuten Krankheiten.

75. Ijixtargixd mit Doktrinen anderer Vete-

riniire; vgl. E. Oder Rh. Mus. LI 59f.

76. <PiXooo<pla negl xfjg xov avdgwnov xaxa-
oxevijg, ein Lehrvortrag des H. an seinen Schiller

30 Galen, der mit den Worten beginnt : ,Der Mensch
ist ein irdi^eher Gott, da er eine gOttliche Bil-

dung ist'.

77. Ileni y.vvdyxrjs voaov (Luftrohrenbrdune).

78. ITigl rod TgaxtjXov xfjg xvazecog.

79. IIcfH /.i&ayv Svvduecag (Heilwirkung der

Steiue).

80. Tloxanov Set elvai Tor pav&drorza, wo der

Studierende geboren sein miisse : in vornehmer
Familie.

81. Ileal /Liavii;; zitiert das Buch jtegl iegij;

vovoov und den Brief des H. an den Statthalter

Hystanes und wird selbst im 17. Brief an Dama-
getos erwiihnt. Ausg. von Cornarius . Kiln 1542.

82. Aoyog zcav urjvuiv.

83. Iltgi ocbfiaxog fiogicor.

84. Ilegl voowv xal (pagfidxwv.

85. Ilegl ovguir. Viele Zusammenstellungen
verschiedener Art, wie man sie gern im Mittel-

alter machte ; lateinische und 9 hebraische Uber-
62. Ilegl yvraixior iiber die Diagnose Schwan- 50 setzungen existieren ebenfalls hsl.

63. Aia&>jxi) gleichzeitig iiberliefert mit iihn-

lichen XuBerungen Galens und des Dioskurides
oder Meletios uber den Bau des menschlichen
KOrpers, und wie man die Zeit verbringen miisse.

Hiervon existieren zwei arabisehe {Jbersetzungen

in Konstantinopel und St. Petersburg.
64. Ae£txdv xiav eiAuiv.

65. Ilegi iXXefiogcafwv, eine Eompilation, aus
den Aphorismen, Prognostikon, Prorrhetikon, xegi 60 avviaxaxai 6 dr&gcoxog

80. Ilegl nobo;.

87. ngoyra>oxtxd liegen besonders in 30 oft von-

einander abweichenden lateinischen Manuskripten
vor, ferner in 8 arabischen und 5 hebraischen.

88. Ilegl xtTtv xaxa xjjv nxegvtjr.

89. Ilegl rruortaii'.

90. Ilegl Statpogag nvgetair.

91. Ilegl OTiijjvog xal axofiaxov.

92. Ilegl xaiv t axoiyeicor xal jrviubr. Si' cor

dtaixTjs ogeayr und negi ywaixeltw, die der Ver-
fasser samt und sonders geschrieben haben will,

zusammengesteUt
66. 'EmoroXi) ngos IlxoXe/uuov fiaailea Atrb-

atov. Schon im Altertum hat man gesehen, dafi

H. keinen Brief an eineo Mann geschrieben haben
kann, der noeh nieht geboren war, als er starb,

und aiXoi ii AiaxMove hinzngefflgt. Dieser Brief,

93. Ilegl axoixeicov.

94. Ilegi aawyfimr. Der cod. Beg. Suec. 182
in Rom beginnt ebenso wie ein dem Galen zn-

geschriebener Traktat. Vgl. Gossen De GaL
libro de puis. 36, 1.

95. Ilgd; raXtjrir avzov fia^t/rl/r 7i*gl <npv-

yu&v xal ngdatcor ir^gcoM-rnr owttdratr (natar-

lich Vierelementenlehre).

1849 Hippokrates Hippokrates 1850

96. Ilegi oojfiaxo; xai diaxvacboew; drdgwTiov.

97. Ilegi Suupogas xal jiavzoiwr.

98. Ilegl vaXicov (GlasgefaBe). Der Turiner

Codex, der einzige, der diese Schrift enthielt, ist

\erbraunt.

99. Ilegl v&dxtov.

100. Xhi VJiagxxtxat etair ai xi-iyat.

101. Ilegi {mdgg'eco; laxgixrji.

102. $dgfiaxa.

103. Ilegl (pagiidxcov (besonders Abfuhrmittel)

hat nichts mit der von den Alten zitierten <pag-

tiaxTxtg (s.nr. 142) zutun. Ausgaben: Joh. Caus,

Basel 1544. Petavius, Paris 1616. Griechisch

und lateinisch Morellus Paris 1617.

104. Ilegi q>Xe^ozo/itas.

105. Ilegi jjMeovgyfe.

106. Ilegi /teXalvTjs X°^s -

107. Ilgoyvcooie negl z&v 3 cootuv.

Die folgenden Schriften sind nur in lateini-

schen Cbersetzungen vorhanden, denen teilweise

griechische Originale uberhaupt nicht vorgelegen

haben mOgen.
108. Astrologia, auch in 4 hebraischen Hss.

109. Astronomia.

110. De caneris et fistulis.

111. De eontemptu mundi.
112. Dynamidia.
113. Epistula ad Antigonum regem.

114. Epistula ad Antiochum regem iiber die

vier Jahreszeiten und die ihnen zukommenden

Krankheiten, vgl. Marcell. de med. 5 Helmr.

115. Epistula ad Maecenatem, vgl. a. a. O. 9.

116. Epistula a rege Aegyptiorum Octaviano

missa. Auch dieser Brief ist im Palat. 1098

dem H. zudiktiert; hier redet dieser zu dem
AgypterkOnig Augustus fiber die vorteilhaften

Eigenschaften des Dachses.

117. Epistula de phlebotomia.

118. Epistulae variae, meistens nur in je einer

Hs. erhalten, fiber die verschiedenartigsten Dinge,

z. B. an seinen Sohn fiber die Weisheit seines

Vaters und den Bau des menschlichen KOrpers,

liber Jungfrauen, fiber Puis und Urin, Progno-

stikon, fiber den Bau des Menschen an Perdikkas,

Konig von Makedonien, an Alexander fiber die

'Zeit der Krauter, fiber die 4 Siifte, den Kopf-

schmerz, die 4 Elemente, Prognose von Leben

und Tod, an seinen Enkel u. a.

119. Experimenta.
120. De herbis, wann man Krauter pflficken

soil.

121. De humoribus, selbstredend 4.

122. De hypostasi, ein nur in der Grafl. Schon-

bornschen Bibliothek zu Pommersfelden in Bayern

erhaltcner Traktat fiber den Bodensatz in Nachl>

geschirren.

123. De impressionibus.

124. IAber interrogativus.

125. De morbis excerpta.

126. De opere medicinae.

127. Depuetulitetapostematibus significant i-

busmortem, auchin zwei arabischentJbersetzungen.

128. Secreta, ebenfalls arabischundhebraUch.

129. De situ regionum et disposition* unni

temporum, auch arabisch.

130. Tempora pro sanitate eorporum.

131. Quomodo medieus debeat visitare in-

firmum.

132. De vita humana.
133. Yper ytoneton, in der Stadtbibliothek

zu Laon, etwa laeg axovqzcov (?).

Zum Scblusse seien noch die im Altertum

unter H.s Namen zitierten, uns aber unbekannten

Bficher erwahnt. Zunachst spricht der Arzt selber

in seiner Schrift fiber die Verrenkungen von:

134. negl Avaxgixjjtog II 125 Klw.

135. negl ddevcov oiXopeXirig, das nicht unser

10 Jiegl dSevaiv ist, 129.

136. Hegi cmaoficov xai zezdvwv 146.

137. negl 0<paxeXiOjX<bv x<ov ov/txdvxa)y oaxemv

152.

138. D^egl vdaz<o8eo>v »J ni^rjg ae3iXt]g(Ofdvo)r

%a>giiov 163.

139. negl xiov x6ov
'

i(OV r<"y xaxa nXet'/toru

voorjfidxmv 167.

140. negl agxrjgl(ov xai tpXsfl&r 171.

Diese Bficher sind offenbar ebensowenig zur

20Ausftthrung gelangt wie das in jtegl nadiov (VI

208—271 L.) versprochene Werk.

141. negl SarfraX/xoXoylag. In demselben Buche

wird hauflger auch eine

142. ^agnaxTzig fli§Xos zitiert, die mit den

fiberlieferten Aufzeichnungen negl epag/mxeov nicht

identisch sein kann. Ferner fuhren Erotian. Gal.

XIX 116. Paul. Aeg. VI 30 das chirurgische Werk
143. negl xgcoftdxmv xal fieXewv an, das im

Schriftenindex des Vat. 276 in die beiden Teile

ZQ negi xgo>ndzcov oXe&glcov und negl fleXecov e!-ai-

geoios zerlegt erscheint. Nur wenige liingere

Bruchstficke daraus haben sich gerettet : Littre

I 422ff. lib erg Comm. Ribbeck. 334f. Aber

Ilberg H.-Gloss. d. Erot. 136f. hat 25 Glossen

als hierher gehCrig nachgewiesen, durch die man
einen, wenn auch nur geringen, Einblick in den

Inhalt gewinnt. Es war in diesem echten Buche

von einer Hakensonde, von Watte, Wein aus An-

dros und von Abfulirmitteln die Rede. In jenem

40 Verzeichnis werden auBerdem noch genannt:

144. 'Yyieivov.

145. negl eXteflogov.

146. negl xXvofi&v.

147. negl atpgodioicov.

Endlich in Yppocratis genus, vita, dogma,

Rh. Mus. LVin 60:

148. negl gSiv yvvaineian:

149. negl vogcomxCbv.

150. Ilegl xe<paXagyiag.

50 151. negl noSaygixtor.

152. negi vevgozgwxcov.

153. negl Sfiotoxrjicov.

154. negi Ixxegixiov.

155. negi SiM/mov, vgl. Cic. de fato frg. 4.

156. negi Igfuxpgodixtov.

157. negl oxofiaxixibv.

158. negl fjjiazix&v.

Die Kommentatoren. Die wissenschaft-

liche Beschaftigung mit den unter H.s Namen
60 fiberlieferten Schriftwerken setzte bald nach seinem

Tode ein. Diokles von Karystos und Praxagoras

ffihrten ebenso wie die Sonne des groBen Arztes

deasen Lehren weiter aus und suchten sie nach

versehiedenen Richtungen zu vervollstandigen.

Xenodikos und Herophilos waren seine ersten

Kommentatoren, and schon Aristarch schrieb ftbei

Okwaen bei H., eine Arbeit, die Manner wie Bak-

cheios, Aristokleg, Aristopeas, DiodoroB, Antigonos



leai liippoKrates mppoKrates iBsa

und Didymos fortsetzten. Mit dem Empiriker
Philinos beginnt dann eine fast ununterbrochene
Kette von Erlauterern bis ins 2. Jhdt. n. Chr.
hinein, die wir groBtenteils schon bei den ein-

zelnen Schriften oben kennen gelernt haben und
deren Namen ich hier nur unter Verweisung auf
die betreffenden Artikel aufzahle. Zunachst sei

Glaukias (Lexikon, Komm. zu exUtyfucov ? und negl

tvfi&v) genannt; dann Zeuris (Gal. XIX 108)
und Herakleides von Tarent, die alle echten 10
Schriften kommentierten ; auch Erasistratos , der

freilich nach Galens Ansicht scr. min. Ill 197
sich abfallig uber H. auBerte, ohne ihn gelesen
zu haben; Zenon der Herophileer (Gal. XIX 108);
Apollonios der Empiriker; Bakcbeios sxegi xmv
'Imxoxgaxdwv Xegea>v (Apoll. Cit. 6 Schflne) ; Kal-
limachos der Herophileer, Epikeleustos von Kreta,

Apollonios Ophis, Dioskurides Fhakas. Lysima-
chos von Kos, Kydias der Herophileer, Euphorion
(6 Bucher), Herakleides Erythraios, Eurykles (Erot. 20
s. aXoa>6ti;), Philomedes von Sizilien (s. e£'egv&gor

und TQiTcuorpveis), Ischomachos , Kydias von My-
lasa (beide s. ixxag), Einesias (s. gsufioFidsa), De-
metrios der Epikureer, Diagoras von Kypern (s.

xegdvag), Nikander, Apollonios von Kition (ed.

SchOne, Leipzig 1896), Asklepiades von Prusa
(Gal. XIX 158), Asklation (Erot. s. a^v); Ly-
kos, den Galen verspottet ; Lykos aus Neapel, der
ilber H.s xdniov x(av xax' ar&gomov schrieb (Erot.
s. xafiftdeip) ; Thessalos von Tralles, der, wie 30
Asklepiades (Gal. XI 163) den H. tadelte; Ero-
tian rait seinem berilhmten Lexikon schwerver-
standlicher Ausdrucke, das ursprttnglich syste-

matisch, jetzt alphabetischgeordnet ist (ed. Klein,
Leipzig 1865), und in dessen Vorrede er fast alle

der eben genannten Kommentatoren aufzahlt ; er

wollte ferner uber die Unechtheit des 2. Buches
der ngoggr/xtxd schreiben. Vgl. auch Ilberg Das
H.-Gloss. d. Erot , Leipzig 1893. Sabinos erklarte

vielleicht wieder alle Werke, Gal. scr. min. II 40
87. XV 72. 409. XVH A 849 K., Rufus von Ephesos,
scr. min. n 87. XVII A 849 K.; Metrodoros, Ma-
rinos, Quintus, der nichts Schriftliches hinterlieB

;

die Editoren Artemidoros Kapiton und Diosku-
rides; Numesianos, Dionysios, Pelops (Einfiih-

nmgen in den H. : 10 j Innoxgaxixibv Gal. de
plac. H. et Plat. 534, sv rjj xoixij xa>v Imtoxga-
itiwv eloayay[ix]&p XVIII B 926), Satyros (XVI
524), Aeflcianus, Iulianus und vor alien Dingen
Galen , der 60 Bucher eigentliche Kommentare 50
und ferner folgende Werke, die sich auf H.s Lehre
beziehen, verfaBt hat : licet xijg xa.xa xov 1. oW-
xtjs fat icDv 6g~ewv voorjfidxoiv XLX 182—221

;

Ilegi idjv 1. xal IlXdxoyyog Soypaxcov in 9 Bii-

chern (ed. Mil Her, Leipzig 1874), in denen er

die tJbereinstimmung der Theorien beider Manner
zu erweisen sucht; Ilgdg xa dvxetgtjpdva, xot; 1.

dtp. vjio 'lovXiavov XVEHA 246—299; T&v 1.

yiwoo&v ifijyij<ws, ein Worterbnch wie das Ero-
tians, XIX 62—157; IJegi xov mg' 1. xcbfiaxosQO
VH 643-665; IIg6; Avxoy XVIHA 196—245;
ITegi x&y xa&' 1. axotxtltov, Erweis der Richtig-
keit der Elementenlehre in 2 Bfichern (ed. Helm-
reich, Erlangen 1878); X>xt 6 agioxog taxgot
xal q>tX6aowot scr. min. II 1—8. Ferner die ver-

lorenen Schriften Ilegl xtjg 1. amro/rfe (de plac.

H. et PI. 516; scr. min. Ill 11), xtgl r<Sr yrrj-

nloyy re xal v&fcar 1. cvyygaftftdxoyy (de plac.

517. XV 9 K) und X)xt xal xaxd xa dXXa avy-

ygdfiftaxa xijv avtqv So^av ejrcov 6 1. (paivexat Tjj

xaxd xo negi tpvatog av&Q<bnov (scr. min. II 118).

Die beiden ITeol xa>v £gj' HgotplXov ngog xo ngo-
yvcoaxtxov 1. dvxetgij/ievmv (XVlII B 16) und "A

1. etot/xat aegi dvonvoia; (VII 960) hat er wohl
nicht ausgefuhrt. Von Kommentatoren nach Galen,

die alle weit hinter ihm zuruckstehen. sind [Orei-

basios] und die von diesem zitierten Domnos nnd
Attalion zu nennen, auch Alexander von Tralles,

der H. wenigstens sehr haufig heranzieht; dann
Philagrios (Suid.), Gesios (Schol. in H. et G. II

343 Dietz), Asklepios (458) und die spaten Ste-

phanos von Athen, Palladios (ed. Foesius I917ff.).

Theophilos, Damaskios, Johannes von Alexandreia,

Stephanos von Alexandreia (8. Jhdt.), alle diese

bei Dietz abgedruckt. Vgl. P. S. C. Preu De
interpretibus H. Graecis, Altorf 1795. Herodotos
Lykios schrieb ein Lexikon (ed. Franz Leipzig

1780) wie mehrere Anonymi ebenfalls. Im Mittel-

alter beschrankte sich die Kenntnis medizinischer

Literatur im Abendlande fast ganz anf Galen,

wenn man H. auch nicht ganzlich vernachlassigte.

wie z. B. die Arbeiten eines Garbo (1270—1327)
zeigen. Ein besonderes Interesse bekundeten je-

doch die Araber (Chonain ibn Isak 9. Jhdt. und
Rhazes 850—923) und Syrer fttr den alten grie-

chischen Arzt, wahrend man ihn in Rom (mit

wenigen Ausnahmen wie Celsus, Cael. Aurel.) ver-

nachlassigte. Die syrischen tJbersetzungen und
Kommentare sind meist verloren, wahrend ara-

bische in groBer Menge vorhanden suid: W en-
rich De auctorum Graec. versionibus et comm.
Syr. et Arab. 95—114. Auch die Neuzeit hat
des groBen Arztes nicht vergessen ; nicht nur Spe-

zialgelehrte — ich nenne nur Baglivi 1667—1707
und Boerhaave 1668—1738 —, nein, auch andere
Schriftsteller und sogar Dichter (Moliere) zeigen

eine genaue Kenntnis seiner Werke. Und man
kann, was die Asthetiker von Homer sagen, auch
auf H. anwenden. So oft die Medizin auf fal-

schen Bahnen wandelte, ist sie durch grundliches

Stadium seiner Lehren stets wieder den rechten

Weg gewiesen worden.

17) Sohn des Thessalos, Enkeldes groBen H..

schrieb 'laxgtxd (Suid.). Vielleicht beziehen sich

auf ihn die Worte [Pint] mor. 883 D : 'Avxup&v
eygaye xaxd 'I. xov laxgov oxgaxt/yov Xoyov xal

cV.ev aixoy e| igrjftov, wenn man yetoxegov fitatt

axgaxtjyov schreibt. Phot. bibl. 269 hat nur laxgov.

18) Sohn des Drakon, ebenfalls Enkel des H..

Leibarzt der Roxane. starb unter Kassander und
schrieb 'Iaxgtxd (Suid.).

19) Sohn des Thymbraios aus Kos, der wie

sein Bruder

20) als arztlicher Schriftsteller von Suidas er-

wahnt wird.

21) Sohn des Praxianax , koischer schriftstel-

lernder Arzt (Said.).

22) Tierarzt, Hippiatrm 1352. IGossen.]

28) Lieblingsname anf einer sf. Hydria and anf
einer Amphora mit schwanen nnd roten Figuren-

Stndniczka Arch. Jahrb. II 161 meint, daB
der gleichnamige Bruder des Kleisthenes (g. den
Art Hippokrates Nr. 2) gemeint sei, ebenso
Wernicke Lieblingananun 121 nnd Kirchner
Pros. Att 8. t. nr. 7627.

1. sf. Hydria aus Vulci im Britischen Museum

1 000 jiippunreue

II nr. B 331. Hvcoxgaxez xaios. Abg. Gerhard
A. V. 307. Reinach Rep. II 151. Klein Lieb-

lingsinschr. 2 46 nr. 1. Wernicke Lieblingsn. 22.

2. Amphora mit schwarzen und roten Figuren

in Munchen nr. D73 (Jahn). Kcdos Huxoxgaxeg.

Klein 47 nr. 2. Wernicke 21f. [Leonard.]

24) Angeblicher Architekt, falsche Lesart fiir

Deinokrates bei Ps.-Kallisth. I 31 ; s. o. Bd. IV
S. 2392, 56 und 2393, 32. [Fabricius.]

hat dieses Fragment J. Rauch folgend den Kalli-

macheischen Epigrammen zuweisen wollen, wah-

rend v. Wilamowitz Oxyrh. Pap. VH 69 wohl

mit Recht an einen spateren mit den Romern in

naherem Konexe stehenden Dichter, etwa Parthe-

nios, denkt.

Gleichfalls eine Weihe durch die helikonisclien

Musen, aber an der H., nimmt als echt helle-

nistischer Dichter Enniu3 im Anfange seiner An-

Hippokrene. Narnen : 'Ijmoxg^vrj oAer'buxov 10 nalen fiir sich in Anspruch (Vahlen Enn. poes

xgtjvri , Kgdva TSXixcovig Kallim. hymn. V 71.

Archias Anth. Pal. IX 64; Aoniae aquae Ovid,

fast. Ill 456; Ilriyaoig (xgava) Epit. Bion. 77

r. Wilam. Buc. Graeci 93. (Ovid, trist. HI 7,

15). Martial. IX 58, 6. Honestus Anth. Pal. IX
230, 2. Nonnos VII 233. Vgl. KaUistr. VII 1.

Mart Capella IX 1000; Humor Bellerophontei

emd Properz III 3, 2 ; Fons Oorgonei eaballi

Mart. Capella n 115 ; Oorgoneus fans Fulgentius

rel.2 XXLX. Skutsch Aus Vergils Fruhzeit 35.

Vgl. Lukrez I 117f. Properz III 3, 6. Persius

Prol. Iff. Fronto de eloqu. p. 146 Nab.), wie

auch spater Verg. Eel. VI 64f. den Gallus durch

die Muse vom Permessos (d. h. von der niederen

erotischen Poesie, Skutsch a. O. 37; vgl.

Reitzenstein Herm. XXXI 194f. MaaB Herm.

XXXI 408f. Skutsch a. O. 34) auf die Hohe
des Helikon gefuhrt werden laBt. Ganz iin

607 p. 8, 6 Helm. 615 p. 12 , 19f. ; Medusaeus 20 Bannkreise des Hellenismus bewegen sich die

fans Ovid, metamorph. V 312.

1) Etwa 1000 Schritte westwarts von der

Kapelle des heiligen Elias unterhalb des Gipfels

des Zagara-Helikon tritt auf einem von Tannen-
M'aldung umschrankten Wiesenplane eine Quelle

zu Tage, heute xgvo jitiydSi genannt; eine aus

dem Altertume noch erhaltene Brunneneinfassung

sammelt ihr eiskaltes Wasser. Die modernen

Topographen Griechenlands erkennen darin uber-

Dichtungen von Gallus' groBem Nachfolger Pro-

perz, der III 3, Iff. ebenfalls der H. gedenkt.

Wie Ennius einst, vermeinte er im Traume in

des Helikon Schatten an der H. zu ruhen und
seinen Mund dem starksprudelnden Wasser durstig

zu nahern, da wies ihm jedoch Apollon den Weg
zu einer weiter abwarts gelegenen Grotte, wo
von einem andern Quell, an dem auch einst

Philitas geweilt hatte, Kalliope den 'frank

instimmend die 'Ijtnoxgrjvt) oder "Linov xgrjvrj 30 schOpfte , um den Dnrstigen zu laben; dort an

genannte Musenquelle, Strab. IX 410, vgl. VIII

379. PUn. n. h. IV 25. Paus. IX 31 , 3 (vgl.

dazu Leo Hesiodea, Gett. Vorlesungsverz. 1894,

4). Mart. Capella VI 653, die schon von Hesiods,

mehr noch von der hellenistischen Zeit ab zu

groBer Beriihmtheit gelangt war (vgl. Baedeker
Griechenland 163 und die bei Hitzig-Blumner
Pausanias III 1, 487 verzeichnete Literatur).

In ihrer Nahe auf dem Helikon flndet nach

der Grotte der leibethrischen Nymphen und an

ihrer Quelle, der Aganippe, die der Permessos

aufnimmt, wird er zu neuer Schaflenskraft beseelt.

um der leicht tandelnden Liebespoesie eines Phi-

litas auch fernerhin getreu zu bleiben, vgl. hierzu

den grundlegenden Aufsatz von MaaB Herm.
XXXI 386ff. Rothstein Properz II p. 339 be-

merkt gegen MaaB, dad Apollon nicht auf die

weit entfernte Aganippe hinzuzoigen vermOge,

Hesiods eigenem Zougnisse (Theog. 5ff. 22f.) 40 doch diese philologische Akribie laBt sich nicht

seine Dichterweihe statt; dort habe er, so setzen

Spatere hinzu, das iv&eov vbwg der Quelle ge-

trunken und sei von ihm zu dichterischem Schaffen

begeistert worden (vgl. Alkaios v. Messene Anth.
Pal. Vn 55, 5f. Archias Anth. Pal. IX 64. Anti-

pater v. Thessalonike Anth. Pal. XI 24, vgl. IX
406. XI 20. 31). Auf die Hesiodverse nimmt,
soweit uns wenigstens die erhaltene Literatur

Auskanft gibt, erst Kallimachos im Epiloge des

auf Dichterwerke, wie die des Properz, anwenden

;

dann ware auch v. 13f., wo der kastalische Quell

erwahnt wird, unangangig. Auf weitere Einzel-

heiten kann hier nicht eingegangen werden.

MaaB' Ausfuhrungen behal*en meines Erachtens

durchaus ihre Gultigkeit: Nahe am Gipfel des

Helikon entspringt die H., deren sturmisch hei-

vorquellendes Wasser deu epischen Dichtern (einst

sogar dem Homer, wie der italische Dichter des

4. Buches der Aitien Bezug (v. Wilamowitz 50 Epitaphs des Bion 76f. wiir Begeisterung ver

Oxyrh. Pap. VII 29, v. 85f., s. dazu auch VH
18), wahrend er zu Beginn seines Werkes seine

eigene Berufung znm Dichter erzahlt (Anth. Pal.

VH 42. Properz I 34, 32. Schneider Calli-

machea II 115. Rohde Griech. Roman 2 92).

Sie erfolgt nach einer Traumvision ebenso wie

die Hesiods anf dem Helikon, aber vielleicht

nicht, wie man allgemein anzonehmen pflegt

(Hannig De Pegaso, Bresl. Dissert. 1902, 100)

leiht, wahrend die Musen die niedriger gdegene

Aganippe fur die Nachahmer des Philitas be-

stimmt haben, vgl. Properz II 10, 25. MaaB
a. O. 423. Bei dieser liegt auch der heilige

Hain der Musen (vgl. Preller-Robert Griech.

Myth. 487), wo die Thespienser das pentete-

rische Fest uud den Agon der Museia zu veT-

anstalten pflegten, Nilsson Griech. Feste 440.

Diese Vorstellung von der verschiedenen Bestim-

an der Hippokrene , sondern an der Aganippe 60 mung, di« der H. und Aganippe zugedacht sind,

(daher wohl auch Serv. Verg. EcL X 12. Schol.

Iuvenal VH 6; frg. 100 e Schneider). Vom Bade
der Pallas nnd der Chariklo in der H. berichtet

Kallimachos hymn. V 70ff. Die Verse aus dem
4. Buche der Aitien werden in anderer Fassung
wiedergegeben an einer Stelle bei Fronto epist.

ad Mare. I 2 p. 22 Nab. (vgl. Rzaeh Wiener
Stud. XVT 280). Meineke Kallimachos 297

laBt sich erst aus der hellenistischen Epoche nach

weisen und wird kaum fiber diese Zeit hinausgehen.

Den Spateren gait es fur ausgemacht, daB
die H. anf dem Helikon durch den Hnfschlag

des Pegasos, des SprOfilings der Gorgo Medusa,

entstanden sei, Nikander 'Extg. IV bei Anton.

Liber. IX, dann Epit. Bion. 77, v. Wilam. Buc.

Graeci 93. Properz HI 3, 2. Germ. Arat 219f.
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Strab. VIII 379. Ovid. fast. Ill 456. V 7f.;

met V 257. 262. 312 u. 0.; (trist. Ill 7, 15);

epist. ex Ponto IV 8. 80. Honestus Anth. Pal.

IX 230, 2, vgl. Wiihelm S.-Ber. Akad. Wien
CLXVI, I Iff. Mart. IX 58, 6. Besant. ara,

v. Wilam. Bucol. Graeci 154, 18f. Paus. IX 31, 3

Callistr. VLT 1. Nonnos VLT 233, vgl. XLI 227.

XLIV 6f. Mart. Capella II 115. IX 1000.

Apollin. Sid. XTV 8f., vgl. Vffl 9, 5. Myth. Vat.

n 112 ungenau. Fulgent, myth. 607 (p. 8, 6 10

Helm). 615 (p. 12, 19f.), vgl. 605 (p. 7, 5ff.).

Schol. Stat. Theb. IV 61 und so wohl auch

Schol. Hesiod. Theog. 5 (aus Didymos). Luc.

adv. ind. 3. Auson. ep. XXV. Das RoB des Bel-

lerophontes sei, nachdem es seinen Herrn abge-

worfen, herumirrend zum Helikon gelangt und
habe dort vom Durste gepeinigt mit dem FuBe
den rasenbewachsenen Boden gecffnet, dem so-

gleich die RoBquelle entstromte, Avien. Arat.

489ff. Hesych. s. "Ianov xgijv^s. Schol. Persius 20

prol. 1. Nach einer weiteren Kombination soil

Pegasos fur seinen Beiter Bellerophontes die

Quelle hervorgezaubert haben, damit dieser mit

dem Wasser seinen Durst stillte,. Schol. Hesiod.

Theog. 2, vgl. Hannig De Pegaso 105.

In alterer Zeit hat jedoch Pegasos mit der

boiotischen H. nichts zu tun, das hat bereits

Hannig a. O. 103; ders. in Koschers Lei. Ill

2,1751 ausgefuhrt; daran vermag meines Er-

achtens G r u p p e s Widerspruch Berl. phil. Wochen- 30

schr. XXV 389; Bursians Jahresber. Suppl.

CXXXVII 591 nichts zu andern, da er sich auf

zum Teil hiichst anfechtbaren Fundamenten auf-

baut. Weder Hesiod setzt Pegasos in Beziehang

zur H., noch kennt Arat, der das Sternbild des

"L-mog auf den Urheber der helikonischen RoB-

quelle deutet (phainom. 216ft MaaB Aratea

275; vgl. besonders Rehm o. Bd. VI S. 325),

ebensowenig wie der Verfasser der Katasterismen

(Robert Eratosth. catast. 120, vgl. Schol. Germ. 40

Arat. a. O.), fur dieses den Namen Pegasos (Hygin.

astron. LT 18. Schol. Arat. 205 enthalten Ent-

stellungen der Tatsachen, wenn sie den ursprflng-

lichen Arat meinen). Aus den Ausfflhrungen

Schol. Germ. Arat. a. O. und zum Teil Schol.

Arat. 205 geht aber deutlich hervor, daB die

Identifizierung des helikonischen Bosses mit dem
Pegasos erst nach Arat aufgcbracht ist, Rehm
j. o. Bd. VI S. 324.

Immerhin linden wir diese Version bei Ni- 50

kander benutzt, der im 4. Buche der Heteroiu-

mena uns die Sage von den neun Tochtern des

Pieros berichtet (aus Anton. Liber. IX, Schneider
Nicandrea 62). Diese lieBen sich mit den Musen

in einen Sangeswettstreit ein, in dem sie unter-

lagen; denn als nach ihrem schlechten Gesange

die Musen ihr Lied anstimmten, wuchs der Hefi-

kon, von dem Gesange entzuckt, bis zum Himmel
empor, bis auf Poseidons Veranlassung Pegasos

mit einem Hufschlage seinen Gipfel traf ; so ent- 60

stand die H. Die uber ihre Niederlage emporten

Tochter des Pieros warden aber zur Strafe in

krachzende Vogel verwandelt. Diese Erzahlung

ist von Ovid aufgenommen und an die Belle-

rophonsage angeknupft worden, met. V 250ff.

Bei Ovid ist die RoBquelle schon vor dem Wett-

streite vorhanden, vgt v. 312. Hannig De Pe-

gaso 112. Ob der Kern dieser Sage von den

Pierostfichtern bereits in der Ornithogoiiie ent-

halten war, ist nicht zu entscheiden. Ich mfichte

hier die Gelegenheit benutzen, an noch altere

Poesie zu erinnern, an die Boioterin Korinna,

die sicher auch bei der Ausgestaltung der die

H. erwShnenden Sagen stark beteiligt ist. Deni-

gegenuber ist ein hohles Machwerk spater Zeit

die Erzahlung bei Solin. VII 22f., die die Aga-

nippe und H. wegen der durch sie hervorge-

rufenen inspiratio litteraria mit dem litterarum

repertor Kadmos verbindet.

Schon Hesiod. Theog. 325 frg. 245, 15ff. und
Pind. 01. Xffl 64; Isthm. Vn 44 kennen Pe-

gasos als RoB des Bellerophontes und zwar
(Pindar) in Korinth, wo er dem argivischen Belle-

rophontes (Bet he Theban. Heldenlieder 131; o.

Bd. Ill S. 242) gegeben wird. Dort hat er

als nugrjvaiog jiojXos (Eurip. Electra 475 , vgl.

Honestus Anth. Pal. IX 225. Stat. Theb. IV 60.

Paus. II 3, 5) nach spSterer Sage die Peirene

durch seinen Hufschlag dem Boden entlockt.

Mit der helikonischen H. ist er erst in jiingerer

Zeit verbunden, ahnlich wie vielleicht schon

friiher mit einer andern H. , welche bei Trozene

floB und in der trozenischen Sage uralte sakrale

Bedeutung zeigt, die niimliche, die die Divina

Comedia und nach ihr der Faust der Lethe zu-

gewiesen haben: In den Fluten der H. hat sich

einst, so iiberliefert Paus. II 31, 9, Orestes von

seiner Schuld entsiihnt, vgl. G r u pp e Gr.My th. 1 75.

Zu dem Namen "Ijmov xgrjvr) hat man nicht

nur verschiedene nach dem Rosse benannte Ort-

lichkeiten zu stellen, "Ixjiov iivi~]/ia bei Sparta,

Paus. LTI 20, 9; "Innov xwfirj in Lykien Steph.

Byz. (vgl. auch Kwos arjfia usw.), an denen wieder

andere Sagen haften, sondern man muB auch ver-

schiedene Quellnamen vergleichen, die sich von

gOttlichen Wesen herleiten, wie MiSa xgt)vi},

Moijwv xgjjvrj , Mtjrdi xgr/vtj. Die Quellgdtter

lieben es, besonders in RoBgestalt zu erscheinen,

und namentlich in Mittelgriechenland finden wir

vielfach derartige Damonen, die spater meist in

den nezgalos oder "lsmto? benannten Poseidon

aufgegangen sind. Poseidon selbst aber ist dem
Helikon ursprunglich voTlig fremd, wie er ja auch

im tibrigen Boiotien erst sehr allmiihlich die Ver-

ehrung der heimischen FluBgOtter zu verdrangen

vermochte (Nilsson Griech. Feste 54. Ziehen
Gott. gel. Anz. 1911,115; anders v. Wilamo wit/.

Berl. Klassikerteite V 2, 49, 1). Dagegen darf

nicht Poseidons Beiname 'Ehy.o'n'iot; geltend ge-

macht werden, der sicherlich nicht von dem boio-

tischen Gebirge seine Herleitung findet (Naheres

Dissert. Hal. XX 75, 6). Erst lange nach der

Aufnahme der Bellerophontessage in Boiotien

brachte es eine spStere Kombination zuwege, daB

der roBgestaltige Quellgott auf dem Helikon den

Namen Pegasos empfing.

Nach der H. werden die Musen bei Serv.

Verg. Eel. VII 21 'baiox^vi&ts genannt 'Lkio-

xgrjraUu nrjyai (= 'LtuioxQrjvti) werden erwahnt

von auct. de laud. Here. 5.

Im allgemeinen vgl. man Weizsacker in

Bouchers Myth. Lei. 1 2, 2679. MaaB Herm. XXXI
375ft Rothstein Propers II 15ff. 338ff. 362.

Jamot BnlL hell XXVI 128ff. Hannig De
Pegaso 92ff. ; ders. in Roschers Myth. Lex. ITI 2,

1751. [Sittig.]
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Vgl. die Art. Helikon undMusental. Zuerst

erwahnt in Hesiods theog. 6, ward die H. allge-

mein bekannt erst von der hellenistischen Periode

an (d. Belege s. o.). Autopsie ist bei keinem
dieser Autoren anzunehmen. Auf den Gipfel

des Helikon verlegen sie alle die H.; die ge-

nauste Angabe macht Pausanias: 20 Stadien ober-

Jialb des Musenhains; dessen Lage an der oberen
Archontitsa ist sicher. Ebenso einmiitig aber
halten alle die H. fur eine Quelle oder wenigstens 10
fiir einen laufenden Brunnen, so schon der Dich-

ter von Theogonie 6. Allein der Gipfel des
Helikon besteht aus Kalk, flieBendes Wasser kann
es hier nie gegeben haben. Es war schon Wun-
ders genug, daB auf dem 1500 m hohen Gipfel

ein (natiirlicher?) Brunnenschacht immer frisches

Wasser hot. Denn einen derartigen Brunnen giht

es dort oben, das Kryopig&di (kalter Brunnen).
Ulrichs hat zuerst in ihm die H. erkannt;

Welcker, Vischer u. a. haben nach ihm 20
die Stelle besucht und seiner Benennung zuge-

stimmt. Dieser Brunnen liegt westlich unterhalb

des nordostlichsten Vorsprungs des Gipfels, in

der Mitte einer kleinen Lichtung im Tannen-
wald. Der Brunnen ist dreieckig, einen Schritt

breit, zwei lang, der Schacht mit groBen be-

hauenen Steinen ausgesetzt. Das Wasser steht

etwa 8' unter dem Rand. Es ist also eine xgr/vt)

ixQvoiv ovx ixovaa, wie Strab. VIII 379 die

Peirene auf Akrokorinth nennt (U 1 r i c h s). 30

Trotzdem beschreiben C o n z e und Michaelis
Annali XXXIII 86 sie secondo la testimonianxa

d'un eontadino als un' ampia sorgente d'acqua

fresca, che sotto la cima stessa seaturisce tram-
mexxo agli abeti. Man kann hier mit Handen
greifen, wie die antiken Vorstellungen von dem
Musenquell entstanden sind. Die beste An-
schauung von der Lage gewinnt man aus Zeich-

nung und Plan bei C o n z e Philol. XIX Taf . IV.

Ulrichs Reisen und Forschungen II 97ff. 40
Welcker Tagebuch einer griech. Reise II 38f.

C o n z e s. o. 184. Vischer Erinnerungen und
Eindriicke 556f. Bursian Geogr. I 239f.

Decharme Archives des missions scientif. 2.

serie IV 177. Doring Eine Friihlingsreise in

Griechenland 33.

2) Ein Brunnen in oder bei Trozen (Paus. II

31, 9), nach der Legende durch den Hufschlag
des Pegasos gebildet. Pausanias erwahnt den
Brunnen im Zusammenhang der Marktbeschrei- 50

bung, aber keineswegs so, als ob er sich dort

oder in der Nahe befinde, wie C u r t i u s Pel.

II 435 annimmt; vgl. Robert Paus. als Schrift-

steller 126. Zu positiven Aufstellungen ergeben
auch die neusten Forschungen kein Material,

Legrand Bull. hell. XXIX 269ff., besonders
280—287 und Planskizze pi. XVII. F r i c k e n-

haus und W. Miiller Athen. Mitt. XXXVI
31ff. [Bolte.]

Hippokritos. 1) H. aus Kos, mit seinem BrudeT 60
Diomedon Wortfthrer der makedonischen Partei

auf Kos zur Zeit des Konigs Perseus von Makedo-
nien (Polyb. XXX 7, 10; vgl. Niese Gesch. d.

griech. u. mak. Staat. HI 197, 3). [SundwalL]
S) Iieblingsname auf sf. und if. Vasen.
1. et Schale des Gkukytes im Britischen Mu-

seum aus Vulci II nr. B 400. Abg. Bom. Mitt
IV Taf. 7, vgL 158ff. T^en. VorL-BL 1889 Taf. 2,

I a— c. Hmoxgno; xaXiazos. s. Brit. Mus. Catal.

II 2l7f. Klein Meistersig.2 78 nr. 5 ; Lieblings-

inschr. 2 49 nr. 1.

2. sf. Schale aus Vulci in Berlin nr. 1799.

(Hjtuoxgaoe xaXioxofy. Abg. Gerhard A. V.

61 u. 62. Reinach Rep. EC 40. Dem Gkukytes
zugeschrieben. Vgl. Furtwangler Beschreibung
I 303ff. Klein Meistersig.2 78 zu nr. 5; Lieb-

lingsinschr.2 49 nr. 2.

3. rf. Schale aus Vulci im Britischen Museum
HI nr. E 21. Arbeit eines Meisters des epiktetischen

Kreises, vielleicht des Euergides. Humoxquos.
Abg. Murray Designs nr. 17. Klein Lieblings-

inschr.2 49 nr. 3. Vgl. Brit. Mus. Catal. Ill 56.

Wernicke Lieblingsnamen 114 meint, daB

die Namen auf beiden Arten von Vasen identisch

sind. Klein Lieblingsinschr.2 49 bestreitet die

Notwendigkeit dieser Identifizierung. Ich halte

die MOglichkeit dieser Identifizierung, wenn wir

die ziemlich frflhe Zeit des Glaukytes in Erwagung
Ziehen (s. Schneider ROm. Mitt. IV 165), fur

ausgcschlossen. Vgl. noch Wernicke Lieblings-

namen 34f.; s. o. Bd. VTI S. 1423f. unter Glau-
kytes. [Leonard.]

Hippokura. Ptolem. VII 1, 6. 83 (vgl. VHI
26, 15 ed. Nobbe) unterscheidet zwei Orte dieses

Namens in Ariake, dem arischen Hauptland des

Dekhan, eine Kiistenstadt und uber 5000 Stadien

von dieser entfernt im Binnenland die Residenz

des Konigs Baleokuros. Dem Namen nach ver-

gleieht sich Hippuri portus an der Westkuste
Ceylons. H. istjedenfalls indische, nicht griechische

Bezeichnung, wie Schwanbeck dachte. Es ist

aber auch willkiirlich, wenn Lassen (I. A. IH
179. 182), beide Orte zusammenwerfend, nur die

Binnenstadt gelten lassen will. Wir werden eher

aus der Gleichnamigkeit zweier, durch kommer-
zielle oder politische Bedeutung ausgezeichneter

Stadte desselben Staates auf nahere, zwischen

ihnen obwaltende Beziehungen schlieBen durfen.

Fiir die Lage des Kiistenplatzes H. gibt die Pto-

lemaioskarte einigen Anhalt. Zunachst ist sicher,

daB das Gestadeland Ariakes sudwarts nicht weit

iiber Bombay hinausreichte. Als die letzten Punkte
dieser Kiiste werden bei Ptolemaios Simylla empo-

rion xai axga, H. und Balaipatna genannt. Kap
Simylla ist ein Kardinalpunkt der Karte. Hier

laBt sie in tiefgreifendem Irrtum die indische

Kustenlinie aus der vorwiegend stidlichen in reine

Ostrichtung ubergehen. Man hat seit langem
erkannt, daB nur an den nfirdlichen Eingang
(Bassein) der durch die Inselgruppe ausgefullten

Bucht von Bombay gedacht werden darf. Dieser

Name allein genugt zur Erinnerung, auf welcher

unvergleichlich wichtigen Kilstenzone des Dekhan
wir stehen. Von hier ftihren die wichtigsten Zu-

gange von der Steilkftste der Ghat auf das Hoch-

plateau des mittleren Dekhan, nach Nordosten in

das Gebiet der Godavari , nach Sudosten in die

Taler von Bhima und Krisna. Nun bringt die

Ptolemaioskarte unverkennbar die Bombayer Bucht
zur Darstellung; denn sie laBt die Kuste von Kap
Simylla sudostlich bis H. verlaufen und hier plotz-

lich nach Nordwesten sich zurnckbiegen zu einem
kurzen Vorgebirge, auf dem Balaipatna liegt.

Umso anffalliger mufi es erscheinen, daB die

antike Vorlanferin Bombays, das Emporion Kal-

liana (s. d.) ungenannt bleibt Kalliana lag auf
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dem Festland gegeniiber der Inselgruppe, wo sein

Name bis heute unverandert fortlebt (Ealjani).

Im 1. Jhdt. war es sfuioQior ivfteoftor des grie-

cMsch-indischen ttberseeischen Handels und gefahr-

liche Eonkurrentin Barygazas (Peripl. mar. Erythr.

52); in Iustinians Zeit fand es Eosmas womOglich

in noch grPflerer Blute. Genau gegenuber der

Stadtdnsel Bombay liegt nOrdlich fiber dem heute

durch eine ausgedehnte Sandbank bis auf sswei

enge Kanale fast vOllig verstopften Mundungs- 10

tricbter des Panwel ein Flecken Belartr; auch

dieser scheint sich aas den altesten Zeiten heruber-

gerettet zu haben und das eben erwahnte Balai-

patna (patana = pura ,Stadt') zu bezeichnen,

nach Ptolemaios der siidlichste Eiistenplatz Ariakes.

Also ist wirklich die geschilderte Bucht der Pto-

lemaioskarte die von Bombay. Die Entfernung

zwischen Balaipatna und H. , das im innersten

Winkel der Bai angesetzt ist, beraiBt die Karte

auf nur 50 Stadien. Von Belapur bis Ealjani 20
sind wenig mehr als 25 km. Ziebt man die von
Ptolemaios vorgenommene ansehnliche Reduktion
aller Entfernungen der We3tkflste Vorderindiens

in Betracht, so fallt mit hoher Wahrscheinlich-

keit H. eben auf die Stelle Eallianas oder in seine

nachste Nachbarscbaft. Und da diese erste und
bedeutendste Hafenstadt der eigentlichen Ariake

(Barygaza lag in Larike!), die nachweislich vom
1. bis 5. Jhdt. und weiter bltthte. unmCglich im
Ptolemaiosatlas fehlen darf, so ist ganz offenbar, 30
dafi sie sich unter dem Namen H. verbirgt. Die
zeitweise Umnennung aber scheint sich aus den
engsten Beziehungen des Hafens zu der Haupt-
stadt H. im Herzen Ariakes zu erklaren.

Trotz der handgreiflichen Verzerrung Ariakes

im Ptolemaiosatlas die ungefahre Lage des binnen-

laniischen H. aufzufinden, helfen folgende Erwa-
gungen. Weil er die Eiiste der Ghat von West nach
Ost anstatt von Nord nach Stid verlaufen lafit, zeich-

net Ptolemaios das Land Ariake in sudwest-nordost- 40
licher Erstrecknng als einen sehr schmalen nnd
sehr langen Streifen, wahrend die Hauptachse des-

selben von Nordwest nach Sfidost gerichtet sein

mfiflte. Ariake ist ihm wesentlich das FluBgebiet

der Tapti; langs dieser bringt er darum alle die

zahlreichen Stadte des Beiches unter, die er auf-

fuhrt. Unter ihnen die beiden Residenzen, Baithana

des Ecnigs Siripolemios und H. des Eflnigs Balo-

kuros. Also fand der Gewahrsmann, dem Ptole-

maios folgt, Ariake in zwei Eonigreiche geteilt. 50
Baithana heifit noch heute so und liegt an der

oberen Godavari. Daraus folgt, dafi das Ecnig-

reich des Siripolemios im wesentlichen das obere

und mittlere Godavarital umfafite (s. den Art
Paithana). Die Sadgrenze des Landes Ariake be-

atimint die Stadt Banauasei des Ptobmaios, noch
heute mit demselben Namen an einem der sud-

lichsten Zuflusse der Erisna gelegen. Godavari end
Erisna, ungefahr parallel zneinander nach Osten

oder Sndosten fliefiend, sind die groBen Leitlinien 60
des mittleren Dekhan. Um diese Flufigebiete

grnppiert sich das ganze Plateauuuid. Es ent-

spricht so der geographischen Konfignration Aria-

kes, dafi es zeitweise in iwei Eeiehe lerfieL Liegt

das eine, wie wir sahen, an der Godavari, bo kann
das aadere nor den sndlichen Tefl, las Tielrer-

xweigte Stsomgebiet der Krisii* eugenemmen
haben. In desten Umkreis musses wir uubadingt

die Esnigstadt H. suchen. Nach der Ptolemaios-

karte war sie fiber 5000 Stadien von der Kiiste

entfernt, lag darum jedenfalls, auch ohne dafi diese

Zahl wortlich genommen wird, im Herzen des

Dekhan gegen den Mittellauf der Erisna. Von dem
bedeutendsten der Quellflusse, der Bhima, fiihrt

der beruhmte Pafi des Bhor Ghat hinunter zur

Bucht von Bombay. Diese ist der naturliche Aus-

und Einfuhrhafen des genannten Landstriches,

beide gehSren nach geographischen Bedingungen
untrennbar zusammen, und wenn H. die Haupt-
stadt des Landes und Residenz des Efinigs war,

so mufite das Emporion Ealliana-H. in erster Linie

ihren Bediirfnissen dienen, und die fremden Eauf-
leute, die hier handelten, mufiten den weit im
Innern residierenden Herrscher von H. sehr gut

kennen. Wir finden, dafi wirklich zwischen den
beiden, von Ptolemaios in Ariake aufgefuhrten

Stadten namens H. besondere Beziehungen be-

standen haben, dnrch die sich erklart, dafi ent-

weder tatsachlich der Name der Binnenstadt auf

den Hafen uberging oder die griechischen Handler
sich gewohnten, das Emporion nach der Residenz

des Eonigs zu taufen, der ihnen ihre Privilegien

gewahrte. Als der Mtach Eosmas die Hafen der

Eonkankuste besuchte, gehOrte das fieya ifufogiov

Ealliana zu dem machtigen Beiche Euntaladeca,

das im 5. Jhdt. begrtlndet war (Lassen I. A.

IV Iff). Die Hauptstadt war auf dem Hochland
ein anderes Ealjanl (die ,gluckliche Stadt'), heute

ein kleiner Ort wenig westlieh der Stadt Bidar,

die ihrerseits, Nachfolgerin der verfallenden Nach-
barin, die Besidenz einermohamedanischen Dynastie

bildete. Beide liegen auf der Plateauscholle im
Norden der Bhima gegen die Mangira, einen sfld-

lichen Nebenflufi der Godavari; nach Siidosten

folgen Galkonda und Haiderabad. Es ist der Land-
strich, in dem wir die Residenz des zweiten und
wohl der folgenden Jahrhunderte , H. , suchen
mufiten. flberraschend und merkwtirdig genug, wie
sich die Gleichnamigkeit, die diese mit dem Empo-
rion an der Bombayer Bucht verbindet, im 6. Jhdt.

wiederholt. Es mOchte schwer halten, den blofien

Zufall dafur verantwortlich zu machen und nicht

zu vermuten, daB die Eonigstadt Ariakes schon

im 1. Jhdt. wie ihr Hafen Ealliana hiefi, und
beide eine Zeit lang (im 2. Jhdt.) in H. umgenannt
waren. [Eiessling.]

Hlppoknriog (Ijoiohovqios, var. 'LnnoxoQUK),

Epiklesis des Poseidon in Sparta, wo das Heilig-

tnm neben dem der Artemis Aiginaia stand (Pans.

HI 14, 2). Hesych. 'Lvtoxovgioe ' W<»ff berieht

sich auf denselben Eult. Dcrselbe Wechsel in der

Anffassung eines Eultnamens bald als Epiklesis,

bald als Heroa findet sich haufiger, for Lakedai-

mon z. B. bei Epidotes ^Zeus Epidotes), Hippo-
sthenes (Poseidon Hipposthenes), Eeleutheiai AaU-

ftovss (Athena Eeleutheia nut drei Tempeln),

Agamemnon (Zens Agamemnon) ; vgl. Wide Lakon.
Eulte 14. [Jessen.]

HippolA (^ Ixtdia) ist litexariseh nor dnrch
Pans. £3 25, 9 nnd den ans ihm Beh8pf«nden8teph.
Byz. bexeogt Zar Zeit des Pansaaias lac; die
Stadt in Trvmmem, nr der Tempd der AOane
Hinpolaltis seheint neck bestandea sa haben,
WideLafcomadtetnlatSO. emypeHjtiuL
H 1208, 10. Etw»derW«ad«T«m2.saail.Jhdt.
v. Chr. mat; die- ana Gerem* nach Lenktrea v*r-
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schleppte Inschrift angehoren, die Forster
Ann. Brit. School Ath. X 175f. ver6ffentlicht
hat; zur Lesung vgl. W i 1 h e 1 m Beitr. z. griech.
Inschriftenkucde 296. Sie gibt einen BeschlaB
der aohs x&v rsQTjv&v wieder, an drei Manner
aus H. {liuiolatovs Z. 12) die Proxenie zu ver-
leihen; eine Abschrift des Beschlusses soil
geschickt werden ntnl xav jtoXiv t<3v ImtoXalwv
<Z. 20t); anBerdem soil eine Aufzeichnung auf
Stein im Heiligtnm des Poseidon auf Tainaron 10
aufgestellt werden. Aus letzterer Bestimmung
schliefit Forster mit Reeht, dafi beide Ge-
meinden dem Bunde der von Sparta unabhangi-
gen Lakedaiinonier angeh5rten; vgl. Niese
Gott. Nachr. 1906, 110. H. lag nach Pansanias
auf dem Vorgebirge Thyrides, dem heutigen Eap
Grosso. Irgend welche sichere Spuren der Stadt
sind bis heute nicht gefunden. Ob das mittel-
alterliehe Eastell auf dem schmalen die Halbinsel
im Westen abschliefienden Felsrflcken, tis Oriis 20
to kastro (Philippson Pelop. 228), antike
Mauern enthalt, scheint nicht ontersucht zu sein.
Nordlich davon fand Woodward fAnn. Brit.
School Ath. XIH 244; vgl. seine Skizze 219) an
einer Stelle fast genau westlieh von dem Dorfe
Eipula zahlreiche Scherben von der geometri-
schen bis zur hellenistischen Periode, aber keine
romischen. Er vermutet an dieser Stelle mit
gutem Recht ein Heiligtum; ob der Name der
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o. Bd. VII S. 1413), der ofters 2mtoX6Xoto stout

genannt wird (Horn. D.. VI 11 nsw.). Nach D.
VI 197 war er der Sohn des Bellerophon und
einer lykischen Konigstochter, als deren Namen
Schol. Pind. 01. XIII 61 Antikleia angibt, wah-
rend sie nach Asklepiadss' Tragodumena (Schol.
II. VI 155) Eassandra hiefi. Die spateren Er-
wahnungen des H. (z. B. bei Quint. Smyrn. DJ
237. 278. IV 1) sind von Homer abhangig.

2) Sohn des Troianers Antimachos, BL XI 122.
143 von Agamemnon erschlagen.

S) Einer der zwOlf. Sohne des Neleus nach
Schol. II. XI 692.

4) Nach Lysimachos" Nostoi (FHG III 337, 9)
ein Sohn des Troianers Antenor, der sich mit
seinen Brudern Glaukos und Akamas in Eyrene
niederliefi. Er ist offenbar aus Nr. 1 abgeleitet.

5) Ein Asklepiade, Sohn des Podaleirios und
Vater des Sostratos. Tzetz. Chil. VII 948.

6) Der 16. in der Reihe der Asklepiaden,
tixaQTOg dizo Nsflgov xov Kgusatovg avyxa&sXor-
ioff (vgl. o. Bd. IV S. 2547), nach der Rede des
Thessalos in Hippokr. LX 416 L. [Eroll.]

7) Hippolochos, Athener aus der Phyle Aigeis
(vgl. Loper im Journal d. russ. Min. f. Volks-
aufklar., 1896 Mai), einer von den Dreifiig Ty
rannen 404 (Xen. hell. U 3, 2).

8) Thessaler, Sohn des AlexippoB ans Larisa,
im J. 191 bei Skotussa nebst der larisaischen Be-glii" ui • « ^^.6 wuui, uu uta iiamc ucr mi » i« ucio&ui.usHa nensi aer lansaiscnen Be

rthchkeit, Avoi Uovla, etwas mit H. zu tun 30 satzung von Antiochos von Svrien gefangen ge
hat, erscheint weniger sicher. Bei dem siidlicher
gelegenen Dorfe Eiino werden Munzen des
1. Jhdts. v. Chr. und der spateren Eaiserzeit
sowie Ziegel gefunden. Aus dem Sstlich gelegenen
Nomia stammen die zwei von W e i 1 Athen. Mitt.
I 161 f. veroffentlichten Inschriftcn = SGDI
4583f., revidiert von Woodward 265f., und
eine von diesem gefundene 259 u. 2. SGDI 4584
enthalt eine Weihung an Eleuthia; vgL van— - -—;-«s «» u.-uuua, » S i. i>u uiga iciacus you imueaomen iroiyo. AAVli lo,der Loeff De ludis Eleusinus 24. Die Be- 40 14; vgl. Niese Gesch. d. griech. u. mak. Staat.

nommen (Liv. XXXVI 9f.; vgl. Niese Gesch. d.

griech. u. maked. Staat. II 699), Stratejr der Thes-
saler im J. 181/0 (Euseb. chron. I 244; vgL die
Stratcgenliste bei IG EX 2) und spater, etwas
nach 178 (IG IX 1, 689 ; vgl. auch IG EX 2, 506.
700. 102. 133), Hieromnemon der Thessaler im J.

178/7 (Bull. hell. VH 427; vgL XXVI 364).

9) Hippolochos, Atoler, Parteiganger des Eo-
nigs Perseus von Makedonien (Polyb. XXVLL 15,

ziehung all dieser Funde zu H. bleibt durchaus
unsjeher. [B31te.]

'hr.noX6.ov axga hiefi eine Landspitze auf der
Ostseite des Buglimans, wo dieses sich auf das Bc-
rysthenesliman Offnet, sodostlich gegenuber Olbia.
Dio Chrysost. or. 36 (ed. Dind. U 48) schildert
die Lage der Stadt ol xoXv avaidev zfje 'IxioXaov
xaiov/zerris axeas iv zip xar olvuxqv. Die Geo-
graphen (verarbeitet von dem anonymen geogra-
«i.;L.i..r n j- i.1 ji m_ iT

—"-j"~" s=«b"»- n»mue ram m. jaeyers ueerwes. a. Itolem. u.

jEffi?*™"** ^ l^?
b°n)

'
unbeka°nt ?** 5° »»«». in Agypt. 14, uaB er Unterbefehlshaber derden Mftndungsseen der StrOme, nahmen hier den

Zusanunenflufi von Hypanis und Borysthenes an

;

darum beschreibt Herodot. IV 53 den Landvor-
sprung als to fuxa£i> x&v xomn&v toviwv ior
fypoXor xfjg z^ens, und Dion erklart wieder diese
Bezeichnung .Schiffschnabel' aus dem angeblichen
ogy xai aztgtdr des Eaps, anstatt sie auf Grand
seiner besseren Ortskenntnis zuruckznweisen ; denn
sie entspricht der Wirklichkeit sowenig als mog-

IEC 103, 3), wurde mit anderen Parteihanptern
auf Anstiften des Lykiskos verhaftet nnd nach
Rom gebracht (Polyb. a. O.; vgL Niese a. 0.
HI 133, 2). [SundwalL]

10) Hippolochos, ein Thessaler, begegnet uns
als ptolemaischer Offizier bei don Truppen Ptole-
maios' EV., die im J. 218 v. Chr. gegen Antiochos
ILL in Eoflesyrien k&mpften. Die spezielle An-
nahme Paul M. Meyers Heerwes. d. Ptolem. u.

i- v. II i
;---—"""• =""™«s m» mug- reeni ernaiten wertten, 8. Lesquier Les institu-

^S*^f ™hi ™ Anschannng der Ort-60tioii. milit. de llWte soos les Laridl W)

von Agypten damals geworbenen Soldnerreiterei des
Echekrates (Polyb. V 65, 6) gewesen sei, besteht
nicht zn Recht, da diese zu dem erst 217 v. Chr.
nach Eoilesyrien vorruckenden agyptischen Haupt-
heer gehort hat (auch das von Meyer a. a. 0.
23 seiner Annahme zugrunde gelegte allgemeine
Prinzip, das Vorherrschen des echten Condottieri-
wesens im ptolemaischen Heere, darf nicht anf-
reeht erhalten werden, s. Lesquier Les institu-

lichkert Anf der landspitze lag ein Heiligtnm
der Demeter (Herodot). {Eiessling.]

HfBfttleehidM, Athener. Sohn des Hippo-
loehides ans Lusia, Trierareh um 334/3 v. Chr.
(IG n 804 B a 76). [SundwalL]
Hlyyeleeh—, einer der vieten ntehtasageBden

Namen, die sich wilKr ta genealogisdiea Zweeken
hergaben. 1) Der Titer des Lrkiers Glaukos (s.

Immerhin wird man jedoch H. wohl als einen
Ffthrer von Suldnerreitern faasen dnrfen. da ihm
bei seinem verr&terischen tTbergange m. Antio-
chos IDL, der noch 218 v. Chr. erfol^t ist, 400
Better gefolgt sind (P<dyb. Y 70, 11). Antiochos
hat auch 3m wie andere ptokmamehe Cheigjmger
•hrenroll asifevBommen and ihm lnna iniiici —ft
ehmn aaieken, emem gewissen Keraias, das Kern-
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mando iiber seine gcsamten griechischen Soldner

zu FuB — 5000 Mann — und zugleich fiir den

Winter 218/7 v. Chr. die Deckung der Land-

schaft Samaria anvertrant. Im J. 217 v. Chr.

zur Zeit der Schlacht von Raphia begegnet uns

H. sogar als der alleinige Kommandeur der grie-

chischen Soldnerinfanterie (Polyb. V 71, 11. 79,

9. Die an beiden Stellen genannten Truppen
sind infolge der gleichen Zahl unbedingt mit-

cinander gleichzusetzen). Sein Cbergang hat ihm
also reiche Fruchte getragen. Eine Gleichset-

zung nnseres H. mit dem thessalischen Strategen

gleichen Namens vom J. 181/0 v. Chr. (s. den

Art. H. Nr. 8 o. S. 1862) ware durch die Zeit

nicht direkt ausgeschlossen, lafit sich aber auch

nicht beweisen. H. wird erwahnt von Niese
Gesch. d. griech. u. maked. Staat. II378f. Bevan
The house of Selenkus I 301. Bouche'-Leclerq
Hist, des Lagides I 308. [Walter Otto.]

11) Liebtingsname auf einem Alabastron mit

UmriBzeichnungen auf hellem Grunde in Tarent,

Abg. Klein Lieblingsinschr.2 102f. Fig. 26a—b.

HiJuoXoxJo; xaXog. Neben diesem Namen findet

sich auf demselben Gefafi der Name des Diogenes,

den wir noch auf mehreren anderen GefaBen flnden,

in denen Hartwig das Werk" eines von Duris

und Brygos beeinfluBten, aber streng von diesen

beiden Meistern zu sondernden Malers erkennt.

Hartwig 386f. Vgl. Klein Licblingsinschr.

2

102 nr. 5. Kirchner Pros. Att. s. v. nr. 7645.

[Leonard.]

Hippolyte ('IjixolvTrj , Fern, zu Innohixo?),

1) Amazone, die sowohl in die Herakles- wie die

Iheseussage verwoben ist. Bei Schol. II. Ill 189,

Hyg. fab. 30 heiBt sie Tochter des Ares und der

Amazone Otrere. Nach Serv. Aen. XI 661 und
dem Albanischen Relief (Jahn -Mich aelis Bilder-

chron. 73) ist sio die Mutter der Antiope. In

Megara zeigte man ihr Mnema, das die Form eines

Amazonensehildes hatte, Pans. I 41, 7 (nach Plut.

Thes. 27 eop/Soeidk), in der Nahe der Mnema
Pandions (Antiope dagegen hatte ihr Grabmal in

Athen, Paus. 12, 1). Nach der megarischen

Sagenversion ware sie in Megara aus Gram fiber

die Niederlage des Amazonenheeres gestorben,

naturlich als Jungfrau.

Das alte Lied von den zwelf Taten des Hera-

kles, der Dodekathlos, hat vom Helden als dem
Hberwinder der Amazonen gesungen: H. bes&B

namlich als Fuhrerin dieser Mannweiber den

wunderbaren Gurtel (C<w<m}g) des Ares, Apollod.

II 5, 9 (vgl. Diod. n 46, der c. 16 statt H. die

Melanippe nennt). Diesen Gurtel soil Herakles im
Auftrage des Eurystheus dessen Tochter Admete,

der Priesterin der Hera, verschaffen. Den Gurtel

verspricht H. dem Herakles, aber die anderen

Amazonen uberfallen ihn, und Herakles totet die

H., nimmt ihren Gurtel und segelt weiter nach

Troia, Apollod. a. O. Dies Abenteuer des Hera-

kles wurde rruh mit dem Abenteuer bei Diomedes

verkntkpft, Diod. IV 15 (vgl. v. Wilamowitz in

der Ausg. des Eur. Her. 1 64. Gruppe Gr. Myth.

467). Dieselbe Sagenform mit demselben Namen
der Fuhrerin setzen voraua Apoll. Shod. II 779

in. SehoL, die Albanisehe Relieftafel Jahn-Mi-
ehaelis a. 0. v. a. Statt H. warden auch andere

Namen far die AinazoMnktaigin genannt: Deflvke
(Schol. Apoll. Rhod. II 777) und Oioryke (Ibykos

frg. 45 Bgk.). Iustin. II 4, 23 u. a. ncimen An
tiope. tJber die Sagenform selbst s. den Art.

Amazonen o. Bd. I S. 1759. Der £a><n>iQ ist

der Gurtel des Kampfers; wenn er aber der

Priesterin der Hera zufallt, wird er wohl mit

der £an>t) (vgl. Paus. I 31, 1) sekundar gleich-

gestellt sein (vgl. die vielen /mtjjcu, die sich im
samischen Heraion befanden, Dial.-Inschr. 5702).

In der Theseussage konkurriert H. mit Antiope

10 als Gattin des Theseus. Nach dem Atthidographen

Istros bei Athen. XLTI 557 a (FHG I 420) hatte

der Heros die H. geraubt und mit ihr den Hippo-

lytos gezeugt, vgl. Isokr. Panath. 193. Eustath.

II. p. 1345, 54 (vgl. 402, 44). Stat. Theb. XII
534. 636 u. a. Kleidemos bei Plut. Thes. 27 er-

zahlt die Sage so, daB die Amazonen Athen an-

greifen, im vierten Monat aber wird Friede ge-

schlossen und Theseus heiratet die H. ; oder auch

so, daB H. (bei Paus. I 2, 1 Antiope), die mit

20 Theseus gegen die Amazonen kampft, von Mol-

padia getatet wird (ebd.). Simonides lieB Theseus

die H. rauben, als er mit Herakles zusammen
gegen die Amazonen zog, und stellte den Zug der

Amazonen gegen Athen als einen Rachezug for

den Raub dar, Apollod. ep. I 16 Wagn. (vgl.

Iustin. LT 4, 19ff.). Auf die Weise kombinierte

man immer wieder die Geschichte des Theseus

mit dem Abenteuer des Herakles (vgl. auch Hyg.
fab. 30 und Serv. Aen. XI 661). Die neueren

30 Forscher sind geneigt, die H. der Theseussage als

die urspriinglichere gelten zu lassen- und den

Namen aus dem Theseussohne abzuleiten. Doch
bleibt immerhin die MOglichkeit, daB die mega-

rische H. uns eine selbstandige Kultheroine des-

selben Namens verbflrgt, die mit dem trozenischen

Heros gewisse Wesensgleichheit zeigt (auch He-

rakles sitzt in Trozen feat).

Eine schone Darstellung der H. bietet das

Vasenbild bei Hartwig Meisterschalen Taf. 13

40 S. 118 (608), Brit. Mus. Catal. E 45, das wahr-

scheinlich dem Euphronios gehort, wo Herakles

im Begriff ist, der H. den Gurtel zu entziehen

(auf der Innenseite sehen wir H. und eine Thero,

mit beigeschriebenen Namen). Fur Darstellungen

desselben Ereignisses auf Vasen ist zu verweisen

auf Museo Gregor. n Taf. 66 (Pamphaios), die

Ruveser Vase Bull. Nap. n. ser. LT Taf. 4 (Rei-

nach Repertoire I 477), ebd. VLT Taf. 13 (Rei-

nach ebd. I 500). Brit Mus. B 533 (athenische

50 Lekythos), Arch. Ztg. 1856 Taf. 89 u. a. fiber

die Behandlung des Sagenstoffs in der Wand-
malerei vgl. Heydemann Bull. d. Inst. 1868,

42 (Helbig Wandgem. 461). In der Skulptor

z. B. auf der kapitolinischen Basis, Museo Pio-

Clem. IV Taf. b 2f.; auf etruskischem Spiegel

Gerhard Etr. Spieg. Taf. 341, 2 {Eeplenta ge-

nannt). Der Herakles die H. bezwingend ist auch

in romischer Zeit als Munzstempel benutzt worden,

in Alexandreia Head HN« 862, und Herakleia

60Pontica (Bithynien) Head ebd. 516. Auf dem
Vasenbilde bei Gerhard AuserL Vb. Taf. S30
enchlagt Theseus die gefallene Amazone Andro-

mache, wahrend die berittene BL heransprengt ;

s. auch de Luynes Vases peints nr. 43 (Reinach
Repert dea vases n .264) nnd Men. d. Inst II

Taf. 13.

8) Tochter des Dexamenos, die mit dem Ar-

kader Ana verlobt war and von dem Kentanren
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Eurytion beim Mahle beleidigt wurde, Diod. IV
33 in einer von der gewehnlichen abweichenden
Sagenfassung.

8) Tochter des Kretheus, Gemahlin des Aka-
stos, des Herrschers der Magneten, die den keu-
schen Peleus vergeblich zu verfuhren versucht und
ihn bei dem KOnig verleumdet, infolgedessen dieser
den Peleus hinterlistig zu toten beabsichtigt, iji-

dem er ihn allein unter den wilden Tieren des Pelion
zurucklafit. Nur das Eingreifen des Cheiron (oder
Hermes) verhindert die Katastrophe, Peleus totet
die Tiere des Berges und den KSnig mit seiner
Gemahlin, Pind. Nem. IV 54ff. V 26ff. (K&j&qts
Ixjiolmt), vgl. Schol. Nem. IV 88. V 46, wo sie

Kretheis, Tochter des Hippolytos, heiBt), Schol.

Apoll. Rhod. I 224 (Ketj&r/ts rj IjmoXvTrj); darauf
spielt auch Hor. c. Ill 7, 18 an (dieselbe Ge-
schichte wird auch von Atalante als des Akastos
Fran erzahlt, s. o. Bd. H S. 1892). Diese H. wird
wohl identisch sein mit der Schwester Iasons
(Tochter der Alkimede), die ebenfalls nach Ibykos
bei Schol. Apoll. Rhod. I 287 H. hieB.

4) Amme der Smyrna, Ant. Liber, fab. 34 nach
einem wahrscheinlich alexandrinischen Gedichte
(vgl. Kalkmann De Hippol. Eurip. 77), das viel-

leicht auf diese Weise an das Geschick des tro-

zenischen Heros erinnern wollte.

5) Name einer Hesperide im Hesperidengarten
auf attischer Pyxis, Furtwangler-Reichhold
Gr. Vasenmalerei I Taf. 57. [Eitrem.]

Hippolytos ('ItuioIvtos eigentlich ,derjenige
mit den geldsten Pferden', Rosseausspanner, vgl.

Avmnnoi , opp. Zsv^pinog), Name griechischer
Heroen.

1) Gott in Trozen, Paus. II 32, 1 ; Heros in

Athen, Paus. I 22, und Sparta, ebd. Ill 12, 9;
der Sohn des Theseus und. einer Amazone, die

nach trozenisch-attischer Sage Antiope hieB, Paus.
I 2, 1. Schol. Eur. Hipp. 307. 581. Isokr. panath.
193. Diod. IV 62. Plut. Thes. 28, 26 u. a. Die
Mutter wird auch Hippolyte genannt, Plut. Thes.
27 nach dem Atthidographen Kleidemos, Athen.
XLTI 557 nach Istros. Simon, bei Apollod. epit.

I 16ff. W. Hypoth. Eur. Hipp. Iustin. Stat.

Serv. Aen. u. a. Dies wird bei Serv. Aen. XI
661 so kombiniert, daB seine Mutter Antiope,
seine GroBmutter Hippolyte heiBt.

I. Kultus. H. ist vor allem und ursprung-
lich in Trozen zu Hause, wo er einen hervor-
ragenden Tempelbezirk mit Tempel und altem
Kultbilde hatte, Paus. II 32, 1. Den Tempel und
Knit hatte der Sage nach Diomedes gestiftet, der
ebenda auch einen Tempel dem Apollon Epiba-
terios weihte und in Argos ebenfalls der Athene
Oiyderko einen Tempel baute, Paus. LT 24, 2, was
mit seiner Stiftung des EL-Kultus zu Trozen gut
harmoniert. Im Tempelbezirk des H. (zur Lage
s. Legrand Bull. hell. XXIX 1905, 287ff.m
52ff. nnd vgl. Curtius Peloponn. II 436) be-
fanden sich auBer dem Tempel des Apollon Epi-
baterios auch ein Heiligtom der Damia und
Auxesia (Paus. a. O. § 2), in der Nahe das Stadion
dea H., daruber ein Tempel der Aphrodite Kata-
skopia mit einem Myrtenbaum, dessen Blatter
durchbohrt waren (Pans. § 3). Beim Mnema des
H. leigte man daa Grab der Phaidra (unweit des
Myrtenbaums). Audi ein ,Hana dee H.' mit
Heraklesquelle davor sah Paus. § 4. Inschrift-

lich wird endlich ein Gymnasion 'Imtokvtewv er-

wahnt IV 754.

Was den Kult betrifft, erzahlt uns Paus. a. O.,
daB H. einen lebenslanglichen Priester hatte und
jahrliche Opferungen genoB, aufierdem, daB jede
Braut (nach Luk. de dea Syr. 60 auch die Jflng-
linge) ihm eine Haarlocke weihte. Schon dies

zeigt, wie wichtig der Kult den Trozeniern war.
Nach Paus. II 32, 1 verehrten die Trozenier den

10 H. als einen Gott (ebenso Diod. IV 62 hv%£v
ioo&ewv Tiftwv) : sein Grab zeigten sie nicht, und
den Fuhrmann am Himmel hielten sie fur den zum
Sternbild gewordenen H. Dies scheint den son-

stigen Angaben des Pausanias zu widersprechen,
denn das Grab des H. kannten sie, und sie zeig-

ten auch den wilden Olbaum, der den fahrenden
H. zum Fall gebracht hatte, Paus. LT 32, 10,

endlich lag sein Mnema unweit des Phaidragrabes,

§ 4. Wir werden folglich zu der SchluBforde-

20 rung gedrangt, daB H. in Trozen sowohl g5tt-

liche (im Tempel) wie heroische (am Mnema)
Ehren genoB (vgl. den Art. Heros Abschn. VI;
Herakles in Sekyon, Lykurg u. a.). Um ihn zu
vergottlichen, war es notwendig, ihn von der Erde
verschwinden und als Sternbild am Himmel er-

scheinen zu lassen. Einem Fremden gegenuber
lag es freilich nahe, nur die gettliche Seite her-

vorzuheben. In Athen zeigte man nur sein Grab,
Paus. I 22, 1. DaB die heroischen Ehren den

30g0ttlichen vorangingen, darf man mit Sicherheit
vermuten. Sehr alt wird die trozenische Sagen-
version sein, daB Asklepios den zum Tode ge-

schleiften H. auf die Bitte der Artemis wieder-

erweckt habe, so schon die alten Nanpaktika nach
Apollod. IE 10, 3. Eratosth. katast. 6 (,H. ware
der letzte der von Asklepios vom Tode Erweck-
ten'). Philod. de piet. p. 52 Gomp. Hyg. fab. 49;
deshalb sah man spater in diesem H. den Vir-

bius am Dianaheiligtum beim Nemisee, Verg.
40 Aen. VLT 774ff. Ovid. met. XV 544. Stat. Silv.

Ill l,55ffi Paus. H 27,4. Hyg. fab. 251. Serv.

Aen. VI 398. Schol. Pers. VI 56. Claud, de bell.

Get. 440f. u. a. Wie diese Sagenversion in die

H.-Legende hineingepaBt wurde , bleibt dunkel

;

der EinfluB des benachbarten Asklepieion zu Epi-
dauros ist deutlich. Bedeutsam ist das Haai-
opfer und seine Veranlassung. DaB die Braut
vor der Hochzeit einer Gottheit oder einer Heroim.'

ihr Haar opfert, ist wohlbekarmt : in Athen wurde
50 das Haar der Hera Teleia, der Artemis und den

Moiren geopfert (Pollux HI 3), in Argos der
Athene nach Stat. Theb. LT 254 m. Schol., in

Megara der Iphinoe, Paus. I 43, 4, auf Delos den
hyperboreischen Jungfrauen Opis und Hekaerge
(Herod. IV 34 u. a.). Wenn Luk. a. O. sagt,

daB auch die Junglinge ihr Haar dem H. opfer-
ten, wird dies beim Eintritt ins Ephebenalter,
nicht vor der Hochzeit stattgefunden haben (wie
Theseus als Ephebe sein Haar dem delphischen

60 Apollon weihte, Plut. Thes. 5). Um den religiesen

Charakter unseres H. klarzumachen , darf man
auf verwandte Gottheiten verweisen. In Phaistos
auf Kreta pflegten die Braute vor dem Bilde des
Leukippos zu schlafen, und die Phaistier feierten
der Leto Phytie das Opferfest 'EnSiout, weil sie
das Hadeheat in den Knaben Leukippos gerade
vor der Hochzeit renrandelt hatte, Ant Lib. 17
(und Nikander) : sowohl Leto wie Leukippos haben
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offenbar Kindersegen den Gl&ubigen verliehen (zu

dem Ausziehen der Gewander vgl. die rcimische

Brant, die sich zuerst auf den Phallos des Hoch-
zeitsgottes Mutunus Tntunus in der Velia setzte).

Wenn in der Sagenvariante bei Ovid. met. IX
666ff. das in einen Jungling verwandelte Kind
Iphis heifit (Vater Ligdos, Matter Telethusa),

mag dies direkt als Kurzform auf eine Iphigeneia-

(Iphinoe)-Artemis zurilckgehen (Iphigeneia Mefi

Artemis zu Hermione, Pans. II 35, 1; Mb voll-

zieht die Verwandlung bei Ovid, vgL die Ver-

bindung Aphrodite-Isis in Trozen, Pans. II 82, 6,

in Athen nnd anf Delos). In Trozen lag beim
Stadion des H. und zwar oberhalb desselben ein

Tenipel der Aphrodite Eataskopia, wo Phaidra

anf aen sick ubenden H. herabzuschauen pflegte

:

damit wild man die Geschichte von der Aphro-
dite nanaxvnzovoa bei Ant. Lib. 30 (Ovid, met
XIV 698ff.) znsammenstellen mussen. DaB anf

Cypern der niedrig geborene Jungling Iphis von
der vornehmen Anararcte verschmaht wird nnd
sich an ihrer Tiir erhangt (die ans dem Fenster

hervorschauende Anaxarete [Arsinoe] wird von

Aphrodite znr Strafe in Stein, nnd zwar in die

eben erwahnte Aphrodite ParakyptusafProspiMW**,
verwandelt), nnd dafi dabei die umgekehrte Rolle

der Amme zufallt, darf uns bei solchem sich

inuner verschiedentlich gestaltenden Novellenstoft

nicht wundernehmen (wiedernm andere Namen,
Euxynthetos nnd Lenkomantis bietet Pint. amat.

766 d, mit einer Parallelversiou von der Gorgo
anf Kreta). Man mnfi aber annehmen, daB so-

wohl Aphrodite wie Apollon (und Artemis) dem
ursprnnglichen H-Phaidrakultus spater hinzuge-

fflgt worden sind (K. hat nach Pans. II 81, 4
beim Theater einen Tempel der Artemis Lykeia

gebaut). Wenn im Tempelbezirk des H. ein

Heiligtum der Damia nnd Anxesia sich befand,

stimmt dies jranz zu dem eben entwickelten

Oharakter des H.: sie waren vot allem Geburts-

gOttinnen. c. Dunimler o. Bd. II S. 2616ff. nnd
Kern o. Bd. IV S. 2054, ihre nachsten Verwand-
ten sind eben die hyperboreischen Jnngfrauen.

Da3 aueh Phaidra in diesen Kultkomplex gnt
hineinpaBt. geht daraus hervor, daB man in Athen
zwei Eileithyiatilder (ebenfalls ,ans Kreta') zeigte,

die Phaiurs, geweiht hatte, Pans. I 18. 5. Mit
Asklepios hat H. als Entbindungsgott also anch

^ewisse Bernhmagspnnkte (s. o.; den Adonis

darf man znr Erklarung folglich nicht herbei-

ziehen). In Athen linden wir da3 Grab des H.
westlicb vom Asklepieion, am Sudabhange der

Burg belegen, Pans. 1 22. 1. Dieht dabei, nnd
zwar vor dem Tempel der Themis, lag das Heilig-

tnm der Aphrodite i<p 'batoliitp (Hippolytia),

anch Hippolyteion genannt, das schon im 5. Jhdt.

erwahnt wird (IG IT 1, 202. Eur. Hipp. 30ff. m.
Schol. Asklepiades FHG HI 305. Kod.IV 62, 2);

es ware eine Stiftung der Phaidra, wie man er-

zahlte. Der ganze Kultkomplex scheint, mit dem
epidaurischen Asklepiosdienst gleic^zeitig, direkt

ana Trozen ubemommeu :u sein (TgL Bans. II

27, 4f. 32, 31). Kohler Athen. Mitt II 176C
Wachsmnth Stadt Athen im AKert I 878ff.

Judeieh Topogr. v. Athen 289. Aphrodite nnd
Themis finden wir ebenlalls in Emdaaros ver-

oanden. Paw. H 27, 5 (TgL Wide Da metis
Troezea. naw. 87, 70); die Phaldim wnrde in Attn

dnrch Aphrodite verdrangt, blieb aber in der

Sage. Dies sind die Tatsachen, die uns der Knit

an die Hand gibt: H. als ein Heros (Gott), der

tiber Hochzeit nnd Kindersegen waltet, der selbst

in jungen Jahren starb, gerade wenn andere

Glucklichere zum Fest der Liebe nnd des Lebens
eingehen. Die Liebe brachte ihm den Tod. Der

Gegensatz znr Aphrodite nnd die Annaherung an

die kensche Artemis (zunachst die Xojraia) liegt

lOscbon im Knltus besehlossen.

Die Gleichstellung des Entbindungsgottes Vir-

bius zu Aricia mit H. hat angeblich dazu gefuhrt,

dafi im rOmisch-katholischen Kalender ein Sanctus

Hippolytus am 13. August gefeiert wird, wahrend

die Diana als Beata Virgo den 15. August er-

halten hat (s. Rend el Harris bei Cook Class.

Eev. XVI 369).

H. Sage. Wenn wir uns zur Sage wenden,

finden wir, daB eine reiche Dichtnng die H.-Figur

20nmrankt (die bnnten Faden hat vor allem v. Wi-
lamowitz Eur. Hipp. 2Sf£ feinsinnig entwirrt).

Die trozenische Lokalsage, die nach Eur. Hipp.

1428 in Kultliedem der Jnngfrauen ihre poetische

Form fand, hat erzahlt, wie die Stiefmutter des

H, des Theseus zweite Fran, Phaidra, den im

Stadion sich nbenden Jungling erblickt und sich

in ihn verliebt, wie sie vergeblich versucht, die

Liebe des Stiefsohnes zu gewinnen. nnd verschmaht

sich an ihm durch Verleumdungen beim zuruck-

80 gekehrten Vater racht, wie endlich H., vom The-

seus landfluchtig erklart, am Gestade zu Wagen
fahrend die Pferde, welche durch ein vom GroB-

vater Poseidon gesandtes Meernngeheuer scheu

werden, nicht bandigen kann, wie der Wagen
an einem wilden Olbaum umsturTt und H. zer-

schmettert wird, wahrend Phaidra sich ans Reue
erhangt Ans dem Ixno-Xvzos ist der Bosseban-

diger geworden, dem die Pferde den Tod bringen;

die Todesnrsache wnrde mit vulkanischen Er-

40 scheinungec der H.-Gegend kombiniert, s. Kohler
Herm. Ill 312ff, Nach Istros, Paroem. gr. H 663
(Apostol. XVI 22) hat Artemis den Stder getotet:

ihr Tempel beim Saronischen Meerbusen zn Tro-

zen lag gerade in der Nahe der Unglucksstelle,

Pans. II 32, 10. Die trozenische Sage wuBte anch

davon zu erzahlen, wie Phaidra oben am Aphro-

diteheiligtum die Blatter eines Myrtenbaumes

dnrchbohrt hatte (s. o.); wenn sie aber anch ein

,Hans des H.' anfzeigen konnte, wird freilich die

50 ganze Vaterschaft des Theseus fraglich. Die Sage

hat, wie man bald erkennt, ausgiebig bekannte

Novellenmotive benntzt, vor allem das Motiv der

Fran Potiphar, das uns besonders in der Sage

von Bellerophontes begegnet (vgL Pelew und die

Gemahlin des Akastos, Eunostos und Ochna zn

Tenegra, Pint quaest Gr. 40 n. a.), das Motiv

von der Liebe der Stiefmntter zum Stiefsohne

(Demodike nnd Phrixos, Philonome nnd Kyknoe,

Damasippe nnd Hebros, Periander nsw. bis anf die

60 Geschichtevom agyptischen Jnnglinge beiPhilostr.

vit ApolL VI 8 nnd Demainete bei HeL AeUi.

p. 13) nnd das Motiv des sprtden Jagers, der im

Walde nnd der Einsamkeit lebt (vgL Arist Ljs.

781ft), t. Wilamowitz a. O. 34C fiBohde
Grieeb. Bonum> 489, & Pnntoni De Phaedne
indole m, Pisa 1884).

Die ente Htenriaene Erwikanag der Phaidn
ftndet sieh Od. XI 821 in einer attischen Pber-

ltsoy ruppoiyros

arbeitnng, wo Phaidra, Prokris und Ariadne ge-

nannt werden. Das Epos, die Naupaktia, erwahnte

die Wiedererwecknng des H. vom Tode dnrch

den Asklepios (Apollod. HI 10, 8) ; dagegen hat

Pindar, wenn wir Pint Thes. 28 Glanben schenken,

die Phaidra nnr als Mutter des Demophon ge-

kannt. Dann wissen wir, daB Polygnot in seinem

Unterweltsbilde zn Delphoi die Heroine anf einer

Schaukel gemalt hat, was schon Pans. X 29, 3

auf ihr Ende dnrch den Strick dentete. Diese 10 iiner Dichtnng von Phaidra nnd H. zengt nichts.
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ersten Enripideischen H. zu; s. iibrigens Kalk-
mann De HippoL Enrip. 55ff.). Ans Serv. Aen.

VTI 778f. (tlber Virbius) ist auf eine besondere

Behandlnng durch Kallimachos kanm zn schliefien.

Die vielen Ahnlichkeiten in den Schilderungen

der schwfllen Leidenschaft, welche uns rOmiscbe

Dichter betrefts Phaidra, Byblis.Myrrhau. a.bieten,

mSgen auch anf alezandrmische Originale zurilck-

gehen — die Zuge sind typisch, fur die Prioritat

Sage war folglich im 5. Jhdt in Attika verbreitet

Dann haben sich die Tragiker Euripides nnd So-

phokles der Sage bemachtigt, nnd besonders Euri-

pides hat sie i'flr die Folgezeit fiiiert. Im ersten

H. (xaXvmoiicvos) des Euripides hat sich H. vor

der Zudringlichkeit der Phaidra verhtillt (so wie

es Phaidra jetzt v. 244f. tut), die Schamlosigkeit

der Fran steigerte sich anfs auBerste, deshalb

miBflel das Stuck dem Publikum (Hypoth. Eur.

Bei den ROmern begegnet uns die Sage von

H. bei Ovid, met XV 497ff. ; fast. VI 737. Verg.

Aen. VH 765f. nnd Prop. H 1, 51f. (die Er-

wahnung des Liebeszaubers geht fiber den zweiten

Enripideischen H. bis anf den ersten zuriick, Schol.

Theokr. II 10). Vor allem hat Ovid. her. IV
(dessen Plan ubrigens das Briefmotiv von selbst

forderte) und Seneca Phaedr. die Sage ausfuhrlich

behandelt. Ovid, der Phaidra ihren Brief in Trozen

Hipp.). Znr Rekonstruktion helfen Ovid. her. IV, 20 schreiben Mt, hat hier die beiden Enripideischen

Seneca PhaedT.. anch Apollod. epit. 180 Wagn.,

anfier den Fragmenten FTG 2 nr. 428ff. vgl. Diod.

TV 62. E. Hiller in Liber miscell., Bonn 1864,

34ff. Kalkm ann De Hippol. Euripid., Bonn 1881.

v. Wilamowitz a. O. 42ff. (Herm. XX 483).

Im zweiten, uns erhaltenen H. (ozt<pavij<p6(>os),

aufgefuhrt im J. 428, wnrde der Charakter Phai-

dras gemildert, die Amme gibt jetzt anf eigene

Gefahr dem H. Knnde von der Liebe seiner Stief-

Stficke bentitzt (nnr Benutzung des ersten H be-

hanptet M. Mayer De Enrip. myth., richtiger

Birt Rh. Mns. XXII 403 und Kalkmann a. 0.

28). Der Euripideische EinflnB zeigt sich besonders

bei Seneca (s. Leo a. 0. 173ff.), dessen Theto-

risches Prachtstnck trotz allem viele fein ge-

schliffene Pointen und Finessen psychologischer

Observation enthalt; H. zieht hier entriistet fiber

das Gest&ndnis sein Schwert, nm Phaidra zn toten,

mutter, und den Znschauem wird der erregende 30 nachher benntzt sie dasselbe^ Schwert, um die be-

Moment erspart. Die Schicksale des Menschen
werden hier anf den Gegensatz zwischen Aphro-

dite (Altar beim Tore v. 101, vgL die Lage der

Tempel in Trozen und Athen) und Artemis, den

der Knltus dem Dichter an die Hand gab, zu-

ruckgefuhrt (vgl. z. B. Athene im Sophokleischen

Aias), und das Stuck endet mit der Begrnndung
des trozenischeu H.-Kults durch gOttlichen Willen.

In Einzelheiten fallt die Motivierung jetzt anders

hauptete Gewalttat zu beweisen (interessant sind

v. 1181ff., wo Phaidra, um den toten Geliebten

zn versOhnen, ihr abgeschnittenes Haar auf die

Leiche legt, ein Motiv, das uber das gewohnliche

Lekhenopfer hinweg weit znruckreichen wird,

vgl. den trozenischen Knit). Seneca sucht anch

(v. 233. 659. 910) den Charakter des H. in

der Abstammnng des Amazonensohnes zu be-

grunden. — In welche Verlegenheiteu man geriet,

aus : der zweite H. spielt in Trozen, der erste in 40 wenn man ans den verschiedenen Sagenversionen

Athen ; Theseus ist im zweiten an heilige Statte

ins Ansland gezogen, im ersten war er mit Peiri-

thoos in der Unterwelt (anders Wagner Cnrae

myth. 142f.). Die Phaidra hat den H., wahrend
er sich anla&lich der Mysterienweihe in Attika

anfhielt, gesehen nnd sich in ihn verliebt (sie

erhangt sich jetzt vor der Riickkehr des Theseus).

H. selbst wird als ein einseitiger, etwas eng-

herziger Sportliebhaber geschildert, der, obgleich

und Lokalitaten Historie machen wollte, zeigt

Diod. TV 62. Hier schickt Theseus nach der

nenen Heirat mit Phaidra den H. nach Trozen,

H. kehrt anlaBlich der Mysterien nach Athen

zurnck, bei welcher Gelegenheit ihn Phaidra er-

blickt und den Knit der Aphrodite grundet (attSsche

Sage, tiber die Kazaaxojzia s. v. Wilamowitz
a. 0. 32); nachher besucht sie mit Theseus den

Konig Pithoens zn Trozen, erklart dem H. ihre

er Jager ist Fleischnahruiig haBt und orphischer 50 Liebe, kehrt enttauscht nach Athen zuriick, wo

Lekture ergeben ist wahrend er auf die Weiber
als den Finch der Welt schimpft, v. 952f. 616f.

Der EinflnB der Enripideischen Tragodie ist in

der Folgezeit dnrchgreifend. Wenn Pans. I 22,

1 sagt, daB die Liebe Phaidras nnd die frevel-

hafte Dienstfertigkeit der Amme selbst den Bar-

baren bekannt ware, denken wir vor allem an di<

Euripideische Ausformnng der Sage. Der Inhalt

im einzelnen wie die Zeit der Sophokleischen

sie den H. verlenmdet Theseus laBt den H nach

Athen holen nsw. — So blieb derm der Charakter

des H. trotz aller Sagenwandlnngen immer der-

selbe: er war der Kensche, das Muster der oa>-

(pgoovyt] (Them. or. IV 62. AeL ep. rust 12. Hor.

c. TV 7, 26. Prop. IV 5, 5. Ovid. am. II 4, 32).

SprichwC.-tlich sagte man 'DatoXvror /itftr/oo/Mt,

Ihog. V 32. Apost IXSii
TTT. Hippolytos in der Kunt . Litera-

Phaidra(FTG2nr. 616it)bleibt8trittag(Welcker60risch wird uns nberliefert, daB Antiphilos, ein

Gr. Trag. 1 394ff.). Auch Lykophron dichtete einen

BL, Suid. s. Avx6ipffa>r (vgl Rohde Griech. Rom.
36, 6). Dann haben aller Wahrscheinlichkeit nach
alexandrinisehe Dichter das Geechick des BL nnd
die Leidenschaft Phaidras besungen; Ton Omen
wird welil das Motiv des Briefes, den die Amme
dem H. ohergibt, stammen; TgL die Sarkophage

(Leo Sen. tag. I 178 sehreibt es freilich dem

Zeitgenosse Alexanders, den uber den entgegen-

gtonnenden Stier ersehreckenden H. gemalt habe,

Plin. n. h. XXXV 114. Von einer fur die Tro-

zenier gearbeiteten Statue des Timotheos (ein ^As-

klepios' meint Pansanias) hOren wir dnrch Pans,n
32, 4 (wahrscheinrieh bartig, vgL z. B. Hyakinthoe

zn Amyklai). Pbrlostr. im. II 4 schildort ass ein

Gemllde, desnnn Gegenstend den Untergang des
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H. bildet, wahrend die ganze Natur (Bergwarten
als Frauen, Wiesen als Jiinglinge, Quellen als

Nymphen) ihre Teilnahme am Ungliick leiden-

schaftlich an den Tag legt (vgl. Prud. c. Symm.
II 53ff. und Etym. M. s. tfgwov). Endlich be-

richtet uns von einem Gemalde in Gaza Chorik.
S. 156ff. Boiss. , wo Phaidra den Liebeabrief
schreibend und die Antragsszene (die Amme wird
von einem Sklaven durchgepriigelt) dargestellt

war.

Was statuarische Darstellungen anlangt, ver-

mntet FurtwSngler Gemmenwerk II zu Taf. 42,

10, 12 (H. als Jager) und 28 (Eros liest ihm
den Liebesbrief Phaidras vor) ansprechend, daB
man hier ein Polykletisches Vorbild zu konstatieren
habe, wobei er auf Shnliche Darstellungen tro-

zenischer Mttnzen (Journ. hell. Stud. 1885 Taf.

der Artemis den Anschlag Phaidras mit, Petersen
ROm. Mitt. 1899, 91ff. Die zahlreichen griechischen

nnd rOmischen Sarkophagreliefs, die den Mythos
von H. behandeln, sind von Robert Die antiken
Sarkophagreliefs III 2 Taf. 44—56 gesammelt
abgebildet und ebd. S. 169ff. im Zusammenhang
ausfuhrlich besprochen (vgl. iibrigensSauerROm.
Mitt. 1890, 21 undKalkmann ebd. 1891, 246).

Hier ist nach Eobert der erhaltene zweite H.
10 des Euripides die einzige literarische Quelle. Das

Briefmoriv ist hier das einfache Ausdrucksmittel
plastischer Erzahlungskunst. Bald begniigt sich

der Kunstler mit wenigen Figuren, bald ist der

Apparat reicher: Phaidra ist von vielen Dienerin-

nen, H. von einem Kreise von Kameraden urn-

geben. Wir sehen H. sitzend und stehend, von
der Amme angegangen, zu Pferd auf Eberjagd,

M 8. Head HN2 444) verweist. Ansprechend hat endlich seinen Tod, der zuweilen nach dem aus
Blinkenberg Festskrift til J. L. Ussing ISff. der Phaethonsage bekannten Typus geschildert
ein attisches Votivrelief im Museo Torlonia aus 20 wird. Als hervorragende ktinstlerische Leistungen
dem 5. Jhdt. auf den athenischen H.-Kultus ge
deutet:_ der bartlose Heros mit Peitsche steht an
der Seite eines kraftigen Pferdes, davor bartiger
Adorant, oben links und rechts sehen wir den
Unterleib einer weiblichen und mannlichen Gott-
heit, auf Felsenvorsprungen ruhig dasitzend: in
der Mitte die Reste einer vor einer Tempeltiir
stehenden langbekleideten Gottheit (auch abgeb.
bei Deneken im Myth. Lex. I 2558, vgl. Fri

mussen die Sarkophage in Girgenti (Brunn Kl.

Schriften I 19ff.) und St. Petersburg, Eobert
a. 0. Taf. 47f. nr. 152 und 154, besonders her-

vorgehoben werden. Die rOmischen Sarkophage
fuhren auch seinen Vater Theseus, einen alten

Diener u. a. ein (H. vor einem Dianabilde libie-

rend nr. 167 a Bob.). Vielfach ist die Malerei
vorgegangen ; so werden z. B. das Deckengemalde
aus den Titusthermen (s. o.), das Herkulanenser

derichs-Woltersnr. 1073): hier erkenntBli-- 30 Bild Helbig nr. 1244 (Pitture d'Ercolano III
kenberg die Nachbargottheiten des H. auf der " "

Akropolis wieder: links Aphrodite Pandemos, in
der Mitte Themis (vgl. Paus.), rechts Asklepios
(allerdings denkt man sich eher einen Jungling
als einen altcren Mann als Anbeter des H.). Eine
Euveser Vase im Britischen Museum (Catal. F 279
Abb. Arch. Ztg. 1883 Taf. 6, vgl. 1848, 245) gibt
den H. zu Wagen fahrend und den Meerstier wieder,
wahrend eine Lyssa mit vorgestreckter Fackel die

15) mit seinen Kopien aus Pompei und der schone

Sarkophag im Museum zu Konstantinopel (Kobert
Taf. 46, 176f.) auf dieselbe Vorlage zuruckgehen
(H. bricht hier zur Jagd auf, um sich vom Hause
zu entfernen, bis der Vater zuriickkehrt). Hel-
lenistische Vorbilder hat man auch mehrfach an-

genommen (Sauer a. O. 17ff.). Mehrmals erhalt

H. die Zuge des Verstorbenen (z. B. auf Sarko-

phagen in Capua und Florenz). Darstellungen auf
Rosse toll macht, dahinter ein erschrockener Pada- 40 etruskischen Aschenkisten verzeichnet Jahn a. 6.
goge; oben erkennt man die nachsten Nachbarn
des athenischen H. aus der Akropolis wieder (vgl.
das eben beaprochene Relief) : Aphrodite und Po-
seidon rechts, Pan und Apollon links, in der Mitte
Athene (die Artemis fehlt). DieDarstellung erinnert
ja an den Vorwurf des Antiphilos, s. o. (den als
Vorlage Kalkmann Arch. Ztg. 1883, 48ff. ver-
mutet)

; derselbe nimmt an, daB auch die Berliner
Amphora nr. 1016. Gerhard Apul. Vasenb. Taf.

329f. Die Munzen aus Trozen (Head HN2 444)
zeigen H. als Jager an einen Baum angelehnt,

auch mit Pferd und Hund, auBerdem bewaffnet

vor Phaidra stehend.

2) Liebling des Apollon. So oft er von Se-

kyon nach Kirrha hiniiberfuhr, sprach Pythia die

Freude des Apollon aus in einem Hexameter:
.Wiederum steigt des H. teures Haupt zu Schiffe',

Pint. Num. 4. Dieser H. wird mit dem sekyoni-

B2,denselbenVorgangdarstellt,vgl.auchHeyde-50schen Konig H., Sohn des Rhopalos, Sohn de:
mann Arch. Ztg. 1872, 159 iiber das Vb. Ann. ~ ~ -----
d. Inst. 1854 Taf. XVI 85ff.j.

Die Wandgemalde schildern die liebeskranke
Phaidra, von Dienerinnen umgeben, den Jager H.
nnd die Amme mit ihren Antragen, endlich den
Tod des H.; Anfzahlung bei Helbig Wandgem.
nr. 1242ff. (Jahn Arch. Beitr. 316ff. Kalkmann
Arch. Ztg. 1883, 65 Anm. 81 , Abb. Pitt. d'Er-
colaneo I 4. IH 15. Mus. Borb. VHI 52. Zahn

Phaistos, identisch sein, Paus. I 6, 7. In der

Konigsreihe folgt er auf den Apollonsohn Zeu-

xippos und ist Vater des letzten unabhangigen
sekyonischen KOnigs; er wird durch seinen GroB-
vater, der nach Kreta (Phaistos) zog, mit dieser

Insel verkniipft (vgL H. Nr. 1). Dieser H. wird

auch der Buhle der Aigialeia sein, den Mimner-
mos erwahnt hat, SchoL Lykophr. 610. Schol.

BT zu IL V 411: die Frau des Diomedes, dem
H61. Raoul-EochettePeint. ant. 5. Auf dem 60 Aphrodite wegen der Wunde zurnt buhlt mit
schOnen Deckengemalde aus den Titusthermen
(Arch. Ztg. a. O. Taf. 7, 3, vgl. S. 134f. BOm.
Mitt. 1901, 225. Roscher Myth. Lei. Abb.

1

2686),
wo Phaidra wissentlich die Amme als Unterhand-
lerin zu benfitxcn seheint, werden links der speer-
twgende H., sein Beitpferd, Diener nnd Jagd-
nunde nuammen dargestellt Anf dem pompeia-
nuchen Wandgemalde, Helbig nr. 253, teilt H.

der ganzen argivischen Jugend, auch mit einem
H. Sowohl Aigialeia. der frihere Name Sekyons,

wie H. zeigen mit Sicherheit nach Sekyon (anders

t. Wilamowitz in der Ausg. von Eur. Hipp.
S. 40). Unpranglich wird freilich der Sekyonier
mit dem gleichnamigen troxenischen Heros iden-

tisch sein. Der troienische H. Melt sich xu der
Schwester Apollons (das Motiv der Feindsehaft

1873 Hippolytos Hippolytos 1874

Aphroditens ist in beiden Sagengruppen beherzi-

genswert); wenn aber der Sekyonier ,zu Schiffe

steigt', darf man vielleicht an den Apollon Epiba-

terios im hi. Hause zu Trozen erinnern. In Trozen

ist Diomedes jedenfalls der Freund des H., er

begrundet sowohl den H.-Kultus wie die pythi-

schen Spiele (Paus. II 32, 1 und 2) : die argivische

Vorherrschaft macht sich eben mit Diomedes gel-

tend. Wahrend der trozenische H. an Theseus

angeschlossen wurde, gehOrt der Sekyonier durch

den Vater Rhopalos (goaaXor d. h. die Keule des

Herakles) dem Herakles, von dessen wunderbarer

Keule man ubrigens auch in Trozen erzahlte (Paus.

n 31, 10) .

3) Vater des Deiphobos ans Amyklai (des-

jenigen, der den Herakles nach der Ermordung
des Iphitos zu Tiryns empfangt und reinigt),

Apollod. II 6, 2. Diod. IV 81. Dieser H. wird

mit dem ersten H. , der in Sparta Kult genoB,

Paus. Ill 12, 9, identisch sein.

4) Sohn des Aigyptos, der mit der Danaide

Rhode vermahlt wurde, Apollod. II 1, 5, 4 (den

Namen wird der H. Nr. 1 oder Nr. 2 hergegeben

haben).

5) Gigant, der im Kampfe der Giganten mit

den Olympiern von Hermes besiegt wurde (Her-

mes trug bei der Gelegenheit die Hadeskappe),

Apollod. I 6, 2, 2. [Eitrem.]

6) H., Bischof von Rom, der Zeitgenosse des

Clemens Alexandrinus und Tertullian und be-

deutendste Schriftsteller der alteren rOmischen

Kirche, hat das wunderliche Schicksal gehabt,

daB man in seiner Heimat seine Schriften, und

iiberall die Geschichte seines Lebens vergessen

hat: beides mit gutem Grunde. Im 3. Jhdt. er-

losch der Gebrauch der griechischen Sprache in

der rOmischen Kirche, so daB nur noch das Mor-
genland, dies freilich mit erstaunlichem Eifer, die

Schriften des H. studierte. Und die Kirchen-

spaltung, die sich an seinen Namen knupfte, ist

von der offiziellen Geschichtschreibung genau so

sorgfaltig verschwiegen worden, wie etwa die nur
aus Damasus' Gedicht (18 Ihm) bekannte des

Heraclius. Euseb. hist. eccl. VI 20 weiB nicht,

wo H. eigentlich Bischof gewesen sein mag, Hiero-

nymus vir. inl. 61 ebensowenig, obwohl er heute

noch in zahlreichen griechischen Handschriften

als kmoxonog 'Pcbfirjg bezeichnet wird. Aber die

offizielle Liste, die auch Euseb vorlag, kannte
seinen Namen nicht, und in Eom selbst wuBte
man nur noch von dem MSrtyrer H. zu berich-

ten, der an der Via Tiburtina begraben lag, und
um dessen Tod sich bald die Legende rankte (s.

Achelis Hippolytstudien 35ff.): wenn Damasus
(carm. 37 Ihm) ihn dem HOrensagen nach {fertur)

als Novatianer bezeichnet, so ist das ein schwacher
und auch chronologisch entstellter Reflei des Tat-

sachlichen. Erst aus der 1851 zuerst herausge-

gebenen .Refutatio omnium haeresium' H.s haben
wir den wahren Sachverhalt erfahren. H. zeigt

sich darin als Bischof (I prooem. p. 4, 52. IX
12 p. 458, 8 D.-S.) and berichtet IX 12 ausfuhr-

Hch, wie Callistus — den wir als offiziellen

rOmischen Bischof kennen — sich nach nnrnhm-
licher Vergangenheit listig in das Vertrauen des
Bischofs Zephyrin eingeschliehen habe and so

ein Nachfohrer geworden seL Der Erzahler aber
hat den von Callist herrorgerufehen theologisehen

und moralischen Irrungen kraftig widerstanden
und die Gemeinschaft mit seinem Anhang, der

sich ohne zu errOten ,Katholische Kirche' nennt

(p. 462, 38 D.-S.), gelost: aber freilich, die sitt-

liche Laxheit des Callistus hat Beifall gefunden.

und Leute. welche der Berichterstatter exkommu-
niziert hat, sind der ,Sekte' des Callist zuge-

fallen (p. 458, 8 D.-S.). Wir sehen deutlich, die

rSmische Gemeinde ist in zwei Lager unter zwei

10 Bischofen, Callist und H., gespalten. Wenn uns
nun der Chronograph von 354 berichtet: eo tem-

pore Pontianus episcoptis et Yppolitus presbyter

exoles sunt deportati in Sardinia in insula
noeiva Severo et Quintiano cons. (235). in eadem
insula discinetus est IV kal. Oetobr. et loco

eius ordinatus est Antheros XI kal. Dee. eons.

s(upraseriptisj (Mommsen Chron. min. I 74f.).

so verstehen wir die Notiz jetzt richtig so, daB
235 Maximinus Thrax seinem Grundsatz ent-

20 sprechend (Euseb. hist. eccl. VT 28) die beiden
Haupter der rOmischen Gemeinde verbannte. Pon-
tfanus wurde seiner Wurde entkleidet (discine-

tus), und in Rom Anteros sein Nachfolger: ver-

mutlich hat gleichzeitig auch H. sein Bischofs-

amt (welches in dem .offiziellen' Chronogr. von 354
naturlich nicht erwahnt werden konnte) nieder-

gelegt, denn an ein und demselben Tage, dem 1?>.

August eines uns nicht genauer bekannten Jahres,

sind Pontian und H. feierlich in Rom beigesetzt

30 und seitdem als Martyrer verehrt worden (Chron.

von 354 depos. mart. p. 72, Chron. min.). Der
Streit in der Gemeinde war also damals schon,

wohl unter dem Druck der Verfolgung, erloschen.

Von seinen zahlreichen Schriften besitzen wir
einige, aber sehr luckenhafte Verzeichnisse. Das
wichtigste ist als Inschrift an der cathedra einer

Marmorstatue des H., die jetzt im Lateranmuseum
steht, zugleich mit dem Osterzyklus (s. S. 1877)
angebracht: ein Analogon zu dem bekannten

40 Euripideskatalog (s. o. Bd. VI S. 1247, 62).

Text bei Achelis Hippolytstudien 3ff. Harnack
Lit.-Gesch. I 607. Dazu treten die Angaben des

Euseb. hist. eccl. VI 22, Hieronymus vir. inl. 61

und weiterhin verstreute Notizen. Unter den

dogmatisch-apologetischen Werken nimmt
die .Refutatio omnium haeresium' Kara nao&r
aiQsaecov ekiyxo; in zehn Biichern die wichtigste

Stelle ein. Das eine Doxographie enthaltende

I. Buch war seit 1701 bekannt, ist in vielen Hss.

50 uberliefert und von Diels Doxographi 553—576
am besten ediert: es fflhrt den Sondertitel $tlo-

ao<poifisva (vgl. IX 8), der oft falschlich fur das

ganze Werk gebraucht wird (D i e 1 s 144ff.). Buch H,
IH und ein Teil von IV sind verloren, der Rest von
IV sowie V—X in einem jetzt in Paris befindlichen

Athoscodex entdeckt und 1851 von Miller, 1859
von Duncker und Schneidewin, 1860 von P
Cruice ediert: eine neue Ausgabe im Berliner Kor-
pus von Wendland steht demnachst bevor. Diese

60 Partie des Werkes ist fur die altchristliche Ketzer-

geschichte von hOchstem Werte trotz der von
Salmon (HermathenaV 389ff.) und H. Stahelin
(Teste u. Unters. VI 3) vorgebrachten Bedenken.
Das Werk ist anonym uberliefert, fur Bach I

nennen die Hss. falschlich den Origenes als Ver-
fasser, der Name des H. wird im Text fiberhanpt

nicht erwahnt. DaB H. der Verfasser sei, hat
J. Dollinger H. and Kallistug (1853) sehlagend



erwiesen. Als aufieres Zeuguis tritt zu den zahl-

reichen inneren Argmnenten hinzu, da8 Eef. X
32 p. 536, 19 D.-S. der Verfasser auf eine von
ihm verfaflte Schrift itsgi xrjg xov navxbe ovalag

binweist, Diese, jetzt verloren, lag dem Photios

cod. 48 noch unter mehreren Titeln vor, und die

Sacra Parallela haben ein Zitat daraus erhalten:

sie fiihrt da die tJberschrift xaxa niazoDvog negi

zijs xov Ttavtot aiziae (herausgeg. v. Ho 11 Texte

xuppuiyws ib/o

kannte Schrift uber den Antichrist ajtdSst^is ex
z&r aytam ygatp&v negi Xpwzov xai negl xov
'Avxixgtoxov (I 2 p. Iff. Achelis-Bonwetsch da-
zu Tgl. Wendland Herm. XXXIV 412ff.), eine
wohl kurz tot 202 (s. K. J. Neumann H. t.

Eom I llff.) entstandene, mit den Mitteln antiker
Bibelwissenschaft arbeitende Schildernng der End-
zeit. Eine byzantinische tlherarbeitung ist der
Traktat szcgl rfj; ovrzeleias rod xooftov (p. 92ff.

u. Unters. N. F. V 2, 137ff
;
): die Statuenin- 10 Lagarde; p. 289ff. Achelis). Die anf der Statue

.,.>„•;«- nonnt flinfi Shrift .»A- ITIA,***, £ ~~; erwahnte Schrift ategi &sov xai oagxog avaaxiaeaK:
ist vielleicht identisch mit dem Brief agog fiaoi-

XiSa Tivd, von dem Theodoret (Eran. II p. 181.
Ill p. 232 Schulze) Pragmente gibt, und dem kiyoz
uber die AufeTstenung an die Kaiserin Manmaea,
aus dem alte syrische Hss. Eeste erhalten haben
(p. 251—254 Achelis, syr. ed. Martin bei Pitra
Anal. sacr. IV 61ff., vgl. Achelis Hippolytstudien
189ff.). Bonwetsch hat die SchluBkapitel (c. 11.

schrift nennt eine Schrift node JlXazarva r/ xai

xtQi xov narzog als Werk des H. VerfaBt ist

die Eefutatio — zum wenigsten in ibrem letzten

Teil — nach der Chronik, welche X 30 p. 532,

48 zitiert wird, also wohl in dem sardinischen

Exil, das 235 begann (s. u. S. 1877, dagegen
Harnack Chronol. II 238). Ein kiirzeres, gleich-

i'alls Terlorenes S&vxayfia xaxa algeoeatv Xft des

H. hat Photius cod. 121 beschrieben: Epiphanios,

Filastrius und Ps.-Tertullian adv. omneB haereses 20 12) des Diognetbriefs (s. o. Bd. V S. 786) als

haben es benutzt, wie E. A. Lipsius Zur Quellen-

kritik d. Epiphanios 38ff. gezeigt hat. Diese
Schrift wird im Vorwort der Eefutatio (p. 1, 19)

als naXai verfafit erwahnt. Die erhaltene Schrift

gegen Nofitos (p. 43—57 Lagarde) ist ein Frag-

ment, ob eben dieses Syntagmas ist fraglich (s. Ca-
spari Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols III 399ff.

Harnack Chronologie II 221. Eolffs Terte u.

Unters. XH 4). Die verlorene, aber dem Euseb,

Eigentum des H. nacbgewiesen (Nachr. d. Gott
Ges. 1902 Heft 5, Iff.). Unecht ist die in nach-
constantinischer Zeit entstandene (p. 260, 10 ed.

Achelis) Homilie sig xa Uyia dcotpavsta (s. Ache-
lis Hippolytstudien 198ff.), sowie die aus dem
Georgischen iibersetzten Abhandlung ,vom Glauben'
(Bonwetsch Texte u. Unters. 31, 2).

Von den exegetischen Schriften des H. ist

der Danielkommentar in vier Buchern die bei
hist. eccl. V 28 anonym vorliegendeund von ihm 30 weitem wichtigste. Nachdem Georgiades 1885f.
exzerpierte Schrift gegen Artemon wird von Theo-
doret haer. fab. II 5 6 o/uxgog Aapvgiv&og ge-

nannt, als sein Autor zweifelnd Origenes be-

zeichnet, wahrend Phot. cod. 48 p. 12 a, 14 den

Cains nennt — dem er auch die Eefutatio und
negi zijg xov navxd; ovoiag zuschreibt. Dieses

,kleine Labyrinth' stammte also auch von H., ihm
mag anBer den Artemonfragmenteu auch die Noet-
schrift angehOrt haben: da Artemon in der Be

das vierte Buch entdeekt und ediert hatte, machte
Ph. Meyer auf eine fast vollstandige Hs. des
ganzen Textes anfmerks&m. Bonwetsch, der
zugleich eine altslavische 'Dbersetzung gefundea
hatte, hat das ganze 1897 herausgegeben (Berliner

Eorpus Bd. I 1 vgl. Nachr. d. Gottinger Ges.

phil.-hist. Kl. 1896, 16ff.). Die Abfassungszeit
— bald nach 202 — ist durch die mehrfache.
zu lebendiger Schildernng sich steigernde Bezug-

futatio nicht erwahnt wird, dfirfte das Werk 40 nahme auf eine der jungsten Vergangenheit an
spatcr fallen, also nicht mit dem Syntagma iden-

tisch sein. Unzweifelhaft ist, daB der Name als

Gegensatz gegen das ,groBe Labyrinth' zu fassen

ist: dies mufl die Eefutatio sein, deren Verfasser

X 5 p. 494, 6 von sich sagt, er habe rdv Xafiv-

giv-Ovv twv a'ujioitov zerstort. Verloren ist die

Schrift gegen Markion (Euseb. hist. eccl. VI 22)

und aufier manchen anderweitig bezeugten auch
die auf der Statue noch genannten Schriften Ilgo-

gehOrige Verfolgnng sicher gesteEt (1 20. IV 50ff.).

Von weiteren exegetischen Schriften des H. sind

Traktate iiber den Segen des Jacob (Genes. 49)
und Moses (Deut. 33), die Geschichte von David
und Goliath (I Eeg. 17) und das Hohelied zu
nennen, die in georgischer, teilweise auch in

armenischer Sprache erhalten und von Bon-
wetsch (Texte u. Unters. 23, 2. 26, lj deutsch

herausgegeben sind. Zu vielen Bnchern des Alten
tocitTixds agog 2e{lTigeivav, ntgi zayadov xai nofitv 50 und Neuen Testaments haben uns die Catenen
to xaxov , za ijtig xov xara lcoa\i)r tvayyciliov

xai axoxai.vy>ia>s ' so lassen sich auch uber das

Verhaltnis dieser letzten Schrift zu den bei Bar-

Salibi (f 1171) syrisch erhaltenen Fragmenten
der .Kapitel gegen Gains' nur Vermutungen anfiern

(s. Harnack Chronologie II 226ff. Gwynn Her-
mathena VI 397ff. Text deutsch I 2 p. 241ff.

Achelis-Bonwetsch und mit Xommentar bei Zahn
Geschichte d. neutestam. Eanons II 973ff. 1020ff.).

oder andere Quellen oft zahlreiche Fragmente
exegetUcher Traktate erhalten: sie sind gesammelt
bei Achelis-Bonwetsch I 1, 343ff. II 1, 49ff.,

doch ist die Echtheitsfrage bier noch vielfach us-

gelOst. Die Exegese des H.. die sich am Daniel-

kommentar am besten studieren lfifit, verwebt in

geschickter Weise den Text in die Erklarung, die

ihn naher anifihrt, erganzt und die nngenannten
Grunde fur das Tun Gottes ansflndig macht Die

Kein Zeugnis besitzen wir fur die mit der Schrift 60 Gesichte werden ganz richtig historisch gedeutet.

gegen Noet zusammen nberlieferte <btodr.ixxixi] ngis
lovdaiove (p. 63ff. Lagarde , vgl. Ficker Studien
lOOfi.). Sicher unecht ist der Traktat w» £>}-

gatroe xai "Hlutoe (p. 57ff. Lagarde. Dcllinger
318ft). Dagegen ist vollst&ndig erhalten die von
H. selbgt in sexnem Danielkommentar (TV 7, 1

f. 200, 1 Benwetsch. IT 18, 1 p. 218, 13 B.)
erwiknte mid dem Hieronymns (vrr. inL 61) be-

und der gebotene apokalyptische Acsblick auf den
Antichrist und die Not der letzten Tage ist ohne
Phantastdk nach den Erfahrungen der Gegenwart
gestaltet Die Alkgorie spielt eine bescheideiie

Eolle .s. Bonwetsch Texte mid Untersuch.

16,2).
An ehronograpbisehen Schriften nexmtdie

Inachrift eine axtfdn^c? zgoviar xof xiof/i mat to

1877 Hippolytos Hippomachos 1878

b> T«j3 mivaxi: Euseb. bist. eccl. VI 22 berichtet

Ton derselben Schrift. Erhalten ist davon eben

auf der Statue die Doppeltabelle (jr/vaf) des Oster-

zyklus, der auf dem Prinzip beruht, daB 8 julia-

nische Jahre = 8 Mondjahren+ 3 Schaltmonaten

zu je 30 Tagen gesetzt werden, was einen 112-

jahrigen Zyklus der Ostersonntage ergibt (s. Ed.

Schwartz Abhandl. d. Gctt. Ges. N. F. VTH 6,

29ff.); er beginnt mit dem J. 222. Fragmente

szegi xov dyiov naoxa 1 2 p. 267ff. Achelis.

Femer berichtet die Inschrift von einem Buche
ygovix&v, das uns als ganzes in drei lateinischen

Fassungen, iemBarbarus Scaligeri und den beiden

Formen des liber generationum erhalten ist (Texte

beiMommsen Chron. min. I89ff. Frick Chron.

min. I 80ff. 184ff.). DaB diese Texte die Chronik

des H. enthalten mufiten, ergab sich u. a. aus

der Kaiserliste, die mit 234 abschloB und den

schon fruher bekannten, jetzt durch den Daniel-

kommentar (TV 23) bestatigten Ansatz der Geburt

Christi auf das J. 5500 der Welt u. a. m. (s.

Bauer a. a. 0. 143). Jungst hat A. Bauer in

einer Madrider Handschrift das griechische Ori-

ginal fur etwa die erste Halfte der Chronik auf-

gefunden und ediert (Texte u. Unters. 29, 1). Die

Chronik ist spatestens Anfang 235, also unmittel-

bar vor der Verbannung des H. (s. o.) verOffent-

licht worden (Bauer 144ff.). Harnack Chronol.

II 238f. nimmt nach Mommsens Vorgang (Chron.

min. I 78ff.) eine zweimalige VerOffentlichnng an.

Die Chronik ist eine Kompilation, vermutlich auf

Iulius Africanus basierend, aber doch nicht ohne

eigene Arbeit des Verfassers: ihr Glanzstiick ist

der dta/Aegtofi6s, ein Versnch, die biblischen Ge-

schlechtsregister mit der Profangeographie zu ver-

binden (Bauer 150ff.). Die Vermutung Momm-
sens, die ChTonik halae auch eine Papstliste ent-

halten, welche dem Verzeichnis des Chronographen

von 354 zngrunde liege (so noch Seeck o. Bd.

Ill S. 2480), ist durch das griechische Original

(Bauer 32. 156f.) als unrichtig erwiesen.

Die Canones Hivpolyti, nur arabisch erhal-

ten (deutsch bei Achelis Texte u. Unters. VI 4

und Eiedel Kirchenrechtsquell. d. Patr. Alexand.

200ff.), sind die tjberarbeitung einer gewOhnlich

falschlich als ,agyptische Kircbenordnung' bezeich-

neten Schrift, die unc in koptischer und athiopi-

scher tibersetzung eThalten ist (vgl. Horner
Statutes of the Apostles 1904, deutsch bei Ache-
lis Texte a. Unters. VI 4, 39—136) und von der

wir Fragmente einer lateinischen tjbersetznng

haben (Hauler Didascaliae apost. fragm. Vero-

nensia kt. 1 93-121). K Schwartz hatendgiiltig

den Nachweis erbracht, daB die sog. ,agyptische'

Kircbenordnung auf eine Schrift des H. zurnck-

geht, welche auf der Statue als anoorohxi) naga-

9omt bezeichnet ist (E. Schwartz Die pseud-

apostol. Kirchenordnungen [1910] = Schriften d.

StraBborger Ges. VI 3bff.). rhr ging, wie die

Kircheuordnung selbst sagt, als .erstes Buch' eine

(Terlorene) Abhandlung xcgi lagtofiaxov voraus:

auf der Statue folgen eiuander die Bfichertitel:

Ptgi zagu>fidi(or axooxohxi) xaoaSoou- UngelOst

ist noch immer das Biteel der inschriftlichexi An-
g&be wiai : 9 xaoat xat ygayag. An nftchsten

begt doch die Detrtang von .-o als (t)k oder 's,

be ,Oden anf afle (mhtuehen) Schriften', etwa
metrieche InbartBangmben oder LobBeder anf die

Varfasser. Anders Achelis Nachr. d. Gott. Ges.

1896, 272ff.

Ausgaben (ohne die Eefutatio s. o. S. 1874):

von Lagarde 1858, jetzt veraltet; von Bon-
wetsch und Achelis im Berliner Korpns 1897
Bd. I in zwei Teilen. Literatur: J. D Oiling er
Hippolytus und Kallistus 1853. G. VolkmarH.
und die rOm. Zeitgenossen 1855. J. B. Light-
foot The apostolic Fathers I 2, 817—477.

10 K. J. Neumann H. von Eom in seiner Stellung

zu Staat u. Welt I 1902. G. Ficker Studien z.

Hippolytfrage. A ch e 1 i s Hippolytstudien in Texte

u. Unters. XVI 4. Bonwetsch Studien x. den

Kommentaren H.s in Texte und Unters. XVI 2.

Harnack Gesch. d. altchristl. Literatur I 605ff.

,

Chronologie II 209ff. Bardenhewer Gesch. d.

altkirchl. Literatur LT 496ff. [Lietzmann.]

Hippomachos. 1) Sohn des Moschion aus

EUb, siegte zu Olympia im Faustkampf der Kna-

20 ben, wobei er drei Gegner besiegte, ohne dafi

ein Schlag ihm selbst beigebracht werden konnte

(Paus. VI 12, 6). Die Zeit ist ungewiB (vgl.

Fsrstei Die olymp. Sieger nr. 773). Sein Stand-

bild in Olympia wird von Pausanias erwahnt

(a. 0.). Derselbe war spfiter Kampflehrer (Aelian.

n 6).

2) Hippomachos, Athener, aus der Phyle An-
tiochi8 (vgl. Loper im Journal d. ruse. Minist.

f. Volksaufklar., 1896 Mai), einer von den DreiBig

30 Tyrannen 404 (Xen. hell. LT 3, 2), kam im Kampfe
bei Munychia im Mai 403 urn (Xen. a. O. LT 4,

19). [Sundwall.]

8) Hippomachos, Sohn des Athenaios, wohl

ein Milesier aus der 1. Halfte und um die Mitte

des 3. Jhdts. v. Chr. (Dittenberger Syll. [or.] I

226, vgl. HaussoullierEtud. surl' hist. deMilet

et du Didymeion 72ff.) Seine Heimatstadt wird

zwar nicht direkt genannt (B ou ch 6 -L e c 1 e tq Hist,

des Lagides 1 208, 2 macht ihn falschlich zu einem

40 Athener; wieso Be van The house of Seleukos

I 176 von ihm als Erythraer spricht, ist mir

unklar), aber seine Familie begegnet uns noch

im 2. Jhdt v. Chr. in Milet und hat hier zu den

angesehenen gehort; sein Vater laBt sich i'erner

vielleicht fiir die vorhergehende Zeit in Milet be-

legen (HaussoullieT a. a. O. 73, 3). und vor

allem scheint mir fiir Milet als seine Heimat zu

sprechen die seine T'tigkeit fiir die Stadt kurz

charakterisierende Formel der Inschrift : xaxyyfaj-

50ycv (d. h. H.) x[tj]v t[e iXJtv&tgiav xai drjpo-

xgaxiar ixag[a f!]ao[iXio}s 'Avxijoypv xo[v] &eov.

Dittenberger a. a. 0. hat schon mit Eecht

auf den Ausdruck xaxyyayev als in dieser Ver-

bindung ungewohnlich und als den terminus tech-

nicus, der fur die Efickkehr von Verbannten ge-

brancht wird, hingewiesen. Seine Anwendung in

unserem Falle ist nun wohl dadurch zu erklaren,

daB in der kurzen Formel zwei Gedanken, der

des xaxif/ayev und des anoKazeazrjoev, zusammen-

60 gezogen sind. Wir hatten also demnach in H. einen

milesischen Verbannten zu sehen, dessen Verban-

nung offenbar mit dem Aufkommen des Tyrannen
Timarehos inMilet zusanuneniiangen durfte, woraus
sich aneh sein spateres Wirken gegen diesen er-

klaren wftrde. Die obige Formel zeigt uns nam-
lich, dafi MQet ihm den Sturz des Timarehos cu

Terdanken hatte; treilich hat er hierbei nicht aOein,

sondera im Dienste and Anftrage dee seleukidi-



is/y Hippomanes

schen KOnigs Antiochos II. Thcos gehandelt. H.
scheint wie so mancher Milesier vor und nach
ihm an dem Seleukidenhofe eine angesehene Stel-
lung errungen and sie dazu benutzt zn haben,
far seine Vaterstadt und deren Befreiung von dem
Tyrannen zu wirken (s. z. B. das Eintreten des
MilesieTS Demodamas fur seine Vaterstadt bei
Seleukos I., gr. Inschr. publ. von Wiegand
Sechster vorlauf. Bericht fiber d. Ausgrab. i. Milet
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j tvj iuTi] tT i .ST ,™, ^, ,
UUWI ucl "en*™"- ^nrrurgie una ueDurtsnilie,

und Didyma Abb Akad. BerL 1908, 43) Da die 10 Wien-Leipzig 1909 VH 2, 136). Aber Aristotele
SPI0Tlkir1lflr>ne PnllT.llr hAi rlpvn ^mQ <un !T^nA;L-*A —V„:_x J_-1_ _• _ -l ... . n r* '. .

1868) II 67 als einen festen Korper und denken
an den Pferdebezoar, ein Konkrement aus dem
Magen und Darm der Tiere. Aber warum sollten
diesen nur die Stuten und gerade zur Brunstzeit
ausscheiden? Eher konnte man an den Ausstofi
mumifizierter Foten denken, der ja bei der Brnnst
schon wiederholt vorkam (vgl. Albrecht Geburts-
bilfe beim Pferde, in Bayer-FrOhners Hand-
buch der tierarztl. Chirurgie und Geburtshilfe,

seleukidische Politik bei dem damaligen Konflikte
mit den Ptolemaern ihr Ziel u. a. auch darauf
richten mufite, die kleinasiatischen Ionier, die zu-
meist dem Beicbe verloren gegangen waren, wieder
fest an sich zu ketten, und da dies bei Milet unter
der Herrschaft des Timarchos kaum gelungen ware,
so hat sich denn Antiochos n. zur gewaltsamen
Beseitigtmg des Timarchos entschlossen ; die groBe
Politik ist den personlichen Wtinschen des H. zu— -— — r n, r e v

""°\"""
"f."-

*u ^uuori-YY linmer a. u. ot>). uanz deutlich sind
Hilfe gekommen. (Man darf eben nicht allein mit 20 solche Ausscheidungen von Aristoteles anscheinend

scheint doch eine haufigere Erscheinung zu meinen
und dann paBt hiezu nicht das folgende: eazi <5'

owv r) xanQia. Also diirften doch nur schleimig-
blutige Ausscheidungen aus den Geschlechtsteilen
gemeint sein. ,Das unaufhaltsame Laufen aber
erinnert zunachst an den rasenden Koller oder
Springkoller, doch ist von einer bestimmten Rich-
tung nach Norden oder Siiden dabei keine Rede-
(Aubert-Wimmer a. O. 66). Ganz deutlich sind

den Bitten des H. operieren, wie dies Haussoullier
a. a. O. und Dittenberger a. a. 0. tun). Bei der
groBen Aktion des Antiochos an der ionischen Kiiste,
die auch zur Wiedergewinnungvon Ephesos gefiihrt
hat, hat der Konig auch Truppen, und zwar offen-
bar unter der Fiihrung des H. (deshalb erscheint
dieser als der Befreier), gegen Milet gesandt, und
H. ist es gelungen, die Stadt zu Dehmen und Ti-
marchos zu beseitigen (Appian. Syr. 65). Der Ver----;-"." v^vi^^ .'™;; .

UICOC11 '• \") u"u ™m aen, aer an aen neuge-
such Dittenbergers, dem H. emen Heifer in 30 borenen Fiillen sich befindet. Es soil aber schwierW

nach einer zweiten Quelle bezeichnet im weiteren
Verlaufe: ,Um die Zeit der Begattung stecken die
Stuten die Kepfe mehr als friiher zusammen und
bewegen den Schwanz lebhaft und stoBen eigen-
tiimliche von ihrem gewohnlichen Wiehern ab-
weichende Tone aus. Aus der Scham flieBt ihnen
ein dem Samen ahnlicher Stoff, der jedoch viel
dunner ist als der mannliche Same; manche nennen
diesen I. (2) und nicht den, der an den neuge-

der Person eines Oheims Hippomachos zu kon-
struieren, beruht auf zu hypothetischen Ergan-
zungen, als daB man ihn fur die Geschichtsdar-
stellung und fur die Prosopographie verwerten
dflrfte. Die Tat des H. wird man in die erste
Halfte der 50ger Jahre zu setzen haben. Fur die
politiBche Situation, vgl. Beloch Griech. Gesch
in 1, 616ff. [Walter Otto.]

Hippomanes, ixnofiavi;, id, Pferdegeil. Unter

seih ihn aufzufangen, da er tropfenweise aus-
flieBen soil. Wenn die Stuten roBtoll sind, so
harnen sie oft und spielen miteinander'. Das
stimmt genau mit den Angaben Albrechts
a 0. 137 (Allgemeine Erscheinungen der Brunst)

:

die Tiere sind unruhig, zeigen sich bei der Be-
riihrung kitzelig, wenden ab und zu Kopf und
Hals zu den Nachbarpferden . . . hochgradig
rossende Stuten fressen bisweilen schlecht, sie

—" j ~"—i— ;-»> •"• f^^'-ii^x. vj..«:i loBSBuue oiureii rressen Disweuen scmecht, sie
diesem Namen werden dm- oder viererlei ver- 40 kreischen (grillen) Ofter eigentiimlich, besonders
schiedene Dinge begnffen die daher einzeln zu bei Beriihrungen, stellen sich wie zum Harnen
behandeln sind. Hauptstelle ist Anstoteles Zi£ an, wobei sie den Riicken krummen, die Hinter
18 p. 572 a, 9ff. ,Was die Weibchen anbelangt,
so zeigen die Stute und die Kuh besonders heftigen
Paarungstrieb : die Stuten werden namlich ,roB-
toll' (l7moftarovoi}'). Daher hat man denn auch
vorzugsweise diesen von den Pferden gebrauch-
lichen Ausdruck als Schimpfwort auf ziigelloser
Geschlechtslust hingegebene Menschen (Frauen,

beine auseinandevspreizen den Schweif heben
, die leicht geschwellte Scham Offncn und

wieder schlieBen. Hiebei beobachtet man eine
starke Rotung der Scheiden- bezw. Vorhofsschleim-
hau 4 das Hervortreten des geschwellten Kitzlers
und den Abgang eines gelblichen Schleimes, der
in seltenen Fallen blutrot gefarbt ist. Man be-

„„_ ™„„,^,^p ^..uovucu vxiauBu, m seuenen raiien Diutrot gerarbt ist. Man be-
Aelian. hist. amm. IV 11) (ibertragen. Man sagt 50 zeichnet diese Erscheinung mit dem Namen Blinken
anch VOn n^n Stilton HaK cip nm Aiaun 7aH- Anf ~A— T>i:i. o ion T»-i? !, .i „. .auch von den Stuten, daB sie um diese Zeit auf-
geblaht werden (igavefiovodcu) . . . Wenn ihnen
dies zustoBt, so laufen sie von den iibrigen Pfer-
den weg. Es ist dies derselbe Zustand, welcher
bei den Schweinen .Ebertollheit' (ro lewtQiCeir)
genannt wird. ... Ist dieser Zustand eingetre-
ten, so lassen sie sich niemand nahe kommen,
bis ihnen von der Anstrengung die Krafte aus-
gehen, oder sie ans Meer gelangen (d. h. nicht

oder Blitzen. S. 138: Befinden sich rossige Stuten
mit anderen Pferden auf der Weide, so grasen sie
an diese heran, beriechen und necken sie, quicken,
grillen, heben bei Beruhrung . . . den Schweif und
blitzen'. Auf dieses zweite »., das also sicher nur
Brunstscbletm ist, bezieht sich auch TibulL n 4,
58. Propert V 5, 18; vgl. Verg. georg.m 280 hie
demum h. vera quod nomine dicunt pattores,
lentum destillat ab inguine virus, h. quod taepe

menr weiter laufen kOnnen): dann geben sie etwas 60 maiae legere novercae miteueruntque kerbas at
(1) VOn SICH. WA£ man ptlpnm VIA / (\an\ Koi Aam mn« »'M»~~.' L_ ra*_ _ i -vrvvrrtT im y% . i(1) von sich, was man ebenso wie <den) bei dem
neugeborenen (Fallen befindlichen Korper) (3)
.Pferdegeil' nennt (z6ze d' cxfidXlovoi n. xalovot
de xal zovxo, &omq \*b) azl zov xtxxouivov
<3K»^<wadd.Schneider)/.). EsgleichtdemEber-
geil(?) {Maxeta) und wird von den Qnabalberiii-
nen eifriggesucht.* Dieses erste t. (1) nan deatea
Aubert-Wimmer Aristoteles Tierkunde (Leipzig

nan innoxia verba Plin. n. h. XXVIII 181. Ovid,
amor. I 8, 8. Ganz verschieden hievon ist das
dritte /., das Arigtoteles Ztf 22 p. 577 a, 3 fol-

gendermafien beschreibt ,Wenn die State ge-
worfen hat, so trifit sie sofort das Chorion auf
und fUfit yon dem Fallen die Masse ab, welche
auf der Stirn aufsitit and Pferdegeil (I.) genannt
wild: sie ist von der GrOBe einer kleinen, ge-
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trocknetcn Feige, platt, rund und dunkel. Wenn
jemand diese Masse vorher wcgnimmt und die

Stute es wittert, so wird sie durch den Geruch
wild und gerat in Wut. Daher trachten die

Weiber, welche Zaubertranke bereiten, darnach

und sammeln es.'

Hierauf bezieht sich das Theophrastfragment

175 Wimmer (Aelian. hist. an. HI 17. Photii

biblioth. 278, 8). Plin. n. h. VIII 165 erweitert

dies: quod statim ediio pariu devorat feta out

partum ad libera non admittit (Antigon. Caryst.

24), noch mehr Aelian. hist. an. XIV 18. Nach
diesem sitzt das /. auch an den Lenden und Ge-

schlechtsteilen. Die Stute beseitige es um der

Erhaltung der Art willen, denn sonst wurde das

Junge an ubermaBigem Geschlechtstrieb zugrunde

gehen. Gleichfalls hieher gehOren: Verg. Aen.

IV 515. Solin. 45, 17. Lucan. Phars. VI 455.

Iuvenal. VI 616. Die wahre Natur dieses /. hat

zuerst festgestellt M. D'Aubenton Memoire sur

1' h. in Histoire de l'academie Royale des Scien-

ces, annee 1751, Paris 1755 S. 293ff. doch hat

schon Ruini von Bologna in seiner Anatomia et

medicina equorum nova es fur Absonderungspro-

dukte der Eihaute und des Fotus erklart. Jenem

folgt Buff on (Bd. I S. 60 der Berliner fjber-

setzung von 1771 seiner histoire natnrelle), wei-

tere Literatur bietet Thieke Die H. des Pferdes,

GieBen 1911. Dieser gibt eine genaue Unter-

suchung der «.-Gebilde nebst Abbildungen; das

Ergebnis ist S. 34 zusammengefaflt. Ich gebe

es in der kurzercn Fassnng bei Albrecht a. O.

185 : ,in der Allantois findet man zuweilen platte

olivengrune oder braunliche KCrper, die mit der

aufieren Eihulle, dem Chorion, und auBeren Blatte

der Allantois in Verbindung stehen. Man be-

zeichnet sie als Fohlengift, Fohlenbrot oder /.

S. 186: Sie stellen abgeschnflrte und verodete

Teile der auBeren Fruchthlille dar, welche bei

ihrem raschen Wachstum divertikal nach innen

sich bildete. SchlieBlich veroden sie. reiBen ab und

schwimmen dann in der Allantoisfliissigkeit. Sie

bestehen nach Bonnet (GrundriB der Entwick-

lungsgeschicbte der Haussaugetiere, Berlin 1891,

245) aus strukturloser , sehr dichter Grund-

substanz und nekrotischen Zellmassen, haben ge-

schichteten Bau und sind mituntcr von kugeligen

Hohlraumen durchsetzt. Nach Thieke a. 0.

werden in die auBeren Schichten auch noch Kri-

stalle von Tripelphosphat, Oxal- und Harnsaure

aufgenommen .... Bei der Geburt scheinen nun
solche Gebilde gelegentlich verschiedenen Korper-

teilen des F5tus anzukleben, sodaB die Meinung

entstehen konnte, sie waren diesem angewachsen'.

Der antike Aberglaube schrieb nun dem «. in

jeder Form groBe Wirksamkeit zu, besonders zu

Liebeszauber, wie schon oben angefuhrte Stellen

beweisen, vgl. auch den Art. Aberglaube o. Bd.

I S. 75, 51. IuvenaL VI 133. Hesych. s. I.

(tovi<p zgwrrcu ngog %u tpiXxga al qpao/iaxldss).

Nach Aelian XIV 18. Pausan. V 27, 2. Plin.

n. h. XXV111 181 war seine Wirksamkeit so stark,

daB ein ebernes Stutenbild in der Altis von Olym-

pia alle Hengste bronstig machte, weil der Kflnst-

fer irgendwie darin /. angebraeht hatte.

In ubertragenem Sinn erscheint I. gebraucht

bei Columella VI 27 quoniam id praecipue ar-

mentum, «t prvhibeas, libidinis exstimuiatur

furiis, wide etiam veneno inditum est nomeii

L, quod equinae cupidini similem tnortcdibus

amorem accendat. Bei den medizinischen Fach-

schriftstellern wird es nicht erwahnt.

SchlieBlich ist *'. auch noch der Name einer

Pflanze (4). natiirlich gleicher oder doch ahnlicher

Wirkung halber gegeben. Nach Theokrit. II 48

ist es ein Kraut bei den Arkadern, das alle Fohlen

und Stuten toll macht, vgl. Serv. georg. HI 280.

10 Bei Dioskurides II 173W. ist I. ein Synonym der

y.aiuiaqis, im Ps.-Dioskurides IV 80W. (Text der

Wiener Handschriften) ein solches des anoxwov.
Vielleicht gehort hieher auch Sophokl. Aias 142

ac zov haiofiavrj Xei/iwv imjidvza. [Stadler.]

Hippomedon (Ijinofisdaw, -ovtos ,der der

Rosse Waltende' Fick-Bechtel Griech. Personen-

nam. 2 199. 399. Boisacq Diet. etym. d. 1. lang.

Grecque p. 618 s. fitSco , z. B. Aeschyl. Sept.

471. Eurip. Phoen. 126. Diod. IV 65, 7. CIA HI
20 3610. IG IV 614, 5 'Inofii&oiv. Ijinofd&ovzei

Anth. Pal. app. 147 Jacobs = Kaibel Ep. Gr.

573, 1. Hippomedon Stat. Theb. I 44. Hyg. fab.

70 p. 73, 10 B. u. a.). 1) Der Sohn des Talaos

(Soph. Oed. Kol. 1317. Schol. Eurip. Phoen. 126

auf Aristarch frg. 5 zuriickgehend. Apollod. Ill 63)

oder des Aristomachos, des Talaossohnes (Apollod.

Ill 63, vgl. I 103), oder des Nesimachus und der

Mythidice, der Tochter des Talaos und Schwe-

ster des Adrast (Hyg. fab. 70 p. 73, 10 B.), oder

30 des Nesimachus und der Nasica (Schol. Stat.

Theb. I 44); vgl. Pans. X 10, 3, wo H. Sohn
einer Schwester des Adrast und somit Enkel des

Talaos genannt ist. Er stammte aus Argos (Pans.

X 10, 3. Apollod. a. a. 0. Hyg. a. a. O. ; aus Mykene
= Argos nach Eurip. Phoen. 125 und Schol. z. St.

Stat. Theb. IX 514; vgl. uber sein Wappenschild

Eurip. Phoen. 1 1 14ff.) und zeichnete sich durch ge-

waltige KOrpeTkrafte aus (Aeschyl. Sept. 470ff.

und Schol. z. St. Eurip. Phoen. 119ff.; Suppl.

40 881 ; vgl. seine Taten bei Statius Theb. VI 728ff.

u. s. und die ihm dort beigelegten, seine Furcht-

barkeit bezeichnenden Epitheta wie ferus, furens

usw., s. Carter Epith. deor. 44 s. H.). Seinen

Wohnsitz hatte er in Lerna (Aegvaia vdftaz'

olxsi Eurip. Phoen. 126), wo auf dem Berge Pon-

tinos noch zu Pausanias Zeit die Grundmauern
seiner Burg zu sehen waren (Pans. H. 36, 8 und
Hitzig-Blumner z. St.; nach Gruppe Griech.

Myth. 528, 3 war H. ursprunglich Kultname des

50 in Lerna verehrten Poseidon , vgl. u. Nr. 12). Er
nahm teil am Zuge der Sieben gegen Theben

(Aeschyl. Sept. 469 u. s. Diod. IV 65, 7. Apol-

lod. TH 63. Pans. X 10, 3 u. s. ; uber die Liste

der Sieben in der Literatur vgi. Pom tow Klio

VHJ 324ff.); nach Aeschyl. Sept. 470 und Apollod.

ILT 68 war dem H. das Onkaische Tor, nach

Eurip. Phoen. 1113 das Ogygische Tor zur Er-

sturmung zugewiesen worden; vgl. Hesych. s.

"Oyxas 'Afyvas • xas 'Qyvyias nvXas teyet und
60 dazu Tflmpel Philol. Jahrb. SuppL XI 690).

Alle Fuhrer fielen vor Theben mit einziger Aus-

nahme des Adrast (Diod. IV 65, 9); H. wurde
getotet von Ismaros, des Astakos Sohn (Apollod.

m 74 ; vgL fiber Ismaros Gruppe Griech. Myth.

534, 5), oder von Hyperbios (AesehyL Sept 485C),

vgL auch Fhilostr. Mai. Imag. 29, 1 = p. 383,

20 K. 30, 2 = p. 385, 2 E. Uber seinen Sohn
Polydoros, einen der Epigonen, s. SchoL Horn.
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D. IV 404 = ni 218 Dind. Hyg. fab. 71 (ei
Euanippe, Elati filia). Paus. II 20, 5 and
Hitzig-Bliimner z. St.; Schol. Eurip. Phoen.
126 heifit sein Sohn Polydoros oder Demophon.
Bildliche Darstellungen des H. sind selten ; fiber
die Erganzung 7x7to[fteda>v] auf der Francois-
vase s. Drexler bei Roscher Myth. Lex. I 2688,
Iff. (jetzt l7to[^o]ov erganzt Furtwangler-
Reichhold Griech. Vasenmal. I 59 Taf. 11 nnd
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AnthoL app. 147 Jacobs = Kaibel Ep. Gr. 578,
1 = IG XIV 1721 genannten Ismousdovrsg , die
CIA IH 3610. IG IV 614, 5. XII 5, 476, 8.

XEf 8, 329, 7 erwahnten, sowie der Jiingling H.,
dem auf einem Krater (Furtwangler Vasen-
samml. in Berlin nr. 2180. Eeinach Report, d.
vas. peints I 424) ein Dorn ansgezogen wird nnd
der H., dessen Sohn Leontiskos auf einer augu-

—^^m,,,. uuwi, .wmiBu. x -jo i»l ii mm steischen Munze von Smyrna genannt wird (Mion-
12). fiber erne Vase der Petersburger Eremitage, 10 net IH p. 218 und Catalogue of Greek Coins
auf^der H. einen Stein gegen die den Archemoros d. Brit. Mus. Ionia p. 267)
(s. d.) totende Schlange wirft, s. Stephani
Vasensammlg. der Kgl. Eremitage St. Petersburg
nr. 523 p. 263—267; ygl. Reinach Repert. d.
vas. peints I 466 ; ahnliche Darstellung Catalogue
of Vases in Brit. Mus. Ill 392 D 7.

2) H., ein Troer, der bei Troias ZerstOrung
yon Neoptolemos getotet wird. Quint. Smyrn-
Vni 86

:

-,_.„, ^vu*.„ j,. -Ul y,

13) Endlich kommt H. vor als Beiname des
Poseidon auf einer Inschrift von Elateia, Bull,
hell. X 368 : IIovtiwi Ixjio/aeSovii Iloaeid&vt, vgl.
Gruppe Griech. Myth. 528, 3. [Zwicker.]

14) Hippomedon, der Sohn des Agesilaos aus
Sparta. Er gehort dem Eurypontidengeschlecht,
und zwar dem der regierenden Linie nachst-
stehenden Zweige an; aufierdem war er noeha-4 rr m swsiieuueu ziweige an; auneraem war er noeh

6) a.., ein Iroer, dessen Sohn Menoites bei 20 mutterlicherseits ein direkter Vetter des Konigs
iias ZerstOrunff von Teukros s-etotet wird. A oris TV CPlnt. A»ic fi pm„k i\r <js iq. i.,-™_Troias ZerstOrung von Teukros getotet wird,

Quint Smyrn. XI 99.

4) H., Sohn des Mainalos und der Nymphe
Okyroe, aus Bithynien, bei Troias Eroberung von
Neoptolemos getotet, Quint. Smyrn. XI 36.

5) H. aus Athen, mythischer Oikist von Sy-
ros nach Schol. Dionys. Perieg. 525 vel. IG XII
5 p. XI nr. 1212.

6) H., ein Arkader, Vater des Ereuthalion

Agis IV. (Pint. Agis 6. Polyb IV 35, 13; s. hierzu
Beloch Griech. Gesch. Ill 2 118ff.). Da seine
Tochfcer bereits urn 230 v. Chr. verheiratet ge-
wesen sein dfirfte (ihr Gemahl, der spartanische
KOnig Archidamos, von dem sie zwei Kinder hatte,
ist noeh nm die Mitte der 20er Jahre ermordet
worden), so kann man die Geburt des H. kaum
spater als 270 v. Chr. ansetzen; er war also wohl
ein etwas alterer Altersgenosse Agis' IV. Sein

nach Schol. Horn. II. IV 319 = I 185 Dind. und 30 Vater war zwar einer der grofiten Grundbesitzer
Eustath. z. St. 477, 15 = Ariaethus frg. 2 FHG
IV 318. Doch nennen andere den Ereuthalion
Sohn des Apheidas, Amphidamas oder Xanthip-
pos, s. a. a. 0. , sowie Schol. Horn. II. IV 319
= IH 214 Dind. Schol. Towl. Horn. II. IV 319;
s. o. VI 426, 67ff.

7) H., Gemahl der Atalante nach Schol. ApolL
Rhod. Arg. I 769, wahrend sonst Hippomenes oder
Milanion als deren Gatte gilt; vgl. Grunpe Gr.
Myth. 83, 1.

VV

8) H., einer der getoteten Freier der Hippo-
damia nach Schol. Pind. 01. I 127 p. 45, 18
Drachmann.

9) H. aus Epidamnus, der nach Ptolem. nov.
hist. 7 — Westermann Mythogr. 198, 24 =
Phot. bibl. 153 a, 30 aus ungliicklicher Liebe zu
einem schOnen Knaben sich am leukadischen Felsen
ins Meer sturzte.

10) BL, ein Argiver, genannt als Schfiler des

Spartas, aber trotzdem tief verschuldet (Pint. Agis
13). H. hat sich schon friih in vielen Kampfen
bewahrt und hat sich unter der spartanischen
Jugend, sowie beim ganzen Volke groBes Ansehen
und Einflufi errungen (Pint. Agis 6. 16). Er war
danu auch ein begeisterter Anhanger der Reform-
absichten seines kcnigliehen Vetters und hat in
diesem Sinne auch auf seinen Vater eingewirkt,
wenn auch diesen weniger das Wirken des Sohnes.

40 als vornehmlich sein eigener Eigennutz zu dem
fiihrenden Reformfreund, als der er uns entgegen-
tritt, gemacht hat. (Plut. Agis 6. Beloch Griech.
Gesch. Ill 1 646f. sieht sogar entgegen den-Quel-
len in Agesilaos und nicht in Agis den eigent-
lichen Veranlasser der Reform, aber dies ist eine
grundlose Hypothese). Als das Reformwerk des
Agis 241 v. Chr. zusammenbrach, ist es dem H.
infolge seiner allgemeinen Beliebtheit gelungen,
seinen besonders verhafit gewordenen Vater vor' > -- v °,, ' ?,—~

, „ "* "•" ocmvu rauuuaa vciuuui, gewurueneu rarer vor
Pythagoras bei Iambi. Vita Pyth. 267 = p. 192, 50 der drohenden Todesstrafe zu retten; Agesilaos
3 Nauck — Diels Frg. der Vorsokr. 12 269, 17.
Nach Iambi, a. a. O. 87 = p. 65, 1 N. hatte er
2U der von Hippasus gegrundeten Sekte der Akus-
matiker gehort und sich fiber die ungenugende
tjberlieferung Pythagoreischer Probleme ausge-
lassen.

11) H. von Cumae, Hipparch daselbst und
Ffihrer der aristokratischen Adelspartei gegen
Aristodeinus Malakos (vgl. z. B. Plass Tyrannis

muBte jedoch Sparta verlassen, und BL hat ihn
in die Verbannung begleitet. Dafi auch er da-
mals als Anhanger des Agis verbannt worden ist,

nehmen die Neueren allgemein an, ohne dafi es
die Quellen berichten, nnd obwohl die Erzahmng
von der Rettung des Vaters durch H. die beson-
ders gunstdge Stdmmung der Spartaner fur ihn
auch noeh zur Zeit des Znsanunenbrnchs der Re-
fonnpartei zeigt. Man darf also wohl auch die^Tar^ jttauukoo

V t6i. 4. u. ii.jj lynuuua ionnpanei zeigi. man aan also won! aneh die
i75ff. Beloch Campanien 149ft), siegt gemein- 60 Moglichkeit in Betracht Ziehen, dafi er nach der
sam nut Aristodeinus 524 v. Chr. remm die var- ninriohimur <u><t»>a 1rn»;«j;»t»n r<—_._

j

u A™:_ni:_sam mit Aristodemns 524 v. Chr. gegen die ver-
bundeten Etrnsker, Dmbrer usw., Dion. HaL ant
Rom. Vn 4 p. 1320; a. o. Aristodemos Nr. 8
Bd. H S. 922, 28£

IS) Andere, nicht nfther bekannte Manner des
Namens H. sind der Antb, P«L YI 91 = I p. 273
StadtmOUer erwahnte BL, der zn einem Aree-
standbild die Zogel stiftete. ferner die beiden

Hinrichtung seines koniglichen Frenndes freiwillig
sein Vaterland verlassen hat H. dfirfte sich wohl
sofort nach Agypten begeben haben. Der kriegs-
tfichtige spartamsche Piini ist bier mit eflenen
Armen an^genommen worden, wti man tat ihin
einen besonders wfch&jggn Posten in der aoAerea
Seiebsrerwaltang anvertrant Br ist awgnarde
i<p' "Eihpa&nm, nmi bd idr e&uxqe tJatwv ge
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worden, d. h. es sind ihm als Militar- und Civil-

gouverneur alle europaischen Besitzungen der Pto-

lemaer im Norden der Aegaeis unterstellt worden.

<IG XII 8, 156; Teletis reliquiae ed. Hense2 p. 23,

12). Da Teles in seiner Schrift xsel tpvyijs von
ihm als dem augenblicklichen Inhaber der thraki-

schen Statthalterstellung spricht. so wird man
seine Ernennung noeh in die 30er Jahre des

3. Jhdts. v. Chr. setzen dfirfen (v. Wilainowitz

ferner ein Krieg erst droht und daB er noeh nicht

schon ausgebrochen ist, zeigt mit unbedingter

Sicherheit seine Nichterwahnnng in der Inschrift.

DaB es sich weiterhin hier nur um den Elrieg

mit Antigonos Doson handeln kann, ist auch so

gut wie vdlig sicher, da Agypten in diesem

Samothrake an Makedonien verloren zu haben

scheint (nach Fredrich IG XII 8 p. 38 ergibt

sich der Verlust der Insel aus den bekannten Er-

Antig. v. Karyst. 331ff.). Ansatz der Schrift um 10 lassen Philipps V. von Makedonien aus den J. 219

240 v. Chr. ist doch nur ein terminus post

quem, von dem die Abfassung sich sehr wohl
iinmerhin um gute 10 Jahre entfernen kann).

Auf diese Zeit weist uns auch der Tenor des

Ehrenbeschlusses der ihm auch unterstellten Insel

Samothrake (s. d. Inschrift oben, bes. A 13), wo-
nach H. schon einige Zeit sein Amt verwaitet haben

muB, als seine Ehrung erfolgt ist (allerdings an-

scheinend auch nicht wieder zu lauge, was gegen

und 214 v. Chr. an die ihm gehOrende Stadt

Larissa [TG IX 2, 517], welche die Hebung dieser

Stadt im Auge haben , und wonach damals auch

gerade ein Samothraker [Z. 48j in die Burgerschaft

von Larissa aufgenommen worden ist. Man konnte

zwar auf Z. 4/5 dieser Inschrift als gegen die un-

bedingte Sicherheit des Fredrichschen Schlusses

sprechend verweisen, da es sich hiernach bei den

Aufgenommenen um bereits in der Stadt woh-

v. Wilamowitz' Ansatz der Schrift ticqI tpvyijs 20 nende Griechen gehandelt hat, aber groBe Wahr-

um 240 v. Chr. zu verwerten ware). Diese Ehrung
des BL muB man nun wohl etwa in die erste Halfte

der 20er Jahre des 3. Jhdts. setzen; dennBonche"-
Leclerq Hist des Lagid. I 281, 1 und Fredrich
IG XII 8 p. 45 dfirften recht haben, wenn sie

die kriegerischen Anstalten, welche H. zum Schutze

von Samothrake getroffen hat, nicbt als Abwehr-

maBregeln gegen die Seerauber, sondern gegen den

Agypten drohenden Krieg mit Antigonos Doson

scheinlichkeit kommt doch seiner Annahme zu.

Jedenfalls darf nicht gegen Fredrich die von

ihm a. a. O. angefuhrte und falschlich in die

makedonische Zeit Samothrakes gesetzte Inschrift

eines samothrakischen Theoros verwertet wer-

den, der nach Alexandrien geschiekt worden ist

und dort gestorben ist; denn sie fellt noeh

sicher in die agyptische Periode der Insel. Vgl.
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auffassen. DaB ein Krieg damals in Aussicht stand, 30 XHI 387ff. [bes. 407. 411] und Pomtow Berl.

daffir spricht nicht nnr der besondere Umfang der wv- ; ' w--1- inl " 1Am a^"i — ti--.^-i-v.„

kriegerischenVorbereitungen : sorgsameAusrustung

der Insel mit FuBtruppen , Reitern , Geschiitzen

nebst Munition und Bedienung, sowie die Absicht

auch die alte Befestigung der Insel zu verstarken

(Inschrift A 9ff. B 171), sondern ebenso sehr die

wirtschaftspolitische MaBnahme, um deren Durch-

fuhrung die Samothraker H. bitten: diese suchen

die Erlaubnis nach, (Jetreide aus dem Chersonnes

Phil. Woch."1910, 1091. Selbst werFredrichs
Annahme ablehnt, wird an keinen anderen Krieg,

als an den mit Antigonos denken dfirfen. Denn
die Zeit der Abfassung von Teles' negl tpvyf/g, in

welcher Schrift H. als Statthalter erwahnt wird,

darf man von der Zeit des dritten Ptolemaers

nicht trennen, nicht zu weit von 240 v. Chr. weg-

riicken. Man muBte daher, wollte man die In-

schrift erst etwa in die Zeit des agyptischen Krieges

und anderswoher, und zwar zollfrei, einfuhren 40 mit Philipp verlegen, eine gut 30jahrige Statt

zu dfirfen (Inschrift B. 15ff.). In Samothrake
lag namlich damals die Landwirtschaft ganz dar-

nieder (Inschrift B 18ff. Die betreffenden Ausfiih-

rungen mit Fredrich auf festlandischen Besitz

von Samothrake beziehen zu mussen, daffir scheint

mir kein genfigender Grund vorzuliegen ; durch die

Anwendung des Wortes xXriQovzelv darf man sich in

dieser Zeit nicht beirren lassen). Man war deshalb

auf Getreideeinfuhr angewiesen, aber bisher war

halterschaft des H. annehmen, was manches gegen

sich haben wfirde; aufierdem ist uns fur die Zeit

dieses Krieges aller Wahrscheinlichkeit nach ein

gewisser Aphrodisios als agyptischer Statthalter

von Thrakien bezeugt, s. Pap. Tebt. I 8, 6. Fur
diese spatere Zeit wfirde auch der kurze Hinweis

der Inschrift auf den Willen des agyptischen fiaot-

?.evs und der fiaaiXiooa [Inschrift B 14f. 22] nicht

recht passen, da zu der Zeit des Krieges mit Philipp

der Insel als agyptischer Besitz entsprechend der 50 der 5. Ptolemaer noeh gar nicht verheiratet ge>

allgemeinen Wirtschaftspolitik der Ptolemaer nur
die Einfuhr agyptischen Getreides erlaubt gewesen
(s. auch Rostowzew Stud, zur Gesch. d. rOm.
Kolonats 264, 1). Wenn wir nun hier von einem

C'"
ilichen Abweichen von den Grundsatzen der

delapolitik erfahren — die konigliche Regie-

rung hatte es im Prinzip schon gestattet; BL soil

es jetzt nnr zur Durchfuhrung bringen (Rostow-
zew a. a. O. urteilt fiber das einzelne nicht ganz

wesen ist und man in der paoihooa daher seine

Mutter, die Regentin Kleopatra, sehen muBte). Es
ist also H. trotz seiner Kriegserfabrenheit nicht

gelungen, in dem makedonisch-agyptischen Kriege

seine Provinz ganz intakt zu erhalten ; zum min-

desten das als religioser Mittelpunkt so wichtige

Samothrake ist ihm von Antigonos Doson ent-

rissen worden (der neueste Biograph des Antigo-

nos Doson, W. Bettingen [Diss. Jena 1912], ist

richtig)—, so wird man dies — zumal die Vor- 60 auf diese Frage gar nicht eingegangen). Trotzdem
hersorge der Regierung — in Zusammenhang mit
des faiecerischen Vorbereitnagen bringen dfirfen.

Dann erklfiit skh die anBergewohnliche wirtsehafts-

politische Mafinahme «infa«h iVu^niTh, dafi Gefahr
Torbanden war, die Zafohr ans Agypten wfirde

der bad in dem in Anasieht stehesden Krieg
iintnrh iiiiflan -inirfim;—n—mfrrraTrTifflT—iT

J
T***"

Getreideasporlgegenden ins Aug* msatn. Dafi

wird man dem BL nach all dem, was wir von
seiner Ffirsorge for die Insel erfahren, Nach-
lassigkeit kaum vorwerfen dfirfen. Er scheint viel-

mehr seinen Posten sehr gewissenhaft versehen

zn haben; wie uns die Weihung der Samothraker
lehrt, hat er stets alle Bitten der ihn Angehen-
den berftcksichtigt (Inschrift A 13lt), und man
hat von ihm aneh die fur die Insel so nGtige



Agrarrefnrm erliofft (B 18ff.). Bemerkenswert ist

es_ schlieBlich , dafi er sich auch soi'ort nach An-
tritt seines Amtes an der Feier der samothraki-
schen Mysterien beteiligt hat; religioses und politi-
sches Interesse mflgen sich hierbei verknupft haben.
Etwa zu derselben Zeit, in der das Kriegsglfick
«lem H. fibel wollte, hat ihn auch ein Unheil in
>ler Familie getroffen. Der Gcmahl seiner Tochter,
der auch zugleich sein Neffe war, der spartanische
Konig Archidamas (Polyb. a. a. 0.), wurde damals
von der Gegenpartei des Kleomenes ermordet; die
beiden Enkel sind jedoch verschont worden —
sie sind noch 219 v. Chr. am Leben, und wohl
auch die verwitwete Tochter. Wie lange H. sein
Statthalteramt innegehabt hat, wissen wir nicht.
Fur das J. 219 v. Chr. erwahnt Polyb. a. a. 0.
ihn noch als lebend ; er wurde damals bei der Wahi
eines Kiinigs aus dem Eurypontidenhause trotz
seines Anrechts ubergangen. Da jedoch nieht nur
er, sondern auch andere Glieder dieses Geschlechts
bei dieser Wahl zuriickgesetzt worden sind und
man auf einen ganz entfernten Seitenverwandten
zuruckgegriffen hat, so dttrfte die Nichtberficksich-
tigung des H. kanm mit seiner Person — mag auch
selbstverstandlich niemand mehr an seine fruhere
Beliebtheit gedacht haben — oder seiner augen-
blicklichen Stellung zusammenhangen, sondern sie
beruht wohl allein auf der noch nachwirkenden
Gegnersehaft des verstorbenen Kleomenes gegen
das offizielle Eurypontidenhaus. tber das weitere
Geschick des H. , in dem wir wohl einen tuch-
tigen, sympathischen Menschen zu sehen haben,
wissen wir nichts. Niese Gesch. d. griech. u. mak.
Staat II 300. 303f. 426. Beloch Griech. Gesch.
Ill 1, 652ff. 750. HI 2, 118. 120. Bonche-Le-
clerq Hist, des Lagid. I 263, 1. 281, 1. D. Co-
h e n De magistr. Aegypt. extern. Lagid. provinc.
administr. (1912) 20f. [Walter Otto.]

^
Hippomenes (limo/iiv^s, eig. ,RoBmuth', vgl.

Mevuuiog und Mevsauaios). 1) Boiotier aus On-
chestos, Sohn des Ares (Schol. Theokr. HI 40) oder
des Megareus und der Merope (Hyg. fab. 185) —
il. h. der Heros hat hier, wie sonst so oft, neben
dem sterblichen auch einen gOttlichen Vater. H.
ist mit der Atalantesage fest verknupft worden.
Die schCne schnellfuBige, boiotische Jungfrau, die,

von einem Orakelspruch gewarnt, jede Heirat
scheut, hat den vielen Freiern einen Wettlauf vor-
Seschrieben und sich selbst dem Sieger als Preis
aufgestellt: die Besiegten wcrden getotet (s. den
Art. Atalante). Schon Hesiod im Katalogos
(Eoien) frg. 20ff. fiz. 2 hat unter den Freiern den
H. erwahnt, der nackt mit der Atalante wettlief,

Schol. Townl. zu II. XXIII 683. Appolod. in 9,

2. Der H. flehte die Aphrodite urn Hilfe an und
wurde erhort; die Liebesgottin schenkte ihm drei
goldene Apfel — aus ihrem tamasischen Garten
auf Kypros, sagt Ovid. met. X 644 (nach guter
griechischer tJberlieferung, vgl. Eriphos frg. 2
FCG II 429 Koek und Crusius Philol. XLVI
623; Bh. Mus. XLIV 454); andere lieBen sie aus
demHesperidengarten (Schol. Theokr. Ill 40. Verg.
cataL 11, 25) oder vom Kranze des Dionysos her-
stammen (Philetas bei SchoL Theokr. II 120).
Diese Apfel wirft er der nachfolgenden Lauferip
zu, wodurch diese aufgehalten wird, und H. als
Sieger die Schone als Siegespreia erhalt Das
glackliehe Liebespaar vergaB aber der Aphrodite
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Dankopier darzubringen ; die Liebesgottin liefi zur
Strafe auf der Weiterreise derart ihre Liebesglut
entflammen, daB sie sich im Heiligtum der Gotter-
mutter (Hyg. fab. 185 auf dem Parnafl im Tempel
des Iuppiter victor) vermahlten (Verdoppelung des
Schuldmotivs). Darauf verwandelte die zuletzt
beleidigte Gottheit sie in Lowen, denen, ihrem
Wagen vorgespannt, der LiebesgenuB versagt ist.

Diese Sagenfassung geben, mit geringeren Ab-
lOweichungen, Schol. Theokr. Ill 40. Apollod. HI

9, 2. Ovid. met. X 560—704. Serv. Aen. IH 13.
Hyg. fab. 185. Myth. Vat I 39 (die Sage und
der H. wird auch erwahnt bei Schol. Eur. Phoen.
150. Nonn. Dion. XLVIII 182 u. a.). Bei Apollo-
doros und Hygin werden sie von Zeus (xaXXtvt-
xos), bei Servius und Ovid von der Gotternratter
verwandelt. Eobert Herm. XXII 448, der die
Darstellung eines rotflgurigen Kraters zu Bologna.
Museo civico di antich. class, n 1 Taf. 2, an-

20sprechend als die Vorbereitung zum beruhmten
Wettlauf auffaBt, will die Hesiodeische Eoie als
Hauptquelle fiir die Ovidische Dichtung gelten
lassen. Aber die Sage wird sicherlich in hellenisti-
scher Zeit, vielleicht wiederholt (vgl. die Schwan-
kung fiber die erzurnte Gottheit und fiber das
Ende Atalantes bei Servius, der sowohl Grab wie
Verwandlung der Heroine voraussetzt), Gegen-
stand dichterischer Behandlung gewesen sein, vgl.
Immerwahr De Atalante 4. Eitrem Philol

30 LVHI 464f. Bei Ovid wird der H. fast als ein
mannliches Gegenstuck zur Atalante geschildert.
Statt H. erwahnen Apollod., Schol. Eur. Phoen.,
Palaeph., Myth. Vat. a. O. den Melanion (vgl. die
haufige Verwechslung mit der arkadischen Ata-
lante bei Hyg., Palaeph. u. a.).

2) GroBvater des H. Nr. 1, indem man dem
Megareus zu Onchestos sowohl einen Sohn H. als
einen Vater H. gab; der letztere ware dann der
Sohn des Poseidon, Apollod. Ill 15, 8. Ovid. met.

40 X 605f. (bemerkenswert ist die Variante bei Pans.
I 41, 4. 43, 2 Menippos als Sohn des Megareus
zu Megara, vgl. den Namen Hippomenes statt
Euippos).

3) Name eines Kodriden, dessen Tochter, von
einem Burger verfuhrt, mit einem Pferde lebend
begraben und vom Pferde aufgefressen wird, Nikol.
Damask, frg. 51 (FHG HI 386), vgl. Aisch. in
Timarch. § 182. Ovid. lb 457 u. a. (vgl. "Laiov
uvfjtia in Lakonien, Paus. HI 20, 9, das KoBopfer

50 beim Grabe der Leuktriden, Pint. narr. amat. 3,
und das Begraben eines lebenden Pferdes auf
Friedhofen bei Grimm Deutsche Myth. 3 804 und
1095). Das Pferdeopfer hat wohl hier die Her-
einziehung eines 'Inxo-ninis veranlafit. Im Schol.
H. XXIII 683 whd erwahnt, daB unter dem atheni-
schen Archon H., 01. 14 (Euseb. u. a.), der letzte
nackte Laufer auftrat; hier taucht der Laufer H.
(Nr. ]) wieder auf.

4) Genosse des Teukros, den Agenor von Troia
60 totet, Quint Smyrn. Vm 311f. [Eitrem.]

Hippon. 1) Syrakusier, Vater des Eukles,
der im Frfihjahr 410 mit seehs Scbiffen znr
lakedaimonischen Flotte gtiefi, Xen. helL I 2, 8.

2) Demagog in Syrakus, Ton Herakleides
gegen Dion vorgeeehoben, Flat. Dio 37.

3) Tyrann von Messene, TerMndet mit
den Karthagern nach dem Siege am Krimisos
(389), von Timoleon naeh der Einnahme Mes-
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senes gefangcn, von den Messeniern schimpflich
getotet (Plut. Timol. 34). [Lenschau.]

4) Archon in Thespiai, etwa Mitte des 3. Jhdts.

v. Chr. (Dittenberger Syll.2 n 752).

5) Hippon, Prytane (Eponym) in Mytilene,

vorromische Zeit (Athen. Mitt. IX 90).

[Sundwall.]

6) H. ("Lata*), ein Physiker der periklei-

schen Zeit. Wie sein Name eine verkurzte Form
von Hipponax ('Iizsicoval;) ist, so scheinen Agtios

V 7, 3 (Doxogr. 418) und der Anonymus Londiu.

11, 22 ihn wirklich so zu nennen. Nach der
ghvnbwfirdigsten tJberlieferung des Aristoxenos

bei Censorinus (vgl. Diels Vorsokr. c. 26 A 1)

stammte er aus Samos, nach anderen aus Meta-
pont oder Khegion oder Kroton (A 11) und wird
dem Kreise der Pythagoreer zugerechnet. Seine

Lebenszeit ergibt sich annahernd daraus, daB der

KomOdiendichter Kratinos (t etwa 422 v. Chr.)

in den Ilaromai ihn als Atheistcn, ahnlich wie
Aristophanes den Sokrates in den Wolken, ver-

spottet, und daB er selbst sich in seinen An-
schauungen von der Entwicklung des Fetus auf
Empedokles (der um 444 v. Chr. blfihte) Rucksicht
nimmt, wie ihn denn die ganze Bichtung seines

Denkens in die Periode der jungeren Physiker vcr-

weist. Als Prinzip betrachtete er, wie Alexander
von Aphrodisias nach Theophrast mitteilt (A 6),

nach dem Vorgang des'Thales das Wasser oder ge-

nauer das Feuchte (to vyQov), besonders veran-

lafit durch die Beschaffenheit des tierischen Sa-

mens, der aus dem Mark strOmen soil (A 12).

Aus dem menschlichen Samen wird auch die Seele,

die im Gehirn ihren Sitz haben soil und eben-

falls von feuchter Beschaffenheit ist (A 3. 10).

In der weiteren Ausbildung des Kosmos ging aus
dem Feuchten das Trockene hervor (A 3). Mit
besonderer Aufmerksamkeit verfolgt H. die Ent-
wicklung des Menschen von der ersten Ausbil-

dung des Keimes durch die verschiedenen Alters-

stufen bis zur Geschlechtsreife (A 12—19). Wo
Aristoteles den H. erwahnt. bezeichnet er ihn als

einen schwerfalligen Der.ker (<poQttxog c. 21 A 4
Diels) und wirft ihm Gedankenarmut (evreJUta

Tijs dtavoia; A 7) vor. Dieses uugunstige Urteil
wird nur bestatigt durch ein neuerdings in einem
Homerscholion entdecktes Fragment (B 1), in" dem
H. behauptet, alles Trinkwasser stamme aus dem
Meere, weil dieses tiefer liege als alle Qnellen.
Die bei Clem. Alex, uberlieferte, auf ihn angeb-
lich von ihm selbst verfafite Grabschrift ist

ebenso eine Falschung wie das, was Athenaios
und Claudius Mamertinus (B 3. 4) ihm zu-
schreiben. Literatur: Zeller 15 254. Gomperz
1303. Burnet Early greek phil. § 185. Diels
Herm. XXVIH 420 ; Vorsokr. c. 26.

[E. Wellmann.]
7) Lieblingsname auf zwei sf. Amphoren und

zehn rf. Vasen. Der Name ist auf beiden Gruppen
Ton Gefafien nicht zu identiflzieren , s. Klein
Lieblingsinschr.2 35. Kirchner Pros. Att s. v.

nr. 7674f. ; denn 1. findet sich der Name nor auf
den sf. Amphoren ohne Gemination des n, wah-
rend es auf alien if. GefaBen gedoppelt ist, and
2. sind die stilistUehen Untenehiede cwischen
der Zeiehnung der rf. nnd der sf. Vasen zu
grofi.

Die beiden sf. Amphoren s. Klein Lieblings-

inschr.2 35, die zehn rf. GefaBe 140f. Klein nr. 2
ehemals in der Sammlung Tyskiewicz, ist jetzt in
Boston, vgl. Annual report far 1903, 71 nr. 58.
Am. Journ. of Arch. Vin 1904, 386 nr. 58. Arch.
Anz. 1904, 195. Hinzuzufugen ist noch, daB auf
einer nolanischen Amphora derselben Grofie und
desselben Stiles in Boston wie nr. 2 der Name
-ov xaXog ebenfalls wohl zu Hippon zu erganzen
ist ; vgl. Annual report ebd. nr. 59. Auf der rf.

lOSchale in der Art des Pamphaios im Brit Mus.
HI nr. E 7 (Klein nr. 9) ist die gefeierte Per-

son wohl dieselbe wie auf den beiden sf. Am-
phoren, auf krinen Fall aber ist sie mit der auf
den nolanischen Amphoren und Lekythea des

schOnen Stiles ggfeierten PersOnlichkeit zu identi-

flzieren ; s. Ha user Berl. Philolog. Wochenschr.
1900, 1366. Vgl. noch Wernicke Lieblingsnam.

35 und 115. [Leonard.]

Hipponax (7ror<»vd|, fiber die friiher fibliche

20Betonung Injidvai Lobeck Paralip. 276).

1) H. von Ephesos, der Iambograph.
Allgemeine Literatur: AuBer den literar-

historischen Handhfichern, unter denen die ausfuhr-

lichste, nicht die beste Darstellung von Flach Gr.

Lyrik 557ff., als bequeme Vereinigung der Zeugnisse

immer noch brauchbar die biographische Einlei-

tung deT ersten H.-Ausgabe vonWelcker, Got-

tingen 1817. Die Welckersche Sammlung der

Fragmente nach den Leistungen von Schneide-
30 win (Delectus 1839) und Meineke (hinter Lach-
manns Babrius 1845, noch immer beniitzenswert),

fflr ihre Zeit abschliefiend uberholt durch Bergks
PLG II* 1882, 460ff. Neben diesen wegen der

neueren Zusatzfunde heutou nentbehrlich die auf

komplettere Brnchstficke beschrankte Auswahl von
Crusius in der Bergk-Hillerschen Anthologia
Lyrica* eiempl. emend, atque . . auct. 1897. Die
textkritische Arbeit an den Fragmenten, um die

Mitte des vorigen Jhdts. besonders rege, wenn
40 auch nicht gerade ergebnisreich, laBt seither auf-

fallend nach, vgl. BlaB Jahresber. V 104. Hil-
ler ebd. XXXTV 264. XLVI 65. LIV 164f.

Sitzler LXXV 156f XCn 50. CIV 102.

I. Zeit. Die antiken Datierungen der Blfite-

zeit des H. gingen weit auseinander. Einerseits

schob man ihn, anscheinend verfuhrt durch seine

typisehe Zusammenstellung mit Archilochos, 150
Jahre zu hoch, etwa als Zeitgenossen des Ter-

pandro8 (wogegen Tlut. de mus. 6) , in den An-
50 fang des 7. Jhdts. hinauf (Hieronym. zn 01. 23,1
= 688, vgl. Crusius o. Bd. II S. 488, 29), ein

Ansatz, der sich schon durch die Erwahnung des

Mimnermos (frg. 96) und des Bias (frg. 79 1 bei

H. widerlegte, andererseits wieder zu tie? herunter
als dxfid£a>v xara Aaoitov (521—485, Proklos
bei Phot bibl. cod. 239 p. 319b 31 B.; die An-
fuhrung des H. hinter Antimachos bei Solin. 40, 6

ist nicht chronologisch gemeint). Die richtige

Festlegung des Dichters auf OL 60 = 540—537
60gibt nach guter Quelle Plin. n. h. XXXVI 11,

indem er mit Hilfe dieses ,sicheren' Datums die

Zeit der Bildhauer Bupalos und Athenis bestimmt,
wahrend man in Wahrheit umgekehrt die Epoche
des H. naeh der bekannten Chronologie der
Kunstlerfamilie des in seinen Iamben bekimpften
Bupalos (dessen Identitat mit dem Archernios-
sohne ohne Begrfmdung gelengnet von B e t h e in
Gercke-Nordens Einleitung I 288) berechnet



haben wird (Robert o. Bd. II S. 2042). Zum
axjuiJ-Ansatz des Plinius, der ah? mutmaBliches
Geburtsjahr des H. ca. 575 ergabe (anders Flach
558), stimmt das Marmor Parium ep. 42; iiber-
ein kommt damit aucb die auf eine Zeit bald
nach 545 weisende Tatsache, dafi H. von den
ephesischen Tyrannen verjagt ward (Plach558).
Aussichtslos scheint es, mit Plach u. a. das
Jahr der Vertreibung noch genauer zu ermit-
teln.

II. Leben. Fur unsere Kenntnis vom Leben
des H. bietet den Gmndstock der kurze Artikel
des Suidas. H., als Sohn des Pythes und der
Protis in Ephesos geboren, siedelte, von den
dortigen Tyrannen Athenagoras und Komas ver-
trieben, nach Kiazomenai fiber und verfaBte hier
(frg. 13, 2) GedicJte gegen die Bildhauer Bupa-
los und Athenis, weil sie hshnende, d. h. kari-
kierende Bilder vou ihm gemacbt. Seiner Her
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S. 493ff.). Wie man nach Analogie der Geschichte
von Lykambes und Neobule wohl auch den H.
um eine Tochter des Bupalos werben, aber wegen
seiner HaBlichkeit abfahren lieB (Pseudacro zu
Hor. epod. VI 14; falsch die Erklarung von
Flach 563), so sollte gleich den Feinden des
Pariers auch der ,Maler' Bupalos durch die In-
vektiven des H. zum Selbstmofd durch Erhangen
gebracht worden sein (Pseudacr. a. 0.). Schon

10 Plinius (a. 0.) hat diese Sage von Bupalos und
von Athenis gekannt, aber durch kunsthistorische
Tatsachen als falsch widerlegt.

HI. Dichtung.
1. Oberlieferter Bestand. Die Bergk-

sche Sammlung zahlt auBerlich 94 + 45 = 139
Nummern. Genau betrachtet enthalt sie neben
49 blofien Wortzitaten 97 wirkliche Fragraente,
von denen die Anthologia 11 (frg. 23. 67. 68A. B
69. 70 A. B. 71. 86. 88. 94) als zu unvollstan-i

—

H— -L
—

i • ,
6

. ,
"ou"" "°*~ "" iu^-d. ii. oo. oo. uti ais zu unvoilstan-

kunrt nach erscheint er in den Fraginenten 20 dig nicht aufnahm. Jene Gesamtzahl ist nun
als niedrig, plebeischen Standes und bitterlich
arm (s. u. Abschn. Ill 4). Korperlich war er nach
Metrodor von Skepsis (FHG IH 205) bei Athen.
XII 552 c. d (zum Teil tibernommen von Aelian.
var. hist. X 6) klein und mager, aber liberaus
sehnig und stark (vgl. frg. 83, 2). Als Grand fur
seine Verbannung liegt es nahe

, politisch frei-

heitliche Opposition gegen die Tyrannis zu ver-
muten. Von seinen beiden so unglaublich scharf

aber mitnichten durchweg gesichert. Mehrere
Stuckesind bestimmt oder doch wahrscheinlich
zu streichen. Als zweifelhaft erscheinen zunachst
zehn Fragmente darum, weil sie die (Iberlieferung
gar nicht ausdrucklich dem H. zuweist, sondern
entweder bloB allgeraein von ,einem der alten
Iambendichter' spricht (frg. 61, wo Bergknoch
an Xenophanes dachte) oder ohne Nennung eines
Autors lediglich metrische Beispiele teils fur diej— u- •

"
,

""""'" "" ^igiouumiu otiua!! .amurs lemgucn mecnscne ceispieie tens Jur ai(
und gehassig verfolgten Feinden begegnet uns in 30 wirklichen Hipponakteischen (frg. 13. 44. 48 78)
den Bruchstucken nur der eine. der auch bei teils fiir and(>rwfiifi™an(ToMi^ hhm.',,^^.,,!den Bruchstucken nur der eine, der auch be.
spateren Anspielungen auf die sprichwortliche
ftaXV BovnaXtios (Kallim. frg. 90 und darnach
Iulian. ep. 30 p. 403 D) allein genannt zu werden
pflegt (Aristoph. Lys. 361. Hor. epod. VI 14.
Luc. Pseudol. 2), Bupalos. Den Namen des
Athenis hatte man friiher durch unberechtigte
Konjekturen in frg. 13, 2 (Bergk) und bei Ovid,
lb. 521 (Alciatus) herstellen wollen. Die letztere. ^

—

— ", """'"'' uic iohwio auogcauuieuou weruen, unasinaaucn lauoerirg. 92
bereits yon Welcker 22f. mit loblicher Vorsicht 40 schon von Hiller ausgeschieden worden. Bei ein

teils fur anderweitige angeblich ,lahme.' und darum
XcoXd (cloda) oder IjiTcatvaxieia genannte Vers-
maBe anfuhrt (frg. 89. 91—94). Bei einigen dieser
Verse zeugen sprachliche una sachliche Indizien
fur ihre Echtheit (frg. 13. 48. 78 und, abgesehen
von der metrischen Korruption, wohl auch 89).
Die metrischen Kuriositaten frg. 89 und 91—94
mussen als evidenteMetriker-Fiktionen (s. Abschn.2)
ausgeschieden werden, und sind auch (auBerfrg. 92)

behandelte Stelle wird noch heute immer wieder
in jenem Sinne miBbraucht (z. B. Bergk Griech.
Lit.-Gesch. II 327, 108) und gleichzeitig als ver-
meintlicher Beleg fur einen sagenhaften Hunger-
tod unseres Dichters zitiert. Wer bei dem Streite
den ersten Anfang gemacht, ob die Kunstler
(Hartung Babr. u. d. alt. Iambendichter 212f.)
oder H., etwa durch ungunstige Kritik ihrer Kunst
(Welcker 16; vgl. frg. 95 mit frg. 10), laBt

paar Zeugnissen (frg. 66. 120. 121) hatte man
friiher (Welcker 2) zwischen unserem Dichtor
H. und einem von Athen. XI 480 f als Verfasser
von Zw<i>vvfia ^genannten Grammatiker lxn&va£
('EQutovaS Dobree, vgl. Susemihl Al. Lit. LT
191, 244) geschwankt. Fur den letzteren entschied
sich Bergk 500 nur noch in einem einzigen Fall,
mit Eecht, obgleich man sich jetzt durch das
Vorkommen des betreffenden Wortes (xozcovq)\ ,

------ "i '&'• "6- "« i"" «g. iv), laui yumummen aes Detrenenaen wortes (xoymvn
sich mit unseren Mitteln ebensowenig entscheiden 50 bei Heronda3 (VII 48, vgl. auch Hense Rh
wie die wichtieere Frase. ob das .karikierte Pnr. Mm T. lit\ a<™t.*h „.r»,„.i,i f«i,i„„ t* ».» _;.wie die wichtigere Frage, ob das .karikierte Por
trat des H. wirklich eristiert hat (so Bergk Lit.
Gesch. II 327, 110) oder ob es eine legendarische
Erfindung ist, um die erbitterten Angriffe des
Iambographen auf die Kunstler zu erklaren'
(Robert o. Bd. II S. 2042). Mit dem Karikatur-
bild des H. fiele vielleicht auch die angebliche,
zum erstenmal von Plin. n. h. XXXVI 12 er-
wahnte HaBlichkeit seines Gesichtes (Welcker

Mus. L 141) doppelt versucht fiihlen kunate, mit
ten Brink PMlol. XLTI 607 auch hier den Iambo-
graphen zu wahlen. Auch wo der Name des letz-
teren sicher uberliefert ist, sind Irrturaer nach-
weisbar und anderwarts Zweifel mehr oder minder
berechtigt. Ein langst uberwundenes MiBverstand-
nis, das in den H.-Fragmenten 74 und 43 einen Ko-
mSdiendichter Eritias von Chios suchte, braucht
man nicht mehr zu erwahnen (Gerhard Phoinix— -- --—™--—. ——- ^vo.v,u »va (iiin^i uuu mum, mcui iu oi wttiiQeu ^«eraaru rnoinix

15 A. ), die HaBlichkeit, in der man gewOhnlich 60 von Kolophon 222. 4). Als haltlos erweist sichH.n h„i,iKd„i ... w.„„ ...j ^—. ,._ v..__ s _._
der versuch von Mayer Die Giganten und Ti-
tanen 169, 29, das heiametriwhe Parodienfrg. 85
dem H. ab- und dem Hegemon von Tbasos zuzu-
sprechen. Den bemerkenswerten Fall, daU ein
spaterer Skaxon falsehlich dem H. als dem Epo-
nymos der Choliambendichtung zugeteUt wird,
hatte man schon frflher in dem angeblich eholiam-
bischen Spottvers auf Hermeias yon Atarnens

den Schlflssel zu Wesen und Kunst des bissigen
Dichters zu finden vermeint (Teuffel Pauly B.K
IV 14). Sicher und deutlich hat sich die Legende
des H. bezuglich der furchtbaren Wirkung seiner
Iamben bemachtigt Das Muster muBte der mit
H. als Spott- und Sehmahdiehter so oft in einem
Atem genannte (Stellen bei Teuffel Pauly R.E.
IV 15) Archilocho8 bieten (vgL Crusius o. Bd. II
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gehabt (Gerhard 150f. 210, 4). Ebenso lehrte Versen haben inzwischen durch neue Entdeckungen
jiingst der Fund des Herondas, daB das uns als ihre wirklichen Herren gefunden, namlich frg. 28
Hipponakteisch uberkommene frg. 75 in Wahr- (Herond. frg. inc. 66 Cr.) einen anonymen Moral-
heit dem aleiandrinischen Mimiambiker gehort philosophen (P. Bodl. ms. gr. class, f 1 (p) V. 8
(V 74f.), der aber hier anscheinend wenigstens =-P. Lond. 155 verso Kol. I 18: Gerhard 9.

das maBgebende Schimpfwort knzaSovkog dem 161) und frg. 29 (Herond. frg. inc. 65 Cr.) den
alten Ephesier verdankte (frg. 113B). Zu nehmen Kallimachos (P. Oxyrrh. 1011, 113). Tatsachlichen
pflegt man dem H. auch jenen ihm nirgends aus- Zuwachs hat der NachlaB des H. in neuerer Zeit
drucklich vindizierten Vers 'Axoioax Imicovohtos einmal durch die 1886 von Hoerschelmann
xtX. (frg. 13, 1), mit welchem Kallimachos den 10 publizierte Exegesis in Hephaestionis Enchiridion
Hipponax redimvus seine "la/ifloi anfangen laBt von Choiroboskos (Schoell-Studemund Anecd.
(frg. 92 Schn. und jetzt im Pap. Oxyrrh. 1011, var. Gr. et Lat. I 33ff., jetzt in Consbruchs
92); indessen scheint die parallele Sachlage bei Hephaest. 177ff.) und sodann durch Rcitzen-
Phoinix von Kolophon gegen Schneider fur steins Inedita poet. Gr. fragmenta (Iud. lect.

die von Meineke 153 und Bergk statuierte Bost. 1 1890/91. H 1891/2) erfahren. Drei Frag-
Kallimacheische Entlehnung aus H. zu entschei- mente wurden mehr oder weniger vervollstan-
den (Gerhard 188. Flach 559, 4). Der Ver- digt und berichtigt: frg. 22 A = 6 Cr. (Choe-
dacht einer Verwechslung des H. mit Kallima- rob. 45, 10 H.); 33 = 30 Cr. (Reitzenstein I
chos besteht bei dem vom Weisen Myson han- 7); 66 = 66a Cr. (Reitzenstein II 14), und
delnden frg. 45 (Gerhard 196, 4). Aus Grunden20 vierStuckegewannenwirneu: frg. 61 Cr. (Choerob.
von Inhalt und Stil bestreitet man dem H. mit 45, 14 H.); frg. 64. 65 Cr. (Choerob. 48, 10. 12)
Becht schon lange zwei gnomische Stflcke, das und frg. 66b Cr., vgl. 125 Bgk. (Reitzenstein
in trimetri recti den Segen des braven Ehe- H 14). tlber die fur H. in Betracht gezogenen
weibes preisende frg. 72, welches Meineke 129 Epoden des StraBburger Papyrus s. den nachsten
(vgl. Com. IV 714) einem dramatischen (oder Abschnitt.
gnomischen? Haupt Herm. VII 253) Dichter 2. Metrische Formen. Man sieht in H.
Hippothoon zuwies, und den Skazon frg. 28 : dieser, gemeinhin lediglich den einseitigen Dichter von
bei Apostolios dtjpcovaxioe iiberschrieben und Iamben (bezw. Choliamben) im engeren Sinn. Die
wahrscheinlich moralphilosophisehen Ursprungs, antike Cberlieferung, im einzemen mehrfach ver-
sollte nach Meineke 106 und Crusius dem 30 dachtig , gibt ihm eine tiberraschende Fiille von
Herondas (frg. 72) gehOren, auf den der letztere Formen, mit der er sich scheinbar uber den nachsten
Gelehrte auch das unsichere H.-frg. 55 B bezog Vorganger Semonides von Amorgos hinaus dem
{frg. inc. 69, s. u.). Gegen die Echtheit eines groBen Archilochos nahert (Crusius o. Bd. II
dritten sentenziflsen Bruchstflcks, des .famosen', S. 497ff.). Sogar uber diesen hinaus hat er zu-
gewohnlich als charakteristisches Schulbeispiel nachst die Gattnng der
for H. zicierten misogynen Epigramms frg. 29 (I) Hexametrischen Parodie, als deren Erfinder
werden uurch einen Berliner Florilegien-Papyrus der Perieget Polemon bei Athen. XV 698 b ihn,
(Klassikertexte V 2, '30) auch auBerlich Bedenken Aristoteles Poet. 2 p. 1448 a, 12 dagegen erst den
rege gemacht (Gerhard 289f.). Als eine durch Hegemon von Thasos bezeichnet. Man darf diesen
mundliche Tradition veranlaBte variierende Kom- 40 Widerspruch nicht mit Brandt Corpusc. poes.
bination der frg. 18 und 16 hat man die Bettler- ep. Gr. ludib. I 31ff. verschleiern , sondern muB
parole des frg. 17 aus dem Text zu entfernen in den c$dpeTga, von denen wir auBer drei ganz
{Gerhard 205, 2). kleinen Splittern (frg. 86—88, letzteres vielleicht

Vermehrung des sicher tradierten Bestandes iambisch) das vierzeilige frg. 85 mit seiner hohni-
ist After versucht worden. Zunachst hat man schen Verdammung des gefraBigen EvQv/iedor-
dem H. von den zwischen ihm und dem Ananios xtddijg besitzen, in der Tat eine fruhe, wenn auch
(s. Crusius o. Bd. I S. 2057) streitigen Bruch- naturlich nicht die allererste (s. z. B. Bergk
stacken zuweisen wollen (z. B. Meineke 128. Lit. Gesch. U 329f.), aber jedenfalls eine salzlose
114. Anan. frg. 1 und 2), mit Unrecht; derm und frostige Parodie erkennen. Von den
in jenem Grenzstreit muB der Grundsatz gelten, 50 (H) "Ia/i^ot im Archilochischen Sinn findet
^B der beruhmtere H. kaum etwas von seinem man in alten und neuen Gestaltungen (a) Iamben
Out an den schemenhaften Rivalen verlieren konnte, und (b) Trochaen vertreten, unsicher auch (c) Epo-
wohl aber umgekehrt (Gerhard 203, 2). Mit den bezeugt. Was die eigentlichen
g-oBter Wahrscheinlichkeit nahm Meineke als (a) Iamben betrifft, so stent in den erhaltenen
Hipponakteisch das den Namen 'Hewdtaros mit Fragmenten einigen wenigen (2) trimetri recti
skh fflhrende frg. 55B (Herond. frg. inc. 69 Cr.). (frg. 26. 72—77) eine erdrflckende Oberzahl von
Willkurlich bleibt die Zuweisung des Kallimachos- (3) xetnttea z<uia oder oxdtovzs; , dem fur H.
Fragments 88 an H. durch ten Brink Philol. VI charakteristischen MaB gegenuber. DaB H. versus
49,desgleichendievonverschiedenenGelehrtenbe- recti und claudi durcheinander angewandt babe,
liebte Heranziehung einer Anzahl von herrenlosen 60 ist eine Behauptung des Metrikers Heliodor bei
Hinkversen, wie dem (trochaischen?) frg. iamb. Priscian de metr. Ter. 26 (HI 428 K.), die man
ad. 24 (Bergk) PLG HI* 694 (= frg. 17 S. 160 mit Recht als irrig zuruckweist, vgl. z. B. Her-
Cr.), ferner frg. 26a = 13 Cr. (Meineke 177), mann Elem. doctr. metr. 144f. (zu weitgehend).
27 = 14 Cr. (Hemsterhuys: Meineke 122), 28 Bergk in frg. 16. 113B. Sauppe Philol. XXX
= 15 Cr. (Meineke 174. ten Brink PhiloL VI 234f. (unrichtig wieder Klotz Giotto HI 236ff.).
69, 1), 29 = 16 Cr. (Hemsterhuys: ten Brink Solche Mischung begegnet allein in verwildemder
PhiloL VI 52) und endlieh Bekker An. I 67, Spatzeit (Gerhard 150.227,6.288). Ihrsingu-
"27 (ten Brink Philol. XLTI 607). Zwei von diesen lares Vorkommen in den Trochaen vom ,Fiseh-
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kttchenkalender' des Ananios (frg. 5, 3— 5) ist

nicht mit Bergk u. a. (Sitzler Jahresber. CIV
102) zu korrigieren, sondern mit v. Wilamowitz
zu Kaibels Athen. VII 282b als Interpolation

zu entfernen. Als Erfinder des Choliambos d. h.

des Trimeters mit einer Lange in der Senkung
des sechsten FuBes, gilt bekanntlich H. (Mar.

Victor. VI 81, 11 & u. a.). Doch nannten statt

seiner andere den Ananios (Hephaest. 5 p. 17,3.

so gehurcn hierher die beiden von Heliodor bei
Priscian. a. 0., allerdings mit falscher Deutung,
zitierten frg. 21 A vtnd B. Zwar vermOgen wir
tiber das letztere anscheinend verderbte Beispiel,

welches BeTgk unwahrscheinlich als einen ganzen
ludibrii causa unter Choliamben gemischten dak-
tylischen Hexameter ansehen wollte, nicht mebr
ins reine zu kommen. Aber in 21 A ist, wie schon
Meineke 99 sah, die iambische Penthemimeres

Tricha 1 p. 370, 11 Consbr.), dem nach einemlOin kuhner Weise mit einem daktylisehen Paroi-

wciteren nachweislich falschen Berichte (Anonym.
Metr. bei Tyrwhitt Diss, de Babrio in Furias
Fab. Aesop. CLXX 18) zum Unterschied yon jenem
der iaxtoQQooyixog, d. h. der Skazon mit Spondeios

an ftinfter Stelle angehsren sollte. Eine sichere

Entscheidung zwischen beiden Mannern ist far

uns natiirlicn unmoglich. Meist nimmt man den
Ananios als junger (Gerhard 203, 2). Doch er-

klart sich dessen sukzessive Verdrangung durch

miakos verkoppelt. Den (4) katalektischen iambi -

schen Trimeter, den ja bereits Archilochos, und
zwar epodisch, angcwandt hat (frg. 101—103),
bezeichnet, ungewiJB mit welcheru Rechte, als

Hipponacteum eine neuerdings immer ubersehcne
Stelle in der den Namen Servius tragenden Schrift
De centum metris (IV 458, 18KX Sicher gebrancht
und zwar offenbar aus der Volksdichtung in die

Literatur eingefiihrt (Gleditsch Metr.s 143f.)

den wirksamejen H. mit Ficus bei Rossbach- 20 hat H. den bei ihm zum erstenmal nachweisbarec,
Westphal Theorie d. mns. Kunste III 23, 808
besser bei der Annahme, daB er zeitlich vorauf-

ging (Bergk zu frg. 44). Erfunden hat den
,lahmenden' Vers weder der eine noch der andere.

Er ist vielmehr lediglich, genau wie der trimeter

rectus des Archilochos, nur als eine andere, noch
tiefer stehende Spielform, aus der popularen Fest-

sitte der kultischen Rftge- und Spottgesange in

die kunstm&Bige Literatur aufgenommcn worden

spater in der griechischen Literatur, besonders in

der Komodie so beliebten (5) katalektischen iain-

bischen Tetrameter, in dem uns Hephaest. 5
einen einzigen Vers (frg. 90), wohl den ,Anfang
eines Liedes' (Bergk Lit-Gesch. II 380, 123)
bewahrt hat. Zwei weitere iambische, und zwar
,lahme' Bildungen scheinen dem H. zuzufallen
aus Marius Plotius Sacordos, welcher das erste

(VI 525, 5 K.) clodum oder episcazon, das zweite
(Bergk Lit.-Gesch. II 328. Schmid Lit.-Gesch. 30 (520, 17) ausdrucklich auch kipponactium nennt.
I 5 170). So fuhrten ja bereits die Alten das

xa>X6v auf die gleiche legendarische 'Idftfiij wie
das 6q&6v zuruck (Tricha a. 0.), so erscheinen

die zwei Schwesterarten auch bei anderen Her-
leitungsversuchen (Athen. XV 701 f) und sonst

(Cic. or. 189) untrennbar beisammen. Darum darf
man das Wesen des Choliambos nicht mit der
vielzitierten Demetrios-Stelle (de eloc. 301 , da-

gegen schon Welcker 20) in besonders scharfer,

Hier handelt es sich aber augenschcinlich um
willkflrliche Fiktionen der griechischen Quelle,
eines Metrikers der ersten Kaiserzeit (Buecheler
Eh. Mus. XXXVn 339. t. Wilamowitz Text-
gesch. d. gr. Lyriker 30, 1). Im einen Fall, bei

dem angeblichen (6) brachykatalektischen lahmen
iambischen Tetrameter oder xQi/ictQov imaxa-
(ov, den man wohl auch iambischen Septenar
tituliert hat (Welcker 19, falsch Flach 568),

den Rhythmus absichtlich knickender Schmahung, 40 und den Meineke 93, vgl. 131, irrig in einer
sondern nur in dem nachlassig schlendernden Tone
der Gasse erblicken (vgl. Bergk Lit-Gesch. n
330f.). Den metrischen Ban des Hipponakteischen
Skazon behandelt nach Ficus a. 0. neuerdings
Pelckmann Vers, choliambi ap. Gr. et Rom.
historia, Dissert. Greifswalde 1908, der sich be-

znglich der Auffassung des Verses mit Unrecht
wieder gegen Crusius fur das Umschlagen des
Ehythmus, das wirkliche Hinken entscheidet. Von
UnregelmaBigkeiten im einzelnen sollten Falle, 50
wie der alleinstehende Anapast im funften FuBe
des DoppelfiueheB frg. 31 nicht mehr mit Meineke
118 korrigiert werden. Wir diirfen nicht ver-

gessen, daB nach Heliodor bei Priscian de metr.
Ter. 21 (III 426, 16 K.) H. noUa !tage^V T<bv

tbgio/isvaiv ev role IdfijioK. Die Wahrheit dieser

mit Unrecht ganz verworfenen Angabe (Meineke
89, richtiger schon Welcker 44f., verfehlt ten
Brink Philol. VI 41. 52. 59) konnen selbst wir

auf H. bezogenen Hesychglosse (s. Kixwv, Bergk
zu frg. 2) wiederzufinden' venneinte, frg. 89,
hat er offenbar wenigstens einen echten Chol-
iambos des H. benfltzt und erweitert, der soge-

nannte (7) akatalektische lahme iambische Di-
meter dagegen (Bergk zu frg. 89), den ten
Brink Philol. XDJ 608 dem Komiker Diphilos
zuschieben wollte, ist ganzlich erfunden (Bueche-
ler 338). Von

(b) trochaischen MaBen erscheint in ahnlichem
Verhaltnis wie bei den Iamben in unsern Frag-
menten der (8) regulare Archilochische Tetrameter
nor einmal, frg. 84, haunger dagegen (frg. 78— 83)
der (9) lahme Tetrameter, den H. ebenso wie den
lahmen iambischen Trimeter erfunden haben soil

(s. z. B. Mar. Victor. VI 136, 31 X.). Bei ver-

stummelten Versen kann man after zwischen iam-
biscbem and troch&ischem Skazon schwanken, vgl.

'

fig. 62. 81 und iamb. ad. 24 Bgk, Der (10) ,kata-
noch bestatigen. Um von den prosodischen Frei- 60 lektische lahme trochSische Trimeter* bei Plotius
heiten der Vokal- und Diphthong-Kfirzung (<; in

9et)txlo>* ttg. 42, 1 ; ev in frg. 22 A. B Bgk. und
61 Cr.) und vor allem der rcgelwidrigen Vokal-
TAngnng (<paQn6xot frg. 6—9. 37, 3; OJUorat
frg. 74, 1; axoXov^aae frg. 55B; sonje^ frg.

48, 4; schwierig frg. 49, 1. 6; TgL Bergk Lit-
Oesch. II 880, 124 und die abweiehende Anf-
lawung von Klotx Glotta III 236ff.) absusehen,

VI 529, 25 (frg. 93) hat nicht* mit H. zu tun ;

vgL Buecheler a. 0. 341, der auch die Lesung
entscheidend berichtigt.

(c) Epoden des H., die Horax (vgL epod. VI
14) neben denen des Arehiloehos nachgeahmt
httto, waren vernratnngsweise schon linger er-

seUoesen (Beitsenstein Harm. XXXV 621, 2).
Als Beleg fur diese These ist zunichst wertic*
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der herkOmmliche , aber unantike Titel Hippo- uud unkontrollierbare Notiz, die man nicht so

naeteum des Horazischen OdenmaBes II 18 (ka- bereitwillig ernst nehrnen (Bergk zu frg. 92.

talekt. troch. Dimeter + katalekt. iamb. Tri- v. Wilamowitz Textg. d. gr. Lyr. 30, 1) und
meter), das nach den lateinischen Metrikern viel- noch weniger mit BlaB Eh. Mus. LV 341 fur

mehr entweder ganz aus Alkaios entlehnt (Caes. die Epodenfrage ausbeuten darf (vgl. Hauvette
Bass. VI 270, 21. Atil. Fort. VI 802, 17 K.) oder a. 0. 81). Ubei den noch obendrein unheilbar

aber unter Obernahme blofi des ersten Bestand- verderbten (13) brachykatalektischen lahmen Hip-
teils aus Alkaios und des zweiten aus Archilochos ponakteischen Dimeter iD Iomci a maiori (frg. 94)

von Horaz selbst gebildet sein soil (Mar. Victor. bei Mar. Plot. Sacerd. VI 540, 12 K. ist nach
VI 168, 20, vgl. Diomed. I 524, 25 K. ; fiir den 10 dem fruher Gesagten kein Wort mehr zu verlieren,

letzteren Modus entscheidet sich Bock De metr. und ebensowenig fiber einen andern vom gleichen

Horatii lyricis, Diss. Kiel 1880, 39). Die Erklarung Autor VI 523, 16 als .doppellahmen' (amphwohtm)
jenes andern auf H. weisenden Namens pfiegt man Trimeter Skazon eingeftthrten Vers frg. 91 , in

als aussichtslos zu betrachten (Bock 38). Nach welchera Bergk (vgl. s. Lit.-Gesch. II 330,123;
dem oben (unter Ila 4) Angefuhrten geht er verfehlt Hoffmann Griech. Dial. Ill 155) einen

zweifellos auf jene Angabe des Servianischen (14) brachykatalektischen ionischen Tetrameter

Centimeter zuruck. Ware diese beglaubigt, wie erkannte.

sie es nicht ist, dann dttrfte die Epodendichtung Uber die antike Bucheinteilung des Nachlasses

des H. in dor Tat als wahrscheinlicli gelten. Eine von H. geben uns die vorhandenen Belege ein

wirkliche Probe von ihr glauben nun einige Ge- 20 unzureichendes Bild. Abgesehen von dem einen

lehrte wiederzufinden in dem StraBburger Papyrus Zitat kv xcls efafihgois (frg. 85) beziehen sie sich

nr. 3 des 2. Jhdts. n. Chr., den Eeitzenstein durchweg auf die eben offenbar weitaus domi-

S.-Ber. Akad. Berl. 1899, 857ff. publiziert hat, nierenden "Iafifioi, von denen zwei BiU'her ange-

zwei Fragmenten von ionischen , in einem be- fiihrt werden. Die Teilung bezog sich keinesfalls

kancten Archilochischen VersmaB (frg. 89 u. a.

:

auf Iambeu und Trochaen, nach dem wahrschein-

Iamb. Trimeter + katal. daktyl. Trimeter) ge- lich doch triigerischen Anschein (vgl. Meineke
dichteten Fjpoden, deren erstes, das mutmaB- 101) vielmehr auf dg&a und z<u^" : denn wir
liche Vorbild von Hor. epod. 10, in gehobener, lernen aus dem ersten Buche (korrupt der Titel

stark Homerisch beeinduliter Sprache, mit phan- tv za itgcorrp z<bp AvStat i&nfiwv, zu frg. 15) blofi

tasievoll leidenschaftlichem Schwung einem eid- 30 Choliamben (einen lahmen trochaischen Tetrameter,

bruchigen Freund eine unheilvolle Seereise mit frg. 79, nur durch Konjektur) kennen (vgl. auch
Schiffbruch und Gefangenschaft bei den Thrakern die Vermutungen zu frg. 40. <i8A Bgk. and zu

am Pontiseheii Salmydessosgestade anwflnscht, frg. 23A Hoffmaun -= 64 Cr.) und aus dem
und deren zweites, soviel wir bei der argen Zer- zweiten Buche lediglich einen trimeter rectus

stOrung erkennen, in niedrigerem Tone gehalten, (frg. 26, falsch Flach 568). Ob die Gedichte
einen Dieb zu verfolgen und dabei noch andere des H. wirklich mehrere Bficher gefullt (Bergk
geringe Gesellen, darunter einen H. , anzufiihren Lit.-Gesch. II 329) und etwa die ,wenigen in

scheint. Mit dem Herausgeber wies die Mehrzahl anderen VersmaBen' (als Iamben) ein drittes

der Forscher, wie v. Wilamowitz Textg. d. gr. ausgemacht haben (Flach 568). ist nicht zu ent-

Lyr. 30, 1. Leo De Horatio et Arehiloeho, Progr. 40 scheiden.

Gottingen 1900, 7. Gercke Wochenschr. f. klass. 3. Dialekt, Sprache und Stil. Derionisch-
Philol. 1900,28. Piccolomini Nuova Antologia kleinasiatische Festlands-Dialekt des H. hatte in

1900, LXXXV 142. Hauvette Eev. et. Gr. XIV unsererverstreutentTberlieferungmohrfachSchaden
71ff. Sitzler Jahresber. CXXXITI 119. Schmid gelitten. Gebessert wurde hier meist schon von
Lit.-Gesch. I 5 179, 2 den ganzen Fund dem Archi- den ersten Sammlern der Fragments, bauptsach-
lochos zu, der fiir den Stil des ersten Stacks lich Schneidewin, mitunter zu weitgehend.
jedenfalls allein in Betracht kommen kann. Dem- Nach dem modernen Stand der Dialektforschung
gegenuber trat nun aber B 1 a B Rh. Mus. LV 102, 1

,

gibt die Bruchstflcke des H. H o f fm an n Griech.

341ff. (am ausfuhrlichsten widerlegt von Hau- Dialekte DH 135ff., mit Durchfuhrung des Spiritus

votte a. O.) for H. als Gesamt-Autor ein, und50lenis und einzelnen anderen ttbertreibungen, wie
es folgten ihm CrOnert Arch. f. Papyrusf. I /uo statt fiev; zu meiden waren auch die prono-
109f. Christ Lit.-Gesch.* 142 und-Crusius o. minalen xo-Formen in der Homer-Parodie frg. 85
B«L V S. 2272; S.-Ber. Akad. Mnnchen phil.-hist. 87 (Crusius zu seinen Fragmenten 80. 80a). Die
Kl. 1906, 380. Jurenka Archilochos v. Paros, Sprache des H. bietet als kulturhistorisches Novum
Progr. Wien 1899/1900, 12, 3 vindiziert dem H. die prosaisch platte und derbe Rede des niedrigen
wenigstens das zweite Fragment. Aber auch fur Volkes. Ihr gewaltiger Abstand von Archilochos
dieses , dessen Verhaltnis zum ersten wir nicht wird etwa durcb folgende zwei Beobachtungen
kennen, muB seine Autorschaft im hochsten Grade charakterisiert : anders als die bisherige Poesie
zweifelhaftbleiben. Sehr problematdsche Zeugnisse von Elegie und auch Iambos ist sie (auQcr der
gibt es endlich noch ftr eine 60Parodie) fast nicht von dem Stile des Epos ge-

(III) Melische Poesie in aolischen und ioni- speist. s. Laeger De vet. epicorum studio in
schen Formen, eine eigentliche Lyrik, wie sie dem Archil. , Simonid. , Solon. , Hipponactis reliquiis

Ephesier von vomherein schlecht zu Gesicht gteht conspicuo, Diss. Hallo 1885, 8 usw., und ent-
Emen (12) ,hTperkatalektischen antispastischen sprechend dem Jargon des Pobels nimmt sie ge-
Dimeter', nach unsern Begriffen eine trochaigeh- Wentlich 1/dische (frg. 1, 1 u. O. xdlftvt, s.

daktylisehe Tetrapodie fohrt Hephsistion X 2 Waekernagel Kultur d. Gegenw. I 82, 294; 1, t
p. 82, 18 Consbr. sis SapphUchen Neunsilbler Kardailtn; 126; TgL Bergk m frg. 64. 61 and
oder 'hauariatxmov auf, frg. 92, eine rttselhafte Gerhard Phoinix 199) and phrygische (frg. 82,
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seiner Vaterstadt Ephesos, aber die selbst er ge-
naue topographische Angaben machte (frg. 47, vgl.

70B, wo M ein ekes Anderung falsch; s. auch
Bergk zu frg. 85, 3), sowie seiner zweiten Heimat
Klazomenai (frg. 95; Bergk zu frg. 63): Milet
(frg. 46, 2), Priene (frg. 79), Lebedos (frg. 80),
Erythrai (frg. 14, 1) mid Chios (frg. 74, 2, vgl.

vgl. Herod. II 2 ; frg. 135) FremdwOrter auf (falsch

die Auffassung von ten Brink Philol. VI 64). In
der Art des grofien Haufens, an den sich der
Plebejer H. ausdrueklich wendet (frg. 13, 2. 83),
fehlt ihm der Schwung einer dichterischen Phan-
tasie und der Sinn fur hflhere KunstmitteL Mit
Becht bedeutet sein Name fur Demetr. de eloc.

132 den Inbegriff von Anmutlosigkeit, und ver- 95). Vom angrenzenden Binnenlan'd 1st ihm Lydien
gebens wollte ihm Welcker 7 einen exquisites mit all seinen alten KCnigsgrabern (frg. 15, das
etdtusque stylus vindizieren. Vereinzelte poetisehe 10 Marschprogramm, zu dem wohl auch frg. 32 ge-
Ausdrucke wirken deplaziert (frg. 34. 32, 1 levxo- hOrte) und selbst Phrygien mit seiner Floten-
•™r2„. n«W»l,«n.<:«^ R . 4 „ V T>V,i!„l TTT K^ Tr„lW„ mu^.

(frg 97 jggj md sei„em KyDele-Kulte
(frg. 120f.) vertraut.

Auf niedere soziale Stellung deutet das Milieu,
in das uns_ H. hineinfiihrt. tjberall sehen oder
ahnen wir eine realistische, fast rhyparographische
Schilderung des kleinsten, mehr stadtiscnen als
landlichen Lebens, wie sie spater dem Mimos
Interesse bieten mnflte (s. Abschn. IV). Allerhand

vttnXos, unrichtig ten BrinkPhilol. VI 51). Volks
tfimlich mutet die Beimspielerei des Fragments 36
an. Eine syntaktische Entgleisung scheint das zu-

geherige Pragu

-

: ent 35, 4f. zu zeigen. Zu Gebot steht
dem H. das Biistzeug treffsicherer populiirer Dar-
stellung. Er weiB behaglich breit, derb anschau-
lieh und lebendig zu schildern und zu erzahlen.
Gerne wird direkte Bede eingelegt (frg. 1. 2? 9. . „„„„„,„
11. 53?), oft mitten im Verse (frg. 20, 2. 21 A. 20 Detail einer armlichen HausnaTtung taucht" vor
52 nach Hiller; dialogischer Finch und Gegen
fluch in frg. 31 nach brieflicher Aufierung von
P. Maas). Eine wichtige Bolle spielen (falsch

Flach 569) drastisch krasse, dem alltaglichen
menschlichen Erwerbsleben (frg.. 48. 57, vgl. 35,

3) oder dem Tierreich (frg. 70 B. 76. 133, Invek-
tiven) entnommene Vergleiche (s. auch frg. 70 A).
Mehrfach begegnen sprichworfliche Wendungen:
frg. 52 (Suid. s. xaeadQiog). 79 (zugleich Hyperbel)

una auf (frg. 71. 105. 25. 27. 24. 103. 102). Von
Vertretern des Handwerks erscheinen der Rohr-
mattcnflechter (frg. 116, vgl. 137), der Fleischer
(frg. 48), der mit phrypschen Sklaven arbeitende
Miiller und Backer (ii;-. 46). Einiges hort man
von dem wichtigen kleinen Kauf und Verkauf (frg.

22 B. 52. 51 Weinausschank) , dagegen, schwer-
lich durch Zufall, nichts von dem bliihenden
ionischen Seehandel und vom Seewesen Iiberhaupt,

82, vgl. 97, seltener eine Sentenz (frg. 73. 22A, 30 wenn man vom Schiffsmaler (he. 49f.) absieht'
nber 29 o. S. 1893) oder lehrhafte Beispiel-Er- »-.-•-"=->- *- - - - • - - -

zahlung (frg. 35f., das ungleiche Brflderpaar, der
Sparsame nnd der Verschwender). Von witzigem
Humor, wie Teuffel Pauly E.-E. IV 14f. (rich-

tiger Bernhardy GrundriB II 1 3, 543) ihn
rfihmte, lalit sich im Emste nicht redeD. Es ist

lediglich ein kalter, bitterer und zynischer Sar-
kasmus, der den H. erffillt. So besteht auch seine
sprachschOpfende Kraft bezeichnenderweise nur

Beichlich begegnen die Nachtseiten der Gesell-
schaft, Prostitution (frg. 74. 126) und Verbrechen
(frg. 86. 56 Weindieb? 61, wenn dem H. gehflrig),

und, znm Teil damit zusammenhangend (frg. 74),
Prozefi und Gericht (frg. 51. 79. 118). An derb
popularen Streit- und Prfigelszenen (53 Bgk.;
64 Cr.) fehlte es anscheinend nicht, wohl aber,
vielleicht nur von ungefahr, an greifbaren Spuren
einer politischen Betatigung: s. frg. 85, 4. 100,

darin, ktihn, aber geschmacklos komponierte, 40 vgl. Bergk Lit.-Gesch. II 326. Umsoweniger
<t»a +«„+„,„ ~i._. j -i—i-i- i.. c.t: r

darf man an aktuelle Angriffe auf den PerserkOnig
denken, wie sie sich ten Brink Philol. VI 40.
727 aus den Fragmenten 42 und 49 ertraumte.

In der religicsen Weltanschauung des Mannes
spielt die primitive Unterschicht von Volksbrauch
und Aberglanben eine wesentliche Bolle. Es sei

an die eingehendc Schilderung vom Suhnopferfest
der Thargelien (frg. 4—9, vgl. 37), an Zeugnisse
fur Gespenster- (frg. 54) und Prodigien-Glauben

groBtenteils obszOne und skatologische Schimpf-
wflrter (z. B. frg. 110 .Mistloch', vgl. 107 u. a.,

oder 127 fitoor/yv-doeno-xeoxrjs) und -namen fur
seine Feinde (frg. 87 Kvy>d>, 96 KeaStiotxtjs'?) zu
bilden.

4. Stoffe. Vom Inhalt der Gedichte des fl.

vennOgen wir mit unseren winzigen, fast nur nach
fonnellen Gesichtspunkten , ohne Riicksicht auf
die Gedanken, ausgehobenen Trummern leider nur
em mangelhaftes Bild zu gewinnen. Willkurlich 50 (frg. 49. 63. 66) und Volksmedizin (tig. 52), an
und nutzlos warenBemuhungen wie dietenBrinks
Philol. VI 35. 215. VII 739. XIII 395. 605 und
zum Teil noch des schlechten Lemberger Programms
(1880) von Cegliriski De Hipponacte Ephesio
iambogr. (vgl. Dreykorn Phil. Rundsch. I 1293),
den verlorenen Zusammenhang der Fragmente im
einzelnen wieder zu erraten, wobei so ziemlich
alle8 dem unglucklichen Bupalos zugeschoben
wurde. Fine allgemeine Umgrenzung des Stoff-

den Liebeszauber mit der ersten Schwalbe des
Frnhlings (frg. 138, vgl. Wuttke Deutsch. Volks-
abergl.» 203) erinnert; der letztere wirft noch auf
das Krahenlied des spateren Kolphoniers Phojnix
(vgl. Gerhard 180f.) ein Iacht Von Gotter- und
Heroen-Mythen, fftr welche die Bhesos-Geschichte
des Fragments 42 den einzigen sichern Beleg gibt
(ungewifi scheint die Anspielung auf des Oxylos
Schwester-Gattin 'Afiadgvw; im Fragment 34 aus

kreises laBt sich versuchen. Da bemerkt man vor 60 Ath. m 78 bj , dfirfen wir bei H. kaum viel er-
allem, da6 der Horizont des proletarischen Dicbters
nicht weit und nicht hoch reicht Die Ortlich-
keiten, die wir, auch nur andeutend, sicher erwahnt
finden, beschrftnken sich anf die Kuste von Klein-
Mien. Aus dem Norden kommt Lampsakos (frg.

35, 3), aus dem Soden Kypros (frg. 82) nnd viel-
Weht KiliUen vor (frg. WAjxtAXn nach Stiehle).
Mehr Namen gibt es ana der n&beren Umgebnng

warten und ihm keinesfalls mit Meineke 122

SgL auch denselben 131 zu frg. 89 Bgk.) auf
rand des fr. iamb. ad. 27 Bgk. eine Behandlung

der heimiscben Sage von Leukippos und Leuko-
phrye (Parthen. 5) zutrauen. the Stellung des
H. zu den Gottern pflegt man rich listemd po-
lemiseb zu denken. ' Aber es fehlt dieser Ansicht,
genaa betracbtet, jegKeherAnhalt Denn die dafltr
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angefiihrte Stelle des Euststhios zur II. IV 211

p. 464, 10, wonach Homer seine Helden gunstig
charakterisiert . . . cv ftlactpriftwv efc ovdiv Seov

xara x6v . . dgyaXsov 'IimtoraxTa hat den erforder-

lichen Sinn erst durch eine falsche Konjektur von
Welcker 8 (dg ovSira decv) erhalten. Die zafcl-

reichen in den Fragmenten vorhandenen Gebets-

anrufungen griechischer Getter, vor allem des

Heimes (frg. 1. 16- 19. 21A. 89, vgl. 55B und
die Verehrung des Gottes 32, 2), sodann des Zeus 10
(frg. 30 A, und B?) und der Athene (frg. 64),

neben denen auch Hades (frg. 113A), sowie in

einem Fluthe (frg. 31) Apollon und Artemis (vgl.

auch ten Brink Philol. VI 50. XIII 606 zur

UavSwQTi von frg. 37, 2), feiner die Bendis der

Thraker (frg. 120) und die Kybele der Phryger
(frg. 120f., vgl. zu frg. 122 ten Brink Philol.

VI 352 und zu frg. 14, 2 Bergk, sowie die

Plantasien von ten Brink Philol. VI 42ff. VH
739ff. und Schneidewin VII 555ff.) vorkamen, 20
zeigen einen durcbaus ernsten und bei aller Un-
befriedignng glaubig naiven Ton, mit dem es sich

sehr gut vertragt, daB in frg. 20 der UXovxos
blind und unveinunftig genannt wird.

Den AnlaB zu den Gebeten des Dichters gibt

seine eigene bittere Not und Bedrangnis: Kalte,

Hunger und nach frg. 64, das man ebenso wie

das neue frg. 61 Cr. zweifelnd vom ephesischen

Tyrannen verstehen wird (so schon Schneide-
win; verurgluekt ten Brink Philol. VI 61) gar30
auch drohende Priigelupg, ja Steinigung von seiten

eines bosen Henn. Als Mittel gegen seinen Hunger
(frg. 43, an einen Mensehen?) verlangt er einen

Scheffel Gerstenmehl zur Eereitung eines xvxtwv
(fiber diesen vgl. die Debatte von Diels Heim.
XXIH280undBoscherJahrb.f. Philol.CXXXV1I
522ff.), als Mittel gegen den Frost (vgl. auch frg. 59)
einen dicken Mantel und dicke Filzschuhe (frg.

18f. an Hermes). Aber dartiber hinans hat er

noch weitergehende Wunsche nach Beichtum. Vom 40
Plutos erwartet er ,30 Minen Silber und noch
vieles andcre' (frg. 20), von Hermes auch 60 Sta-

teren Goldes (frg. 18), und Gold desgleichen von
Zeus (frg. 30B, wenn zu S0A gehorig). Wir sehen
also einen darbenden Proletaries der unzufrieden
und verbittert, fur seine eigene ausgeprSgt gennB-
durstige Individualitat ein besseres Dasein bean-
sprucht und darum neidvoll gegen die in unver-
dientem Beichtum tchwelgenden Grofien losziehen
wird. Damit baben wit den Schlussel fur die 50
scheinbare moralische Satire des H. , deTen Ver-
stindnis man sich verbaute, wenn man seine

Armutsklage nur fur einen .launigen SpaB' hielt

(Moriz Schmidt Bh. Mus. N. F. VI 599f.;
gegen ihn Bernhardy 545) oder doch mindestens
nicht ernst nahm (Bergk Lit-Gesch. II 327.
Flach 564f.). Dentlich hat H., wie er » ohl auch
den ihm unsympathischen reichen Geizhsls be-

kimplte (frg. 184 nach Eustath. zur Od. XVII 455
p. 1828, U; frg. 189, s. Gerhard 200, 3), vor60
allem dieionische Scblemmerei seinerZeitenergisch
gescholten. Das zeigt anfier der Erzahlung vom
uppigen Verschwender (frg. 35) die mehrfache
schhnpfende Verhohnung von Fressern (frg. 76.
85. 127), das zeigen auch die haung begegnenden
Namen too leckeren Speiaen (frg. 80. 82. 69. 77),
znmal Ton erleaenen Fiscbgerichten (frg. 68B. 115.
128. 186), wie *ie an den urspifinglieh sieber

ironisch gemeinten, aber bereits im Altertum
(Bergk Lit.-Gesch. II 331, 129), wie zuweilen

noch heute (Flach 572) falschlich ernst genom-
menen, ubrigens ja auch interpolierten (o. S. 1895)
gastronomischen ,Fischkuchenkalender' (frg. I) des

Ananios gemahnen. Die gleiche Stellungnahme
gegen das ausschweifende Wohlleben der Ionier

mag mit daran schuld sein, daB der Dichter auch
Kinaden (frg. 114, Gerhard 203, 6; frg. 108,

vgl. den BdzxoQos des Herondas) und besonders

Huren (frg. 3 und 68 A, von Crusius p. XXH ver-

bunden; 70A. llOf. 117. 87 aus den ^dftcxga^
mit seinen Kraftworten bedacht hat, er, der sich

im iibrigen selber eine schfine und zarte Jungfrau

erwtascht (fig. 90). Daren Ursprung hat alle diese

Polemik nicht, wie man Ofter geglaubt hat (s. Ger-
hard 204, 1), in einer sittlichen Tendenz, sondern

lediglich in dem unbefriedigten Egoismus des

Armen (vgl. Bernhardy 545). Als Moralisten

fafit den H. auch neuerdings wieder Crusius
S.-Ber. Akad. Munchen 1906, 379f., nach dessen

Ansicht er in einem phantastischen Marchen-
gedicht den erflehten Reichtum durch einen Da-
mon eihielt, aber sich, wie unser ,Hans im
Gliick', alslald wieder vom Hals sehaffte und das

Lob der Bedflrfnislosigkeit predigte. Diese These
ist erst noch zu beweisen. Ein paar Bruchstucke,

die sich allenfalls auf ein Loswucschen des Beich-

tums ausdeuten lieBen (frg. 22A. B. 28, vgl. Ar.

Plut. 266), sowie die einzige Sentenz vom ,ge-

ringen Verstand nach dem WeingenuB' (frg. 73)

genfigen hierfur nicht.

Die Angriffe des galligen und giftigen H. be-

schrankten sich nicht auf die erwahnten Typen
des GennBlebens. Er schmahte schonurgslos Gott
und die Welt, nach der bereits antiken Vorstellung,

die mehrfach berichtigt werden mufi (s. auch
Abschn. IV). DaB die Lasterung der Getter auf

Irrtum beruht, wurde oben gezeigt. DasFragment 29
mit seiner generellen Vemrteilung des weiblichen

Geschlechtes lernten wir auch schon als zweifelhaft

kennen (o. S. 1893). Vcm Anbelfern seiner eigenen

Eltern spricht Leonidas von Tarent A. P. VLT.

408, 3, und Bergk 473f. (vgl. Lit.-Gesch. LT. 326)
glaubte es einst durch frg. 33 telegen zn kfinnen;

allein der neue Zuwachs dieses Bruchstflcks (frg.

30 Cr.) hat ihn widerlegt, und wahrscheinlicb

bandelt es sich nur uni eine epigrammatische Er-

findung (Welcker 4; verfehlt ten Brink Philol.

VI 68f.). Des Dichters Invektiven gegen seine

beimischen Tyrannen (Welcker 7. ten Brink
Philol. VI 69. Gerhard 203) sind ganz hypo-
thetisch. Cbrig bleiben Verhchnungen einer An-
zahl bestimmter Individuen. bei denen die Frage
nach persCnlicher oder sachlicher Polemik nicht

zu entscheiden ist. Cber den ,Dunkelmann* (vgl.

frg. 51, 2) Metrotimos, mit welchem der Dichter
den Streit aufnehmen will (frg. 78), wissen wir
nichts (verwerflich ten Brink Philol. VI 45. 729).

Der Wahrsager Kikon (frg. 2) wird ,Mcve' ge-

rannt, also vielleicht als Freseer gebrandmarkt
(Welcker28f.). Von Kfinstlcrn kamen als Phryger-
sklaven die sprichwfrtlichen Flotenblaser Kion,
Kodalos und Babys (vgL Flach 148) zur Sprache
(frg. 97), ferner der ungeschickte Schiffsmaler

Mnnnes (frg. 49) nnd ein Bildhauer Bion von
Klazomenai oder Chios (frg. 95).

Ein Bildhauer war endlieh auch des H. Tod-



feind Bupalos, dessen Naine durch ihn die traurigste
Bertihmtheit erlaugt hat (o. S. 1891). Bin Gedieht
auf ihn in Choliamhen, neben dem es noch min-
destens ein zweites in Tetramatern gab (frg. 83.
Meineke 98), machte im ersten Buche derlamben
den Anfang (frg. Iff.). Von den Anklagen und
Schmahungen gegen ihn, die H. dem Volk von
Klazomeuai vortrug (frg. 13, 2, am Schlusse ver-
derbt), war wohl die kraftigste die, daB er ihn

mpponai iyu4

ersterer bloB beilaufig als guter Prozessierer (fiber
den Weisen Myson des frg. 45 o. S. 1893), letzterer
wahrscheinlich hshnisch als weichlicher Flaten-
spieler und Blaser der .Feigenastweise', des Kga-
5lr

t s vdfios (gegen diese herkOmmliche Auffassnng
unrichtig Plach 152. 567; gegen Sternbach
Meletem. Gr. I 68f., der die Uberschrift von A. P.
VII 405 hierher zog, treffend Hiller Jahresber.
LIV 133). DaB auch Pint, de raus. 6 fiber das

als btaatssundenbock, d. h. als todeswttrdigen 10 Zeitverhaltnk des Kitharoden PeriMeitos zu H. auf
Verbrecher aufziehen lieB (frg. 4—9. 11, wohl
auch das neue Fragment 65 Cr., vgl. 96 Bgk.). Auf
den Bernf des Mannes spielte der Titel .steinerne
Statue' an (frg. 10). Sittlich gravierend sehilt er
ihn einen Mutterschander (frg. 14, 2, im Irrtum
Bergk) und schildert hohnisch seine erbarmlichen
erotischen Gelage (frg. 38f., auch 40f.?, vgL 12
und 67) mit Arete, einer Hetare (so schon Welcker
54

;^
als Mutter des Bupalos nimmt sie mit ten

diesen selbcr zurtickgehe, vennutete Bergk 499.
Merkwurdig ist das Naehleben des Mannes

gewesen. Wenig gfinstig fur ein selbstandig pro-
duktives Fortwirken war ihm ja zunachst das
5. Jhdt., wo der ganze Iambos in der aufgebluhten
KomOdie aufging. Aber diese Komodie hat den
Iambos, speziell auch den popularen Choliambos,
immer wenigstens in dankbar"warmer Erinnerung
behalten. An den zahmeren Ananios sind gleich

Brink Philol. VI 45, vgl. 729, noch Flach 560, 20 bei dem 'alten dorischen Lustspiel Epicharms (ire
8. 561, 9). zu der sich der Dichter selber in-

timer Beziehungen riihmt (frg. 63, gesichert durch
das neue Fragment 66b Crusius, der die beiden
Stficke verbindet; dagegen Sitzler Jahresber.
CIV 102). Und es bleibt nicht bei den Worten.
Die unflatigen Verse, die man wohl groBenteils
hierherziehen darf, erwahnen auch groblichste
Tatlichkeiten: Windelweichschlagen (frg. 65) und
entehrende MiBhandlung (frg. 84, vgl. das zynische

25. 58 Kb.; s. auch zu H. frg'. 58:^011. X 86f.)
wie naehher bei den alten Attikern Eupolis (Bcunat
frg. 74 K., gegen die analoge Auffassung des frg.

70 durch Fritzs che mit Recht Schneidewin
Philol. in 258f. und Meineke Com. II 1, 449)
und Aristophanes (Ban. 659) Reminiszenzen zu
fluden (Gerhard 202, 4). Wenn in dem Vers der
FrOsche statt des Ananios (s. zu dessen frg. 1)
falschlich H. genannt wird, so sehen wir, daB

i'ragment 55 A), Zerschmettern von Nase (frg. 60, 30 bereits urn 400 der Ephesier als volkstumlicher
ein Weib!) und Zahnen (fftr. 62): ein Aue-a will dor Tanihifcvr */>,' ut^-A-.. a*t, „„i,wk,.^„,,„, n— a.ein Weib!) und Zahnen (frg. 62); ein Auge will der
treffsiehere H. dem Bupalos ausschlagen, wahrend
ihm die Umstehenden das Oberkleid halten (frg. 83

:

doinaitov halt P. Maas brieflich als x^ov)-
IV. Literarhistorische Stellung. Vor-

bilder und Nachwirken. H., der plebeische
Dichter der Gasse, bildet in der antiken Literatur
cine einzigartige Erscheinung, welche fast mehr fur
die Geschichte der allgemeinen Kultur, als fur die

•

Iambiker xax' e^o)_tjv den schwacheren Zunft-
genossen aufzusaugen begann: ein spater noch
weiter um sich grcifender ProzeB (s. zu Anan.
frg. 2. 3), der (trotz Suid. s. Tlg/iia; o. S. 1893)
nicht sowohl, wie fiblich (ten Brink Philol. VI
217. Flach 571), aus einer buchmaBigen Ver-
einigung der Choliambographen, als vielmehr aus
milndlicher tlberlieferung zu erklaren sein wird.
Mit H. selbst hat Aristophanes nicht nur, wie-. ,.™™..„™ ™. -^..mvuii,!! mu.^, a» .ui wo jiiiu a. aKxnab uai .arisiopflanes nicm nur, wm

der wirkhchen Dichtung bedeutet: obgleich ihm 40 die KomOdie uberhaupt (s. die Quellen der frg
die wichtige SchOpfung eincs derb realistischen Stils

gewib nicht vergessen werden soil. Wesentliche
Anlehnung an ^tere Vorbilder ist bei dem Mann,
der seine Arbeiterpoesie direkt aus dem SchoBe
des Volkes heraufholt, von vornherein nicht zu
erwarten. Wie wenig er mit Homer gemein hat,
wurde unter Hinweis auf die Arbeit von Laeger
schon fruher (S. 1898) gesagt. AuBer der singu-
laren Erwahnung von Ehesos (frg. 42), bei der
fiVlT*l*Tfono iiiniiAM* ^«"r.«Un- T7^„il„0 i» C„:_l ' X

41. 51. 110f.), auch noch die mittlere (zu frg. 117)
und neue (frg. 82), Ofter WOrter und Wendungen
gemeinsam (s. zu frg. 52 und die Quelle der
frg. 59. 71), er erwahnt z. B. auch dan rohen
Prugelkomment a la Bupalos (Lys. 36 1. Welcker
83) und soil die Anregung zu seinem phantastischen
Marchen vom blinden Plutos dem H. verdanken
(s. zu frg. 20. Crusius S.-Ber. Akad. Munchen
1906, 379f.). Von dem neuen Komiker Diphilos_~™ ^.„-uU^ug , uu "urauo vug. if), ucj uei lfvo, oivi.). von uem neuen jsomuter uipniios

flbngens jtingerer epischer EinfluB im Spiel ist 50 (frg. 70K. Meineke Hist. Crit. 447) mufi sich
(Laeuer Hi. kommt hier eicentlich nur din lioca. Apt oTa7ionlnoo u t,o),.,t, a r^>,,'u.>"k,.a „„..*t j(Laeger 11), kommt hier eigentlich nur die nega
tive Stellungnahme der Parodie in Betracht (frg.

85 ; zur genauerenHomer-Benfltzung vgl. VerOffentl.
aus der Heidelb. Papyru3samml. IV 1, 19). Selbst
auf dem engeren Gebietc des Iambos verdankt
er (um von Semonides zu schweigen), soweit irir

sicher urteilen kOnnen, dem vielseitig genialen
Bahnbrecher Archilochos auBer dem allgemeinen
Vorgang etwas Besonderes weder bezuglich der

der grazienlose H. neben Archilochos spottend
als Verehrer der Sappho einfflhren lassen, and
der gleichzeitige Vertreter einer niederen dra-
matischen Gattung, der Hilarotragode Rhinthon
von Tarent, erlaubt sich mit dem lahmen Metron
des H. einen billigen Scherz (frg. 10 Kb. Ger-
hard 223, 1). In der wirklichen Tragodie halt
zunachst wohl niemand eine Bertthrung mit H.
fflr mOglich. Aber die Ahnlichkeit des Bhesos-

Kunstform, wo er eben seine charakteristischen 60 frg. 42 mit [Eur.] Shes. 616f. verdient immer
niedrigeren ,lahmen' Spielarten selbstandig einge-
fuhrt hat (o. Abschn. Ill 2), noch auch bezuglich
der Sprache, wo wir kaum eine einzige sichere
Beruhrung nachweisen kOnnen (Bergk zu fig. 81
und zu Archil, frg. 173; fiber frg. 134 ns Archil,

frg. 194 vgL Liebel ArehiL reL 254). Erwahnt
werden von literarisehen Personen Bias von Priene
(frg. 79) and Mimnermos Ton Eolophon (frg. 96),

hin beachtet zu werden (ten Brink Philol. VI
39; s. fihrigens auch frg. 113A und BlaB Bh.
Mus. LV 347, 1).

Ein vielseitig intensives Interesse for BL setzt
mit der Aleiandnnerzeit ein. Unter den alten Auto-
ren, deren Stadium sich die erwmchende Wiasen-
8ehaft xuwendet, erh&lt er einen namhaften PUtz.
Der hier beginnenden and nicht mehr erlOschen-

iyu& xlipponax nipponax 1»06

den philologischen, antiquarisch-sachlichen , vor

allem aber sprachlich-grammatischen undlexikogra-

phischen, auch metrischen Beschaftigung mit dem
Dichter haben wir die Erhaltung unserer Fragmente
zu danken. Unter den bestimmt bezeugten alteren

Gewahrsmannern ist hier nach dem Peripatetiker

Theophrast (Athen. XIV 624 b: H. frg. 97), sowie

nach den frfihen Alexandrinern LysaniasvonKyrene,
der neel lafi(iojioiaiv schrieb (zufrg. 35), undEuphro-
nios (Suid. s. /oga^to? : zu frg. 52) , vor allem 10
der Meister zu nennen, an dessen und seines groBen
Schulers Aristarch Namen sich der Iambographen-
Kanon mit H. an dritter Stelle kniipft (s. Crusius
o. Bd. II S. 487), Aristophanes von Byzanz. Aus
seinen bei der textkritischen Arbeit erwachsenen
Ai&ig stammt z. B. frg. 77, wohl auch 127 u. a.

Von spateren Glossographen erscheinen mit Namen
Kleitarchos und Pamphilos (frg. 135), von Literar-

bistorikern Polemon der Perieget (frg. 85) und die

Spezialschrift xbqI litnt'ovaxttK des romanhaftcn 20
Biographen Hermippos von Smyrna (frg. 136). All-

gemeine Belege fur fieiBige Lektilre und Erklarung
des Dichters bieten die zweimal (frg. 133, wo
Bernhardy 546 irrig an Ausleger des Komikers
dachte, und 68 B) erwahnten l£r)yr)oaperoi, gegen
welche im zweiten Fall das Kochbuch des Arztes

Erasistratos angerufen wird. Hierher gehflrt auch
die Erzahlung des Sext. Empir. adv. math. I 275,

wie einmal einen Grenzstreit der Lebedier mit
ihren Naehbam ein Philologe (ygafifianxog, yea/*- 30
fiaxsvg unrichtig Meineke 116) durch Beibringen

eines H.-Verses (frg. 80) entschied. Die gelehrten

Aleiandriner begnugten sich nicht damit, den
Iambographen zu studieren. Nach der Manier ihrer

Zeit machten sie sich auch seinen reichhaltig ori-

ginellen und alterttlmlichen Wortschatz filr ihre

eigenen Dichtungen nutzbar. Mehr als Apollonios

vonBhodos (frg. 131) und vielleichtHedylos (B ergk
zu frg. 97. Flach 148, 7), sowie der jungere

Nikandros (frg. 19, 4. 37. 76. 123) tat das Lyko- 40
phron, der Autor der dunkeln Alexandra, dem
wir mit Vergniigen den Kommentator Tzetzes

seine zahlreichen ,Diebstahle' aus H. vorrucken
sehen (s. besonders Tzetz. zu Lycophr. 855).

Aber fiber solche glossographische Verwertung
hinaus hat H. in der heilenistischen Epoche eine

wirkliche lebendige Auferstehung gefeiert. Der
hart und scharf gepragte Charakterkopf des re

JDellischen Volksmanns muBte das Interesse des

individualistischen Zeitalters reizen. Nach einer 50
ansprechenden Vermutung von Furtwangler
hatte man sich sogar seine Ziige durch ein reali-

stisches Idealportrat , die sog. Seneca-Buste, vor
Augen zu fiihren gesucht (Gerhard 204, 2.

Bequeine Abbildung in C h r i s t s Lit.-Gesch.'4 Taf. 4,

dazu S. 985); eine nicht naher bezeichnete angeb-
liche antike H.-Gemme kannte schon Welcker
(15A). Seine grenzenlose, selbst noch im Grabe
zu forchtende Bissigkeit wurde von den Epi-
graznmendichtern im Typus des menschenhassen- 60
den Timon besungen: Leonidas Anth. PaL VII 408;
Alkaios (vonMessene? Gerhard 226, 6) VH 536.

Philippos oder .Mimnermos' Anth. PaL VII 405,
iambisch; vgL Gerhard 175. Pohlenz Xaenss
f. Leo 81. Und solclier ubertriebenen Verschreiung
gegenftber fehlt es andererseits in einer formlichen
Debatte (Welcker 6) auch nicht an 8tunmen,
die den H, in Schutz nehmen. Das bekannte,

unter dem Namen des Bukolikers Theokrit uber-

lieferte (fiber Echtheitszweifel Gerhard 151) Epi-

gramm in Choliamben (Anth. Pal. XII 3) laBt ihn
nur die Schlechten, nicht auch die Gutcn bediohen.

Wie schon diese letzteren Epigrammverse an ihrem
Telle bezeugen, ist es nun auch zu einer Nach-
ahmung des H gekommen. Die lange erloschene

Gattung des Skazon hat seit dem 4. Jhdt. v. Chr.

eine mannigfaltige und bis in die Byzantinerzeit

reichende Nachblute erlebt (Gerhard 202ff.).

Mit am fruhesten betatigten sich hier anscheinend

popularphilosophische Dichter in der Art des in

einem Heidelberger Papyrus aufgetauchten und
durch andere Parallelfunde weiter illustrierten

Kolophoniers Phoinis, bei dem wir 6\as Vorbild

des Ephesiers im kleinen (Gerhard 188. 198f.)

wie im groBen (o. S. 1900) nachwirken sehen.

Solche Mbralphilosophen , zumal kynische und
stoische, hatten zur Kultivierung des H. beson-

deren Grand, weil sie sich ihm in wichtigen

Stficken vorwandt fiihlten : so in dem riicksichtslos

scharf kritisierenden Freimut, der auch dem Alten
leicht ein moralisierendes Ausseheu gab (s. das

Theokrit-Epigramm und o. S. 1902), so in der

proletarischen Stellung als Bettler, in der sie z. B.

Verse des Meisters zitierten und abschliffen (Ger-
hard 204f., o. S. 1893). Aber auch eine hohere

gelehrte Bichtung der Choliambik hatte sich in-

zwischen gebildet. Statt mehrerer zu wenig greif-

barer Namen (Gerhard 217ff.) genfigt da der

eine alexandrinische Fiihrer Kallimachos, der die

zahmen kritischen Plaudereien seiner uns jetzt

im Oxyrhynchos-Papyrus 1011 wiedcr geschenkten

"lafifim, wenigstens in ihrem choliambischen Teil

(fol. 2 —6), anscheinend ganz dem Hipponax redi-

vivus in den Mund legte (v. Arnim S.-Ber.

Akad. Wien, Bd. 164, 4. Abh. 1910, 23f.). Im
Verlauf dieses Buches spricht Kallimachos selbst

(v. 334f. - 348f.) von Ephesos, d. h. von der

Stadt des H., wo sich die Choliarabendiehter

weislich ihr Licht holen. Das weist, leider einst-

weilen noch unbestimmt, auf eine reiche und,

wie es scheint, von polemischem Wettstreit beseelte

zeitgenOssische Produktion in unserer Gattung,

und trifft so mit einem andern , nicht minder
schwierigen Dokumente zusammen, dem 'Eriuiviov

des Herondas, der hier (v. 77f.), mit andern kon-

kurrierend, auf den zweiten Platz nach H. An-
sprucherhebt (Gerhard o. S. 1094). In Herondas

lenien wir den dritten, den dramatischen Zweig

der alexandrinischen Choliambendichtung, kennen

(Gerhard Phoinix 222t. 225f.). Herondas hat den

NachlaB des H. nach der personlich subjektiven

auch von der stofflich objektiven Seite her flfissig

gemacht. Er hat sich fur seine (itfiia/jfloi mit

sicherem Blick neben der Mimik der Dorer die

realistischc Schilderung des altionisch niedrigen

Lebens bei H. zum sachlichen Muster genommen
und gleichzeitig auch dessen Skazon als passenden

dramatischen Iambos niedrigen Stils adoptiert

(vgl. o. S. 1096f.).

Im 1. Jhdt v. Chr. lieB nochmals ein neuer

kriftigerLmpuls den Versund zugleichden echtesten
Geist desH. in den derben rOmischen Spott-Iamben
der remztgoi, des CatulL Cinna, Calvus (vgL Cic
ad fam. VII 24, 1) aufleben, denen im 1. Jhdt.

n. Chr. der Epigrammendiehter Martial folgt (Ger-
hard 226). Seit der Herrschaft des Christentums
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war fur Erhaltung des H. nichts mehr zu hoffen.

Die Christen (Clem. Al. Strom. I 1 p. 3, 11 St.),

wie fibrigens schon ernste heidnische Philosophen
(Pint, ex eomm. in Hes. 19. Sext. Empir. adv.
math. I 298. Mian, fragm. ep. p. 300 c.d) zahlten
ihn zu den ohszOnen rind daram sittlich gefahr-
lichen Biichern, vor deren Lekture gewarnt werden
mufi. So kann es uns nur wundern, daB roch im
12. Jhdt. Tzetzes (vgl. t e nB r ink Philol.VI 58. 21 7)
den Dichter cder mindestens reiehliche Exzeipte 10
darans in der Hand gebabt hat. [Gerhard.]

2) H. , ein Arzt, dessen Theorien liber die

Entstehting mannlicher trod weibh'cher Lebewesen
von [Plut.] mor. 905E.F und [Gal.] SIX 324f.

angegeben werden. Vielleiiht ist Hippon zu
schreiben ; vgl. Censorin. de die nat 7. [Gossen.]

Hipponesos (17 limovijaog). 1) Otters vor-

kommender Name fur Stadte und Inseln, der so-

wohl mit I'nxos — Pferd als = Meerfisch (Athen.
804 E) , kaum mit ippo (semit. = Festung) , zu- 20
sammengesetzt aein kann. Vgl. den Art. Hippoi.

2) Bee. FHG I 16 frg. 23 (Steph. Byz.) ist

vielleicht mit Plin. V 134: in Ceratnico sinu:
Priaponesos, Hipponesos . . . zusammenzubringen,
und es ist anzunehmen, dafi H. ein Eilartd im
kariscben Gebiet war. Zur Namenschreibung vgl.

Meunier Annuaire de l'Assoc. pour l'Encourage-
ment des Etudes Grecques en France, Par. 1872,
277ff. trnd den Art. Chersonesos o. Bd. Ill

S. 2242. 30
8) Plin. n. h. V 134, s. H. Nr. 2. [Bilrchner.]

Hipponikos. Zu den Tragern dieses Namens
vgl. die Stammtafel der Familie, in welcher die

Namen Kallias und H. abwechselten (vgl. auch
Aristoph. Av. 283), bei Kirchner Prosop. att. I
zu nr. 7833 und Art. Kalli as. Dafi sie dem yivog

der Kerykes angehorte, wird durch Andoc. I 127
bewiesen, vgLW-PetersenQuaestionesdehistoria
gentium atticarum (Diss. Kiel 1880) 37ff. und
Dittenberger Herm. XX 10ff.; ihr Demos war 40
nicht, wie man friiher glaubte, Melite, sondern
Ankyle (Dittenberger a. O. 5, 2. Kirchner
Herm. XXXI 258ff.).

1) Ein Hipponikos wird in derErzahlung bei Pint.
Sol. 15 unter denjenigen Freunden Solons genannt,
welchen er angeblich von seinen auf die Ent-
schuldung des Volkes gerichteten Planen vorher
Mitteilung machte und die sein Vertrauen dazu
miBbrauchten, um viel Geld auszuleihen und da-

mit Guter zusammenzukaufen ; naeh Durchfuhrung 50
der Seisachthie waren sie ihTer Schulden ledig

und blieben in ihrem Besitz. Es ist anerkannt,
dafi diese Geschichte von den xecco*c,*'&ah Ton
welcher auch Aristoteles (Ad. noX. 6) spricht, eine

tendenziose Erfindung ist, welche auB oligarchi-

schen Kreisen zu Ende des 5. Jhdts. stammt und
Bich gegen angesehene attische Familien demo-
kratischer Gesinnung richtete, vgl. Bruno Keil
Die solon. Verfassung in Aristoteles' Verfassungs-
geschichteAthens46ff. F.DfimmlerHerm.XXVn 60
260ff. = KL Schriften II 416ff. v. Wilamowitz
Aristoteles und Athen I 62ff. Dieser H. ist also

aus der Geschichte zu streichen.

2) Hipponikos, Sohn des Kallias, mit dem Bei-
namen "Aupuor (HeracL Pont, bei Athen XII 587 a).

Herakleides erx&Ut eine Geschichte, daB ein Burger
Ton Eretria, Diomnestos, ihm anvertraute Gelder
des pereischen Feldherrn, der gegen Euboia log,

unterschlug und dafi seine Nachkommen bei einem
zweiten Zuge der Perser gegen Eretria das Ver-
mogen nach Athen schafften und H. anvertrauten;
da die Eretrier samtlich durch die Perser zu
Grunde gingen, blieb letzterer im Besitze des
Geldes. Diese in ihren historischen Voraus-
setzungen, bes. dem zweimaligen Zuge der Perser
gegen Euboia, ganz haltlose Geschichte, derBfickh
(Staatsh. IS 566) . merkwiirdigerweise Glauben
schenkte, hat offenbar die gleiche verleumderische
Tendenz wie die unter Nr. 1 behandelte und
eine andere, mehrfach tiberlieferte (die Stellen bei
B fl c k h a. O. I s 567, b), namlich den Ursprung des
groflen Vermogens der Kalliaden auf schmutzige
Quellen zuruckzufiihren. H. war Vater des Kal-
lias mit dem Spitznamen Aaxxonkovrog (IG I 392).
Vgl. auch W. Petersen a. O. 39ff. Kirchner
Prosop. att. I 7657.

3) Hipponikos, Sohn des Kallias (Aristoph.
Av. 283. Thuc. m 91, 4. Aischines der Sokra-
tiker bei Athen. V 220b. Diod. XII 65, 3. Aelian.

var. hist. XIV 16) und der Elpinike, Kimons
Schwester, Enkel von Nr. 2. Seine Geburt dtirfte,

wie man aus dem Zcitpunkte der Vermahlung
seines Vaters einerseits, aus dem Datum der
Trennung seiner eigenen ersten Ehe anderseits
sehliefien darf, in die achziger oder spatestens in

die siebziger Jahre des 5. Jhdts. fallen. Gleich
seinem Vater bekleidete er die Wurde des Da-
duchen (Andoc. 1 115); daneben war er im J. 427/6
Strateg (nach Ed. Meyer Gesch. d.Altert. IV
378. 380, im Zusammenhang mit seiner Ansicht
iiber die attische Strategie, Oberstrateg). Im
Sommer 426 unternahm der von Melos kommende
Nikias einen Einfall in Boiotien, zu dem auch
das gesamte Aufgebot aus Athen unter dem Be-
fehl des H. und des Eurymedon auf ein Signal
hin ausriickte; im Gebicte von Tanagra vereinig-

ten sich die beiden Heere, die Tanagraer, wel-

chen Thebaner zu Hilfe gekommen waren, wurden
in einem Treff'en besiegt, worauf H. und Eury-
medon nach Athen zuriiekkehrten (Thuc. Ill 91,

4ff. Diod. XII 65, ?ff. Athen. V 218b, dazu
Beloch Att. Pol. 291. 302. Busolt Griech.

Gesch. Ill 2, 1063). Da Eupolis in den Kolakes
(aufgefuhrt an den Dionysien 421) H. als jiingst

verstorben voraussetzt (Athen. V 218 b), kann er

nicht lange vor diescm Zeitpunkt aus dem 1 eben
geschieden sein; die Nachricht bei (Ps.-)Andoc.

IV 13, er sei als Strateg in der Schlacht bei
Delion gefallen, ist sicherlich falsch und beruht
wohl auf einer Verwechslung mit Hippokrates
(vgl. auch Beloch a. O. 305. Dittenberger
Herm. XX 34, 1). Den traditionellen Vermflgens-
umst&nden der Familie gemaB gait H. als der
reichste Mann unter den Griechen seiner Zeit

(Andoc. 1 130. Lys. XIX 48. Isocr. XVI 31 Plut.

Ale. 8. Corn. Nep. Ale. 2, 1, vgL auch Himerius
'

XVIII 3; Xenophon de vect IV 15 erzahlt, daB
er 600 Sklaven hielt, welche er zur Arbeit in

den Bergwerken von Lanrion vermietete und
die ihm tftglich zusammen eine Mine ein-

brachten). Es ist daher begreiflich, dafi von H.
Zuge flberliefert werden, die von einem gewissen
Protzentnm zeugen (HeracL Pont, bei Athen. XII
587b. Aelian. var. hist XIV 16), wihrend er
anderseita, im Gegensatz zu seinem Sonne, von
einer manchmal zn weitgehenden Spanamkeit
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gewesen zu sein scheint (seine amijpgoavrrj wird

von Andoc. I 181 hervorgehoben), vgl. u. Alles

dieses mufite die Spottlust der Athener, die ohne-

dem der rcichen Familie nicht grfln waren und
unter denen mannigfache Klatschgeschichten fiber

den Ursprung ihres kolossalen VermOgens um-
liefen (vgl. Nr. 1 und 2), herausfordern und gab
den komischen Dichtern reichlich Anlafi, sich mit
H. zu beschaftigen : bei Eupolis (frg. 154, 1 299
Kock) erscheint er als Filz, der sich mit billiger

Nahrung zufrieden gibt, und er sowohl (frg. 19,

I 262 Kock), wie Kratinos (frg. 336, I 111 K.)

klammerten sich an eine XuBerlichkoit, namlich

die rote Gesichtsfarbe des H., um ihn noch lacher-

licher erscheinen zu lassen. Am hartesten wird

er in der gesamten ObeTlieferung von dem Sokra-

tiker Aischines behandclt, der ihn einen Einfalts-

pinsel (xodAe/tog) nannte (bei Athen. V 220 b).

Von seiner Fran, welche ihm den Kallias (s. den
Art. Kallias) geboren hatte, liefi er sich spater

(vor 453, vgl. Busolt a. 0. Ill 1, 504) scheiden,

worauf sie Perikles heiratete (Plut. Per. 24). Er
mufi dann eine zweite Ehe eingegangen sein, aus

welcher Hipparete stammte (vg. Busolt a. 0.

HI 1, 504, 2). Daneben hatte er einen nach
attischem Eechte nicht ebenburtigen Sohn Her-

mogenes (Plat. Cratyl. 384 a. 391c. Xenoph. mem.
IV 8, 4). Hipparete wurde die Gemahlin des

AlMbiades ([Ps.-]Andoc. IV 13. Isocr. XVI 31.

Plut. Ale. 8. Corn. Nep. Ale. 2, 1); als Mitgift

soil dieser von seinem Schwiegervater zehn Talente

erhalten haben, denen derselbe spater, bei Ge-

burt eines Kindes, ebensoviel hinzuzuffigen ver-

sprach ([Ps.-]Andoc. a. 0. Plut. a. 0.). Die bei

[Ps.-]Andoc. IV 15 erzahlte Geschichte, daB AlM-
biades nach dem Leben seines Schwiegervaters

trachtete und dieser daher sein VermOgen dem
Volke vermacht habe, ist natflrlich erfunden.

Literatur: W. Petersen a. 0. 43ff. Kirchner
Prosop. att. I 7658.

4) Hipponikos, Sohn des Kallias (Hyper, frg.

97 B1.3) und der Tochtei des Glaukon (Andoc.

1126, s. den Art. Glaukon), Enkel des Vorigen.

Sokrates soil seinem Vater geraten haben, ihn der

Aspasia zur Ausbildnng anzuvertrauen (Maxim.

Tvr. XXXVni 4). Er war mit der Tochter des

Alkibiades verheiratet, welche er aber verstieB,

weil sie mit ihrem Bruder, dem jiingeren Alki-

biades, Umgang pflog (Lys. XIV 28). Bei einem
Eechtshandel mit Autokles (s. Autokles) erhielt

er von diesem eine Ohrfeige, worauf er ihn v^Qeeog

belangte (Hyper, a. 0.). Vgl. iiber ihn Peter-
sen a, 0. 46. Kirchner Prosop. att. I 7659.

5) Die Existenz eines weiteren H. , der als

Enkel von Nr. 4 anzusehen ist, hat Kirchner
(Herm. XXXI 258ff.) durch die gewiB richtige

Erganzung von IG II 2, 1023 (Katalog der Phyle
Aigeis aus der zweiten Halfte des 4. Jhdts.) Z. 43
zu ['Ixjiojrixos KaXXiov erschlossen (aufgefuhrt

unter den AngehOrigen von Ankyle Z. 81ff., vgl.

o). Auf ihn bezieht sich mit groBer Wahrschein-
lichkeit die Erwahnung in dem Fluchtafelchen

IG III Append., 65 Z. 3; vgL anfier Kirchner
(Prosop. att.) noch Wilhelm Archaol. Jahresh.

VII 119. VgL aber H. Kirchner Prosop. att.

I 7660. [Swoboda.]

6) Hipponikos, Makedoner, Trnppenfuhrer
PhQipps ff. von Makedonien, wurde im J. 848

nach Eretria gesandt (Dem. Phil. TH 57f., vgL
Schafer Dem'. 11^ 419).

7) Hipponikos, Athener, Sohn des Struthon

aus der Phyle Akamantis, Choreg im Anfang des

5. Jhdts. ([Simonid.1 frg. 148 Bergk; vgl v. Wi-
lamowitz Herm. XX 62f. und Boeckh Staatsh.

is 566 d). [Sundwall]

Hipponinm, griechische Kolonie von Locri

Epizephyrii gegrtindet, Scymn. 308. Strab. VI
10 256, i'uhrte in rOmischer Zeit neben dem offi-

ziellen Kolonienamen Valentia den Namen Vibo,

der die lateinische Form einer oskischen Veifbo

ist. Diese (C E I) erscheint auf Munzen der Stadt

aus der Zeit der brettischen Herrschaft (s. be-

sonders Hands Coins of Magna Graecia, London
1909. 235ff.). Die Namen H. (Pferdemarkt?)

und Vibo durften sprachlich nichts miteinander

zu tun haben. H. lag landeinwaTts (Ptolem. Ill

1, 65) vom Golf von Eufemia, der im Altertum

20 nach H. benannt ward, Strab. VI 255f. Cic. ad

Att. XVI 6, 1. Plin. n. h. Ill 73, an der Stelle

des heutigen unter Friedrich II. entstandenen

Monteleone in dem von dem lucaiiischen im 4.

Jhdt. v. Chr. sich sondernden bruttischen Gebiet

(Liv. XXXIV 53. XXXV 40. Feldmesser 209.

Ptolem. a. 0.; in Lucanien nach Scylax 12. Plut

Cic. 32). Die Lage ist durch die ltinerare, Bau-

reste und Funde gesicheit (Tab. Peut. Itin. Ant.

p. 109. CILX6950;p. 7ff. IG XIV 156. Memorie
30dell' instiuto 1832, 157ff. Not. degli scav. 1895,

97). Den zur Stadt gehorigen Hafen, der heute

noch Bivona heifit, hat Agathokles, wenn nicht

neugeschaffen, so doch ausgestaltet, Strab. VI 256.

Die Nachricht des Duris bei Athen. XII 542 a
TiXrjaiov 'Inncoviov m/.ews aXoog n deixvvoflai xaXktt

Sidqpogov xai xaxaQQVtov vdaaiv, h> qj xal r6jtov

Ttra thai xalov/ierov 'Afialflcias xegag, o xm> Ft-

Xcuva xaraoxevdaat scheint schliefien zu lassen,

daB H. in der ersten Halfte des 5. Jhdts bestan-

40 den hat und in Verbindung mit Gelon gewesen

ist. H. dflrfte es gewesen sein, das 422 mit der

Mutterstadt Locri in Krieg gekommen ist (Thuc.

V 5. 'hcovias codd.). Als 388 Dionysius der

Xltere seine Herrschaft bis zu den Buchten von

H. und Skylletion ausdehnte, ist H. erobert und
zerstort, die BevOlkerung nach Syrakus verpflanzt

und das Gebiet an Locri gegeben worden, Diodor.

XIV 107. Dion. Hal. XX 7, vgl. E. Meyer Gesch.

des Altertums V 130. Die Gegnerscbaft zu Sy-

50 rakus wird fur die Karthager bestimmend ge-

wesen sein, H. wieder aufzuhelfen ; 379 ist durch

sie die Stadt wieder erstanden. Diodor. XV 24.

Der Zerfall der Herrschaft des Dionysius wird es

mit verursacht haben, daB die Bruttier, jetzt un-

abhangig von den Lucanem, die Griechenstadte

angriffen und eroberten, darunter auch H. im
J. 356/5, Diodor. XVI 15. Liv. XXXV 40. Die

Rflckeroberung der Stadt durch Agathokles, der

die Bruttier unterwarf, H.s Hafen einriehtete,

60 eine Besatzung in die Siedlung legte, eroffnete

nur eine kurze Unterbrechung der brettischen

Herrschaft; sie begann wieder, als Agathokles

das Land verliefi (Diodor. XXI 8, vgl. Strab. a.

0.), zeigt sich in den oskischen Munzlegenden
und anderen insebriftlichen Denkmalern (Momm-
sen Unteritalische Dialekte 191f.). Nach Yea
Pat. 1 14, 8 hatten die BOmer bereits im J. 237
eine Borgerkolonie nach H. gelegt und sie Va-



lyii Jiipponium

lentia genannt. Der Nachricht steht Liv. XXXIV
53 und XXXV 40 gegenuber, der berichtet, daft
im J. 194 die Ausfiihrung einer lateinischen Ko-
lonie in das bruttische Gebiet. beantragt und im
J. 192 verwirklicht wurde. Ob Velleius sich in
der Datierung geirrt hat (wahrscheinlich) odcr
ob in der Tat bald nach der Uuterwerfung Unter-
italiens im Pyrrhuskrieg und gleich nach der
Provinzialisierung Westsiziliens, Sardiniens und
Corsicas eine Kolonie gegriindet worden ist, bleibt 10
ungeklart. Am Anfang des Hannibalischen Krieges
(218) sind die'Karthager in das Gebiet von Vibo
eingefallen und haben die Stadt bedroht (Liv.
XXI 51), fiber das Schicksal des Ortes in den
nachsten Jaliren erfahren wir nichts. Die Brut-
tier sind nun die erklartesten Anhanger Hanni-
bals geworden; mit ihrer schweien MaBregelung
am SchluB des Krieges (Niese Rom. Geschichte 4

126) steht wohl sieherlich die Anlage der Ko-

Hippophoras 1912

sonst noch Lenormant Grande-Grece III 155ff.
Nissen Ital. Landesk. II 956. [Weiss.]

Hipponoidas, spartanischer Befehlshaber,
weigerte sich bei Mantineia 418 eine befohlene
Beweguug ausznfiihren und wurde deshalb ver-
bannt (Thuc. V 71, 3—72, 1). [Lenschau.j

Hipponome, Gattin des Perseussohnes Alkaios
(o. Bd. I S. 1498), Tochter des Menoikeus nach
Apollod. II 50. [Kroll.J

Hipponon (Hipponos, Itin. Ant., Not. dign.),
nach Brugsch gleich agypt Hatboin ,Haus des
Phonix' und das heutige El-Hebe mit wohlerhal-
tener Stadtraauer (21. Dynastie) und den Resten
eines unter Scheschonk I. und Osorkon I. (22.
Dynastie) errichteten Tenipels, Hauptort des
18. oberagyptischen Gaues Sepa (dies vielleicht
ein anderer Name der Metropole), auf dem rechten
Nilufer gelegen, in der Not. dign. zar Provinz
Arcadia gehOrig und Standort der Ala Apriana;

--v „—... -" ^^..^uv., ™ nmnjc uci ii«- Axcauia genong una oranaort aer Ala Apnana
o°™ \

m 192 >" Zusammenhang. Die AnS1edler, 20als Gau noch in der Adoptionsurkunde der Nito
cWOO Mann zu Fufi und 300 Rnitar. prhieltpn I-™ m.R Ti„r,a^;a\ „„i,«„ :™ d„.. _.._ j.3700 Mann zu Fu6 und 300 Eeiter, erhielten
215 000 Joch offenes Land zugewiesen (Liv. XXXV
40). Die 132 (?) von Capua nach Rhegium ge-
fuhrte HauptstraBe setzte die Stadt in bequeme
Verbindung mit Eom (GIL X 6950). Die Ko-
lonie pragteKupfermit derLegende VALENTIA.
Die Victoriate und Halbvictoriate mit dem Mono-
gramm Vi, die allgemein auf Vibo bezogen wer
den, diirften somit der Zeit der rOmischen Ober

kris (26. Dynastie), schon im Revenuopapyrus des
Ptolem. Phil, und in der griechiseh-rCmischen
Zeit nicht mehr bezeugt (Petrie Hist. stud. II
pi. X. Steindorff Abh. Leipz. Ges. XXVTI 889).
Die von Brugsch angenommene Gleichsetzung
mit Alabastronpolis (Hat-nub), das weiter sud-
lich landeinw&rts von Amarna lag, ist aufgegeben.

Hauptgott war, wie in den vielleicht ursprtmg-
lich eine Einheit bildeaden nahegelegenen Gauen, ~... t.w„ ^ymi.^.vuc- UKU Bme rjumeii, uiiueaaen nanegeiegenen uauer

hoheit im 3. Jhdt. angehoren, vgl. Babelon Mon. 30 Kynopolis und Scliiangenberg (Hierakonpolis s
de la rep. Rom. I 57. Cat. Greek Coins 357ff.

Grueber Coins of the Roman rep. II (1910) 198ff.

Head HN'<> (191 i) 100f.

Die Munizipalverfassung (an der Spitze der
Stadt Quattuorviri und ein Senatus CIL X 39. 45.
47. 49 u. a.) und die Zuweisung der Biirgerschaft
zur Tribus Aemilia (Kubitschek Imper. Rom.
trib. discr. 47) war wohl eine Folge des Bundes-
genossenkriegs. Vibo erscheint in Ciceros Zeit—„—~~e~. • •"- v-^ovn^iu in uraiui tnui, lasseii inn in uer ,vjotwsnaiie* aie ualsamierung
als em bedeutendes Stadtwesen (in Verr. V 158 40 des Osiris besorgen. Auf Anubis weist auch der

d;), der Hundegott Anubis als ,Herr von Sepa',
bekannt aus Grabformeln seit der spateren 5. Dv-
nastie. Eamses III. weiht ihm hier einen Tem-
pel (Pap. Harris I 61, Tempel von Surarieh:
Lepsius Denkm. Ill 198 d). Spate Nac.hrichten
betrachten ihn als Horusform unter Anspielung
auf die Gaustandarte, einen Falken mit ausge-
breiteten Flugeln (Brugsch Eel. 670. 672) und
lassen ihn in der ,Gotteshalle' die Balsamierung

inlustri nobilique munioipio) und spielt in den
folgenden Burgerkricgen eine nicht unbedeutende
Rolle — so in den J. 49 (Seegefocht in der Bucht
zwischen Caesarianern und Pompeianern, Caes.
bell. civ. LH 101), 38 (Eiickzug der geschlagenen
SchifFe Octavians hierher, Appian. beU. civ. V
91) und 36 (Appian. bell. civ. V 99. 103. 105.
112). Im Krieg 42 entging die Gemeinde der
ihr bereits drohenden Get'ahr der Expropriierung

Name der Nekropole ta-ui (Brugsch Diet. ge"ogr.

1028). AuBerdem ist der Kult einer lokalen Buto
bezeugt. [Kees.]

Hipponoos = Bellerophon(tes) (a. d.). Dieses
soil der Name des Bellerophon vor der Totung des
Belleros gewesen sein (Schol. D. II. VI 155.
Tzetz. Lycophr. schoL 17. Eustath. II. VI 158.
Etym. M. s. v.). Man vermutet darin einen An-
klang an Poseidon Tumog, als dessen Sohn er in— _,„

, ^7 """" la,J ' uA|>iuiuunuug Kianj^ au rosemon iitmog, ais Qessen oonn er in
zagnnsten der Veteranen Octavians. In der Kaiser- 50 einigen Quellen bezeichnet wird (Bd. Ill S. 242:
zeit horen wir nichts iiber die Stadt. wenn wir v»-l anirVi Haft />r a** p„v i a™ ajc^^K^o ai-zeit hOren wir nichts iiber die Stadt, wenn wir
von den Inschriften (CIL X p. 7ff.) und den Er-
wahnungen in der geographischen Literatur ab-
sehen. Im 5. Jhdt. war sie Sitz eines Bischofs
(Subskriptionen der rOmischen Synode von 499,
Mon. Germ. auct. ant. XII p. 401), den auch
Gregor. I. regist. VI 38 zum J. 596 und die Bis-
tumsverzeichnisse anfuhren (6 Bi(tdtvr)s und ahn-
lich Not. Ill 455. X 564. XHI 413 ed. Pinder-
Parthey. Georg. Cypr. 608. Nil. Doiop. 212). 60 (V 8, 10), in Tibet und Mongolei (VI 15), im

vgl. auch, daB er der Enkel des Sisyphos Ato-
Xidr)s ist, der in 'Eqpvgr/ fivyqt "Agyov; LiXojlofOio

sitzt, daB er vor der Bandigung des Pegasos der
Athena Unla einen Altar bant (Pind. 01. XIII
65ff.) , daB scin Sohn 'Inn6loXot heifit (II. VI
196ff.). H. A. Fischer BeUerophon, Leipz. 1851,
10, halt H. deshalb fur einen Erklarungsvereuch
des unverstandlichen Namens. [Heckenbach.]

Hippophagoi nennt Ptolemaios an der Wolga

Sonst finden wir Vibo noch erwahnt Cic. pro
Plane. 96 ; ad Att. Ill 3. 4. Mela II 69. Macrob.
VI 4, 9. Athen. VH 302 a. Steph. Byz. Noch
sei erwahnt, daB der Proserpinakult (CIL X 39)
Eweifellos eine Fortsetzang der Ton der Mntter-
stadt Locri fibernommenen Persephonererehnuig
ist; gerade an die Gegend von H. knflpfte rich
nach Strab. VI 256 der Pcreephonemythus. VgL

siidlichen Iran (Persis, VI 4). Den Skythen sagte
man nach, daB sie sogar das Fleisch gefallener
Pferde aBen (Eustath. IL I S. 2. Pind. frg. 203.
Zenob. m 23. V 69). [Kiesabng.]

Hlppophoras, FluB von Apollonia in Piai-
dien, nor auf MUnzen genannt, Head HN 589.
Cat Brit Mas. Piridia CV. Es iat der Flufi
Kara Arslan Ova, der nordlich an der Stadt ror-

1913
c
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bei nach dem Hoiran Golu lauft. Tomaschek
S.-Ber. Akad. Wien phil.-hist. Kl. 1891 VUI 100.

Kiepert FOA VIII Text 10. [Rnge.]

'Jjtjt6<poefios hieB nach Poll. IV 74 eine klei-

nere Abart des avXog, deren sich die Pferdehirten

beini Weiden der Pferde bedienten. Sie wurde
aus Lorbeerbaumholz hergestellt (Aelian. nat. an.

XII 44 nennt die §ododd<pvrj als Material), in

dem die Rinde abgeschalt und das Mark heraus-

genommen wurde Der Ton dieses primitiven In-

strumentes, dessen Erfindung Pollux a. a. O. den
libyschen Nomaden zuschreibt, war schrill und
durchdringend. Aelian. a. a. O. berichtet, daB
diese Art von avhjots von den Hirten nicht allein

zur Wahrung der Ordnung in der Herde, sondern

auch bei der Deckung der Stuten zur Anwendung
kam und beruft sich dabei irrtumlicherweise auf

die notfirTrai vpevcuoi bei Eur. Ale. 577 (vgl, das

Schol. z. d. St.) Dieselbe Sitte erwahnt auch Plut.

quaest. conv. VLT 704 F: utnots de niywfievaig

inav).shai vd/io;, dv witio&oqov ovo/xdCovoiv, und
Aelian. a. a. O. XV 25 (von den Mysern). Ein-

gehendere Beschreibungen der Konstruktion des

Instruments und seines Tonvorrates sind uns nicht

erhalten. [Abert.]

Hippopodes nennen Ptolem. IH 5, 10 und
Dionys. perieg. 310 nach derselben Quelle im
europaischen Sannatien, Plin. n. h. IV 95. Iul.

Honorius 29. Cosmogr. 29 (ed. Riese 85) auf den

Inseln des Nordmeers, ahnlich im Wattenmeer
Mela III 56 und Solin. 19, 6, auf den Inseln auf

der Ostseite der Oikumcne im Indischen Ozean
lornandes Get. 1. Cosmogr. 3 (ed. Eiese 73). To-

maschek sab. in den ,PferderuBern' die finnischen

Schneescbuhlaufer Skandinaviens. [Kiessling.]

Hippor, nach Hesych. s. v. Name des Tetra-

chaUions bei den Lakedaimoniern. Numismatisch
nicht zu belegen. [Regling.]

Hippornni s. Hyporon.
Hippos, Name von Inselchen und Stadt-

chen im Gebiet des alten Griechentums (vgL die

Namen H i p p o n und Hipponesos). Das Wort
ist fur die Ortlichkeiten in Palaistine, Syrien und
Arabien aus semitischem Sprachgut abzuleiten.

Wo das Griechische zuerunde liegt, ist nicht jedes-

mal an ixnog (= Pferd) zu denken, sondern man
muB auch an uixos = Streitwagen und den Meer-
flsch Kiirof (Athen. 304 E) denken.

1) a/(?)"/^Toi, nach Strab. XIV 644 vier Ei-

lande, die dem Hafen der Stadt Erythrai (s. Plan

o. Bd. VI S. 582) im kleinasiatischen Ionien vor-

liegen. Jetzt haben von den im ganzen funfzehn

Inselchen und Klippen die groBeren, von Wild-

schweinen bewohnten, die Namen radagovqoi

(= Eselsinsel), Maxgortjot (= Langinsel) und Kaga-
zdy (= Schwarzberg). D. PawlidisH 'Egv&gaia

Xegoovrioos. Vgl. Hamilton (J. 1836) Research.

II 6ff. und den Art Erythrai o. Bd. VI S. 576ff.

2) Hippos, MeL I 17, 1 Stedtchen des klein-

asiatischen Ioniens beim AusfluB des Maiandros-

flusses. [Bflrcbner.]

8) Inxot vijaoi 'Egv&galtK (in der Hs. 'Egt-

xgiat) , Steph. Byz. nach Theopomp Buch 42.

Strab.XJV 644 nenntTier Inselchen Namens Ixnot,

die Tor Erythrai liegen (Gaebler Erythrai 2. 5).

VgL o. Nr. 1. Daranf darf wohl die Nachricht

des Steph. bezogen werden. [Hepding.]

4) "ixnot (Ptolem. V 15, 8), eigentlich Name

eines Berges, an wekhem die gleichnamige Stadt

lag, am Ostufcr des Galilaischen Meeres, Plin.

V 15, 71, 30 Stadien von Tiberias, Joseph. Vita

65, in der Nahe von Afeka, Euseb. Onom.
(Klostermann) 22 , wohl identisch mit den Ruinen
von el Hosn. Letzteres ist freilich nicht die ara-

bisohe Wiedergabe von Zxjtog, wie gelegentlich

angenommen worden ist, indem Bonn = himn
,Pferd' gedeutet wurde, sondern = .Castell'. Afeka

10 ist in dem heutigen Fik erhalten, wahrend der alte

Name "Inaog an dem etwa 1/2 Stunde sudOstlich

von el-hOsn gelegenen Susije = sn^aic Tosefta

OhalothXVni 4 (Zuckermandel 616) haftet. Trotz-

dem wird elhdsn die Lage der alten Stadt H. be-

zeichnen und nicht = Gamala (so noch Badeker-
Benzinger 7 237) sein, da zwei so wichtige Stadte

wie H. und Gamala nicht so dicbt nebeneinander

liegen konnten, Schumacher ZDPV 1886, 324.

329f. Von Alexander Iannaeus (Syneell. [DindorfJ

201 559) erobert und von Pompeius wieder zur

freien Stadt gemacht (Joseph, ant Iud. XT? 4,

4; bell. Iud. I 7, 7), gehOrte es zur Dekapoiis

(Plin. V 18, 74), wurde aber darnach von

Augustus dem Herodes geschenkt (Joseph, ant. Iud.

XV 7, 3; bell. Iud. I 20, 3), urn dann abermals

vom judischen Gebiet getrennt und zur Provinz

Syrien geschlagen zu werden (ant. Iud. XVLT 114;
bell. Iud. II 6, 3). In der Zeit des judischen

Aufstandes kam es zu blutigen Szenen zwischen

30Hippenem und Juden (bell. Iud. II 18, 1. 5).

In cliristlicher Zeit war es Sitz eines Bischofs.

Vgl. Schiirer Gesch. d. Jud. Volk. H* 155-157.
H. ist wahrscheinlich eine seleukidische Grun-

dung (E. Schwartz Nachr. Giitt. Ges. phil.-hist.

Kl. 1906, 373ff.) : auBer Mtlnzen mit der Legende

'hmrivwY aus der Zeit Neros und Domitians gibt

es viele von Nero bis auf Caracalla mit der Le-

gende 'AvTiotfewv) nfeosj "Infatp) tegfas) aavlov

(Wroth Cat. Brit. Mns. Galatia LXXXLTI 301.

40 Head HN 2 786), die man sieher mit Recht der

Stadt H. zuschreibt. [Beer-Hepding.]

5) "baios ogoq , nach Ptolem. VI 7 , 2 ein

Vorgebirge im nordlichen Teile der Westkuste
Arabiens am Roten Meere (mit den MaBen 66° 50',

var. 66° 30' und 27° 20'). Damit sind gemeint

die fiber 1900 m hohen Gebirge, ,landeinwarts

von Ras Ma'aras' (Sprenger Die alte Geographie

Arabiens 1875, 23f.) bei Muwailiba (Muglle, 27°
41' nOrdlicher Breite, 35° 28' Ostlicher Lange).

50 ,Fur den agyptischen Seemann waren sie eine

wichtige Landmarke: wenn er nach Muwailiba

wollte, muBte er bei ihrem Anblicke weiter links,

und wollte er nach Dabba, so muflte er weiter

rechts steuern' (Sprenger 24). Unmittelbar dar-

auf nennt Ptolemaios die 'btnos xm^r) (mit den
MaBen 67° und 26° 40', var. 26° 20'). Auch hier

hat Sprenger wohl das Richtige gesehen, wenn
er vermutet, ,dafl der Berichterstatter des Ptole-

maios Dabba, welches ,1188^61^, ,Pferd' heifit statt

60 Dabba, Eidechse, verstanden habe ; Dabba ... ist

namlich der erste Hafen sudlich von dieBem Ge-
birge und entspricht Hippos kome.' Dabba liegt

unter 27° 21' nOrdlicher Breite und 35° 43' Ost-

licher Lange. Die beiden von Ptolemaios ge-

nannten Ortlichkeiten gehorten zum Lande der

Thamyditae (der Tamud des Koran; TgL Egra
Nr. 2); das heutige Muelle and Dabba (Siba) liegt

im Ogbagebiete. [Tkac.]



6) Hippos. Von den Nebenflussen des Phasis
nennt Strabon zweimal (C. 498. 500) das Paar
Glaukos und H. Es wird in der Vorlage durch
eine, von Strabon verschwiegene topogra-
phische Bestimmung verkniipft gewesen sein,

Shnlich der bei Plin. n. h. VI 13 sich. flndenden:
maxinie autem inclaruit Aea XV p. a mart,
ubi H. et Oyan[e]os vaati armies, e diverse in
mm (scil. Phasim) eonfluunt. Bis auf die Ent-

xiippos iyie

als die Insel Aia der hellenischen Kolonisten von
Phasis. Den PferdefluB nennt Agatbias, vielleicht
mit dem einheimischen Namen, Dekonos, den Kya-
neos-Techuri Ka&aQo;.

GehOrt die eben vorgetragene Ansetzung von
H. und Kyaneos und Aias mit aller Wahrschein-
lichkeit den Hellenen der Phasismttndung an, so
war man, wohl hauptsachlich in Diosknrias,

. . anderer Meinung uber die Lage des beruhmten
lernung der Stadt vom Meer stimmt damit uberein 10 Landes und Flussepaars und glaubte, sie riehtiger
Steph. Byz. s. Ala: fraldoorjs wisj^ovaa azdSia 300
ijv niQiQQeovai dvo stoxafiol "Ianog xai Kvdvsos
noiovvrsi avrr/v xeQQovrjoov. Das hier genannte
Paar Flusse ist gewiB nicht verschieden von dem
bei Strabon aufgefiihrten. Den .dunkelblauen' FluB
mag ein Dicbter, der von Aietes und den Argo-
nauten erzahlte, in den yXavxo; umgewandelt
haben (die Lexikographen , Zonaras s. v., uber-
setzen ylavxds mit xvdveogl); mit diesem Namen

an der benachbarten kolchischen Kuste entdeckt
zu haben, verfuhrt, wie es scheint (s. u.), durcb
anklingende einheimiscbe Namen. Die Ptolemaios-
karte und Arrians Reisebericht (13) rechnen, fast

ubereinstimmend, von Dioskurias-Sebastopolis bis
zurMiindung des H. 130 bezw. 150 Stadien. Vom
H. bis zam Kyaneos sind nach Ptolemaios 240 Sta-
dien. Arrian laflt den zweiten FluB unerwahnt.
Es ist unschwer nichzuweisen, daB er die auf die

erwahnt ihn noch Plinius an anderer Stelle unter 20 Miindungen der Kustenflusse basierte Kiistenver-
den Nebenflussen des Phasis, magnitudine numero-
que mirabiles. H. und Kyaneos, bezw. Glaukos
sind die Grenz- oder Hauptfliisse des mythischen
Landes und Eeiches Aia, die man in mehreren
Gegenden von Kolchis suchte und fand. Denn
dasselbe Paar verzeichnet die Ptolemaioskarte als

selbstandige, 240 Stadien voneinanderausmilndende
Kustenfliisse im Sttden der kolchischen Grenzstadt
Diosknrias, und daneben noch weiter im Siiden,

messang nicht nach eigener Beobachtung gibt,
sondern einem geographischen Quellenwerk ent-
lehnt, das friihestens unter Tiberius abgefafit
wurde, weil es die auf den H. oder genauer den
30 Stadien von diesem entfernten Astelephos fol-

gende Strecke durch das rOmische Sebastopolis,
nicht mehr durch das zerstOrte Dioskurias (vgl.

den Art. Heniochoi) abgrenzt. Die rOmische
Lagerstadt war 30 rOmische Meilen von der grie-

die Kapitale Aias, Aiopolis. Es ist nur eine geringe 30 chischen Kolonie an der Suchumbucht ge^rtindet
Variante derselben geographischen Hypothese tiber
die Lage des mythischen Landes, wenn andere
Dioskurias selbst fur die Residenz des Aietes und
das Ziel des Argonautenzuges nahmen (Steph. Byz.
s. Dioskurias).

Benachbarte Flusse umschlieBen einen Land-
strich wie eine Halbinsel oder Insel nach helleni-
schem Sprachgebrauch ; H. und Kyaneos ersetzen
das Meer, den Okeanos, in dem fur den alten

worden (Plin. VI 16 ed. Mayhoff; vgl. den Art.
Heniochoil; wahrscheinlich nimmt der heutige
Hauptort Suchumkale selber seine Stelle ein.

MiBt man von diesem Punkt aus, so fallt nach
120 Stadien der Astelephos auf den Kodor. Von
diesem und dem Kap Iskura beginnt die grofie
kolchische Tieflandbucht, im Kustenstrich von
Dioskurias noch schmal, aber von zahlreichen,
kurzen Wasseriaufen durchschnitten. Der erste

Mythos die Heliosinsel Aia gelegen war. Wir40 und dem Kap nachste mufi der H. sein, 30 Stadien
konnen noch nachweisen, welchen von den nOrd
lichen Nebenflussen des Phasis, die aus wilden
Engtalern des Kaukasus herabstiirzen

, gletsch'er-

genahrte BergsOhne, die griechischen Kolonisten
der Phasismundung die Namen H. und Kyaneos-
Glaukos gegeben haben. Denn der .PferdefluB'
hat durch das brzantinische Mittelalter hindurch
bis heute seinen Namen bewahrt. In der Geschichte
der sasanidischen Einfalle nach Kolchis nennt uns

vom Astelephos. Wir kennen auch fur die anderen
einige antike Namen, so Anthemus fur den PluB,
der die Mauern von Dioskurias bespttlte (Plin. VI
14), so Chrysorrhoas (Plin., verglichen mit Strab.
C. 499, wonach die Gewasser um Dioskurias Gold
fuhren); so Chares (nach einer Glosse zu Strab.
499: mgi zip Aiooxougidda get 6 X. jr.). Arrian
nennt nach dem H. den Tarsuras, Singames, Chobus,
dieser noch heute Chopi geheifien. Die Abstande,

Prokop (bell. Goth. IV 1, 6) den Hippis ; er flieflt 50 in denen sie mflnden sollen, lassen sich mit der
durch die lazische Landschaft Mocheresis, ,nicht
grofl und schiffbar, sondern von Pferden und
FuBgangern lekht zu uberschreiten' (ist das nur
zur Erklarung des Namens vermutet?). Moche-
resis ist nach Procop. bell. Goth. IV 14, 45ff.

der beste Teil Laziens, beginnt 1 Tagemarsch
Ostlich von Archaiopolis (die von Dubois du
Montp^reui beschriebene Ruinenstfttte tragt
noch denselben Namen .Altstadt', georgisch Na-

Kustenlange zwischen H. und Chopi ganz wohl
vereinigen und bestatigen die Exaktheit der durch
Arrian uberlieferten KOstenvermessung. Der Tar-
suras, nach 150 Stadien, vergleicht sich einera der
bei Ocemciri mundenden Wildwasser; der Sin-

games mundete in der sumpfigen Niederung von
Beigewi. Zwischen diesen beiden verzeichnen die
russischen Karten einen aus zwei ansehnlichen

Wasseriaufen entstandenen FluB bei dem Ort Gu-
khalakhewi und liegt hoch fiber dem reiBenden 60 dava. Die Entfemung von bier bis zum H. am
Techuri) und erstreckt sich ostwarts bis zum Rheon
(Rioni), an dem Kotais steht. Der Hippis ist also
der Cenistsquali, georg. .PferdefluB'. Der Kya-
neo8-Glaukos aber ist der Techuri unter Archaio-
polis Aia. Tomaschek (s. o. Bd. I S. 920 An-
merkung) hat trefllieh auf die bei Agathias II 21
erwfthnte vijooe (georg. Isnle'thi aus lateinischem
insula) aufmerksam gemacht ; rie ist niehts anderes

Kap Iskura entspricht den 240 Stadien, welche
die Ptolemaioskarte zwischen H. und Kyaneos
mifit. Auf der fab. Pent finden wir die Reihe:
Tassirus (= Tarsuras) bis Cyanes XH, bis Sica-
nabis (= Singames) IV, bis Chobus XDL Die
16 romiscben Meilen iwiseben Tassirus und Sica-
nabis etimmen mit den 120 Stadien Arrians, sind
also wohl richtig flberiiefert. Die 12 Meilen vom
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Tassirus zum Cyanes-Kyaneos fuhren auf den FluB uberflieBende Rioni. Schon die Kolcher benannten

von Gudawa, im Einklang mit der Ptolemaios- ihn so, wie die von den Griechen iiberlieferte

karte. Auf dea Tassirus laBt die Tab. Pent, den Form Rheon oder Rhis beweist. Aber als der

Stempeo (Geogr. Rav. Stelippon) nach IV Meilen Ursprung des Phasis gait ihnen der andere Quell-

folgen, darauf Sebastopolis nach anderen IV. Diese fluft, der von dem Meskhischen Grenzgebirge zwi-

Zahlen sind ganz unmOglich und sicher verderbt. schen Kolchis und Iberien herabkommt. Folglich

Man wird mit K. Muller zu Ptolem. 922 die ist der Surion derselbe wie der Rheon-Rion und

ersten IV den 30 Stadien Arrians zwischen Aste- die zweite Bezeichnung offenbar eine Kurzform

lephos und H. gleichsetzen und vermuten durfen, der anderen (so vermutete schon Karl Muller,

daB H. ausgefallen ist. Zwischen H. und Tassirus 10 gab aber seinen Gedanken nachher auf). Surion

ist etwa XIX, zwischen Stempeo und Sebastopolis hieB aber auch eine Ort3chaft nahe am Zusam-

statt IV XIV anzunehmen. menfluB (Plinius). Vielleicht gehOrte in Wahrheit

Jedenfalls bezeugt aber die Peutingersche Tafel, nur ihr die prafigierte Form zu und bezeichnet

daB noch die Itinerare der rOmischen Strafle nach im Grunde die Lage des Ortes am Rion. Dann

Sebastopolis einen FluB Kyaneos im Kustenland wiirde der abgeleitete Stadtname irrtumlich auf

der verfallenen griechischen Stadt vermerkten. den FluB zariickfibertragen sein. Dasselbe Prafix

Das FlussepaarH. und Kyaneos hatte wirklich nicht su liegt vor in Supatos an der Kerketenkiiste

nur in der Phasislandschaft, sondern auch in Nord- (Tab. Peut. Geogr. Rav. vgl. den Art. Supatos);

kolchis dauerndes topographisches Burgerrecht Skylax bringt die Kurzform Jldrovs, Artemidor

erhalten. Wie das mOglich wurde, belehrt uns20Bata (vgl. K. Muller Geogr. gr. min. I p. 394).

die alteste kaukasische Kustenbeschreibung, die Der Anonymos des Schwarzen Meeres erwahnt

wir haben und die sich hier noch nicht von der unter den kolchischen Kustenbachen einen itfo^ij.

tollkuhnen Spekulation mythologischer Geographie Die Mingrelier nennen ihn Tamiche oder ohne

inflziert erweist. Die hellenische Kolonisation am Praflx noch immer Mochi tsqali (vgl. den Art.

pontischen Ostgestade begann erst um 400 v. Chr. Tarsuras und K. Muller FHG V p. 177).

Skylax hat in seiner Bearbeitung des alten ioni- Ahnlich diesen Beispielen scheint mir nun der

schen Periplus die bis auf seine Zeit erfolgten sonst nie wieder erwahnte Aig-ipios von den grie-

Grundungen in Kolchis nachgetragen; es waren chischen Kolonisten zum H. verkurzt worden zu

Phasis, Dioskurias und zwischen beiden Gyenos sein. Ist das richtig, so miissen wir ihn mit diesem

am Flusse Gyenos. Gyenos war ein einheimischer 30 an das Kap Iskura setzen, d. h. in koraxisches

Name, die Kolonie hieB nach dem Gewasser. Du- Gebiet. Freilich laBt ihn Skylax im Kustenland

boisduMontp^reux (vgl. K. Muller zuSkylax der Melanchlainen munden und wohnten die Me-

p. 61) horte noch aus dem Munde der Abchasen lanchlainen weiter nach Siiden, durch die Kolen

Tguanas oder Iguanas fiir den FluB von Gudawa, von den Koraxoi getrennt. Aber auch der Meta-

den die Ptolemaische und Peutingersche Karte als soris-Tarsuras, der oben im Bezirk von OcemSiri

den Kyaneos erweisen (s. o.). Also hieB dieser festgelegt wurde, flieBt nicht durch die Melan-

eigentlich Gyenos. Dem unwiderstehlichen Zauber chlainen, sondern durch die Kolen (s. d.). Also irrt

derNamenanklange war der hellenische Geist auch Skylax. Nun hat er ohne Zweifel die lange Reihe

hier erlegen, und lustig sproB daraus die neue ostpontischer Kustenfliisse nicht in dem ionischen

geographische Theorie empor , welche die Argo- 40 Periplus vorgefunden, sondern darin nachgetragen

;

nauten nicht zum Phasis, sondern an das nord- denn sie setzt jene genaue Bekanntschaft mit dem

kolchische Gestade fahren lieB. Und ihr bliihte Lande voraus, die erst der hellenischen Koloni-

der schonste Erfolg; denn zu dem einen entdeckte sation des 4. Jhdts. verdankt wurde. Es ist darum

man nun auch den anderen der mythischen Grenz- kaum auffallig, daB Metasoris und Aigipios an

flasse Aias. Wenn nicht alles triigt, hat uns Skylax falscher Stelle und in verkehrter Reihenfolge auf-

als einziger auch den richtigen koraxischen Tauf- treten, und man wird diese Versehen nicht gegen

namen des H. uberliefert. § 79 steht zu lesen: die Gleiehsetzung mit Tarsuras und H. ins Feld

,im Gebiet der Melanchlainen munden die Flflsse fuhren durfen. Ist damit erklart, wie die Griechen

Metasoris und Aigipios'. Was den Me-tasoris be- von Dioskurias dazu kamen, ihr Kustenland vom

trifft, so ist kaum ein Zweifel mOglich an seiner 50 Aigipios bis zum Gyenos fiir Aia zu halten, so

Identitat mit dem Tarsuras Arrians, Tassirus der versteht man auch, daB sie schlieBlich nicht

Tab. Peut., Thersos bei Plinius. Die georgische z»gerten, fflr ihre Stadt selber den Ruhm des

und die ihr verwandten Sprachen haben eine aus- goldenen Vliesses in Anspruch zu nehmen (Steph.

gepragte Vorliebe fflr Prafixe, die leicht in den Byz. s. Dioskurias). [Kiessling.]

griechischen Transkriptionen fortbleiben konnten. 7) Steph. Byz. s. 1izxo$: . . . coxt xal tioXk

Andere Beispiele finden sich. So darf an den SuceUas. Sonst ganz unbekannt, offenbar Irr-

Cherobios des Skylax erinnert werden, den Plinius turn; Verwechslung mit Hippana? [Ziegler.]

in der griechischen Kurzform Rhoas anffuhrt. 8) "Lata;. Auf einem cbalkidischen Krater

Derselbe Autor erwahnt einen NebenfluB des (Bulle Die Silene in der archaischen Kunst der

Phasis namens Surion (VI 13). Er fugt binzu, 60 Griechen 9 nr. 16) ist ein Tanz von sechs Nym-
dafi bis zu seiner Einmundung der^jPhasis fur phen und sieben Sileaen dargestellt; von letz-

groBe Fahrzeuge schiffbar sei. Heute erreicht die teren ist einer pferdehufte , er tragt den fur

Bergfahrt ihr Ende 80 km von Poti bei Opiri, solche Quelldamonen mit Pferdeschwanz, -ohren

an der Vereinignngsstelle der Hauptquellflusse und -hufen sehr passenden Namen ^OlIH, TgL

nnterhalb von Kutais. Einer von diesen mufl der 'Latalot als Namen eines Silens mit Pferdehufen

Surion sein. Der bedeutendste, der darum heute auf einer ebenfalls cbalkidischenAmphora. Hey de-

mit aller geographischen Berechtigung dem ganzen mann Satyr- and Bakchennamen 36. 44. Die

FloBlauf den Namen gibt, ist der an Kutais vor- Heranziehung der Hesychglosse tmtm zur Er-
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klarung dieses Namens bei Fick-Bechtel Die dem Munzbild eine mis nicht weiter bekannte
griech. Personennamen2 455 geschah offenbar ohne Lokalsage von einem dem Men und vielleicht auch
Kenntnis des Vasenbildes. demSabaziosverwandtenReitergottzugrundeliegt

9) iW: als Beamtentitel in Knltgenossen- 14) Nach Athen. VII 304 e und Plin. n h
schaften schlieBt sich am besten an Nr. 1 an. XXXII 149 ein Fisch.
Ir. einem dionysischen Verein in Pergamon (Fran- 15) Meerkrebs. s. Plin. n. h. IX 97: in Phoe-
kel Inschr.v. Perg. 485) werden einige Mitglieder nice hippoe vocantur, tandae. vdocitatis ut con-
als oedrjvo! bezeichnet, ihnen entsprechen wahr- sequi turn sit. [Hepding.]
scheinlich die 'mxoi in dem Kultverein der Io- 16) s. den Art. Stembilder.
bakchen zu Athen (Dittenberger Syll.2 787,10 Hlpposthenes. 1) Aus Syrakus, Gesandter
144), vgl. Maafi Orpheus 30 Anm. Sie werden des Konigs Hieronymos an die Karthager im
von den Priestern ernannt und haben unter der J. 214 v. Chr. (Polyb. VH 4, 1 ; vgl. Niese Gesch.
Leitung des evxoa/tos als Bfittel fiir die Anfrecht- d. griech. u. mak. Staat. Ill 516f.).
erhaltung der Ordnung bei den Vereinsgelagen zu 2) Hippos thenes aus Sparta, siegt im Ring-
sorgen. Auch in der Mitgliederliste ciner orien- kampf der Knaben zu Olympia, 01. 37 -.- 632
talischcn Kultgenossenschaft aus dern Peiraieus v. Chr. (Paus. V 8, 9) und ffinfmal im Ringkampf
IG m 1, 1280a = Dittenberger Syll.2 739 jer Manner, 01. 39 (= 624 v. Chr.) bis 01. 43
wird nach den Priestern und dem srariye dnyeco- (= 608 v. Chr.) (Paus. Ill 13, 9. Afr. bei Euseb.
vixij; wvodov und vor dem im&hru und den chron. I 200. Philostr. Gymnast. 261, 26). Auch
Orgeonen ein Buiog genannt, und derselbe Titel 20 sein Sohn Hetoimokles gewann fiinf Siege (vgl.
flndet sich wohl auch noch in einem andern spaten 0.). [Sundwall.]
attischen Verein Athen. Mitt XL! 282. In diesen Hippostratos (limootQaros). 1) Sohn des Ama-
beiden Fallen wird wohl Entlehming des Titels rynkeus aus Olenos in Achaia; schandete die Peri-
aus dionysischen Vereinen vorliegen. Vgl. MaaB boia, Tochter dee Hipponoos, der sie in die Ferae
a. a. 0. Ziehen Leges Graec. sacr. II 1, 146. zu Oineus schickte, mit der Aufforderung, sio zu
Poland Gesch. d. griech. Vereinswesens 397. toten. Oineus aber nahm sie an der Stelle der

10) Ein Eleer, der nach Paus. VI 3, 5 im Faust- Althaia, derMutterdesMeleagros.diegestorbenwar,
kampf der Knaben zu Olympia gesiegt hatte, und zurFrau. Die apollodorische Bibliothek (1 74) zitiert
dessen Statue ein Werk des nach der antiken fur diese Sagenvariante Hesiod, der in dem ersten
tberlioferung in die erste Halfte des 4. Jhdts. 30 im Schol. Pind. 01. X 46f. (Drachm.) angefiihrten
gehOrenden Sikyoniers Damokritos war, s. Robert Verse (frg. 73 Rzacb. 1902) die Gewalttat des
o. Bd. VI S. 2070f. Hippostratos erwahnt haben wird : der zweite der

11) H. aus T3T0S, nach Piin. VH 208 Erfinder Verse, der einen Herrscher der Epeer, Sohn des
des Lastschiffs. Phykteus, nennt, wird nach dem VorgaugeHeynes

12) Beiname eines Olympioniken Hermogenes (Apollod. Observ. 52) durch Annahme einer Lficke
(Paus. VI 13, 3), s. 0. Bd. VHI S. 862, 3. von dem ersten getrennt. Denn 'Aiiaqvyxti^q

18) "lnnog (Iqotoxovs Eine Erzmfinze Gor- neben <Pvxxiwg v!6s als gentilizische Bezeichnung
dians ILL aus Nikaia zeigt auf dem Eevers einen zu fassen (vgl. G. Meyer De Homeri patronymi-
jugendlichen Reiter nach rechts in Chiton und cis 20), wird man sich nicht leicht entschBeBen,
phrygischcr Mutze

, in der rechten Hand einen 40 Der Sinn der Sage wfirde, wenn nicht eine poetische
Kranz haltend. Eine kleine Nike fliegt auf ihn Erfindnng vorliegt, ahnlich sein wie bei der anders
zu. Das rechte V.orderbein seines Pferdes endet gewandten von Timandra, der Ledatochter, die von
in einer menschlichen Faust und halt einen ihrem rechtmafiigen Gatten Echemos zu Phyleus
schlangenumwundenen Stab, das linke Vorderbein iiberging, auch nach Hesiod (frg. 90. 93); Urn^
hat die Gestalt eines menschlichen FuBes, der wandlung der alten Sagen im Sinne der nordlichen
Schwanz die einer Schlange. Dazu die Umschrift Eroberer. DaB bei Apollod a a KalydonmnON BPOTOn OAA NIK\AIEQN. Wroth die Heimat des Oineus, schon n6QQa> xfjs *EUM<i
Cat. Brit. Mus., Pontus 171, Taf. XXXin 14. liegt, ist ein guter alter peloponnesischer Zug.
Auf einer Variante, mit dem Kopf des Kaisers 2) Einer der dreizehn ungluckliehen Freier
Pius auf dem Avers, ist der Beiter durch Strahlen- 50 der Hippodameia nach der Sagenversion SchoL
krone und Halbmond an den Schultern deutlich Pind. 01. I 127 b. [Hiller v. Gaertringen.]
als Men charakterisiert. BlanchetRev. numism. 8) H. aus Kroton, siegt zweimal zu Olympia
sir. 3, XII 301. Roscher Ber. Leipz. Ges., phil.- im Lauf, 01. 54, 53 = 564, 560 v. Chr. (Afric. bei
hist CI. XLin 96ff. bringt diese eigenartige Dar- Euseb. chron. I 202).
stellung mit den Nachrichten fiber das LeibroB 4) H. aus Seleukia Pieria (in Syrien), siegt
Caesars zusammen (z. B. Plin. n. h. VTII 155: zu Olympia im Lauf, 01. 149 = 184 v. Chr. (Afric,
similis humanis pedes priores habuisse; Suet bei Euseb. chron. I 208). [Sundwall.] .

Caes. 61: utebatur equo insigni pedibus prope 5) H., ein Makedonier oder Grieche (Beloch
humanis et in modum digitorum ungulis fissis) Grieeh. Geschichte HI 1 , 120 fafit ihn ohne
und erklart sie als Abbildung eines in Verbindung 60 weiteres als ersteren, wag ja nicht unwahrschein-
mit dem Heroon des Divus Iulius zu Nikaia lich, aber nicht zwingend ist; s. u. 8. 1922),
errichteten Reirerstandbilds des hier als Men- wird im J. 316 v. Chr. von Antigonos nach Be-
Mithras vergettlichten Dictators. MitKubitschek seitigung des Satrapen Peithon dem neuen 8a-
Bondschaa ft. <L letxtverfl. Quinquennium d. ant trapen tod Medien, Orontobateg, als oroan^oV
Nnmismatik (1890—94) 40ff. a. Drechsler in beigegeben, <L h. er war Kommandenr der. Be-
Rosehera Lex. H 2, 2693ft 27551 sweifle ieh an gatxungstruppen Mediens, welche aus 3000 Sold-
der Riehtigkeit dieser mit grofier Gelehrsamkeit nern cu Fufi and einem 8oldnerreiterkorps von 500
Terfochtenen Konstraktion mid nehme an, dafi Mann bestanden haben; die Truppen wollte man
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dem einheimischen Satrapen nicht unterstellen seinen Nachkommen dzsXsia in alien Bundes-
(Diodor. XLX 46, 5). Er hatte dann sofort gegen stadten verliehen und die Erricbtung einer ehernen
einen Aufstand in Medien zu kampfen, den die Reiterstatue fiir ihn im Panionion beschlossen.

Anhanger des Peithon hier entfachten. Diesewagten H. tritt uns in seiner Strategenstellung wohl in

es sogar bei Nacht, als er gegen sie zog, sein Lager der Zeit zwischen 286 and 281 v. Chr. entgegen,
anzugreifen , was fast von Erfolg begleitet ge- ohne daB wir das Jahr des Ehrendekrets — sein

wesen ware; erst nach einem langeren Guerilla- Amtsantritt kann natiirlich schon eine gerauine

krieg ist H. die EinschlieBung der aufstandischen Zeit vor 286 v. Chr. fallen — naher bestimmen
Scharen und ihre Ubenvaltigung gelungen. Noch kOnnen (doch wohl nicht zu nahe an 286 v. Chr.).

vor 312 v. Chr. muB H., ohne daB wir fiber den 10(Fredrich a. a. 0. 105 hat gegeniiber Ditten-
Grund und iiber das Wie etwas wissen, von seiner berger Syll. 2 I p. 305 fiir die Zeitfestsetzung

Stellung zuriickgetreten sein, da in diesem Jahr des Ehrendekretes richtig den fur Ephesos in

bereits ein Nikanor die Strategic verwaltet hat der milesischen Weihinschrift begegnenden neuen
(Diodor XIX 92, 1). Luders Bull, d. Inst. 1872, Namen 'Aqoivosux verwandt, der doch wohl erst

248ff. hat dann unseren H. mit dem in der fol- um 286 v. Chr. der Stadt verliehen worden ist

genden Nummer genannten H. aus Milet identifi- [s. Hunerwadel Forsch. z. Gesch. d. Kenigs
ziert; es laBt sich jedoch nichts Bestimmtes fiir, Lysimachos, Zfirich 1900, 68. 94. 123f. Hiller
freilich auch nichts Zwingendes gegen diese Ver- v. Gaertringen Lischr. v. Priene p. 208 denkt
mutung beibringen. Was Dittenberger Syll. 2 dagegen an die Zeit zwischen 294 und 288 v. Chr.

;

I p. 305 gegen sie anffihrt , ist umso weniger 20 dann hatte er freilich auf derselben Seite H. nicht

zwingend, als in der Lficke der Inschrift Syll.2 erst zwischen 287 und 281 v. Chr. ansetzen durfen,

I 179, 7 bei dem Namen '0£v{)sfug Ixjioozqcltov, sonderu muBte auch den terminus post quern fiir

in dessen Trager Dittenberger einen Sohn ihn heraufrficken. FiiT die Annahme der spateren

unseres H. sehen mo'chte, sich das Ethnikon Mi- Zeitbestimmung darf man wohl auch auf Paus.

Xfjoioq sehr wohl erganzen lieBe, wenn man diese VTI 3, 4 verweisen, wonach die Kolophonier, die

Heimatsbezeichnung bei dem Sohne des H. aus mehr oder weniger in Ephesos bei der Neugriindung
Milet unbedingt verlangen wiirde; aber der H. eingemeindet wurden, vor dieser Eingemcindung
aus Milet kOnnte z. B. auch erst spater sein gegen Lysimachos, und zwar wohl im J. 286
milesisches Bfirgerrecht erlangt haben. Dagegen v. Chr. [s. o.l, gekampft haben]). Bezfiglich der

m kOnnte es bei einer Identiflkation unseres H. mit 30 eventuellen Gleichsetzung des H. mit dem Stra-

dem Vater des Oxythemis und dem Milesier schon tegen Hippostratos vorn J. 316 v. Chr. s. 0. H.
eher Bedenken erregen, daB Oxythemis ein treuer Nr. 5. [Walter Otto.]

Anhanger des Demetrios Poliorketes auch noch 7) Hippostratos (FHG IV 432f. Susemihl
in dessen spaterer Zeit gewesen ist (Diodor. XXI Griech. Lit.-Gssch. II 390f.) scheint ein nicht ganz

15), wahrend sein Vater zu derselben Zeit in den unbedeutender Schriftsteller fiber Sizilien gewesen
Diensten des Lysimachos gestanden haben wiirde. zu sein. '0 xa jiegt 2ixeXiae ycvcaXoyciv (frg 5.

Audi das ware zu bedenken, daB unser H. in Schol. Pind. Pyth. VI 4) und ticqI Mlv<o (frg. 1.

diesem Falle noch etwa als 70er ein verantwor- Phlegon mirab. c. 30. 31. Tzetz. Chil. VII 368ft'..

tungsvolles Amt von Lysimachos erhalten hatte. der ihn VII 642 jedenfalls Phlegons wegen unter

Aber entscheidend ist das alles nicht. Droysen40 denennennt, die viele Mirabilien mitgeteilt hatten)

Gesch. d. Hellenismus II 12 307f. Niese Gesch. deuten schwerlich auf ein groBes genealogisches

d. griech. u. maked. Staat. 1 271. Werk, wio Mueller und Susemihl fiir moglieli

6) H., Sohn eines sonst nicht weiter bekann- halten, sondern auf Ztxehxd, in deren 7. Bucho
ten Hippomedos, ein Milesier zur Zeit des Konigs (frg. 6. Schol. Pind. 01. II 8, wo Boeckh uber-

Lysimachos von Thrakien ; ob er Milesier von Ge- liefertes, KaXhaxQazrji gut in Insroaxeaxos anderte)

hurt oder durch spatere Biirgerrechtsverleihung war die Zeit Therons behandelt war. Die Fragmente
(man kOnnte sie auf eine Linie mit dem folgenden lassen sich , soweit sie nicht direkt Sizilisches

Ehrendekret stellen), ist in dieser Zeit des haufigen geben, doch ungezwungen in einem solchen Werke
Heimatswechsels nicht ohne weiteres zu erkennen. unterbringen. Da er nach Olympiaden datierte

Er wird in einer ihm errichteten Weihinschrift des 50 (frg. 4. Schol. Pind. Nem. H 1 mit der wichtigen
xoirdv xwv 'Icovary (wir besitzen sie in dem Exem- Angabe fiber Kynaithos, der xgcSzos kv 2vgaxov-
plar von Milet und dem von Smyrna, Fredrich aaa iggayicoidrjae xa 'Ofirjgov. frg. 3. Harpokr.
Athen. Mitt. XXV lOOff. ; s. auch Milet Heft II s. "A^ams, wo keinesfalls mit den deteriores Nt-
114f.) als <pUos des Lysimachos und als dessen xooxgazos zu lesen ist, da Abaris' Beziehungen
azgaxTjyos xwv noltiov x&v 'Iddcov bezeichnet, zu Pythagoras und Phalaris feststehen), so wird
muB also, zumal infolge der wichtigen ihm von er nach Timaios geschrieben haben. Und 'da er

Lysimachos fibertragenen Stellung, ein Mann ge- in den Pindarscholien nicht ganz selten zitiert

wesen sein, dem der KOnig sein voiles Vertrauen wird (frg. 4- 7. Vgl. auch frg. 2. Schol. Thcocr.
geschenkt hat Seine Amtsfuhrung hat ubrigens VI 40), gehort er jedenfalls noch in hellenistische
den vollen Beifall des ionischen Stadtebundes ge- 60 Zeit. Die zweifelnde Vermutung Muellers, daB
funden, was umso bemerkenswerter ist als Lysi- der Historiker identisch sei mit dem Pythagoreer
machos den griechischen Stadten seine Oberhoheit H. von Kroton (lamblich v. Pyth. 267), hat wenig
stark fuhlbar gemacht hat und von den ionischen fiir sich. Denn dieser H. ist eher der Stadion-
Stadten anscheinend verschiedene, so auch gerade sieger von OL 54 und 55 (564. 560. Euseb.
Milet, wohl noch 286 v. Chr. auf seiten des De- chrcn. I 201f. Schoene). [F. Jacoby.]
metrios gestanden haben (Pint Demetr. 46. Pans. Hippotai (Ixnoxai) nennt nor [Plut] am.
19,7. VII 3, 4). DenEindruckbloBerSchmeichelei narr. 4 = IV 471, 2ff. B. als xa>/a) xae& r<p

macht das Ehrendekret nicht; man hat ihm und TSXtx&rt xtfftivr) fitxaH Biofas xal KoQmvtlas.
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Die Thebaner zerstoren es und verteilen das

Land zwischen die beiden genannten Gemeinden.
Man kSnnte es danach etva in der Gegend von
Kukura ansetzen (s. den Art. H e 1 i k o n). Bur-
s i a n Geogr. I 236, 2, der von der unmoglichen
Lesart f*era$v G-fjfiris xaX Kogwvelag ausging, zog
fur H. die auf der franzosischen Karte ostlich von
Palao-Mazi verzeiehneten hellenischen Ruinen in

Betracht. Diese Beischrift gilt aber den antiken

Resten bei H. Christos, nahe dem Ursprungdes
nBrdlichen Zuflusses der Archontitsa. Bei K i e-

pert FOA XTV ist H. neben Palao-Mazi ein-

gezeichnet am linken Ufer des Baches von Sagara,

wo iiberhaupt keine antiken Ruinen bezengt sind.

[B5lte.]

Hippotas, Archon in Delphoi ran 274/3 v. Chr.

(Bull. hell. XXI 314; vgl. XXIH 350 und Pom-
tow Art. Delphoi o. Bd. IV S. 2620).

[Sundwall.]

Hippoteles, Lieblingsname auf einer sf. Schale

in Munchen nr. 10 (Jahn). HuzoTsXe(i) xaXog.

Klein Liblingsinschr. 2 50. Wernicke Lieb-

lingsnamen 22. [Leonard.]

Hlppotes. 1) Vater des Windebeherrschers
Aiolos, der Od. X 2. 36 Hippotades genannt wird

;

danach H. znerst bei Apoll. Rhod. IV 776, dann
Serv. Aen. I 52. Die durch das mehrfache Auf-

treten des Namens Aiolos (o. Bd. I S. 1040) ent-

standene Konfusion ergriff auch H. : er wird so

zum Sohne des Mimas (Schol. Od. X 2. Diod.

IV 67, 3 vgl. V 7, 6. 81, 6).

2) H., Sohn des Phylas, Enkei des Antiochoa,

Urenkel des Herakles, nimmt an der dorischen

Wanderung teil nnd erschlagt in Naupaktos den

Seher Karnos: deshalb mufi er auf Weisung des

Apollon zehn Jahre in die Verbannung gehen.
Pans, m 13, 3. Apollod. II 174. Wahrend dieser

Verbannung wird ihm ein Sohn geboren, der des-

halb den Namen Aletes erhalt (o. Bd. I S. 1369).

Aristot. frg. 554 fiihrt auf ihn das Sprichwort
to MijXtaxor aXolor zuriick: als er eine Kolonie

grflnden wollte, hatten die Melier sich geweigert
mitzuziehen, weil ihre Frauen krank waren und
ihre Schiffe leckten ; da habe er sie verfiucht, dafi

ihre Schiffe immer lecken nnd ihre Weiber sie

stets beherrschen sollten. Man hat das mit der

Notiz zosammengebracht, nach der H. 6 nJ.ritrjs

(man vermntet 'Alrpov, s. o.) Grander von Knidos
war (Tzetz. Lycophr. 1388): einen Knidier Pen-
tathlos, der sich als Nachkommen des H. be-

zeichnet, nennt Diod. V 9, 2. Muller FHG II 150.

8) H., Sohn des Ereon und KOnig von Korinth,
der nach einer von der euripideischen abweichen-
den Version Iason aufhimmt und ihm seine Tochter
znr Fran gibt SchoL Eur. Med. 19. Diod. IV
55, 5; vgl. Hyg. fab. 27. Auf der Munchencr
Medeavase (Reinach Rupert, des vases peints

I 362) kommt H., inschriftlich bezeichnet, der

Kreonstochter (seiner Schwester?) zu Hilfe.

4) H., ein voruehmer Troianer, furchtet, als

Hesione (o. S. 1240) dem Ungehcuer vorgeworfen
wird, dafi seine Tochter Egesta dasselbe Los
treffen kOnne. Er setzt sie auf ein Schiff, das sie

nach Sizilien treibt: dort wird sie vom FluBgott
Krimisos Mutter des Acestes. Serv. Aen. V 550.
V 30. An der ersteren Stelle gibt Serv. pL Hip-
potet vol Jjmatratut, wofur Thilo richtigiKppo-
ttratut vermntet. [KroU.]

Hippothales aus Athen, Schuler Platons. Diog.
Laert. Ill 46. Sonst unbekannt. [Natorp.]

Hippothoe (lnito&6rj). 1) Nereide, Tochter
des Nereus und der Doris, Hesiod. Theog. 251.
Apollod. I 11, vgl. die Nereidennamen Inxovor),

Mevbinrj, &6t), Kv/io&itj. Preller-Robert Gr.

Myth. I 4 556. Weizsacker in Roschers Myth.
Lex. m 207ff. 214.

2) Peliade, Tochter des Pelias und der Anaxi-
lObia, Tochter des Bias, oder der Phylomache,

Tochter des Amphion, Apollod. I 95. Tzetz. Ly-
kophr. 175. Hygin. fab. 24. Hofer in Roschers
Myth. Lex. Ill 1845.

3) Tochter des Mestor, Sohnes des Perseus
und der Andromeda, und der Lysidike, Tochter
des Pelops. Poseidon entfuhrt sie nach den
Echinaden, wo sie ihm einen Sohn gebiert. Dies
ist nach Herodor. frg. 1 (FHG LT 28) = Schol.

Apoll. Rhod. I 747, Pterelaos. der Vater des
20 Teleboas und Taphios, dagegen nach Apollod. II

50f. Tzetz. Lykophr. 932 Taphios, der Vater des

Pterelaos. Noch eine andere Variante findet sich

im Schol. Horn. II. XIX 116 nnd in den Hypoth.
Hes. Scut. A. E, wonach H. die Gattin des

Pterelaos war, eine Sagenform, die vielleicht auch
bei Apollod. II 54 zugrunde liegt. Vgl. Luetke
Pherecydea 51ff. Hcfer in Roschers Myth. Lex.
Ill 3261f. Gruppe Griech. Myth. I 478, der

mit Recht darauf verweist, da8 H. schon durch
30ihren Namen in den Kreis des Poseidon gehSrt

(vgl. z. B. auch Melanippe). Die Entfuhrung der

H. durch den Meergott ist ein beliebter z6szog

bei den Kirchenschriftstellern, Firm. Mat de err.

prof. rel. Xn 2. Arnob. IV 26.

4) Amazone in der Liste bei Hygin. fab. 163;
eine H. erscheint bei Quint. Smyrn. Posthom. I

44. 532 und Tzetz. Posthom. 176 unter den Ge-
fahrtinnen der Penthesileia.

5) Danaide, die dem Aigyptiaden Obrimos ver-

40mahlt wird und ihn in der Brautnacht totet,

Hygin. fab. 170.

6) Frauenname z. B. in dem Epigramm IG
XIV 1720. [Hepding.]

Hlppothoon. 1) Heros eponymos der atti-

schen Phyle Hippothoontis. Nach einer wohl durch
Euripides' Alope verbreiteten Erzahlung war er

ein Sohn des Poseidon und der Alope (o. Bd. I

S. 1596), die ihn aussetzt. Er wird von einer

Stute gesaugt — dies ist aus dem Namen heraus-

50 gesponnen — und spater erkannt. Sein Heroon
erwahnt Pans. I 38, 4: auch IG II 567 b wird
ein Hippothontion genannt. Ein unbekannter
Epiker stellte Evfiolnog A6Xi%6; re xai 1xjto&6<uv

Htyaxh'uog zusammen (Herodian. II 615L.): danach
scheint es, als sei er auch in die eleusinische

Legende verflochten worden (s. o. Bd. V S. 1281).

Bei Hygin. fab. 187. 252 lautet der Name Sippo-
thous. Vgl Gruppe Gr. Myth. 600, 1. [KrolL]

2) Hippothoon oder (wahrscheinlicher) Hippo-
GOthoos, Dichter. Unter dem Lemma 7xxo#oov

bezw. liuro&ocovjos sind bei Stobaios (ill 589.

711. IV 496. 652. V 1023 W.-H.) insgesamt acht

Trimeter trivial-sentenziOsen Inhalte uberliefert,

die Nauck Trag. grace frg. 8 827 znsammen-
stellt. Als Personenname ist bisher nur Hippo-
thoos bezengt (Hippokrates epidem. VI 8, 10
= V $48 L.; Xenopnon Ephes. passim; inschrift-

lieh wie es scheint, nur Collitz-Bechtel HT

"m nippoinoos

5657 [Nachweis von Sittigl; vgl. Irnio^ort IG
XIV 1720). [Maas.]

Hippothoos flnno&oot). 1) Sohn des Aigyptos
und einer Araberin, wird von der Danaide Gorge
in der Brautnacht getotet: Apollod. II 17.

2) Sohn des Hippokoon von Sparta: Apollod.
Ill 124; s. Hippokoon Nr. 1 o. S. 1774.

3) Sohn des Priamos, in der Bias nur einmal
erwahnt, XXIV 251, nach Tzetz. Horn. 447 ein
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6). Im Felde scheinen sie nur selten verwendet
worden zu sein; am Zuge gegen Melos nahmen
20 (Thuc. V 84, 1), an dem nach Sizilien 30 Mann
(Thuc. VI 94, 4) teil, wahrscheinlich als Feld-
gensdarmen. Als Begleiter der Hipparchen, wohl
bei den Festziigen, werden sie erwahnt Xen. mem.
Ill 3, 1. Vgl. Boeckh Staatshaushalt d.Ath.»
LT 332. Busolt Griech. Staats- u. Rechtsaltert.2
310. Bauer Griech. Kriegsaltert. 2 355. Wer-Sohn derHekabe, wahrend Apollod. IH 152 ihnlOnicke Herm. XXVI 51ff Auch im Heere Ale-

ZU aen .Hastaraen (IAh PriamnH rn*h-na+. SI n^*K »««^„™s J i^_ r _^ e il -. ™_ «.zu den Bastarden des Priamos rechnet. S. noch
Tzetz. Posthom. 49. Hygin. fab. 90, wo jedoch
Hipposidus uberliefert ist. Weizsacker in
Roschers Lex. m 2937ff. Nach Dikt. Cret. Ill 7
wurde er von einem der beiden Aias getotet.

4) Sohn des Teutamiden Lethos, fuhrt mit
seinem Bruder Pylaios den Troem pelasgische
Hilfstrappen aus Larisa zu, Horn. II. U 840
-843. XVH 217. Dikt. Cret. II 35. Dares 18.

Schol. Horn. II XXIV 251 Vgl
. Tumpel m 20 fli^ofwoff xaXos . Klein Lieblingsinschr.2 20 und

Roschers Lei. TT 19S8. Roi lnnlln/1 n™'+ Q qs iai nr :.l.t:.i.u JP« X »v ""

xanders d. Gr. gab es I. (Arrian. anab. IV 24,
1. V 12, 2. VI 6, 1 JYL 5, 1]), ferner in dem
des Eumenes (Diod. XX 113, 4) und in dem der
Perser (Arrian. anab. ITJ 8, 4). In der helleni-
stischen Zeit wurden sie auch einfach als 2xvdai
bezeichnet (Ael. Arr. 2, 13). [Lammert.]

Hippotrophia s. Pferdezucht.
Hlppoxenog, Lieblingsname auf einer nolani-

schenAmphorain St. Petersburg nr. 1 732 (Stephani).

Roschers Lex. II 1958. Bei Apollod. epit. 3, 35
heiBt er falschlich '/. lltXaayov. Beim Kampf
um die Leiche des Patroklos wird er von dem
Telamonier Aias getotet, Horn. IL XVII 286—318,
vgl. Dikt. Cret. UI 15. Auson. epit. 21 Eippothoo
et Pyleo in horto sepultis fibersetzt wahrschein-
lich ein nur unvollstandig erhaltenes griechisches
Epigramm, s. Bergk PLG IP 355 nr. 63.

5) Sohn des Aleos und der Neaira, Tochter des

141. Wernicke Lieblingsnam. 70. [Leonard.]
Hippu akra ("Ixiiov axga), Stadt der afri-

kanischen Kuste, durch ihre Lage an einem See
besonders geschtltzt, anscheinend nicht weit von
Utica, im J. 307 von Agathdkles erobert, Diod.
XX 55, 3. Wohl nicht verschieden von Hippo Diar-
rhytus, s. Hippo Nr. 1). Eine zweite afrikanische
Stedt desselben Namens eroberten bald darauf die
Truppen des Agathokles unter Eumachos, Diod.a i. i i

-j
• „. TL, """" iiupiicu aca jvgabiiojaes unrer jijumacnos, lnoa.

Autolykos, w.rd tot
i
seinem Neffen Telephos go- 30 XX 57, 6 (wohlkaum identisch mit Hippo Regius;

totet (Hygm. lab. 244), worauf sich seine Mntter na<«h Ziolin'sVi n;o i„*,t„„ t.i 55. __5;i™totet (Hygin. fab. 244), worauf sich seine Mutter
selbst den Tod gibt (Hygin. fab. 243). Vgl. Ro-
bert Arch. Jahrb. Ill 61. Thraemer o. Bd. I
S. 1366.

6) Ixno&ovg KsQxvovog row 'Aya,utj6ovs xov
Sxv/xcprjXov folgt dem nach der Einnahme von
Ilion nach Kypros verschlagcnen Agapenor in der
Herrechaft uber Arkadien und verlegt den KOnigs-
sitz von Tegea, wo in historiseher Zeit eine Phyle
nach ihm ijWomff hieB (Paus. VTH 53, 6; auch 40 vgl. Tissot GfSographie de l'Afnque I 154,

~ . , v
v „ VMi A.UUU4 iubhuwu um, XllULW UrCglUSI ,

nach Zieliriski Die letzten Jahre des zweiten
punischen Kriegs 18 an der Kuste Byzaciums).
Denselben Namen hatte eine Ortlichkeit an der
groBen Syrte, wenig westlich von den Arae Phi-
laenon, Ptolem. IV 3, 14 (4 p. 634 Mull.), Sta-
diasm. maris magni 85. 86, wo Qtlbmov dxga
uberliefert ist, vgl. Muller Geogr. gr. min I
458; und eine an der Kuste Numidiens nicht weit
von Hippo Regius, Ptolem. IV 3, 5 p. 615 Mull.,

inschriftlich bezeugt : 'bmodolxai Michel Recueil
878; s. Szanto Ausgew. Abhandlung. 243), nach
Trapezus,Paus.Vm 5,4; vgl. darilberSchwedler
De rebus Tegeaticis, Leipziger Studien IX 291f.
Hiller v. Gaertringen Zur arkadischen KOnigs-
liste, Festschr. d. Gymn. zu Jauer 1890, 60. 64.
Fougeres Mantin^e 217. 258. Als Teilnehmer
an der Jagd auf den kalydonischen Eber (Ovid,
met. VIII 307. Hygin. fab. 173) war er von Sko-
pas im vorderen Giebel des Tempels der Athena 50
Alea zu Tegea mit dargestellt (Pans. VIII 45, 7).

Beziehungen dieser Heroengestalt zum arkadischen
Poseidonknlt vermuten Fougdres a. a. O. 229, 3
und Gruppe Griech. Mythol. 199.

7) Einer der unglucklichen Freier der Hippc-
dameia, Schol. Pind. 01. I 127 b.

8) Name eines Riubers in dem Roman des
Xen. Ephes. IV 3ff.

») Personenname, Hippokr. Epid. VI 8 (HI
625 Kuhn). [Hepding.]

10) s. den Art. Hippothoon.
ffippsteaudesf, Bildhauer, s. o. Bd. m

S. 2173 unter Charmades Nr. 2. [lippold.]
Tmtozo(6rtu, berittene Bogenschatsen- In

Athen hielt man 200 Hippotoxoten (Thuc. TJ
13, 8). Sie waren gekaufte Skythensklaven, die
ab Poliaeitruppe dienten. Athener befanden sich
nicht in der Truppe (Thnc. H 96, 1. Lys. XV

wohl identisch mit Cap de la Garde nOrdlich von
Bone, vgl. Gsell Atlas arche"ol. de 1'AlgeneBl.
2 n. 9, 9 n. 9. [Dessau.]

Hippukome, ein Dorf in Lykien, Steph. Byz.
Kalinka Festschr. f. Heinr. Kiepert 1898, 173
und Osterr. Jahresh. UI 1900, 51 , der es in It

Hissar am Aigyr Tschai ansetzt R. Kiepert
Karte von Kleinasien D II und Forma orb. ant
VIII Text 9. [Ruga]

"htnov priftta erwahnt Pans. Ill 20, 8 am
Wege von Sparta nach Megalopolis noch in der
Nahe der Stadt ohne nShere Beschreibung.
CurtiusPel. H 254. W i d e Lakonische Knlte
47, 8. Hitzig-Blflmner Pans. I 844 mit
weiterer Literatur. [BSlte.]

Hlppnri portns. an der Westkuste Ceylons,
Plin. n. h. VI 84. Onomatologisch vergleicht sich
an der Westkuste Vorderindiens Hippokura.

[Kie8sling.|
60 Hlppurios, Name des Flusses von Blaundos

im westlichen Phrygien, nur durch Munzauf-
schrift bekannt, Imhoof-Blumer Lydische
Stadtmftnzen 52. Head HN 559. Rayetet Tho-
mas Milet 6, 1. Hente liver Su, R. Kiepert
Forma orb. ant VTH Text 11; Karte von Klein-
asien CII, die in Zeichnung and Aiuetznng des
Namens abweichen von FOA IX; vgl. Ramsay.
Cities and bishoprics of Phrygia I 570. [Rug* ]
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Hippuris (t? Innovgfe [d. Ii. mit einem refi-

schweifartigen Auslaufer [?] , von "mnovgtg [
=

Schachtelhalm (?)]), Eiland unter den Kykladen
(von den Alten [z. B. Apollonios] zuweilen zu den

Sporaden gerechnet), stidlich von Anaphe bei der

Insel Thera, Apollon. Arg. IV 1710 und Schol.

Timosthenes und Pythainos. K. Kiepert Karte

von Kleinasien D I. [Bfirchner.]

Hippuriskos (f) 'Innovglaxog, vielleicht von

Chronikform der 2txeXtxd auch das frg. 5 = An-
tigon. mir. 121. Freilich steht hier Ijijicdv und
der Text ist schwer entstellt. Die Datierung des

sizilischen (!) Faktums iv 'A&rjvatg ini (Saodewg
'Enatvszov 6Xvft7ttdSog exrrjg xai rgtaxootijg iv rji

'Agvzdfiag Adxcov vtxat ozddtov kann so aueh ein

Autor des 5. Jhdts. nicht gegeben haben. Aber
daB G. J. V o s s hier mit Recht 1. schrieb, zeigt

das Ethnikon 'Prjytvog; an Hippostratos (s. o.),

bmovgog [= Murano'ide] oder von huiovgtg [= 10 der ebenfalls StxsXtxd nach Olympiaden schrieb,

Schachtelhalm]), Eiland beim kleinasiatischen Ka-

rien, Steph. Byz. Vgl. Hippuris. [Burchner.]

Hippys vonRhegion(FHGH 12—15. Christ-

Schmid Griech. Lit-Gesch. 16 457. Susemihl
Griech. Lit.-Gesch. II 29; neues, leider ganz ver-

stfinimeltes Bruchstiick Schol. II. XXI in Oxyrh.

Pap. II 221 col. VI 3), ein viel behandelter, aber

immer noch ratselhafter sizilischer Historiker. Der

Name ist vielfach korrumpiert ('Iavg Suid. s. v.;

wird man nicht denken. Und wie immer das

Datum herzustellen ist — 6Xvftmd8og exzrjs xai

zezxagaxoozrjg , h jji Xgvod/ja%og xzX. schrieb

Gorsini; dann liegt am nacnsten die Annahme
einer Lficke, um als drittes Datum einen syra-

kusanischen Konig oder dergleichen zu gewinnen
ev 'A&rjvatg ini (ag%ovzog * * iv * * 8s) hit ftaoi-

Xscog f TSnatvszov — unmethodisch erscheint es

mirjedenfalls, die Datierung uberhaupt zu streichen

Innevg Zenob. prov. Ill 42. Schol. Eurip. Med. 9; 20 (Keller) oder auch nur in der Olympiadenangabe

"fczjipvq Steph. Byz. s. 'Agxadia; "Lzizuiv Antig.

mirab. 121; var. Schol. Apoll. Ehod. IV 262;

Ijattag Athen. I 31 B); auch Verwechselungen mit

den vom gleichen Namen gebildeten kommen vor,

die Herstellung"2JKTi>j ist nicht einmal da immer
sicher, wo das Ethnikon 'Prjytvog dabei steht (Suid.

s. v. Athen. a. 0. Aelian. nat. an. IX 33. Athen.

a. 0. — Antigon. a. 0. [Tzetz. Chil. VII 644].

Plut. def. or. 23 p. 422 D). Er hat eine Vita

den Zusatz eines Epitomators (des Myes, s. u.)

zu sehen (C. Mueller). Denn das einzige Buch
des H., das auch zitiert wird und nicht bloB in

Suidas' Liste steht, sind Xgovtxd. Xgovtxd aber

werden iiberhaupt erst geschrieben, seit man die

Olympiadenrechnung eingefflhrt hat; und fur Xgo-
vtxd paBt die doppelte oder dreifache Datierung.

Dieser Titel und dieses Fragment stutzen sich

gegenseitig und verweisen den Verfasser der -£Y-

bei Suidas, die aber so verwirrt ist, daB v. Wila- 30 xsXtxd-Xgovtxd in die Zeit nach Timaios, d. h.

mowitz Herm. XIX 1884, 442ff. sie iiberhaupt

beiseite lassen will. Sie gibt spiirliche biogra-

phische Notizen (I) — nur Name und Heimat;

literarische Stellung (iozogixog' avyygacpsvg Aelian.

a. 0.) und Zeit (yeyovdig inl zoJv HegatxcSr, d. h.

480/79) — die aus den Fragmenten nicht zu er-

ganzen sind. Denn Muellers Behauptungen virum
elicias qui viderit . . Argos et Athenas (frg. 3.

5), qui imbutus fuerit doetrinis Pythcgoricorum

fruhestens in den Anfang des 3. Jhdts.- Ich sehc

auch nicht ein, warum er nicht in dieser Zeit

wirklich gelebt und geschrieben haben soil. v.W i -

lamowitz a. 0. weist nach, daB die Bezeugung
der uns erhaltenen Fragmente des H. nicht fiber

das 3. Jhdt. zurfickgeht; in dieses gehCrt das

Zitat bei Zenobius. Fruhestens in dieselbe Zeit

kann frg. 8 Aelian. a. 0. gehOren, ein tolles Heil-

wunder aas Epidauros, das sich auf einer epi-

(frg. 6) sind ganz haltlos. Ferner eine Schriften- 40 daurischen Stele vom Anfang des 3. Jhdts. wieder

liste (III) : Kztatg 'IzaXiag ; StxsXtxd in funfBiichern;

Xgovtxd ebenfalls in funf Biichern ; und ein viertes

Werk von drei Bfichern, das man jetzt gewohn-

lich AgyoXtxd nennt, wiihrend Eudokia Agyato-

Xoytxd hat und andere aus den verschiedenen Les-

arten bei Suidas AgyoXoytxmv site otiosarum

orationum libros III (! Gerb. Joh. Vossius) oder

'AargoXoytxfov hergestellt haben. Auch hier helfen

die Fragmente nicht allzuviel weiter, da nur Zenob.

findet; wie v. Wilamowitz behauptet, in .besserer

und ursprfinglicherer' Gestalt als bei H. Ich finde

nicht, daB Zacher Herm. XXI 468ff. (dem Lip-
sins Quaest. Logogr. 1886, 15 u. a. sich an-

schlieflen) diese Behauptung widerlegt hat; schon

deshalb nicht, weil bei Aelian einfach von einer

ywTj die Rede ist, wahrend die Stele Namen und
Heimat der FTau (Agtoz** **avial) nennt. Aber
wenn v. Wilamowitz (vgl. Arist. u. Athen II

a. 0. einen Buchtitel Ilsgi xgdvwv gibt. In dem 50 28) daraus schlieBt, daB H. zwar einer von den

neuen Fragment ist gerade der Titel weggebrochen,

Der Inhalt ist nicht derart, daB er irgend etwas

entscheiden konnte. Nur daB Zenob. a. 0. aus

den Xgovtxd die Grfindung von Kroton mitteilt,

ist wichtig, weil es die schon durch die gleiche

Buchzahl nahegelegte Identifizierung der StxeXtxd

ruit den Xgovtxd zu bestatigen scheint. Da es

sich hier um etwas Unteritalisches handelt,

konnte man noch weitergehen und in der Kziotg

vor Antiochos zu supponierenden chalkidischen

Ghronisten gewesen sei, dafi aber .das Buch, das

um 250 unter seinem Namen ging, nicht mehr
original war', so steht er auch noch unter der

Herrschaft des alten Vorurteils, daB es einen ur-

alten sizilischen Autor H. uberhaupt gegeben habe.

Dieses Vorurteil stutzt sich vor allem auf einen

noch nicht behandelten Satz der Suidasvita. Die

Schriftenliste (III), die ursprunglich auf die bio-

itoJUag einen Teiltite! seben. Aber man konnte 60 graphischen Notizen/I) direkt folgte, wird jetzt

ebensogut diese Kziotg mit dem vierten Werk, falls

dies 'Agxatokoyixd hieB, gleichsetzen und diesem

Werke etwa frg. 1 und 2 zuweisen. Dann erhielte

man zwei Werke fiber die Westgriechen , analog

den beiden Buchem des Antiochos, der ZtxeluSits

avyygaapr) (Pans. X 11, S) und Ilsgl IxaXlag (Dion.

HaL ant rom. I 12, 3).

Das bleibe dahingestellt. Dagegen spricht fffr

von zwei evg^ftaxa (IL IV) umrahmt. Das zweite

(IV) oStoe ngoTtot fygatf/e nagmtdiav xai %<aXUxfi^ov

xai SXXa hat man Ungst dem Hipponax lugewieeen.

Aber auch das erste (II) xai xgOrog fygay>t zat

SuuXatae xgd£tic, 8s foztgor Mvrjg bttzifitzo ist

nicht etwa Zusatz aus einer anderen Quelle, die;

die 2ixtXutd-Xgovmd als SttaXixai xgd£ttt xitierte

und dadureh tauschte, sondera beruht ebenfalls

1929 Hippys Hira 1930

auf einer Namenverwechslung. Denn da die St-

xeXtxd, was festzuhalten ist, nach Olympiaden
datieren, kCnnen sie schwerlich von jemand als

erstes Werk fiber sizilische Geschicbte bezeichnet

sein — es sei denn, sie gingeu nur bis etwa zum
Sturz von Gelons Haus (466/5). Dann wiirde sich

daraus der Ansatz ihres Autors auf 480/79 er-

klaren, genau wie man Xanthos den Lyder, weil

sein Werk mit der Zagdicov SXwotg schloB, 546/5

angesetzt hat. Bedeutung hat ein derartiger Ansatz

keine. Wer darauf baut, wer daraufbin auch nur
H. als ,Schriftsteller des 5. Jhdts.- bezeichnet

(v. Wilamowitz), sollte bedenken, daB Dionys
von Halikarnass de Thuc. 5 ihn nicht nennt. Das
ist nicht entscheidend; aber es ist immerhin zu

beachten, eben weil der Satz II der Vita eine

andere Deutung zulafit. v. Wilamowitz selbst

hat darauf hingewiesen, daB der Name des ,Epi-

tomators' Myes unter den Pythagoreern (Iambi,

vit. Pyth. 267) erscheint und daB seine Seltenheit

es .verbietet, sowohl die Personen durch Homo-
nymie zu sondern, wie an eine spatere Umarbeitung
de3 H. zu denken'. Nun heiBt es frg. 6 Plut. de

def. or. 23 Imtvg 6 'PrjyTvog, ov /xsurrjzat <Patviag

6 'Egsotog , iazogsT Sofav rival xzX.; es folgt die

Meinung eines Petron von Himera fiber die Zahl

und Lage der Welten. Wieder hat v. Wilamo-
witz gesehen, daB es sich hier um einen Pytha-

goreer handelt. Er schlug deshalb vor, "Ixnaoog

fur "I. zu lesen. Sachlich richtig; nur hindert

'PrjyTvog. Denn Hippasos ist ans Metapont. Dem
Phainias die Verwechslung zuzuschreiben, scheint

sich auch v. Wilamowitz nicht entschliefien zu

kOnnen (S. 444). Will man also in 'Prjytvog nicht

einen Zusatz Plutarchs sehen, so hat Phainias

Petrons Meinung nicht aus Hippasos, sondern

aus einem rheginischen Pythagoreer — einen

'lnaagxidrji 'Prjytvog, der sonst unbekannt ist,

ffihrt Iambi, a. 0. auf. Am wahrscheinlichsten

ist danach, daB dieser , erste' Historiograph Sizi-

liens, den ,spater (der Pythagoreer) Myes epito-

mierte' , ein pythagoreischer Schwindelautor ist

oder vielmehr: die ZtxsXtxat agdtiets des Pytha-

goreers Hipparchides von Rhegion (der als 1.

im Phainiaszitat Plutarchs erscheint) eiistierten

uberhaupt nirgends anders wie in der Vorrede
seines Epitomators Myes, d. h. es besteht hier

das gleiche Verhaltnis wie etwa zwischen dem
Milesier ,Kadmos' und seinem Beniitzer Bion
(Schwartz o. Bd. Ill S. 482, 8) oder zwischen
dem Gergithier Kephalon und den ioxogiat des

Hegesianax (s. o. Bd. VH S. 2604ff.) und anderen
derartigen Ei-findungen uralter Gewahrsmanner.
Suidas' Ansatz des H. auf 480'79 scheidet dann
erst recht aus, weil er sich nun vermutlich auf

den pythagoreischen Ps.-Historiker Siziliens bezieht.

Wenn das Datum des Suidas und das Phai-
niaszitat ausscheiden, so bleibt tatsachlich nichts,

was zu der Annahme veranlassen kOnnte, es babe
im 5. Jhdt. noch vor Antiochos von Syrakus einen
,Chronisten der Westhellenen' H. gegeben. DaB
Hellanikos, wie gelegentlich immer wieder ver-

mutet wird, seine unteritalischen Nachrichten dem
H. verdanke(C. Mueller, Friedlaender Philol.

Unters. xix 23, 1), ist eine ganz leere Behaup-
tung. Eber hat das umgekehrte Verhaltnis statt,

wenn beide SchoL Eurip. a. 0. fur Medeas Auf-

enthalt in Korinth zusammen zitiert werden. Auch

fur Thukydides kommt H. natiirlich nicht in Frage.

Die scheinbare Benutzung durch Aristoteles hat

v. Wilamowitz 445f. beseitigt. Das Zusammen-
treffen von frg. 1 Schol. Apoll. Rhod. IV 262

mit Diod. I 10, 1 durfte jetzt beweisen, daB H.
die Alyvszztaxd des Abderiten Hekataios benutzt

hat. Als erster sicherer Benutzer des H. erscheint

jetzt das Wunderbuch des Antigonos; alter ist viel-

leicht noch die Quelle des Zenobius. Es steht nichts

10 im Wege, in H. einen Autor des 3. Jhdts. (etwa

noch aus der ersten Halfte) zu sehen, der ein oder

mehrere Werke fiber die Geschichte der Westhel-

lenen geschrieben hat; vielleicht — aber nur sehr

vielleicht — auch eines fiber Argos. [F. Jacoby.]

Hipta ("Iicza), eine Form der im westlichen

Kleinasien stark verehrten Meter, bezeugt durch

eine in Gjolde bei Kula gefundene, am besten von
J. Keil und v. Premerstein Denkschr. Ak.

Wien Bd. LTV 1911, 96 nr. 188 publizierte Giebel-

20 stele {Mijxgt "Ima xai Aid ZaUpa&cp) und einen

in Menje (Maionia) von denselben Gelehrten ent-

deckten kleinen Rundaltar mit der Inschrift:

Mt[X]xlvrj Mrj\zga\Mrizgi "Inza svxfjr (a. a. 0.

S. 85 nr. 169). Auf der Giebelstele beflnden

sich fiber der Inschrift zwei Gerate, die die Heraus-

geber mit Vorbehalt auf ,kleine, bei den Myste-

rien verwendete Schaufeln oder Larminstrumente'

deuten. Es kann nicht zweifelhaft sein, daB H.

mit der in den orphischen Hymnen XLVIII und
30 XLIX besungenen "Inra, der Amme des Dionysos-

kindes, identisch ist, wie denn auch bei Proklos

in Tim. II 124 C (I 407f. Diehl). Ill 171 F (II

106, 1 Diehl); vgl. Ill 200 D (II 198, 8 Diehl) "Ixza

mit den besseren Handschriften gelesen werden
muB. wie J. Keil Eranos zur Grazer Philologen-

versammlung 1909, 102f. zuerst richtig gesehen

hat. In den orphischen Hymnen ist Sabazios

(s. die Inschrift aus Gjolde) der Vater des Dio-

nysos, der den Sohn wie Zeus in seinen Schenkel

40 eingenaht hat, H. des Dionysos Amme, die an

den Mysterien des Sabazios teil hat. Im orphischen

Hymnos erhalt diese u. a. die Epitheta eidg xovgtj,

zbovirj firjzrjg, paoiXsta. Als ihre Heimat werden

das phrygische Idagebirge und der Tmolos ange-

geben. Nach der orphischen tlberlieferung bei

Proklos, der III 171 F des Orpheus neol zf/g

"Iniag Xoyot zitiert, trug sie den kleinen Dionysos

in einem von einer Schlange umgebenen Liknon

auf dem Kopfe. Vgl. 0. Kern Genethliakon fur

50 C. Robert, Halle 1910. 90ff. und zur Herkunft

des orphischen Hymnenbuchs aus Pergamon Herm.

XLVI 1911, 431ff. [Kern.]

Hira, Hire (^ lot), Igd [= die einer Gottheit

geweihte, vgl. IXtog Igrj]), so seit Dindorf und
Becker nach Autoritat des Aristarchos statt des

dialektisch vulgaren lor] (vgl. Eustath. H. 743,

17, 25, nach Athenaios: \ptXovzai fj Xik'tg). Name
mehrerer Stadte und Vorgebirge griechischer und
von Griechen kolonisierter Gebiete, vgl. Hiera u. a.

60 1) ?e" Steph. Byz., Stadt auf der Sporaden-

insel Lesbos, T.qtj Eustath. H. 743, 17. 25 nach
Athenaios, vielleicht die in dem Art. Hiera
Nr. 6 behandelte Stadt oder Kome. [Burchner.]

2) H. ('Igd oder °Iga) hieB bei Rhianos die

Bergfestung, in der zu Anfang des 5. Jhdts.

Arrstomene8 den Spartanern 22 Jahre Wider-
stand leistete, Steph. Byz. s. lgd:5oot Mtootp>ias,

Ptavog kv MtoorjvtaxGrv itgorzq}. M e i n e k e
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Anal. Alex. 192, 1. Pausanias iiberkam den
Namen in der auch bei dem Adjektiv legos auf
griechischen Inschiiften romischer Zeit iiblichen

Orthographie (M e i s t e r Griech. Dial. I 72f.),

d. h. in der Form EIqA oder Eiga; der rauhe
Hauch wurde ja langst nicht mehr gesprochen;
Elga ist grammatisch unmoglich, s. Schwartz
444, 2. tJber das Verhaltnis von Pausanias zu
Rhianos nnd tiber die historischen Grundlagen

8) s. Iria.
Hiramis s. Hyrminos.
Hiranus s. Hyrminos.
Hire (7§ij Aristarch. ofiolcog rip eni&extxQ,

Schol. AT II. IX 150. Schol..A II. IX 292, vgl.

Herodian I 263, 6ff. II 64, 128. Lentz; andere
lasen lev Schol. A II. IX 150. Bustath. 743, 20),
1) erscheint in den Litai als eine der 7 Stadte,
die Agamemnon dem Achill anbietet. Von diesen

Hiller v. Gaertringen Festschr. des 10 waren schon den alien Homererklarern nur zwei
Gymnasiums zu Jauer 1890, 33ff. Schwartz
Hermes XXXIV 435H. v. W i 1 a m o w i t z Text-
gesch. d. griech. Lyr. 105f. Hiller v. Gaer-
t r i n g e n und Latter mann Hira und An-
dania, Berl. Winckelmannsprogr. 1911, 5B. Ob
Rhianos den Namen der Feste vorfand oder ihn
aus Horn. II. IX 150 entlehnte (s. den Art.

Hire), ist nicht zu entscheiden, v. W i 1 a m o-

w i t z 105, 4. Jedenfalls ist Schwartz' Kom-

bekannt, Kardamyle, dessen Name noch heute
an der urspriinglichen Stelle haftet, und Pherai
an der Stelle des heutigen Kalamata (S k i a s

'AoX . %<P- 1911, 108B.), das die offizielle

Benennung falschlich mit dem alten Kalamai
gleichsetzt. Fiir die ubrigen fiinf muBte man
wie so oft eine Namensandening in nach-
homerischer Zeit annehmen. So ward H. mit
Abia (Abeia) gleichgesetzt, Paus. IV 30, 1.

bination 447 nicht haltbar, dass der Name ge- 20 H i r s c h f e 1 d o. Bd. I S. 96. F r a z e r Paus
wahlt sei, um die heilige Feste zu bezeichnen
aus der die Urkunden der Mysterien stammten.
Von den messenischen Mysterien hat Rhianos
noch nichts gewuBt, geschweige denn Epamei-
nondas, s. van der Loeff De Messeensche
mysteriSn. Handelingen van het Zesde Neder-
landsche Philologencongres 1910. Und schon
Apollodor (Strab. VIII 360) kennt die Lage des
Aristomenischen H., rijv 8s 7(>r)v xara xo oqos

in 421, oder mit Mesola, iiber dessen Lage wir
nur Strabons unklare Angabe haben: xa&rjxovoav
eig tdv fietagv xohtov toy Tavy&zov xal xfjg

Msaorjvlae. Strab. VIII 360 aus Apollodor.
Bnrsian Geogr. 159, 2. Schwartz s. u.

Niese Gott. Nachr. 1906, 119. Inbezug auf
die Gesamtlage der sieben Stadte war man durch
den Vers (Horn. II. IX 153) naom S1

iyyig &X6g,

vcaxai Il&Xov tf/tadoevrog gebunden, so verschie-
Seixvvovai rd xard ttjv McyaXSjioXiv xfjg Aoxadtag 30 den man diesen auch deutete. Strab. Vin 348.
d>g inl 'AvSaviav lovxcov. Die Orientierung er-

folgt von dem Wege tiber Chranos aus, den
Paus. VIII 35, If. beschreibt (etwas anders
Hiller 13, 2); von der PaBhehe sind es in
Lnftlinie 12 km bis zu den Ruineu auf dem
Berge H. Athanasios bei Kakal6tri an der Neda.
DaB auf diese Stelle (vgl. im allgemeinen P h i-

lippson o. Bd. V S. 2118) die Erzahlung des
Pausanias IV 17, lOff. ebenso wie der Vers des

358. 360f. Schol. ABT zu Horn. II. IX 153. Diese
Angabe zusammen mit den genannten beiden
festen Punkten umgrenzen auch fiir uns das
Gebiet, innerhalb dessen H. und die andern fruh
verschollenen Ortschaften gelegen haben miissen.

Zu diesem Ergebnis kommt in eingehender Er-
brterung auch Schwartz Hermes XXXIV 445—447, der allerdings igrjv IloiTJeooav fiir das
Ursprungliche halt und dies mit dem von Konig

Rhianos (Paus. IV 17, 11) ovpeog aoycwdlo mot 40 Teleklos am Nedon, d. h. in der Dentheliatis,
xrixas ioxvarocovxo vorzuglich paBt, wird all

gemein zugegeben, s. Schwartz 441 f. Die
Bedenken, die trotzdem laut wurden und die sich
teils aus der Lage der Feste teils aus dem
Charakter der Ruinen ergaben (Schwartz
442f.), sind durch die vortrefflichen Darlegungen,
die Hiller v. Gaertringen nnd Latter-
man n auf Grund genauer Beobachtungen und
Aufnahmen geben und durch Karten, Plane und

gegriindeten Poiaessa (Apollod. bei Strab. VIII

360) identifiziert (S ch wartz 447. 462f.).

[Bolte.]

2) Ort an der Kuste von Kilikien zwischen
Aigai und Issos, Geogr. Rav. 358, 12. Guido
525, 21 (Hyre); nach Muller zu Ptolem. V 7, 7
= Hirik Koprn (bei Kiepert Karte von Klein-
asien D IV steht Kyryk Kopru). [Ruge.]
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Photographien untersttitzen, in alien wesentlichen 50 bietet Revillout Prfcis du droit egyptien LT 1037
Teilen beseitigt. Die wichtigsten Ergebnisse
seien hier kurz verzeichnet. Die Ringmaoer
schmiegt sich dem Rand der Kuppe ungezwungen
an /and kommt damit dem Schema eines Recht-
ecka nahe. Die Langsachse mifit rund 360 m,
die Querachse im Durchschnitt 130 m. Nur ein
Turm ist zu bemerken, im Stidosten, an der
sehwachsten Stelle des GOrtels (20). Zwei Tore
durchbreehen den Ring, beide geschickt angelegt

auf Grund eines dem. Pap. den Namen einer Ka-
nephore der Arsinoe Philadelphos in Alexandrien,

welche im Payni des 12. Jahres Ptolemaios' IV.

(210 v. Chr.) amtiert haben soil. Ist Revillonts
Lesung richtig, so wiirde H. allem Anschein nach
erst in diesem Monat und zwar -als suffeeta ihr

Amt angetreten haben , da ein dem. Pap. Berlin

8075 nach der neuen Lesung Sp-iegelbergs Rec.

de trav. XXX 159 fur ebendenselben Monat noch
(22). Die Gebaude im innern sind liberal] durch 60 eine andere Eanephore als amtierend erwahnt, die
einen Umgang von der Maner getrennt (23).
Ihre Reste zeigen sorgfaltige Banweise (24). Nach
dem Geeamteindruck sind Befestigung and Be-
b&uang im Innern vor 500 erfolgt (25). Inbezug
Mf die Unterburg (26ft.) stimmen Hiller t.
Gaertringen nnd Ltttermma der An-
nahme von Ross Beisen 07 m, dafi diese Adage
«» der Zeit nach 369 stammen mftwe. [Bolte.]

uns ubrigens auch schon fur die Monate Atbyr
mid Tybi belegt ist (dem. Pap. Cairo 30622,
publ. von Spiegelberg Die demot Papyr. p. 74f.

im CataL gen. dee antdq. egypt dn mnsee dn
Caire ; Die demot. Denkm. IT; gr.-demot. Pap. Lon-
don, publ. von Griffith P.S.BjL XXTII 294ft
H. win ferner sogar die dritte Kanephore, die
vna fttr das J. 211/10 t. Chr. bezengt ware, da ana

1983 Hmmnius Hirpi isorani iya4

fur die vorhergehende Zeit noch eine zweite Kane-

phore bekannt geworden ist (dem. Pap. Bologna,

publ. von Revillout Rev. eg. IDT 2, 5). Es ware

dies ein ganz aufiergewOhnlicher Fall, dessen Be-

urteilung noch dadurch erschwert wird, dafi die

Amtszeit der zweiten Kanephore, der Mechir,

mitten in die der ersterwahlten f&llt. Historische

Folgerungen sind selbstverstandlich so lange nicht

zn Ziehen, bis nicht die Lesungen Revillonts
auch von anderei Seite bestatigt sind. Ob man
die ans dem Demotischen sich ergebende Namens-
form H. griechisch mit Elgyvr] wiedergeben darf,

ist, da Revillout nicht die genaue Transkription

des Namens bietet, nicht als gesichert anzusehen.

Otto Priest, u. Temp. i. hellenistisch. Aegypt. 1

188, 8. LT 325; s. auch Griffith P.S.B.A. XXXI
52f. [Walter Otto.]

Hirminius s. Hyrminos.
Hirna (der Vatersname ist nicht bekannt),

eine der eponymen Ptolemaerpriesterinnen in Ale-

xandrien, una zwar aller Wanrscheinlichkeit nach

die Kanephore der Arsinoe Philadelphos im J. 115/4

v. Chr. Die obige, von Spiegelberg aus dem
Demotischen gebotene Transkription des Namens
wird von ihm mit grofier Wanrscheinlichkeit als

EIq-tivt] gedeutet. Dem. Pap. Cairo 30698, publ.

von Spiegelberg Die demotisch. Papyrus p. 207

im Catal. ge"n. des antdq. e'gypt. du muse'e du
Caire ; Die demot. Denkmaler LT. [Walter Otto.]

Hiroae, Volksstamm, den die Tab. Pent, auf

der Westseite des Kaspischen Meeres ansetzt,

Geogr. Rav. 60, 15 als Eroon unter den Rand-

vclkern desselben Meeres aufzahlt. Im Kankasus
hat die Tab. Peut. Ohireoc, die vielleicht nicht

verschieden von den H. sind. [Kiessling.]

Hirpi Sorani. Am Soracte im Gebiet der

Falisker gab es noch in der Kaiserzeit eine Zahl

von Familien, die sich so nannten. Sie feierten

dem ,Apollo' jahrlich am Soracte ein Opferfest,

bei dem sie uber glahende Kohlen schritten, ohne

ihre nackten FuBsohlen dadurch zu verletzen.

Dafur garantierte ein SenatsbeschluB ihnen Frei-

heit vom Kriegsdienst und alien anderen Staats-

lasten (Plin. n. h. VTI 19 [daraus Solin. II 26]).

Der Kult war berulunt und fur diese Gegend
charakteristisch. Darum laBt Verg. Aen. XI 785ff.

den Etrusker Aruns beten: summe deum, sancti

custos Soractis Apollo,
|

qvem primi colimus, quoi

pineus ardor acervo
\

pasdtur et medium freli

pietate per ignetn
|
cultores multa premimus

vestigia pruna (danach Sil. Ital. V 175ff. turn

Soracte satum . . . Aequanum noseens, patrio eui

ritus in arvo,
|
cum pius Arcitenens aeeensis

gaudet acervis,\exta ter innocuos laetum portasse

perignes: ,si, in Apollinea semper vestigiapruna
\

inviolata teras victorque vaporis ad aras
\
dona

serenato referat sollemnia Phoebo .

.

.'). Dasselbe
berichtet Strab. V 226, nur dafi er, durch die

Nachbarscbaft des Kcltes der Feronia irregeleitet,

erzahlt, dafi oi xaaszofitvoi i-.-io zijg Salftovog tai-

ttjs (namlich der Feronia) yvftvois aooi 3u£iaot
ar&gaxiar xai onodicar fteydlTjv ajiade'if, xai aw-
ig^etat jzXijdog ar&Qa>!toyv &fia re rrjs navtjyvgeioe

idgir, fj avrxelMiat xat' eios, xal xijs lex^tiotjs

diae. Hirpi bedeutete ,WOlfe' (vgL Paul p. 106
Irpini appeUati a nomine lupi, quern irpum
dusunt Samnite*. Strab. V 250 tptor yog m-
Xovoir ol ZawTtai tor Uxor. Serv. Aen. XI 785

lupi Sabinorum lingua ,hirpi' voeantur). ttber

die Entstehung des Kultes berichtet Serv. Aen.

XI 785 folgendes: Als einBt dem Dis Pater anf

dem Berge Soracte, der den Di Manes heilig

ist, geopfert wurde, erschienen plotzlich Wolfe

und raubten die exta von dem brennenden Altar.

Die Hirten, die sie verfolgten, kamen an eine

HOhle, die einen fur Nahestehende todlichen Pest-

dunst aushauchte. Die Folge der Verfolgung der

10 Wolfe war eine Pestilenz, von der ein Orakel

Befreiung versprach, wenn man dio Wolfe nach-

ahmen, d. h. vom Raube leben wiirde. Das ge-

schah, m i so entstand die Gemeinde der Hirpi

Sorani, die Hrpi hiefien, weil dies im Sabinischen

der Namen fur den Wolf war, nnd Sorani, weil

Dis pater den Namen Soranus trug, also gleich-

sam lupi Ditis patris. Soweit der Bericht. Man
war sich demnach im Altertum klar dartiber, dafl

die Gottheit der Unterwelt angehOre. Wenn sie

20 als Apollo bezeichnet wird, so ist damit natflr-

lich der todbringende griechische Gott gemeint,

wie denn auch der in Rom verehrte Unterwelts-

gott Vediovis unter dem griechischen Bilde des

Apollon verehrt wurde (WissowaRel. u. Kult.2

237f.). Daher entbehren alle Deutungen des Ri-

tuals, die von dem Sonnengotte Apollon ausgehen,

vollstandig der Grundlage. So die ausfiihrliche

Darstellung Mannhardts Antike Wald- und
Feldkulte 318ff. 330ff., der die H. S. fur

30 ,Wolfe des Sonnengottes' erklart und das Feuer,

das sie tiberschreiten , mit den Sonnwendfeuern

vergleicht durch die die Darsteller der Vege-

tationsdamonen zum Zweck der BefOrderung der

Fruchtbarkeit des Kornfeldes und der Viehweide

hindnrchgehen.Das RitualdesFenerdurchschreitens

wird in der Legende nicht erklart; ihr Erziihler

interessiert sich nur fur die Bezeichnung der

Priester als ,Wolfe', die in der uns vorliegenden

Fassung rationalistisch auf rauberisches Leben ge-

40 deutet wird. So viel l&Bt sich aber mit Sicherueit

aus der Erzahlung schliefien, dafi der Kult Suh-

nung, Reinigung und Abwehr bOser, todbringender

'

Gewalten bezweckte, die sich gerade am Soracte

manifestierten (von den giftigen Dunsten am
Soracte Plin. n. h. II 207. der auch den bezeich-

nenden Namen solcher mefitdsclien Ansdunstungs-

statten, Charonea, hinzufflgt; iiber eine scbid-

liche Quelle am Soracte Plin. n. h. XXXI 27.

[nach Varro]. Vitruv. Vni 3, 17. Vgl. Nissen
50 Ital. Landesk. II 368). Die Wolfe erscheinen in

der Legende als Manifestierungen unterirdischer

Damonen ; die Priester des Gottes der Unterwelt

gleichen sich ihnen an und vollfiihren als ,Wolfe'

ihr Reinigungsritual. Bei Vergil (a. a. O.) voll-

bringen sie das Wunder des Feuerdnrchschreitens

freti pietate, wahrend Varro (bei Serv. Aen. XI
787) wissen wollte, daB sie ihre Sohlen zum
Schutz gegen das Feuer mit einer gewissen Salbe

vorher bestrichen batten. Nur Sil. Ital. (a. a. O.)

60 verbindet das Feuerdurchschreiten mit dem Opfer

(und zwar in einer Weise, die an die bei Servius

erzahlte Legende vom Raubantall der Wolfe

erinnert), indem er berichtet, daB die Priester

mit den exta dreimal dnrchs Feuer geschritten

seien, am diese endlich als Gabe anf dem Altar

des besanftigten Gottes niedenulegen. Vgl. noch

die Spottmamen Pisida nnd Soranus augur for

den Augur des Ap. Claudius (Cic. de divin. 1 105).
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Wenn uber das Wesen des Kultes und des

Rituals weitere Vermutungen nicht erlaubt sind,

so lafit sich doch wenigstens det Name Soranus
mit einiger Wahrscheintichkeit deuten. Man ver-

steht Soranus {pater), wie Reatinus pater, pater

Pyrgensis u. a., als den Gott vom Soracte, und
dementsprechend die H. S. als die Wolfe vom
Soracte. Das lafit sich spraohlich nicht recht-

fertigen, denn aus Soraet-nus (Dee eke Falisker

97) ware nicht Soranus geworden (vgl. Anagnia
aus Anact-nia, W. Schulze Zur Gesch. latein.

Eigenn. 479, 2). Soracte und Soranus mussen
als Ableitungen aus demselhen Grundwort ver-

standen werden. Die Bezeichnung H. S. hat man
langst mit den ursprunglich an bestimmte Ge-
schlechter gebundenen und danach benannten
rOmischen luperei Fabiani und Quinetiales ver-

glichen, zu denen spater zu Ehren Caesars noch
die luperei Iulii hinzutraten (vgl. Wissowa Eel.

u. Kult. d. Romer^ 559). Wenn auch (wie ich

glaube, mit Unrecht) die Deutung von lupereus

als lupus neuerdings (Deubner Arch, fur Rel.-

Wiss. XIII 482ff. Wissowa a. a. 0. Anm. 1)

angefochten und damit das Recht, lupereus mit
hirpus gleichzusetzen , bestritten worden ist, so

bleibt doch die Analogic der Bezeichnung der

Priesterschaften bestehen. Nun besitzen wir das

gesuchte Grundwort Sora in dem etruskischen

Geschlechtsnamen Sora (mit Ableitung Soranus),

von dem auch die volskische Stadt .Sora ihren

Namen erhalten hat (vgl. W. Schulze a. a. 0.

371. 577). Also waren, iihnlich wie die Luperei

Fabiani, die H. S. zu verstehen als die .Wolfe'

aus dem Geschlechte der Sora. Die Bildung
Soracte lafit sich mit den vorhandenen Mitteln,

wie es scheint, noch nicht erklaren ; der Ausgang
erinnert an Namen wie Teate (neben Teanum),
die Bezeichnung nach einem Geschlecht an den
sabinischen mons Lucretilis (Schulze a. a. 0.555).

Soranus als Gott ware dann vom Geschlechte

der Sora benannt, wie die Gotter Visidianus,

Satriana u. a. von den betreffenden Gentilnamen
(vgl. Wi s s o w a a. a. 0. 33, 3). Diese ursprunglich

adjektivischen Namen werden ganz gewOhnlich zu

richtigen Eigennamen, und so trifft meines Er-

achtens Wissowas Einwand (a. a. 0. 238, 4) gegen
Thurneysens -Erganzung der alten Comitiums-
inschrift (Dessau 4913) sakros esed Soriano}
nicht zu. Im ubrigen vgl. den Art. Soranus.

Preller-Jordan Rom. Mvtholog.» I 268ff.

W. Mannhardt Antike Wald- u. Feldkulte 318ff.

330ff. (Frazer Golden bough III 2 31 If.). W.
Deecke Die Falisker 92ff. Wissowa in Ro-

schers Myth. Lex. I 2693f. ; Relig. u. Kult. der

Rom. 2 238. [W. F. Otto.]

Hirpini, rauhes Bergvolk (Sil. Ital. VIII 569)

samnitischen Stammes (Strab. V 250) im Ein-

zugsgebiet des Calore (Beneventum im H.-Gebiet

Plin. n. h. Ill 105) und des oberen Ofanto (Plin.

in 102), Nachbarn der im Sudosten anschliefien-

den Lucaner (Strab. a. 0.). Der Stammname
bezeichnet sie als Verehrer des Mars , dem
der Wolf, hirpus, heilig war; die Wandersage
lafit diesen den Stamm in die nenen Wohnsitze
fflhren, Strab. V 250. Fest. 106 M. Aufseblusse

fiber die Siidwanderung der umbrisch sabellisch-

oskischen Stamme, von der nur die Sage berichtet,

ergeben sich A. Schulten aus der Haofigkeit des

Vorkommens bestimmter Namensformen, Klio II

452f. Die verhaltnismafiig spate Erwahnung der

H. (3. Jhdt.) erklart sich wohl daraus, dafi sie

als, Glied des grofien samnitischen Bundes nicht

mit ihrem Stammesnamen genannt sind. Erst
nach der Unterwerfung und Sprengung jenes

durch Rom begegnen wir ihm, zumal die H. von
ihren nOrdlichen Stammesgenossen durch die 268
v. Chr. auf hirpinischem Gebiet (Plin. EH 105)

10 gegrttndete Kolonie Beneventum getrennt wurden.

Aber nicht blofi geographisch wird Samnium und
Hirpinerland auseinandergehalten (Liv. XXII 15),

auch politisch sind sie manchmal verschiedene

Wege gegangen. Nach der Niederlage von Cannae
sind die H. im Gegensatz zu den Pentrern zu
Hannibal iibergegangen, Liv. XXII 61. XXUT 1.

Sil. Ital. XI 11. Sie sind 215 wiederholt ge-

ziichtigt worden, Liv. XXIII 37. 41 und haben
sich 209 unterwerfen mussen, Liv. XXVII 15

20 clementer a consule cum verborum tantum casti-

gatione ob errorem praeteritum accepti. Im J. 130
wurde im hirpinischen Gebiet ager publicus par-

zelliert (OIL I 554—556, der altere Gracchus

einer der tresviri a. i. a.), dessen Vorhanuensein
auf eine Mafiregelung des Stammes, vielleicht

wegen des Verhaltens im zweiten Punierkriege,

wohl schliefien lafit, vgl. Be loch Der italische

Bund 65. Hervorragend beteiligt sind die H. am
Bundesgenossenkrieg; sie sind von Sulla unter-

30 worfen worden , Liv. Per. LXXV. Appian. bell,

civ. I 39. 51. Aurel. Vict. vir. illustr. 75, 5.

Seither verschwinden die H. als Stamm aus der

Geschichte, wenn auch nicht aus der geographi-

schen Literatur (Ptolem. Ill 1, 62). Sonstige Er-

wahnungen: Veil. II 16. 68. Cic. div. 1 79 ; leg. agr.

in 8. Plin. H 208. Serv. Aen. Vn 563. Polyb.

Ill 91, 9 Vgl. Th. Mommsen Sulla topografla

degli Irpini, Bull. d. inst. 1847, 161ff. 1848, 4fF.

Beloch a. 0. 167f. Nissen Ital. Landesk. 1529.

40n 803f. Blasio Gli abitanti primitivi dell' Ir-

pinia, Riv. dTtalia XHI (1910) 353ff. [Weiss.]

Hlrpinlana, Ort in Afrika, Prov. Byzacena,

erwahnt als Bischofssitz im J. 411 (coll. Carth. I

c. 133, bei Mansi IV 114) und 484 (Not. episc,

Byz. n. 55). [Dessau.]

Hirri, von Plin. IV 97 an der Ostsee neben

dem germanischen Volke der Sciri genannt, sonst

unbekannt. [Kiessling.]

Hirrins. 1) s. C. Lucilius Hirrus.
60 2) M. Hinius Fronto Neratius Pausa s. Ne-

ratius.
Hirrus, als schlechter Mensch, der das ihm zur

Verwaltung anvertraute VermOgen von Waisenkin-

dern veruntreut, erwahnt von Iuven.l 0, 222f. [Stein.]

HIrrntng s. Pedius.
Hirsch. Name. Griech. e!.a<posJlZ6s (Hirsch.-

kalb) ans *c).vog oder Uviog, cymr. elain Hirsch-

kuh, lit. clnis Hirsch, elni, alne Hirschkuh, arm.

eln Hirschkuh, apreufi. alne, slav. ieleni (daraus

60unser Elen). Nach Osthoff Et Par. I 278f.

eJ-Bezeichnung fur Horn, also eiayos der GehOrnte.

Lat. eercus (davon it. cervo, cervio, cerbio, rum.
eerb, prov. cer[v]s, frz. eerf, cat. cervo, span.

ciervo, ptg. cervo K Orting Lat-rom. Worterb.).

verwandt mit griech. xsgaos gehemt, cymr. carw,

com, caruu, carow, bret caru. lit. kdrvi Kuh,
preufi. kurwis Ochse, apreufi. sirwis Reh, ahd.

hirux, mhd. hirx, nhd. Hirsch, ndL hert, angels

19S7 Hirsch Hirsch 19bS

heorot, heort, anord. hjortr der Gchomte. Das
ungehOrnte Weibchen des H.s xe/tas, -ddog , ahd.

hinta, mhd. hinde, angels, hind, engl. hind,

anord. hind, nhd. Hinde und Hindin. — Das
H.-Kalb ve§q6s (Horn.), lat. hinuleus , richtiger

inuleus zu griech. cvsloe H. (Keller Volksetym.

311). — Der Dam-H. wgof und nooxas, -ado;

(xsgxdZo) werde dunkelfarbig, mgxvos, skrt. prcni

gesprenkelt) nach 0. Keller Tiere d. kl. Altert.

73ff. Nach diesem bezeichnete lat. dama, damma, 10

dammula ursprunglich nicht den H., sondern die

Cremse oder ein zu den Antilopen gehoriges Tier.

Die Bedeutung Damwild (cervus palmatus) habe

dama erst spater erhalten. Aus dama sind ent-

standen ahd. tarn, mndl. dame (Schrader Real-

lex, der indogerm. Altertumsk. 1901. Prellwitz
Etym. WOrterb. der griech. Spr.2 1905. Walde
Lat.-etym. Worterb. 3 1910. KlugeDeutsch-etym.
WOrterb.' 1910).

H. treten in der palaolithischen Zeit in Ge- 20
stalt des Riesen-H.s und des Renntieres auf. Zur

neolithischen Zeit scheint das Renntier aus Siid-

und Mitteleuropa verschwunden, an seinerstatt

dagegen eine grofie, spater ausgestorbene Art

des jetzigen Dam-H.s und der Elch (das Elen)

gelebt zu haben. Rutimeyer (bei 0. Kel-
ler Tiere des klassischen Altertums 349) hat

Reste dieses ausgestorbenen Dam-H.s zugleich

mit Resten von Riesen-H. in den Kiesgruben

des Mons Sacer in der romischen Campagna, 30

in Frankreich, Spanien und Rufiland nachge-

wiesen. Der Elch war noch zu Caesars Zeit in

den germanischen Waldern verbreitet (Caes. bell.

Gall. VI 27). Reste des Edel-H.s aus vor-

historischer Zeit fanden sich sowohl in den
Pfahlbauten Oberitaliens und der Schweiz (H e 1-

b i g Italiker in der Poebene 23—26. Hummel
Leben der Erde 420), als auf der Mainau, in den
ligurischen Hohlengrabern, in England (L u b-

bock Vorgesch. Zeit3 I 145 Keule aus Edel- 40
hirschgeweih in einem der Steinzeit angeh5ren-

den Grabe bei Rudston). Ganze EdelMrschge-

weihe befanden sich unter den Schussenrieder

Funden in Oberschwaben, solche von gewaltigen

Dimensionen bei den Taubachfunden, Museum
von Weimar, bei den Mossendorfer Funden,

Museum in Bern. Die Geweihe von Elch

und Edel-H. wurden zur Herstellung von

allcrlei Geraten benutzt. AuBerst zahlreich

sind die Funde an Beilgriffen, Messergriffen, 50

Steinmeifielgriffen, an Zieranhangern, Speer-

spitzen, Pfriemen, Pferdetrensen u. dergl., die

aus H.-Geweih gearbeitet sind (Museum von

Berlin und Weimar. Taubachfunde). Einige

dieser Gerate sind mit rohen, eingeritzten Zeich-

nungen oder mit linearen Ornamenten geschmiickt.

Mit dem Erscheinen der Bronze tritt die Ver-

wendung des H.-Hornes zuruck und beschrankt

sich hauptsachlich auf Messergriffe und Zierate.

(Abb. von Geraten aus H.-Geweih bei F o r r e r 60

Reallexikon germanischer Altertiimer Taf. 21

Fig. 2—7. 9. 12; Taf. 29 Fig. 5. 6; Taf. 146

Fig. 24. 30; Taf. 252 Fig. 1—6.)
Wahrend sich demnach Reste des Edel-H.s

ans vorhistorischer Zeit, Geweih, Knochen und
aus beiden gefertigte Gerate in den verschieden-

sten Gegenden Europas fanden, wahrend rich

deutlich erkennbare Abbildungen dessclben auf

Topfereien, Glasern, Mosaiken sowohl Britan-

niens, Galliens, Germaniens, als auf den altesten

Bildwerken des europaischen Griechenlands, auf

etruskischen und pompeianischen Wandbildern
zeigen, findet sich niemals der Dam-H. 0.

Keller (73—84) hat nachgewiesen, dafi

der Edel-H. der in Europa einheimische H.

ist, und dafi die Schriftsteller der klassischen

Zeit unter ,H.' stets den Edel- oder Rot-H.

verstehen, dafi dagegen der kleinere, schlankere,

zierliche Dam-H. der dem Westen Asiens eigen-

tiimliche H. ist. Spuren des Dam-H.s lassen 6ich

in Mesopotamien und Vorderasien bis in die

altesten Zeiten nachweisen. Als heiliges Tier

der Artemis von Ephesos und mit deren Knit

engverbunden, war es den kleinasiatischen Grie-

chen von alters her vertraut. Sein Bild auf

Vasen, Miinzen und Gemmen in Verbindung mit

der Gottin oder allein dargestellt, gelangte von

den kleinasiatischen zu den europaischen Grie-

chen, von ihnen nach Italien. In Italien ist der

Dam-H. imnier ein fremdes Tier geblieben, in

spatcrer Zeit wurde er dort in Tiergarten ge-

hegt und, etwa vom 3. Jhdt. n. Chr. an, auch

verspeist. Fur Afrika, wo H. nicht haufig ge-

wesen sein konnen, da Herodot (IV 192), Aristo-

teles (VIII 28), Plinius (VIII 120. 228) und

Aelian (XVII 10) uberhaupt ihr Vorkommen
bestreiten, stellt 0. Keller nach einigen im
karthagischen Gebiet entdeckten Mosaiken eine

kleinere Abart des Edel-H.s, den sog. Berber-H.,

Cervus barbarus Benn., fest. Das Geweih dieser

noch heute in jenen Gegenden lebenden H.-Art

ist kleiner, steiler ansteigend und nicht breit

ausladend wie das des europaischen Edel-H.s

(Abb. eines Mosaiks von Utica: ein Reiter fangt

den H. mit dem Lasso bei 0. Keller 82).

Auch auf den agyptischen Denkmalern von

Sakkarah fand sich der Berber-H. (D u m i c h e n

Photogr. Resultate bei 0. Keller 353). Auch
der H. auf einem Chalcedon der Berliner Samm-
lung wird von 0. Keller wegen seines steilen,

wenig verasteten Geweihs als richtiger Berber-

H. bezeichnet (Imhoof-Blumer und 0. Keller

Tier- und Pflanzenbilder auf Miinzen u. Gemmen
des klass. Altertums, Leipzig 1889, XVII 39).

a) Der Edel- oder Rot-H. In der

historischen Zeit findet sich der H. sehr zahl-

reich sowohl in den Gebirgsgegenden Griechen-

lands, in Arkadien (Hyg. fab. 99. Diod. IV 33),

in Lakonien, vornehmlich auf den Hbhen des

Taygetos (Od. VI 104. Paus. Ill 20, 5) in Elis

(Xen. an. V 3, 10. Ovid. met. V 33), in Epeiros

(Ael. V 56) als auch in der thessalischen Ebene

(Sim. 30). Neben Italien (Verg. georg. Ill 412.

Auson. ep. IV 28) waren auch die romischen

Provinzen in Spanien. Gcrmanien und Britan-

nien sehr hirschreich (Mart. I 49 26. CIL n
2660 a). Die Jagd auf dies edle Wild gait als

eine der grofiten Freuden des Weidmannes, als

die Jagd im eigentlichen Sinne, daher auch bei den

alten Griechen der Jager iXa</rrif)6Xoe &vtjq (Horn.

II. XVni 319) hieB. Starke und schnelle Hunde
wurden eigens zur H.-Jagd gezuchtet und abge-

richtet — der junge Hnnd lernte an einer aufge-

hangten H.-Haut das ,Verbellen* —, sie be-

gleiteten den zu Pferde sitzenden Jager, hetzten

den H. im Walde und auf freiem Felde, warfen
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ihn zu Boden und faBten ihn an der Gurgel
(s. Orth Art. Hund [Jagdhund]). Der von
den Hunden gestellte oder niedergeworfene
Edel-H. flndet sich als beliebtes Motiv auf Vasen,
Munzen und Geromen (Karneol der Berl. Samml.:
vier starke Jagdhunde fallen paarweise von
rechts und links fiber einen zu Boden gestiirzten
Edel-H. her, Imhoof-Blumer und 0. Kel-
ler XV 42). Der griechische Weidmann jagte

Hirsch 1940

setzen, ihnen fehle grbfitenteils der stolze Kopf-
schmuck, der den alten H. nSrdlicher Lander
ziert. DaB aber auch Ausnahmen bekannt
waren, zeigt die ebenda 99 wiedergegebene
Abbildung der Bronzegruppe aus Palermo, wo
Herakles auf einem Vierzehnender kniet). Dem-
gemaB lSBt sich das Alter eines fiber sechs
Jahre alten H.s nur schwer feststellen, doch

, TT .-„- gilt es als Kennzeichen alter H., wenn dem

w •

™rzuSsweiSe zu Pferde, mit Pfeilen, 10 Geweih die sog. Augensprossen oder Wehr-
WurfspieBen und Speeren (Xen. cyn. 9. Aes^
fab. 175). Hetzjagden, wobei der H. zu Tode
gehetzt wurde, flnden sich bei den Geten, in
Mysien, Skythien und Illyrien (Arr. cyn. 23.
Poll. V 78). Von Kelten und Skythen wird
berichtet, daB sie zur H.-Jagd vergiftete Pfeile
verwandten. Das Gift hieB venerium cervarium
(Plin. XXVII 101. XXV 61. Gell. XVII 15.
Cels. V 27. Diosc. de venenis 20). In Griechen

zinken fehlen (auvvxrjQes, mit denen er sich
verteidigt, els dfivxexat Arist. IX 36) und
wenn die Ziihne Lucken aufweisen oder fehlen
(Plin. VIII 116). Das mehr an der Xopf-
haut als am Schadelknochen angewaensene
Geweih des H.s ist im Gegensatz zu dem
Gehorn anderer hornertragenden Tiere nicht hohl
und glatt, sondern durch und durch dicht und
vielastig (xwv ds xegaxav xa /i&v xktioxa xolXd

land schemt auch die unwflrdige Art, dem fliich- 20 iaxiv . . . xa de x&v kXaaxov dY SXav azeoea xal
tigen Edelwild FuBschlingen (aoSooxedfiai), an — ' *-' *-•- TTT ' •

•

denen ein nachschleifender Kniippel hing, zu
legen, nicht selten gewesen zu sein (Xen. de
venat. 9). Ganz vereinzelt zeigen Vasenbilder
den sonst bei der Hasenjagd zur Verwendung
kommenden Hakenstock (Aaycu/SdW) und die
Keule (Gerhard Auserl. Vasenbilder bei 0.
Keller 327). In Italien war die Netzjagd
sehr gebrSuchlich. Der gespiirte H. wurde mit

noXvox&ri, Arist. Ill 64). Auch werfen die
ubrigen gehornten Tiere ihre Kopfzier nicht ab,
wie es der H. alljahrlich tut. Eine Ausnahme
hiervon bilden nur die verschnittenen H. (raw
pev aXXwv xwv ixavxwv xsqos ovdsv AaofidXXsi,
sXaipoi 6i fiovos xa&' Ixaozcv hos, iav (tii

exzpri&fj Arist. Ill 64) — gemeint sind solche,

die gezahmt in den einer Gottheit geweihten
Gehegen gehalten wurden — (0. Manns Uber

Federlappen, pinnae, umstellt, durch lautes Ge- 30 die Jagd bei den Griechen I Pr'gr. Abh. 1888),
schrei der Treiber und Hundegebell aufgescheucht welche ihr Geweih erfahrungsgemafi behalten.
und alsdann von den Hunden in die groBen,
weitausgespannten Netze {retia, plagae) getrie-
ben, in deren Maschen sich die geangsteten Tiere
verfingen und dann leicht von dem den Hunden
nacheilenden Jager mit dem WurfspieBe erlegt
wurden (Ovid. met. VII 701. Hor. carm. Ill
5, 32); s. den Art. Jagd. Bei den Volksfesten
wurden auch kunstliche Jagden veranstaltet

Verlieren solche H. durch irgend einen Unglficks-
fall ihr Geweih, so wachst es ihnen nicht wieder
(Plin. VIII 117). Der H. wirft das Geweih im
Friihling ab, im Monat Thargelion (Arist. DC
37), von Mitte Mai bis Anfang Juni, una zwar
an schwer zuganglichen, undurchdringlichen Stel-

len des Waldes. In dem Sprichwort o$ ol

eXcupoi xa xiqaxa axofldXXovoiv (Arist. IX 34)
Diese venatumes, bei denen H. und Hasen ge-40kommt dies zum Ausdruck. Da demgemaB das
hetzt wurden, fanden vormittags statt (Ovid ' "" ' ' "' —..... f. .

met. XI 26; fast. V 371).
Der H. in der Schilderung der alten

Schriftsteller. Nur der mannliche H. tragt
ein Geweih (xcQaza), welches alljahrlich abge-
worfen wird und sich alljahrlich erneuert, der
H.-Kuh fehlt das Geweih vollig (Arist. IV 128).
Allerdings tragt das mannliche H.-Kalb (vefeos)
im ersten Lebensjahre noch kein Geweih, doch „„ „ .
zeigt sich bereits ein kurzer behaarter Ansatz 50 gleTchsam, alsschame 7rs7ch'seTnVw^hrlos?fr
an der Stelle des RT.St.PT wAAWnrf.n RoKk^.o

keit> tief im Walde ^ zeigt aich fagt nie ^

Auffinden der Stangen im Waldesdickicht nicht
leicht ist, so kommt Plinius (VIII 115), wohl
dem alten Volksglauben, der dem H.-Horn Heil-
krafte zuschreibt, folgend, zu dem Schlusse. der
miBgunstige H. verscharre mit Absicht sein Ge-
weih, urn aessen Besitz dem suchenden Menschen
vorzuenthalten. Nach dem Abwerfen des Ge-
weihs verbirgt sich der H., der sowohl seiner

schonsten Zierde als seiner Waffe beraubt ist,

an der Stelle des spater wachsenden GehSms.
Im zweiten Lebensjahre wachsen zuerst gerade
Geweihe (xigaza tvMa), die wie zwei kleine
SpieBe (xadcrarp mxrzdXovs .Pflocke') in die Luft
ragen, so daB das junge Tier in diesem Lebens-
alter SpieBer genannt wird (did xai xaiovai
zdzt naxzaXiw; airtovs (Arist. IX 35). Im drit-
ten Jahre wird das Geweih gablig (Sixqov;

Gabler), im vierten Jahre bildet sich eine

Tage. Seiner Asung geht er, bis das Geweih
wieder gewachsen ist, nur des Nachts nach.
Fangt das Geweih an, sich zu emeuern, «o
bricht es zuerst wie Knollen, die mit behaarter,
weicher Haut umgeben sind, hervor; hieraus
wachsen die noch zarten Zacken, die ebenfalk
noch von schutzender Haut (Bast) umhflllt sind.

Jetzt sucht der H. gem die Sonne auf, um in
neue Zacke, und von nun an nimmt das Geweih 60 Warme und Sonnensehein das Geweih
jahrlich um eine Zacke zu, bis der H. das Alter
von sechs Jahren erreicht hat. Nach diesem Zeit-
punkte nimmt das Geweih wohl an Starke und
H5he, nicht aber an Zahl der Enden zu, son-
dern es ersetrt sieh alljahrlich in derselben Art,
wie es abgeworien wurde (0. Keller 88 be-
merkt, daB die H. des Sudens nor selten ein
Geweih mit vier, fflnf oder mehr Enden auf-

kraftigen und zu harten. Er prfift es durch
Beiben an den Baumen — ,der H. fegt' (xgdg
rd SMga xraofhu r& xigaza Arist. IX 88), wo-
durch die Haut rich ablSet. Ist das Geweih
genfigend widerstandsffthig geworden, so emp-
findet der H., daB er wieder im Besitz seiner
Waffe ist, verlaBt die schfltzenden Sehlupf-
winkel and tritt wieder wie sonst auf Wald-
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wiesen und Wege heraus (Arist. IX 38). Die b) Der Damhirsch. Die Schilderung

Brunstzeit (n oopi) »/ x&v &<peodioi<m>) des H.s des H.s paBt in ihren Grundzugen sowohl auf den

beginnt nach dem Aufgang des Arkturus, Ende Edel-H., als den von den gnechisch-rtaiischen

September. Mehrere Hindinnen werden von Schriftstellern wenig erwahnten Dam-H. np6S

einem H. belegt, sie werden binnen wenigen (cervus palmatus, auch piatyceros wegen seines

Tagen trachtig und tragen acht Monate. Nach breiten, facherformigen Geweihs genannt, Plin.

der Begattung trennen sich die Geschlechter. XI 123). Dieser H. unterscheidet sich von

Die E. sind in jener Zeit sehr bosartig, wild dem bedeutend grBBer und starker gebauten

und kampflustig. Haufig toben sie vor Geilheit, Edel-H., sowohl durch die eigentumliche Form

scharren die Erde mit den Vorderhufen auf und 10 des schaufelartigen Geweihs, als auch durch

werfen sie um sich. An ihrem Korper gehen die hellen Flecken seines rothch-braunen

mancherlei Veranderungen vor, so nehmen die Felles. Die Grundfarbe des Felles ist vielfach

Schnauzen eine schwarzliche Farbe an, die sich heller als die des Edel-H.s; zart rothen-braune,

spater wieder verliert (Arist. VI 1S3). auch weiBe Tiere kommen vor. Wahrend, wie

Wenn die Hindin werfen will, so meidet sie oben ausgefiihrt, der Edel-H. das emheimische

aus Furcht vor Baubtieren das Dickicht, sucht Tier Europas ist, stammt der feingliedenge,

sich dagegen das Lager fur ihre Jungen in der schlanke Dam-H. aus Asien, wo er m den E,u-

Nahe der von Menschen begangenen Wege an phratlandern, bei den Phonikern, den Israeliten

einem geschutzten Platze aus. Gewohnlich wirft und in Kleinasien seit den altesten Zeiten nach-

die H-Kuh nur ein Junges {vtfads, cUog 20 gewiesen ist. Wie sich in den europaischen Fund-

Od XIX 228), selten sind es deren zwei statten keine Damhirschreste, dagegen uberaus

(Arist VI 17) Eigentumlich ist, daB die H.- zahlreiche Spuren des Edel-Hs. fanden, so um-

Kuh kurz vor und nach der Geburt zwei be- gekehrt bei den kleinasiatischen Ausgrabungen

stimmte Krauter, seselis und cAon'on, mit Vor- von Troas ausschlieBlich Knochen des Dam-H.s

Hebe zu sich nimmt; es scheint, daB diese Krau- und aus Damhirschgeweih gearbeitete Gegen-

ter einerseits die Geburt erleichtern, andrerseits stande. Auch zeigen die bildhchen Darstellnn-

die Milch wurzen sollen. Des neugeborenen gen Vorderasiens sowie die von Cypern und

H -Kalbchens nimmt sich die Mutter mit Khodos ausschlieBlich den Dam-H. (biegelring

^rofier Sorgfalt an, sie lehrt es, harmlose und aus Mykenai bei 0. Keller 80: Zwei Pfeil-

gefahrbringende Laute zu unterscheiden, laufen 30 schiitzen zu Wagen verfolgen in rasendem Lauf

und eilig fliehen, sie fflhrt es an abschussige - die Pferdeleiber sind gestreckt- emen spniigen-

Stellen und zeigt ihm das Springen, in welchem den Dam-H.). Ferner gibt 0. Keller (75) die

die H eine besondere Gewandtheit besitzen. Abbildung eines altassyrischen Reliefs aus dem

4uch zeigt sie ihm die Platze, welche dem 9. Jhdt. v. Chr.: Eine sehr groB gedachte, bar-

Rudel als Zufluchtsort bei drohender Gefahr die- tige, vierflugelige Gottheit tragt einen zierlichen

nen. Ein solcher ,Stand' ist ein schwer zugang- Dam-H. auf dem rechten Anne. Die eirunden

licher Platz, z. B. ein ringsum abschiissiger hellen Flecken sind mit groBer RegelmaBigkeit

Fels mit nur einem Zugang, der von dem fiihren- auf dem KSrper des Tieres verteilt. So erschemt

den H. leicht gegen Raubwild verteidigt werden das schone Tier schon in jenen Zeiten als ein

kann (Arist. IX 33). Das H.-Kalb wachst schnell 40 den Gottern angenehmee, von ihnen geschutztes

heran und erreicht bald die Gewandtheit und Wild, vgl. die Mitteilung Amans (an. VII 20 4),

auBergewohnliche Schnelligkeit der alten Tiere. wonach in einem Heiligtume der Artemis an der

An Ausdauer der schlanken Laufe, an Weite des Miindung des Euphrat H. gepflegt wurden, und

Sprungvermogens, an Schnelligkeit des Laufes die von Aelian (V 56) und Oppian (cvneg. 11

wird der H. der .erzfuBige Renner' (aeripes cer- 217) uberlieferte Sage, daB synsche H. einst

vus, Verg. Aen. VI 802. Sil. Ill 39) von in groBen Mengen fiber das Meer nach Cypern

keinem anderen Tiere iibertroffen. Auf der schwammen und dort in einem heihgen Hame

Flucht vor Hunden flieht er klugerweise des Apollon Schutz fanden. Die kleinasiatischen

stets mit dem Winde. damit seine Fahrte Griechen haben wohl im allgemeinen auch fur

verschwinde. Wahrend das Fleisch des H.s 50 den Dam-H. den ihnen gelaufigen.mmeneXarpos

sehr schmackhaft ist, sind seine Eingeweide angewandt — auch Aristoteles (II 67) gebraucht

so bitter, daB sie von den Hunden verschmaht Mayo; fur den Dam-H., indem er inn ausdruck-

werden (Arist. II 67). Plinius (XI 192) meint, lich in Gegensatz zum a^atv>j? (von axiy eigentlirh

dies konne daher ruhren, daB sich die Galle des SpieBer) Edel-H. setzt — daneben findet sich

H.s zwischen den Eingeweiden befande. Die Be- aber auch die fur den Dam-H. charakteristische

merkung des Aristoteles (II 11, 5), der Achaines- Bezeichnung jjpd£ ,der Gesprenkelte (Od. XVII

H. habe seine Galle am Schwanze, der andere 295). DaB beide griechische Wbrter dasselbe

H. aber nicht, deuten Keller, Sundevall und Tier, namlich den auf asiatischem Boden ein-

Manns dahin, daB hier unter dxamjff der heimischen Dam-H. bezeichnen, durfte aus aem

Edel-H. gemeint sei, der mit Schwanzdrusen 60 Namen einer vor Kyzikos gelegenen kleinen

versehen ist, wahrend dem Dam-H. die Schwanz- Insel hervorgehen, die bald IIqox6»t\ooz Dam-

drftsen fehlen (0. Keller 77. Manns 32). hirsehinseL bald 'Ehvporrtooi Hirschinsel heiBt.

Aus dem Umstande, daB der H. ein verhSltnis- Die Munzen dieser Insel zeigen aber unverkenn-

maBig groBes Herz hat, sehliefit Plinius, daB bar das Bild des Dam-H.s (0. Keller 77).

er sehr fnrehtsam ist (Plin. XI 183). Die Be- Nntzen und Eigenschaf ten des

merkung des Aristoteles (H 66), daB alle H. Hirsehes. Fast alle TeUe des erlegten

Wfirmer im Sehlnnde haben, wird von neueren H.s wnrden nutzbar gemaeht. Als besonders

Forsehern bestttiet. schmackhaft, nahrhaft, leicht verdaulich und
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gesund gait der Braten von jungen Tieren,
den Plinius (VIII 19. XXVIII 228) auch
Fieberkranken empfiehlt, wahrend das Fleisch
alter H. wenig geschatzt wurde und ge-
rauchertes H.-Fleisch sogar fur ungesnnd ge-
halten wurde (Cels. II 18). In der Zeit der Be-
gattung ist das Fleisch schlecht und iibelrie-
chend. Im Sommer ist der H. feist, nach dem
Winter zu magert er mehr und mehr ab (Arist
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d. Gr. vor hundert Jahren goldene Ketten um-
gehangt hatte, welche im Laufe der langen Zeit
yon der Haut vollig uberwachsen waren! (Arist.
IX 38. Plin. VIII 117). Auch Pausanias (VIII
10, 10) erzahlt von einer vor Alter ganz ent-
krafteten heiligen Hindin der Artemis zu Lyko-
sura in Arkadien, welche ein Halsband trug,
dessen Inschrift die tiberaus lange Lebensdauer
des Tieres bezeugte. Er sehlieBt daraus, dafi derVT I7i\ FT fiw „;r? ii i

—
*, -

1
,i ^ ,»n s "Cieus le

-
ni scrweut aaraus, daB der

in Ur TT lit ¥ ™ H.-Mark wurde vielfachlOH. sogar alter als der Elefant, dessen Alter aufin der Ileilkunde wie audi zur Bereitung von
Schminken verwendet (Cels. V 19, 10 Plin
XXV 164. XXVI 126. XXVIII 150. Diosc. II 69),
H.-Knochen zu Mundstticken von Musikinstru-
menten, H.-Felle zu Taschen, Decken u. dgl
(Od. XIII 486), H.-Sehnen zu Jagdschlingen
verarbeitet (Grat. Fal. 90). Besonders mannig-
faltig war die Verwendung des H.-Hornes, dem
der Volksaberglaube so zahlreiche Heilkrafte an
,n„i,+«+,. j a —.Vw^ ,«uuMre il- ™™ ciwaiiiiieu ueiuiscnen uesinnung gegen dendichtete, daB man sogar die Fabel erfand, der 20 Menschen, welche dem H. ei<*en sein sollte

200, auch 300 Jahre geschatzt wurde (Plin. VIII
28), werden k6nne. Ebenso iibertrieb auch der
Volksglaube die Abneigung des H.s gegen das
knechende Gewiirm, indem man ihm eine be-
sondere Feindschaft gegen Schlangen andichtete
(Ael. II 9. VIII 6. Plin. VIII 118), welche er
sogar aus lhren Schlupfwinkeln herausziehen
sollte (Opp. de venat. 233). AuBer der schon
oben erwahnten neidischen Gesinnung gegen den

rniBgunstige H. verscharre das heilkraftige Horn
im Waldesdickicht, um es vor dem Menschen zu
verbergen. Aristoteles bezeichnet dabei die linke
Stange (IX 34), Plinius die rechte als die im be-
sonderen MaBe heilkraftige (VIII 115). Ein
Stfickchen H.-Horn als Amulett um den Hals
getragen, sollte, ebenso wie ein kleineB, aus
H.-Leder gefertigtes Taschchen, den Trager vor
bo'sem Blick, Kraukheit und Schaden aller Art

wurde, wohl mit mehr Recht, seine Feigheit als
charakteristische Eigenschaft dargestellt und
haufig zu Vergleichen auf furchtsame Menschen
bezogen (Horn. II. I 225. IV 242. XIII 102.
XXI 29. XXII 1). So sagt Achill von Agamem-
non, er habe xQa&irjv l%aq>oio. Noch mehr als
IXayog ist vefeog ein Bild der Furchtsamkeit in
Gleichnissen (Horn. II. IV 243. XXII 1). Wahrend
der H. einerseits Mangel an Klugheit zeigt, in-

— -i •""j ""vi u^uoucu auci axi «ci ii. ciuciBeiis mangel an Aiugneit zeist, in-
bewahren DemgeroaB hmg der Landmann gern 30 dem er sich leicht verbluffen lafit; beim Anblicksemen Pferden nnf? RinHom A\* 7;nu „,•„„„ tr ^ ~in„A„t„A„~ j._ j t. ^ . .,

"""»•"semen Pferden und Rindern die Zinke eines' H.-
Geweihs als anoxponaiov um den Hals (Geop
XVI 1, 17. XVI 3, 6); er raucherte mit ge-
schabtem und gebranntem H.-Horn vor seiner
Hiitte, vor dem Hiihnerstall und neben frisch-
besaten Beeten, um Schlangen fernzuhalten (Col.
VIII 5. Geop. n 18). Geschabtes oder gebrann-
tes H.-Horn wurde ferner als Zahnpulver (Cels
VT 9. Plin. XXVIII 178), gegen Wunner, Band-_.^ . , cll ..uiujh, uauu- ucuuiiuiB veispeisi er zu seiner jteiniguner kleine
?L"ni, Durchfall und Leibschmerzen verwendet 40 Schlangen, Krebse und Steinchen und sucht dieIrlm. AAV ^11 linH Hianta win Ann TT« V~;<..+— -J.--.x_ ^ • , .. ~. .

des Jagdpferdes den daneben stehenden Jager
ubersieht, oder beim Betrachten von Kocher und
Pfeilen die rettungbringende Flucht vergifit
(Plin. VIII 114), ist andererseits seine Klugheit,
besonders bei der Heranbildung seiner Jungen,
sein Benehmen auf der Flucht, sein Instinkt,
zu bestimmten Zeiten die ihm zutraglichste
Nahrung zu finden, bewundernswert. Je nach
Bediirfnis verspeist er zu seiner Reinigung kleine

(Plin. XXVIII 211) und diente, wie das Horn
im ganzen als Abwehrmittcl gegen schadigende
Einfliisse. Gleiche Eigenschaften wurden auch
anderen Teilen des H.s zugeschrieben: das Schla-
fen auf einer Decke aus H.-Leder sollte, ebenso
wie das Tragen eines H.-Zahnes, vor Schlangen-
biB schutzen (Plin. XXVIII 149 und 150). Be-
merkt mag werden, daB auch heutzutage das
Schlafen auf einer hirschledernen Decke als zu-

Krauter dictamnus = Dictam, seselis = Stein-
kiimmel, elaphoboscon = wilde Pastinak, tarn-
nus (taminia) = Schmeerwurz (Arist. IX 33.
Plin. VIII 112. XXII 79. XXVIII 246). Sehr
ausgebildet ist die Neigung des H.s zur Musik;
Flbte und Schalmei konnen ihn so fesseln, daB
er alle Vorsicht vergifit und sich leicht fangen
lafit (Arist. IX 40. Plin. VIII 114. Geop. XIX
5). Die Vorliebe des H.s fur zarte Musik besta-, ~ ,. ; —j

V
*""*""""" ^^o.c oio iu - ";• -^"= .umcuc uran.B mr zane jmusik Desta-

traghch und angenehm fiir Kranke gilt. H.-50tigen auch neuere Naturforscher und Jager
Leber bildete PlTlAn TtpC+OnfHan Aao 7attl«A-k*^. nrann ci^ n., rtl. J„„ \T - J__ TT__ .1.1 *Leber bildete einen Bestandteil des Zauberbreis
den Medea bereitete (Ovid. met. VII 273). O.
Keller (88) sieht in dieser prophylaktisehen
Verwendung einzelner Teile des H.s eine deut-
liche Beziehung auf die von den Alten sehr
iiberschatzte Lebensdauer dieses Tieres: die
lebenskraftigen, lebenerhaltenden Eigenschaften
sollten auf den Menschen iibertragen werden.

wenn sie auch das Vergessen der Vorsicht be-
zweifeln (O. Manns 34). 0. Keller (95)
bemerkt, dafi bei den Agyptern die Gruppe
Flotenspieler und H. haufig einen Betruger mit
dem Betrogenen darstelle. In der griechischen
Kunst wird der musikliebende H. mit Orpheus
in Verbindung gebracht (Amphora aus Neapel:
Orpheus die Laute spielend, neben ihm eine

--—_„ „„. uc„ ^ciiou.cu uuci traffeu weraen. "jijjucus uie ijauie spieiena, neDen inm eme
j ^staunlicn

' daB eln so haufig vorkom- ruhende Hindin. Monum. VHJ bei Re

i

nachm
*x
n

, ? T?
e
l
wie der H- von der Volksphantasie 60 Repertoire de vases peints grecs et 6trusqueg.

nut fabelhaften Ziigen geschmuckt wurde. Wah- Paris 1899 I 176).
rend erfahmngspemafi der H. selten alter als
vierzig Jahre wird, wnrde ihm eine Lebens-
dauer von drei Menschenaltera, von flber hun-
dert Jahren aagedichtet (Plin. VHJ 119). Man
wollte alte Tiere gesehen haben, zwischen deren
Oeweih Efen grflnte, weleher im weichen Horn
Wnrzel gefafit hatte, andere, denen Alexander

Gezfihmte H., die von Jugend anf an den
Herrn gewohnt, ihm mm Begleiter werden,
scheinen im Altertom nichts Seltenes gewesen
zu sein. Aelian (VH 46) nennt den H. des Mi-
thridates, der ihn bewachte, Plinius (VBl 117)
die weiBe Hindin des Qn. Sertorins, der von
lhrem Besitzer die Gabe der Weissaffuncr autre.
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dichtet wurde, Vergil (Aen. VII 483) den zahmen 7. 6 a. Compt. rend. 1868. Henkclvase des

H des Tyrrhus, den die jugendliche Tochter britischen Museums bei Rein a ch I 360; Vase

pfiegte und schmiickte. H., die Zaum und Joch, ebd. II 228; geschnittener Stein bei Muller-

Bauchgurtel und Halsbander trugen, werden Wieseler XVI 172). Die gehornte Hindin

mehrfach erwahnt. Junge H.-Kalber, die man ist ihre Begleiterm, wenn sie, hochgeschurzt,

der saugenden Hindin geraubt hatte (Xen. de zur Jagd gerustet auszieht (Artemisstatue im

venat. 9), wurden mit bunten Halsbandern ge- Louvre, desgl. in der Munchener Wyptothek;

schmuckt als Geschenk gegeben (Theocr. XI 40, Marmorgruppe aus Lamarka; Basrelief einer

41). Auch das Reiten auf dem gezaumten Tier, runden Brunneneinfassung von Konnth bei

das Fahren mit einem Vier- oder Zweigespann 10 M u 1 1 e r - Wieseler XI 42; Vase m Munchen

von H. wird durch Literatur und Bildwerke bei Rei nach I 67; Amphora aus Ruvo ebd.

mehrfach bewiesen. Wie sich die Phantasie Arte- I 175; Vase aus Vulci ebd II 2c Bronzemunze

mis, Apollon, Eros, Dionysos und andere Gott- von Ephesos mit dem Bilde des Commodus, bei

heiten mit dem schneUfiiiiigen Renner fahrend M ii 1 1 e r -W i e s e 1 e r XVI 170). Auch in der

dachte (Fries von Phigalia, Miinze von Tyrus, Sage wird Artemis mit Dam-H und Hindin ver-

Miinze von Rom, Tonlampe im Louvre bei 0. bunden: den Aktaion verwandelt ihr Zorn in

Keller 357, Vase aus Armento: Dionysos und einen geneckten H. (Ovid. met. in jy^, sie

Ariadne auf einem mit H. bespannten Wagen selbst verwandelt sich in erne Hindm und

bei Rei nach I 18), so konnte auch die Wirk- tauscht die beiden Aleuaden (Pmd. Pyth. IV 88),

lichkeit H.-Gespanne aufweisen. Im Cirkus und 20 die im Jagdeifer sich gegenseitig erschieBen.

bei festlichen Uinztigen zu Ehren der Artemis, Wie der Artemis war der H. auch inrem Bruder

wie bei Triumphziigen wurden die schonen Tiere Apollon geweiht, es finden sich gememsam Dar-

vorgefuhrt. Pausanias (VII 18, 12) berichtet stellungen der Geschwister u a auf dem Stuck

von dem regelmafiig zu Patrai in Achaia statt- eines Fneses von dem Tempel des Apollon Epi-

findenden Fest der Artemis Laphria, dafi beim kurios zu Bassai bei Phigalia: ApoUon und Arte-

Festzuge eine Jungfrau auf einem von H. gezoge- mis eilen auf einem mit H. bespannten Wagen

nen Wagen thronte. Beim Festzuge des Ptole- herbei, Artemis fuhrt die Zugel (Mullei-

ns PMadelphus wurden sieben H.-Gespanne Wieseler XXVIII 123b, desgl. Vase des

vorgefiihrt (Athen. V 200). Von den Kaisern, Louvre bei Re inach I 246 und Vase des Brit

die teils zum Vergniigen, teils bei Triumph- 30 Mus. bei R e i n a c h II 56). ApoUon allem mit

zugen H.-Gespanne benutzten, werden Helioga- dem H. ze^t die S.lbermunze von Kaulonia

bal, der haufig mit H. spazieren fnhr (Mart. (M uller- Wiesel e r XVI 72. 73) Beson-

XIII I 104, 4. Hist. Aug. Heliog. 28), und Aure- ders beruhmte Statuen von ApoUon mit dem H.

lian genannt. Letzterer zeigte sich dem Volke befanden sich in Delphi (Paus. X 13, 5) und im

bei dem Triumphzuge nach dem iiber Zenobia Didymaion von Milet letztere von Kanachos

errungenen Siege mit einem prachtigen Vierer- verfertigt (Paus. VIII 46 3. Phn. XXXIV 75)

zug von H., den er, auf dem Kapitol angelangt, Aufsehen erregte diese Statue dadurch daB das

demluppiterOptimusMaximuszumOpferbrachte. auf dem Arm des Gottes ruhende H.-Kalb ver-

Die zahmen H. hatten friiher einem Gotenkonig mittels eines verborgenen Mechanismus die FuBe
?

gehort (Hist. Aug. Aur. S3). 40 bewegen konnte. Nachbildungen der Statue auf

BeziehungdesHirscheszuGott- Kupfermunzen von Milet: Apollon halt mit der

heiten. Der H. ist das bevorzugte Tier der Linken den Bogen auf der Rechten sitzt em

Artemis, der Dam-H. im besondern das Symbol junges, sich zum Gotte hinwendendes H.-Kalb

der Artemis von Ephesos, in erster Linie wegen (Roscher Myth. Lei.) Auch Vertondungen

des gefleckten Felles (Symbol des gestirnten ApoUons mit dem weiblichenH haben sich ge-

Nachthimmels) in ihrer Eigenschaft als Mond- funden (G e r h a r d t Vasenbilder I 115, 49;

gottin sodann im allgemeinen als edelstes Wild Etrur. Vasen 11. Muller- Wi e s el e r I Id.

des Waldes, als geschatztestes Jagdtier der Her- 61. Amphora aus Agrigent bei Reinach II

rin und Schutzerin der Jagd ihr untergeben. 253). Da der H. weder in der SchneUigkeit noch

AUe Miinzen von Ephesos zeigen das Bild der 50 in der Ausdauer seines Laufes, noch in der Weite

Gottin mit dem Dam-H. oder den Dam-H. aUein seiner Spriinge von irgend einem andern Vier-

(Bronzemunzen von Ephesos, Tetradrachmon von fufiler ubertroffen wurde, so lag es nahe, den

Ephesos, I m h o o f - B 1 u m e r und 0. K e 1 1 e r .erzfiiBigen Renner denjenigen Gottheiten als

II 35. 36). Artemis als MondgSttin: SUber- Attribut zu geben, deren Wesen eben in der

miinze der Leukadier, Artemis mit der Mond- SchneUigkeit liegt, deren Walten gegenuber dem

sichel, die Hindin zur Seite; Revers einer Bronze- Menschen die McSglichkeit des Entrinnens ge-

miinze der alteren Faustina: Artemis mit der nommen ist. Er findet sich demnach auch in der

Fackel auf der Hindin (Dam-H. 0. Keller) Verbindung mit dei
:
Adrasteia der^ Unenttieh-

sitzend, bei M u 1 1 e r -W i e s e 1 e r XVI 175 barkeit (Wa 1 z bei P a u 1 y R. E. 530. 531) mit

und 171 Als Bandigerin des Wildes stiitzt sie 60 der Nemesis, deren von Pheidias gebildete

sich mit dem Knie auf den Rucken des Tieres, Statue in Rhamnus eine Krone von H. und

packt es am Geh5rn, zfichtigt es, bekranzt es kleinen Viktorien trug (Paus. I 33, 3 Etrur

tBroniemedaillon des Antoninns Pius bei Im- Spiegel mit Nemesis und H. bei 0. feller)

noof-Blumer und 0. Keller II 87; Am- und mit Amor, der haufig anf H. und Hindin

phors aus Sflditalien, Eremitage, bei R e i n a c h reitend, mit ihnen fahrend, oder als H.-Schtttze

I 158; Vase aus Vnlei, beiBeinaehn 21). dargestellt wird (Opp. cyneg. n 186; Karneol

Sie schiefit den H., opfert ihn, f&hrt mit ihm, der Berl. SammLbei Imhoof -Blumer und

reitet anf ihm (Dareiosvase, Wiener Vorlegebl. 0. Keller XVII 82; Beeher bei Reinach



Jtursch 1948
II 324). 0. Keller (360) findet, daB Dar-
stellungen von Amor und H. mit sinnfalliger,
erotischer Bedeutung nicht selten sind. Er be-
zieht auch hierauf den Umstand, dafi Luxusgegen-
stande, wie Handspiegel, die vorzugsweisc von
Frauen benutzt werden, mit einem Ken- oder
H.-Kopf verziert werden. Die Sprache des Ver-
liebten bezeichnet die Geliebte gerne sowohl als
,Reh', wie als ,H.-Kalb' (Dorkion, Elaphion, Hor

Ini Hain der Artemis Aitolis am Timavus, im
Lande der Heneter, sollten die wilden Tiere
zahm werden, H. ungescheut neben Wiilfen weiden
(Strab. V 215). In Ermangelung von H.-Opfem
konnten auch Geldopfer {Arr. ven. 33) oder kleine
H.-Statuetten aus Edelmetall gespendet werden
(verschiedene Exemplare solcher H.-Figurchen in
den Museen von Florenz, London, Paris, Briis-
sel). In Attika wird in spaterer Zeit das H.-t noi iT v-™»., ^.riuiui, uui. oci;. j.u a i,usa wiru in spaterer ieit das U-

carm. I 23, 1), er vergleicht ihre schlanken 10 Opfer dnrch siiBe Kuchen ersetzt, die an den^eder, die Anmut ihrer Bewegungen, die Elaphebolien geopfert warden (xXaxove 6 xoig
bcnonneit ihrer dunkeln Aueen mit dem schlank- iXawn&aXicc Aw^i^^a..^. x.a 1. „_.Schb'nheit ihrer dunkeln Augen mit dem schlank-
gliedrigen, gewandten jungen Tiere, dessen
groBe, sprechende Augen besonders haufig einen
Ausdruck von Sanftmut und Hingebung zeigen.

Hirsehopfer finden sich naturgemaB am
haufigsten im Kultus der Artemis, werden aber
auch fiir Apollon in Delos und fur Athena in
Laodikeia bezeugt (Dittenberger Syll. 367.

iXa<pi)lioXioig AvajiXaood/tevog dta otairds xai
fifXaoe xai arjadfiov Athen. XIV 646). Das
sktupos benannte Geback hatte vielleicht ebenso
wie ein zu den Thesmophorien hergestelltes
Geback, welches den Namen &x<""'V fiibrte
(Athen. Ill 109), die Form des H.s. In Italien
wurde das ursprungliche H.-Opfer der Diana
dureh ein Schafopfer ersetzt (Fest. 57. 343

-— ~~

—

6M"''>cuu C i 6 cjojii.«ii. Kim.cn em ocnaiopier ersetzt (.test. 57. 343
Porphyr. Nauck 118 bei 0. Keller 361). 20 eervaria ovis—quae pro cerva immolabatur. Liv.
In Ulympia und Ehs fiihrt Artemis Iniwh X 27V Als fWor im =,„;<„.„„ «;„.,„ j,-:-ft.~ „:-iIn Olympia und Elis fiihrt Artemis (nach
Oberhummer bei Keller) den Beinamen
eXaipia oder iXa<piaia, ein Zeichen, daB sich an
jenen Orten das urspriinglich orientalische H.-
opfer in besonderer Weise erhalten hatte. In
Laodikeia sollen urspriinglich Jungfrauen statt
der H. geopfert worden sein (Porphyr. Nauck
118 bei 0. Keller 36). Auf Ersatz des Men-
schenopfers durch H.-Opfer deutet die Sage der-___

—

r_„„ -—» ^.-v^u uQureu uic uagc uei iiciiei aui eiuem oarxopnag <ies liouvre Ularac
Iphigeneia (Pompeianisches Wandgemalde bei 30 Mus. de sc. 178), ein bekranztes Bild der Arte-MUller-Wieseler XLIV 20fi\- in don Wnl. mio Anrntan rr.U fi,.;.l„-J™ o jMiiller-Wieseler XLIV 206): in den Wol-
ken erscheint eine gehornte Hindin, von der
Gottin gesendet, um die Stelle der Jungfrau
einzunehmen. Die historische Zeit kennt H.-
Opfer der Artemis Mylitta in Babylon und
Ephesos, der Artemis Laphria zu Patrai in

X 27). Als Opfer im weiteren Sinne diirfte viel-
leicht auch der Brauch des Weidmannes gelten,
die Kopfzier des erlegten Wildes an einer der
Artemis geweihten Waldkapelle, an einem ihr
heiligen Baume oder neben ihrem Bild anzu-
bringen (Philostr. im. I 28. Anth. Pal. VI 111.
112. 121. Diod. IV 22. Ovid. met. XII 266).
Das Anheften des Geweihs veranschaulicht ein
Relief auf einem Sarkophag des Louvre (Clarac
(linn Wrt r-*n 1nO\ ~1 __ 1__1 •_•_ 1 T^ » * 9 I

mis Agrotera mit Guirlanden, Speeren und einem
H.-Schadel, ein Relief des Palazzo Spada (bei
B r a u n Ant. Basr. III).

Darstellungen des H.s, und zwar desEdel-
H.s wie des Dam-H.s sind in der bildenden
Kunst sehr haufig. Miinzen und Gemmen, Mar--r-™,™, v.w ^>«uui ^piw '" rttuai in iviinsi senr naung. Munzen und liemmen, Mar-

Acnaia und der Isis in Phokis. Pausanias (VII mor- und Bronzegruppen, Reliefs und Vasenbilder,
18, 1^) benchtet, daB bei dem alljahrlich wieder- Bronzestatuetten und Gebrauchsgegenstande zei-
kenrenden Fest der Artemis in Patrai am ersten gen den H. entweder allein oder als Begleiter
lage der groBe Festzug stattfand, bei welchem 40 einer Gottheit, im Kampf mit Hunden vom
eine Jungfrau auf einem mit H. bespannten Lowen oder Panther tiberwaltigt asend einWagen den SchluB bildete, und daB am zweiten
Tage besonders glanzvolle Opfer von der Stadt
wie von den einzelnen dargebracht wurden. Auf
die riesigen Scheiterhaufen wurden Wildschweine,
H. und Rehe, auch junge Wolfe und Baren sowie
eBbare Vogel lebendig geworfen. Nicht selten
geschah es, dafi die unglucklichen Tiere den
Flammen zu entkommen versuchten. DaB Isis

Kind saugend. Ebenso hauflg sind Darstellungen
der H.-Jagd. Die auch in Italien gebrauchliche
Netzjagd veranschaulicht ein assyrisches Relief
des Brit. Museums: zwei mannliche H., von
denen einer bereits von zwei Speeren getroffen
ist, und zwei Hindinnen werden gegen ein sehr
groBes aufgespanntes Netz getrieben, neben dem
die Netzwachter stehen (Abb. bei 0. Keller*«.,„„«>„ .u ^ai.uuuucu vciouciiieii. uas ibis- aie IN etzwacnter stenen (Abb. bei U. K el lei

rest fand zweimal jahrhch, im Friihling und im 50 Antike Tierwelt 279). Die in Griechenland vor
Herbst, statt. Am dntten Feiertage opferten die zugsweise gepflegte Speerjagd zeigt ein Misch
Reichen H. und Rindpr. Hip Armpn Oanoo nnA l-mrr qmo nnA*A :«. Vr..»»»«. j t >_

-*v-«ov, uvwuv. Jim uilb^U J.'ClCLkagC VULK11VU U1C
Reichen H. und Rinder, die Armen Ganse und
Perlhiihner. Die Opfertiere muBten mit leinenen
oder baumwollenen Binden umhullt und auf
agyptische Art zubereitet' werden (Paus. X 32,
16). 0. Keller vermutet, daB diese Opfer

krug aus Caere im Museum des Louvre: ein
Jager verfolgt zwei H., von denen einer bereits
vom Speere getroffen ist (Monum. VI xxxm bei
Re i nach I 302), eine Vase aus Vulci: der in
der Mitte stehende H. wird von zwei JSgern ru

*v,. v. Jicnti vcrmuiei, uau uiese upier aer mitte stenenae a. wird von zwei JSgern ru
auch urspriinglich der Artemis eigneten, von FuB angegriffen (R e i n a c h II 275), eine antike
deren Elaphebolien in Phokis Plutarch (quaest. Paste der Berliner Sammhmg: speertragender
symp. IV 1, 1) berichtet. Stengel faBt die Reiter, danmter unverhaitnismaBig kleiner Edel-
Isis von Phokis als MondgSttin aui (Quaest. 60 H. mit einem Speer im Nacken (Imhoof-
sacrif. 1 bei 0. K e 1 1 e r 361). Die zur Opfernng Blumer und 0. Keller XVII 31) Jagd
bestimmten Tiere waren gewifi zum Teil Jagd-
beute, haufig wurden sie aber auch in eigens
der Gottin geweihten Bezirken gehegt, so zu
Lusoi (Polyb. IV 18, 10), Syrakns und Babylon
(Theokr. n 67). In einem Heiligtum der Arte-
mis an der Mtmdung des Euphrat warden H.
und WUdiiegen aafgetogen (Arr. an. Vn 20, 4).

und Kampfszenen veranschaulichen aneh die
Tiergruppen im Museum des Vatikan: H. vom
Jagdhund angefallen, der H. baumt sich vor
Schmerz; zwei Jagdhunde den H. gleiehzeitig
angreilend (Saal der Tiere 160. 174 172 bei
Helbig 112), eine Bronzemunze von Prokos
in Sizilien: H.-Kuh wird von einem starken
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Hund zu Boden gerissen (Imhoo f -Blume r den Riicken bedeckenden H.-Fell, dessen Kopf

und 0. Keller II 41); ein Karneol der Ber- mit Geweih auf seinem Haupte liegt, bekleidet,

liner Sammlung: vier Jagdhunde greifen paar- oder aber, es wird die Verwandlung durch ein

weise von rechts und links eiuen zu Boden ge- der Stirn entsprieBendes kleines Gehorn nur

stiirzten Edel-H. an (Imh oof - Blumer und angedeutet (Metope von Selinus bei Roscher
0. K e 1 1 e r XV 42). Statt des Jagdhundes fin- Myth. Lex. I 215. M u 1 1 e r -W i e s e 1 e r XVII

det sich, und zwar vorzugsweise in Verbindung 183—187). Auf dem Gemalde der Unterwelt

mit dem zu Boden geworfenen Dam-H.. haufig von Polygnot war Aktaion neben seiner Mutter

der Lowe, zuweilen auch der Panther oder Greif, auf einem H.-Fell sitzend und ein H.-Kalb in

und zwar meistens so, daB der Dam-H. in die 10 den Handen haltend, dargestellt (Paus. X 30, 5).

Kniee gesunken ist und der Lowe, der auf seinen Als letztes, sowohl auf Munzen von Pergamon

Rucken gesprungen ist, ihm den Nacken bricht und Tegea als auf pompeianischenWandgemalden

oder die Gurgel zerreifit (Panathen. Preisamphora wieder kehrendes Motiv mag die den Telephos

bei Miiller-Wieseler XVIII 92a; Vase saugende Hindin erwahnt sein (0. Keller

des Brit. Mus. aus Aigina bei Reinach I 180; Antike Tierwelt 278 Abbildung eines beson-

Francois-Vase, Florenz, bei Reinach I 135. ders schbnen Bildes aus Pompeii, auf welchem

136; Chalcedon des Brit. Mus. bei Imhoof- die Damhindin, welche die ausdrucksvollen

Blumer und 0. Keller XIV 30). 0. Kel- Augen nach dem Kinde hinwendet, treffend

ler deutet dieses Bild, sofern es auf syrischen charakterisiert ist).

und kilikischen Munzen vorkommt, als symbo-20 Der Hirsch lmSprichwort. Vnov

lische Darstellung des Kampfes des Tages mit at Ba<poi za xeQaxa asio$d).Xovat (Arist. n. a.

der Nacht, des Lichtes mit der Finsternis: der IV 2. IX 5. Ael. n. an. VI 5. Plin. VIII

Lowe, der den gefleckten Dam-H. totet, ist die 32). ,Wo die H. ihr Geweih abwerfen.' — Kvvig

Sonne, welche den gestirnten Nachthimmel ver- o^pou' l%wv, xQadiijv d'iXdcpoio (Horn. II. I 225.

nichtet (Silberstater des Satrapen Mazaios in Ael. n. a. VI 11. Plat. resp. kXatpeuK faye-

Tarsos bei Imhoof -Bl umer und 0. Kel- ,Augen wie ein Hund, ein Herz wie em H., Be-

ler II 34, statt des Lowen ein Greif auf dem zeichuung eines Feiglings wie auch im Lat.

Hemistater des Satrapen Ariarathes in Gaziura, in pace leones, in proelio eervi (Tertull.de co-

ebd. XI 29). Auf Darstellungen aus dem euro- rona militis). — Kvvag 6 IXaxpos iXxci (Theocr.

paischen Griechenland und aus Italien tritt an; 30 I 135) und vePeds rev Xiovra (Luc. dial. mort.

stelle des vom Lowen niedergeworfenen Dam-H.s VI 2). ,Der H. spurt die Hunde auf und ,das

haufig auch der Edel-H. (Nonos von Velia in H.-Kalb packt den Lowen = sich vorwitzig in

Lukanien bei I m h o o f - B 1 u m e r und 0. K e 1- Gefahr begeben. — EXdyovs S.vtv xvvmv SoXlwv

1 e r I 18; Blutjaspis der Pariser Samml. ebd. &' eoxemv (Pind. Nem. Ill 51) ,H. erlegen ohne

XIV 25; Karneol der Pariser Samml. ebd. XVII Hunde und ohne verborgene Netze = etwas

30). Den zahlreichen Darstellungen des Panthers selbstandig, ohne Hinterlist erreichen. — In

oder des starken Jagdhundes, der dem Dam-H. aethere eervi (Verg. buc. eel. I 60). ,Die H. wei-

das Genick bricht, durften ohne sinnbildliche Be- den im Ather, Bezeichnung von etwas Verkehr-

deutung wohl natiirliche Vorgange zugrundc tern. — Gervum cursu, grallatorem gradu (Plaut.

liegen (Francois-Vase, Florenz, bei Reinach UoPoen. Ill 1, 27). ,Einen H. im Lauf, einen Stel-

135 136- Goldring der Eremitage und Karneol zenganger imSchritt iiberholen'.— Tigres eervis

der Berliner Samml. bei Imhoof-Blumer (Hor. ep. XVI 31). .Tiger mit H. verbinden =
und 0. Keller XIV 31. 32). Ein weiterer be- etwas Widernaturliches tun'. (Kohler Das

liebter Vorwurf der bildenden Kunst ist die von Tierleben im Sprichwort der Griechen und Ro-

Herakles gejagte oder gefangene herkynische mer 1881).

Hindin mit dem Goldgehorn, die haufig als Literatur. L e n z Zoologie der alten Griechen

ganz naturlicher mannlicher H. aufgefaBt wird. und Romer 1856. C. 0. Millie r Denkmaler

In der bekannten Bronzegruppe von Palermo der alten Kunst, fortges. von Fr. Wieseler
kniet die jugendlich kraftvolle Gestalt des Hera- 1856. 0. Keller Tiere des klass. Altert. in

kles auf dem Riicken des zu Boden geworfenen 50 kulturgeschichtl. Beziehung 1887. 0. Manns
Vierzehnenders, dessen breitausladendes Geweih Uber die Jagd bei den Griechen, Prgr. Abh.

die starken Fauste halten. Indem 0. Keller Cassel I u. D. 1888 u. 1889. Imhoof-Blu-
(99) auf das richtige Empfinden der Kttnstler, mer und 0. Keller Tier- und Pflanzenbilder

das dieser natflrlichen Auffassung zugrunde liegt, auf Munzen und Gemmen des klass. Altert. 1889.

hinweist, bemerkt er zugleich, daB das Material S. Reinach Repertoire de vases peints grecs

mit dem der Bildhauer arbeitete — Bronze oder et brusques 1889. 0. K e 1 1 e r Die antike Tier-

Marmor— nicht ohneEinfraB auf die Gestaltung welt I 1909. [Orth.]

des Geweihes geblieben ist. DaB auch widernatiir- Hlrse, griech. fttUvt] (Theophr. fUXivo;), lat.

liehe Darstellungen ohne Bedenken von der Phan- milium, davon ahd. milli, it. miglio, sard, mixu,

tasie gestaltet wurden, beweist der Jaspis aus 60 rum. meiu, rtr. meigl, prov. meiUx-s, milh-s.

Mykene (Imhoof-Blumer und 0. Keller franz. mU, hiervon millet H.-Gras, kat mil, span.

XVH 18), auf dem ein gefleckter Edel-H. mit mijo, ptg. mUho, lit malnos vom Stamme "V mete

Geweih ein H.-Kalb saugend gebildet ist. Bei mahlen, pvXXw, mclere, lit. malti, also Mahl-

den haufig wiederkehrenden Darstellungen der frucht; aus der weiteren lateinischen Bezeichnung

Sage vonder Verwandlung des Aktaion in einen panicum and panieium it panico, ram. pSrine,

H. ist auffallend, dafi niemala ein wirklicher rtr. panieeia, friauL pani, prov. franz. kat panis

H! anstelle des unglueklichen Jagera abgebildet and panic, span, panixo, ptp. painco (Korting

wird. Entweder erseheint Aktaion mit einem LateuL-rom. WOrterb. 714) , mnd. pfenioh, nhd.



mrse
Fennick, Fench. Fenk, Fonich, Fenchel, Pennig,
Pfeneh, Pfanoh, Pumikom u. a. (Tritzel unci
.lessen Die deutschen Volksnamen der Piianzen
iri der Altmark) stammverwandt rait panis,
Stamin PA, griech. IIA, wovon auch pasco, irdoftat,
geht hervor, daB im alten Italien aus dieser Ge-
treideart auch Brot gebacken wurde. H.-Brot wird
tatsachlich bei (Columella, Plinius, Celsus u. a.
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tsi und shu, aufgefuhrt, von denen die eine mit
Wasser angeriihrt und gebacken ein brockliches,
leicht zerreibbares, die andere ein festzusammen-
haltendes Brot lieferte (B r e t s c h n e i d e r bei
Kornicke 249). De Candolle will unter shu
die Mohr-H. verstanden wissen, Kornicke
sieht in tsi und shu zwei Spielarten der Ris-
pen-H. Noch heute nimmt die H. einen wich-erwatot fcebeii fuUr,, (Theophr fiek,voe), das tigen Platz unter den Halmfruchten""bTsonders

offl Herodot (III 117) und Xenophon anab. I 2. 10 Nordchinas ein,
" oesonaers

22) fur Rispen-H., bei Dioscurides (II 120) und
Galen (de alim. fac. I 15) fur Kolben-H. gebraucht
ist, hat das Griechische fur Kispen-H. noch die
Bezeichnung xeyzsos (Theophr. VIII 1, 1 und 4.
Diosc. II 119, neugr. xeXol), fiir Kolben-H. Skv
fios (Theophr. V III 1, 1 und 4. Diosc. II
120. v. Fischer-Benzon Altdeutsche Garten-
flora 165). clufto; verwandt mit e'Xv/m Pflug-
schar, also Pflugfrucht. Auch der lit. Name

— , wo der Reis fiir den geringen
Mann zu teuer ist. Als Brei gekocht, zu Brannt-
wein gebrannt und auch zu Opferbrot bei ge-
wissen Jahresfestlichkeiten gebacken (Bret-
schneider bei Kornicke 250) flndet die
H. mannigfache Verwendung. In Persien hat
Marco Polo zu Ende des 13. Jhdts. die H. oft
angebaut gefunden. Die weite Verbreitung der
H. iiber Zentralasien, Persien, Turkestan, Trans-
kaukasien bis nach Siidruflland und den Donau-g^verwandt mit «i,^^^^^^^^^^^^^^Anbau.

Uber die Heimat der H., in der wir viel-
leicht die alteste Kornerfrucht zu sehen haben,
lafit sich Sicheres nicht angeben. Wohl aus-
nahmslos wird sie nach Ostindien verlegt, doch
fehlt es an ausreichender Begrundung, da die
wilde Stammform der H. bis jetzt noch nicht
gefunden worden ist. Herodot (III 100) erzahlt,
,in Indien wachse wild eine Frucht von der
OiviRo A aa IT KV,„„ ci i V /"

.
oixeovxat, xai xgofiuva xai oxopoba xaifnoBe des H.-Korns in emer Schote (ooo, xeyXm S0 yaxovs xai xeyXeov. Bern semitisch-agyptischento peye&og ev xaXvxt, avxouaxov ix ™<r vbc 1f„lt.,rV™ic» L£; x>L_I_ . \

dW„ n
l?xo jxeyeVog ev xaXvxi, avxofiaxov ix rijg yfjg

ytvofievov), Dieee Frucht kochen und verspei-
sen sie samt der Schale.'. Welche Getreide-
frucht an dieser Stelle gemeint ist, laBt sich
nicht sagen. Der Umstand, daB in Indien
Friichte verschiedener hirsenartiger Graser ge-
nossen werden, verbietet nach Kornicke
(Getreide 249) den SchluB, daB wir hier
wildwachsende Rispen-H. annehmen kounten.

diesen Gegenden die Kultur der H. eine sehr
alte war. Herodot (IV 17) erzahlt, daB die
Alazonen und die Kallipiden, hellenische Sky-
then, wie die Skythen ein Nomadenleben fiihrten,
aber auch Korn anbauten und verspeisten, ebenso
wie Zwiebeln, Knoblauch, Linsen und H. 01
'AXaCSvts xai ol KaXXattSai xa pev aXXa xaxa
xavxa 2xvfr[joi htaoxiovoi, oixov Si xai onsloovoi
xai oixeovxat,^ xai xeofipva xai oxogo&a xai

Doch ist ani-h TT«Vn;„'t 7 a .t"
u

j D",Al;
orgescmcntl

- ^otaniK 68) sein, ob die Kolben-

dle Ri nenH in 0,tiL,l L • ™Cht
'

da
J
fi4° H

'

der ^rgeschichtlichen' Flora der Nillanderaie raspen-tl. m Ustmdien Oder m einem n< rd- in7n».).i.«. o«; «v.„„ui d .- . i • _ ^tdie Rispen-H. in Ostindien oder in einem nord-
lich daran stoBenden Lande zu Hause sei. Da
bei uns alle Panicum-Arten, die wildwachsenden
ebenso wie die angebauten, empflndlich gegen
niedere Temperaturen seien, so daB die Aussaat
erst dann erfolgt, wenn Nachtfroste nicht mehr
zu furchten sind, so konne die Heimat nur in
einem Lande sein. in dem Winterfroste nicht
vorkommen. Mit dem Getreide werden die ver-

Kuiturkreise scheinen Rispen- und Kolben-H.
fremd gewesen zu sein. Unter den vegetabili-
schen Grabbeigaben Agyptens haben sich H.-
Reste nicht gefunden; man wird daher ent-
gegen Unger (Streifziige 100) und De Can-
dolle (Ursprung 475) die Rispen-H. nicht zu
den Kulturpflanzen des Pharaonenlandes zab>n
durfen. Fraglich diirfte auch nach Buschan
(Vorgeschichtl. Botanik 68) sein, ob die Kolben-

zuzurechnen sei, obwohl Pickering (Unger
Streifzuge) sie auf einem Gemalde im Grabe des
Ramses Sethos und in El Kab erkannt haben
will. Den Anbau der H. in Athiopien bezeugt
Plinius (XVIII 100). Er berichtet, daB in die-
sem Lande auBer Gerste und H. Feldfrfichte
mcht bekannt seien. Nach Strabon lebten die
Athiopier von Rispen-H. (xeyzeos) und Gerste,
aus beiden bereiten sie ihren Trank. DaB dieschiedenen Panicum-ArtenTaTh Norden Tewa. 50 R 1^1=7 kultiS wurT b^zLtdert sem. Enteee-en der Rsnpn-H i=t H«.r tTaI. u j„* it o n>1 r ,V ,,; „~' .o«e?g»»dert sem. Entgegen der Rispen-H. ist der Kol-

ben-H. (Panicum viride L.) wilde Stammform
weithin verbreitet. Sie unterscheidet sich von
der kultivierten Form nur durch die GroBen-
verhaltnisse und das freiwillige Abfallen der
Fruchtahrchen (Kornicke 249). Wann Pani-
cum viride Kulturprlanze geworden ist, lafit sich
nicht nachweisen. Jedenfalls geht der Aaban
der H. in Ostindien in die altesten Zeiten zurilck

£.£&£• wsL^t;" =-=5-"sszsv-izsrjS;

Herodot (I 2, 22. 5, 10. VI 4, 6. 6^ 1), Xeno-
phon, Strabon, Galen u. a. Dort mogen auch die
Israeliten H. kennen gelernt haben. In dem
Worte nisman (Jesaias XXV1H 25) vermuten
einige Erklarer diese Feldfrucht, in dohan
(Ezechiel IV 9) sieht L 5 w (Aramaische Pflauien-
namen 101) eine H.-Art, wahrend Riehm im
Bibellexikon in ihm die Mohr-H. (Sorghum
vulgare L.) erkennt (Schrader Reallex. 875).

und vrihib-heda, vielleicht sind RiBpen- und
Kolben-H. darunter zu verstehen (De Can-
dolle Ursprung 476). In China, wo um das
J. 2800 v. Chr. neben Weizea, Gerste, Reis und
Sogabohne auch H. angebaut wurde, pflegte man
diese in Gegenwart des Kaisers unter feierlichen
Gebrauchen zu sfien. Im Chou li, mu dem J
1100 v. Chr., werden gletehfalls zwei Sorten H

scheint die H.-Kultur besonders geblQht m
haben. Xenophon (anab. VH 5, 12) erzahlt, die
Griechen geien auf dem ROekmarsehe nach Sal-
mydessos durch das Land der MtXtvoqxtfot (H-
Egser) marschiert. Dort wurde xfyxgoe (Bispen-
H.) als Hauptgetreide gepflamt. Bei Amasia,
der Vaterstadt Strabons, in einer Tom Ther-
modon, dem Iris (heute JekU-Irmak), L^toe

und anderen Fliissen wohl bewasserten Ebene
mit fetten Wiesen, die zahlreichen 'ierden von
Rindvieh und Pferden reiche Nahrung gewahr-

ten, wurden von Feldfriichten iXv^og Kolben-H.

und xtyxQos Rispen-H. in erster Linie angebaut

(Strab. 547: Sia 6e xovxo Iv6qoo6v ioxi xai

noa^ov ail to XE&iov xovxo xgeqpeiv ayeXag jjoibv

xe dftoicos xai Ixjiwv dvvdfievov, onooov Se nlel-

oxov &i%Exai xov ix xfjs iXv/iov xai xeyxQov).

Panicum, sagt Plinius (XVIII 101), Ziehen die

pontischen Volker jeder anderen Speise vor. H.-

Brei bildet nach ihm (XVIII 100) die Haupt-
nahrung der Sarmaten: Sarmatarum quoque
i/entes hac maxume pulte aluntur. Wie sich die

Arkader von Eicheln, die Argiver von Birnen,

die Athener von Feigen, die Tirinthier von
wilden Birnen nahren, so die Maoten und Sar-

maten von H., lesen wir bei Ael. v. h. Ill 39:

fiaXavov? 'Aqx&5cs, 'Agyeiot d'&movs, 'Aihjvaioi di

ovxa, TiQiv&wi Se aQ^aSa; SeiJtvov tl%ov ,

xeyxQov Se Mai&xat xai Savgo/xaxai. DaB die

H. bei den Thrakern einen wichtigen Nahrungs-
zweig gebildet hat, geht aus einer Stelle bei

Demosthenes (de Chersoneso p. 100 ex. Phil.

IV 16) hervor, aus der wir erfahren, daB in

Thrakien die unterirdischen Granarien H. und
oXvQa enthielten. Von Spelt und H. lebten die

Iapoden an der Kiiste Illyriens: Xvnoa 61 xa

-/coQta, xai City xai xeyxQQ) xa noXXa TQe<pofievcDv

(Strab. 315). Auch fiir die Bevolkerung Panno-

niens bildete nachst der Gerste die H. den vor-

nehmsten Teil der Volksnahrung (Cass. Dio
XLIX 36); noch Priscus wurde auf seiner

Gesandtschaftsreise zu Attila mit dieser Feld-

frucht besonders bewirtet (Miiller Fragm. 412.

83; vgl. Hehn7 559). Der jiingeren Steinzeit an-

gehorende Funde aus Coucouteni im heutigen Ru-
manien liefern den Beweis, daB an der unteren

Donau schon in dieser friihesten Zeit H. ange-

baut worden ist. Nach einem Berichte des

Mauritius sind gegen das Ende des 6. Jhdts. n.

Chr. Rispen- und Kolben-H. in Rumanien in

Menge gezogen worden. Fiir das heutige Ungarn
bezeugen die aus der neolithischen Zeit stam-

menden Funde von Lengyel und in der Aggtelek-

Hohle den Anbau der H. (Buschan 69f.).

Auch in den neolithischen Pfahlbauten bei Ro-

benhausen am Ziircher See haben sich H.-K5rnei
in groBen Massen gefunden (O. H e e r Die Pflan-

zen der Pfahlbauten 6), doch sind sic so zer-

quetscht, daB eine Bestimmung der Art nach
den Kornern nicht moglich ist. Bei den Griechen
bildete die H. keinen wichtigen Faktor der

Volksemahrung. Homer kennt sie noch nicht,

und die Stelle bei Hesiod, in der xeyxQos zuerst

angefiihrt wird, ist als spateres Einschiebsel
ohne Belang. Spatere Schriststeller erwahnen
sie wiederholt. Hesychius erzahlt, daB die Spar-

taner H. kochten und aBen, Hesych. eXvftos-

oxeQfta o exovxt^ °' AcM(ovt? io&iovoiv. Im
Prytaneion war H.-Brei die gewohnliche Kost
der Athener, nur an Festtagen gab es Brot
(Ari8toph. eccl. 1177). H.-Brei wurde auch
anstatt des Breies aus Hulsenfrfichten den am
Eingange der Hanser beflndliehen Hermen und
anderen Gotterbildern in Topfen hingestellt

(Aristoph. Pax 924). Auch heute wird in Grie-

chenland H. nur selten angebaut. Nach L a n-

derer (in Wackenroder und B 1 c y

,

Archiv fur Pharmazie 2 R. 65 C 1857 S. 37 bei

Kornicke 251) wird sie hin und wieder ge-

zogen. Nach der Farbe unterscheidet man gelbe
kutrinoto und schwarzbraune mauron.

In Italien hatte die H. griiflere Verbreitung
gefunden als in Griechenland, besonders Kam-
panien lieferte nach Plinius (XVIII 100) gute
H.: milio Campania praecipue gaudet putiemque

10 candidam ex eo faeit. Von den Provinzialen

haben in erster Linie die Kelten, und zwar so-

wohl die Bewohner des Polandes, als auch die

transalpinischen Gallier dem Anbau der H.
groBe Sorgfalt zugewandt. Aus eigener An-
schauung.schildert Polybios (II 15, 2) den Reich-

tum an H. in Oberitalien: "EXvpov ye pip xai

xeyxQov xeXiiOi ineQpaXXovoa SaylXeia yiyrexat

jrao' afixoic. Weil das wohlbewassertc Land viel

H. hervorzubringen in der Lage sei, so konne
20 es, weil diese Frucht nicht versage, memals

Hunger leiden, meint Strabon 218: Ion 8i xai

xr/xQoipoQos Statpegovxtos Sia ti;v eivSgiav • xovxo

Se Xi/iov /tiyioxav eaxiv axog • aQo$ aaavxa; yaQ
xatQovs acodov avxexet xai ovSeJtox' emXefaeiv

Siraxat, xav xov SXXov olrov yevtjxat oxavt;. Im
transalpinischen Gallien war es besonders Aqui-
tanien, wo die H. angebaut wurde. Plin. XVIII
101: Panico tt Qalliae quidem praecipue Aqui-

tania utitur. Und Strabon (190) behauptet, auf

30 dem grofienteils sandigen und mageren Boden,
der fur andere Feldfruchte wenig geeignet sei,

wachse fast nur H.: eoxt Sfj fiiv naocoxeavtxts

xiov 'Axvixavwv d^eidjjj f\ xXeloxr) xai Xeiixi],

xeyxQfp xge(povoa, xoig Se aXXoig xaonols cupogto-

xega. Wahrend der Belagerung Massilias dureh
Caesar haben die Einwohner der Stadt mit alter

H. und verdorbener Gerste, die seit langer Zeit

in Magazinen aufbewahrt wurde, ihr Leben ge-

fristet, bell. civ. II 22: panico enim vetere atque

40 ordeo corrupto omnes alebantur, quod ad huius-

modi casus antiquitus paratum in publicum con-

tulerant. Fiir Spanien erwahnt Varro (r. r. I

57) zuerst die H. Sie wurde dort in Erdgruben
aufbewahrt, in denen sie sich mehr als 100 Jahre

halten sollte: quidam granaria habent sub terris

speluncas, quas voeant sirun . . ., alii, ut tit

Hispania citeriore, puteos ste eonditum triti-

cum manet vel annos L, milium veto plus annus
O. DaB auch in Germanien vor dem romischen

50 Einfall schon H. angebaut wurde, zeigen die

der Hallst'dtpcriodc angehorenden Funde aus dem
Stroragebiete der Oder zu Niemitzsch und Frei-

walde in der Niederlausitz sowie zu Jagerndorf
in osterreichisch Schlesien. Auch Pytheas, wel-

cher der Zeit dieser Funde recht nahe kommt,
erzahlt vom Anbau der H. an der Bernstein-

Kuste (Buschan 72). An der Schwarzen
Elster zwischen Schlieben und Wittenberg fand
man H. in germanischen Grabern, die etwa der

60 Zeit des Plinius angehoren. In die j lingere Stein-

zeit gehen H.-Funde in Skandinavien zuriick

(M ii 1 1 e r Nord. Altertumskunde I 206). AUes
dies sind ausreichende Beweise, dafi jedenfalls

hinsichtlich dieser Kulturprlanze Germanien un-
abhangig von Italien war. In geschichtlicher

Zeit treffen wir Rispen-H. milium und Kolben-
H. auf den Landgfltern Karls d. Gr. an (Capitu-
lare de villis 44 u. 62). Dafi H. im 16. Jhdt
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zu den volkstiimlichen Nahrungsmitteln zfthlte,

ersehen wir aus dei bekannten Erzahlung in

Johann Fist-harts ,Gluckhaftem SchiS' 1576 Ton
dem Topf H.-Brei, den die Ziiricher auf ihrem
Schifle noch warm nach StraBburg brachten.

Vom niedeien Volke meist als Brei genossen,

wurde zu 'aiten der Teuerung H. auch zu Brot

gebacken. rieutzutage ist sie durch andere Feld-

fruehte fast vSllig ve/drangt

Plinius XVIII 49 und 50 zahlt sie daher zu den
frumenti genera aestiva et verna. In Griechen-
land erfolgte die Aussaat gewohnlich im Summer
(Theophr. VIII 1). Sie kostete dem Landmanne
nicht viel, vier Sextare Saatkorn geniigten fiir

den Morgen (Col. II 9. XI 2). Von vier Sex-

taren Aussaat werden 40 Sextare geerntet (Geop.

II 24). Das besate Land mufi behackt (sarrire)

und gejatet (runeare) werden damit das Unkraut
Hirse in der Darstellung alter 10 vertilgt werde. Sobald die H. Ahren hat, mufi

Schriftsteller. Eispen-H. (xiy^go?, fuXlnj

milium) und Kolben-H. (ekv/tos panieum) wer-

den von Theophrast (VIII 1) und Columella
(II 9,) bald den Getreide-, bald den Hiilsefruch-

ten und den Gemiisen zugezahlt. Wfihrend
Weizen und Gerste durch Ahren und vierfache

Bedeckung von Grannen, die Hiilsenfriiehte

durch die Hiilsen, Sesam und Mohn durch Ge-

hause geschiitzt sind, sind Bispen- und Kol-

sie, ehe sich die Korner von der Hitze auftun,

mit der Hand abgepfliickt werden. Erst nach-
dem 6ie an der Sonne aufgehangt und getrocknet
ist, wird sie auf dem Kornboden verwahrt; so

iiberdauert sie das iibrige Getreide (Col. II 9).

H. liefert die vorziiglichste Spreu, we:
l die Halme

diinn und klein sind (Plin. XVIII 299).

Milium wurde zu Brot verarbeitet, das frisch-

gebacken (antequam refrigescat) zwar wohl-
ben-H., die sich nur in Hauten befinden, den 20 schmeckend war (Col. II 9), aber vegen seines

Angriffen der Vogel preisgegeben (Plin. XVIII
53). Bei der Rispen-H. endigen die Fasern,

welche die Korner umfassen, in gekrummten
und gefransten Haaren. Der Halm der Eolben-

H., die ihren Namen (panieum) von den Buscheln
(paniculae) der ansehnlichen Bliitenrispe hat, ver-

jiingt sich nach oben. Die sehr dichten Korner
sind in einer fuBlangen Doldentraube (obba)

angehauft. Nach Form und Farbe unterschied

geringen Nahrwertes dem GetreMebrot nicht

gleichgestellt wurde (Diosc. II 119), Die Land-
leute, sagt Galen (al. f. I 15), Ziehen dem trocke-

nen, wenig nahrhaften H.-Brot einen aus H.-
Mehl bereiteten Brei vor, der durch eine Zutat
von Speck oder 01 wohlschmeckend gemacht
wurde. Aus Milium und Panieum bereitete man
auch einen Milchbrei, bei dem, wie Galen scherz-

haft meint, die Milch das Beste ist. Noch sei

man mehrere Arten des Panieum: Panieum mam- 30 erwahnt, daB der altitalischen Feldgottheit Pales

mosum mit doppelter Spitze und kleinen, trau-

benartigen Buscheln, die aus einer Anschwellung
hervorgehen, Panieum candidum nigrum, rufur".

purpureum (Plin. XVIII 53 und 54).

H. verlangt leichten, lockeren Boden, sie

wachst in sandiger Erde, doch muB die Witte-
rung feucht, das Erdreich naB sein. Trockenei
und sonniger Boden ist ihr zuwider (Col. II 9).

Vor der Aussaat ist der Boden zu dungen (Plin.

an ihrem Feste von den Bauern kleine H.-Kuchen
dargebracht wurden: Libaque de milio milii

fiscella sequetur: rustica praecipue est hoe dea
laeta cibo (Ovid. fast. 743f.).

Auch zu medizinischen Zwecken wurde H.
verwandt. H.-Brei stillt den Durchfall, treibt

aber den Harn. Gerostet und in Beutel gegeben
ist sie, als trockene Bahung angewandt, ein Heil-

mittel bei Krampfen und sonstigen Schmerzen

durch kraftiges Dungen der Erde die ihr ent-

zogenen Nahrstoffe zuriickzugeben (Col. n 14).

Alte Wiesen mussen durch Aussaen von H.
(milium) verbessert werden (Plin. XVIII 259).

Zwischen Weinstdcke oder Obstbaume sollen

milium und panieum nicht gesat werden, weil

dadurch der Boden ausgesogen wird (emaeiari

Plin. XVIII 101). Da warme Luft fur die H.
ein Bediirfnis ist, soil die Aussaat nicht vor

trockener, warmer Umschlag beruht darauf, daB
sie, wie Plinius (XXII 130) sagt, als eine zarte

und weiche Frucht die Warme lange an sich halt

(Berendes zu Diosc. II 119).

Literatur: Lenz Botanik der alten Griechen
und Bomer 1859. De Candolle Ursprung
der Kulturpflanzen 1884. K 6 r n i c k e und Wer-
n e r Handbuch des Getreidebaues 1885. v.

Fischer-Benzon Altdeutsche Gartenflora

Marz oder Friihlingsanfang beginnen (Verg. 50 1894. Buschan Vorgeschichtl. Botanik 1895.

Georg. I 216), Ende Marz ist wohl die pas-

sendste Zeit (Col. II 9), in kalten Gegenden
erst im Mai (Pall. VI 1); nach Plin. (XVlft 250)
sind Panieum und Milium spatestens bis zum
10. Mai zu saen, am besten, wenn die Gerste
reif ist. DaB diese reif und die Aussaat der H.
notwendig ist, zeigen dem Landmann die des

Nachts auf den Feldern leuchtenden Johannis-
wurmchen, welche bei den Bauern fliegende

Sehrader Reallex. der indogerman. Alter-

tumsk. 1901. Hehn Kulturpflanzen u. Haus-
tiere7 1902. Hoops Waldbaume u. Kultur-

pflanzen im german. Altertum 1905. Grad-
m a n n Der Getreidebau 1909. [Orth.]

Hirtius. 1) A. Hirtius, A. f., Censor von
Ferentinum im Lande der Herniker in sullanischer

Zeit, wahrscheinlich Vater des Folgenden (In-

schriften der Burgmauern von Ferentinum CIL
8terne, bei den Griechen Leuchtwurmer heiBen60I 1161—1163 = X 5837—5840 = Dessau 5342
(lignum illius maturitati et horum sationi com-
mune lucentes vespere per arva cicindelae —
ita appellant rustiei stellantei volatus, Qraeei
vero lampyridtu — Seneca (ep. 86) sah mit eige-
nen Augen, wie noch am Schlusse des Juni H.
gesat wurde. Milium und Panieum wurden in
Italien aofier im FrOhjahr and im Sommer auch
tot dem Aufgange dea Siebengestirns ges&t.

-5345 mit Anm.). [Munzer.]

2) A. Hirtius A, f. (Fasti Amit. CIL I» p. 61.

Fasti Colot ebd. p. 64. Cass. Dio XLVI Index)

kSnnte der Sohn des CIL I 1161—1163 = X
5837—5839 = Diehl Altlat. Inschr. 281—284
genannten Censors von Ferentinum (Nr. 1)

sein. Er befand rich zwischen 700 = 54 and
702 = 52, dann 703/4 = 51/50 in Gallien bei
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XVIII 192). Da sie das Land angreiit, so sind 40 (Diosc. II 119). Die Anwendung der H. als

Caesar (Cic. ad fam. XVI 27. [Caes.] bell. nale, Paris 1889 nr. 7359. 8086—8093. 9233f.

Gall. VIII praef. Cic. ad Att. VII 4, 2). Da er nie nach D r u m a n n IIP 68, 7). Da er als Praetor

als Truppenfiihrer genannt wird, vermutet man bis zum 31. Dez. 46 in Rom bleiben muBte und
(StrackBonn.Jahrb.CXVIII(1909) 139ff.Klotz am 18. April 45 in Narbo war (Cic. ad Att. XII
Caesarstudien 151ff.), daB er Chef von Caesars 37, 4), kann seine Teilnahme am spanischen Krieg

Kanzlei war; er konnte wohl der Nachfolger des ([Caes.] bell. Gall. Vin praef. 8) nur eine kurze

Cn. Pompeius Trogus sein (Iustin. XLIII 5, 12), gewesen sein (Suet. Aug. 68 miiBte auf die Zeit

der gewiB in der Katastrophe von Atuatuca nach dem Krieg gehen, da Octavian erst etwa

Ende 700 = 54 umkam (Caes. bell. Gall. V 36, im April zu Caesar gelangte; die Verleumdung

1). Wie sehr er Caesars Vertrauen genoB, be-lOstammt aus einem Pamphlet). Damals griff er

weist seine Sendung nach Rom im Dezember auch in die publizistische Fehde zwischen Repu-

704= 50 wahrend der letzten Verhandlungen blikanern und Caesarianern ein mit einer wohl

vor dem Ausbruch des Burgerkrieges. DaB er Cicero gewidmeten (Tyrrell und Purser
der mit Pompeius verabredeten Besprechung Corresp. of Cicero V 60. 74 nennen grundlos

ohne Entschuldigung fernblieb, war diesem ein Caesar als Adressaten) Schmahschrift auf Cato

deutliches Zeichen, daB der Krieg unvermeidlich (Cic. ad Att. XII 40, 1. 41, 4. 44, 1. 47, 3.

sei (Cic. ad Att. Vn 4, 2). Wahrscheinlich nahm 45, 2. Caesaris Comm. ed. K u b 1 e r III 2, 222),

er am 6panischen und griechischen Feldzug teil, eine Antwort auf Ciceros Cato und ein Vor-

da er im April 705= 49 sich mit Caesar auf laufer von Caesars Anticato (K 1 o t z Caesar-

dem Weg nach Spanien befand (Cic. ad Att. X20studien 152f.). Doch blieb er mit Cicero in

4, 6. 11) und 707= 47 ebenfalls bei ihm in freundschaftlichem Verkehr (ad Att. XII 44,

Antiochien erscheint (ebd. XI 14, 3. 20, 1). Da- 1. XIII 21, 1) und verteidigte ihn gegen die

gegen machte er nach seinem eigenen Zeugnis Anklagen seines Neffen (ebd. XIII 37, 2; om-

([Caes.] bell. Gall. VIII praef. 8) den agyp- nium Hagitiorum auctor XIII 40, 1 ist wohl Cae-

tischen und afrikanischen Feldzug nicht mit. sar, nicht H., wie O. E. Schmidt Ciceros Brief-

DaB er 706 = 48 Volkstribun gewesen sei wechsel 340 und D r u m a n n III8 68, 1 an-

(Willems Le senat I 131. 592), ist inbeweis- nehmen). Die von den Germanen bedrohte Pro-

bar und nach dem Vorherigen kaum mBglich. vinz lieB er von seinem Weggang bis zum Ein-

Sein in Caesars Auftrag eingebrachtes Gesetz treffen des Munatius Plancus durch einen sonst

iiber die Bestrafung der Pompeianer (Cic. Phil. 30 unbekannten (s. o. Bd. II S. 2431 Nr. 2) Aurelius

XHI 82, vgl. Cass. Dio XLII 20, 1; eine An- verwalten (Cic. ad Att. XIV 9, 3). Als einen

spielung vielleicht Cic. ad fam. VI 12, 2 ambitiosae seiner treusten Anhanger designierte ihn Caesar

rogationes), das mit der in ihrem naheren Inhalt zum Consul fiir 711 = 43 (Nic. Dam. vita Caes.

unbekannten rogatio Hirtia CIL I 627 identisch 22; vgl. Cic. Phil. XIII 24; ad Att. XIV 9, 2

sein konnte, wird also 708= 46 erlassen sein, quasi designati), nachdem er ihm, wohl schon

in welchem Jahre H. Praetor war (B a b e 1 o n friiher, die Ornamenta consularia verliehen hatte

I 548, 1. 2. Drumann IIP 66,7). Von seiner (Cic. ad fam. XII 2, 3 setzt voraus, daB die

sonstigen Amtsfuhrung ist nur bekannt, daB er Designati sich unter den von ihm sonst nicht

im April in Praeneste an Spielen teilnahm (Cic. anerkannten Consularen befinden ; vgl. Suet. div.

ad Att. Xn 2, 2); der Wortlaut legt nicht nahe,40lul. 76. Mommsen St.-R. I3 461, 4). Auch

daB er sie selber abhielt. Wie der junge Q. Cicero das Augurat wird er von Caesar erhalten haben

durch H. ilber das Schicksal von Vater und (Cic. Phil. VII 12; ad fam. XII 25 a, 6).

Oheim mit Caesar verhandelte (ebd. X 4, 6. 11. Nach den Iden des Marz sprach H. im Rat

XI 14, 3. 20, 1), so war H., da er zu den der Caesarianer gegen ein gewaltsames Vorgehen

nachsten Vertrauten Caesars gehSrte (ebd. VII (Nicol. Dam. vita Caes. 27) und verhandelte mit

4, 2; ad fam. VI 12, 2. 1X6, 1. 18, 1. Phil. XIII D. Brutus iiber die den Verschworenen zu ge-

47. Veil. II 57, 1; vgl. auch Cic. Phil. V 32), wahrenden Konzessionen, wobei er den Antonius

auch fur Cicero selbst eine gewichtige Person- desavoui3rte (Cic. ad fam. XI 1). Naturlich war

lienkeit (Cic. ad Att. XII 35, 1). Nur aus poli- es fur die Republikaner von hochster Wichtig-

tischen Rucksichten erklart es sich, daB Cicero 50 keit, den kiinftigen Consul fiir sich zu gewinnen.

ihm wie anderen Caesarianern Unterricht in der Aber dies schien so unmoglich, daB Cicero, der

Rhetorik erteilte (ad fam. VII 33, 1. IX 16, 7. sich vom 15. April an mit H. in Puteoli auf-

18, 1. Quint. XII 11, 6. Suet, de gramm. 25= hielt (ad Att. XIV 8, 1. 9, 2. 11, 2. 12, 2.

rhet. 1, vgl. Sen. controv. I praef. 11), rege XV 1, 2; de fato 2), zunachst gar nicht daran

gesellschaftliche Beziehungen unterhielt (ad fam. dachte und die Notigung, seine rhetorischen

IX 7, 1. 16, 7. 18, 3. 20, 2) und H. ihm sogar tTbungen fortzusetzen, als lastigen Zwang
seine Schwester zur Frau anbieten konnte (Hie- empfand. Von Brutus und Cassius zu einem

ron. adv. Iovin. I 48). 709= 45 scheint H. als Versuch in dieser Richtung aufgefordert, konnte

Propraetor Gallia comata und Narbonensis ver- er zunachst nur feststellen, daB H. vollig caesa-

waltet zu haben (vgl. die treffliche Darlegung bei 60 rianisch und kriegslustig 6ei (Cic. ad Att. XIV 20,

R a e t e Corresp. Ciceros i. d. Jahren 44/3. Diss. 4. 21, 4. 22, 1). Zwar versprach er Atticus

StmBburcr 1883, 31 mit Unrecht von D r u - seine Hilfe in der buthrotischen Angelegenheit,

mini IIP 68. Hirschfeld Klio VIII [1908] was Cicero gerne als eine prinzipielle Anerken-

464 nicht angenommen); er erwarb sich, viel- nung der Senatssache aufgefafit hatte (ebd. XV
leieht durch den Sieg eines Legaten, im Kampf 1, 2. 3, 2), aber das Edikt der MSrder hielt er

mit den Germanen den Imperatorentitel (Babe- far gleichbedeutend mit einer Kriegserkluung

Ion I 542f. Maret-Chabouillet Catv und weigerte sich, ihr Vorgehen lOr besser ee-

logue des monnaies gauloises de la bibl. Natio- reehtfertigt zu halten, als das des Antonius (ebd.
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XV 1, 3). Erst dessen gewaltsamer Eingriff ins

Staatsgut machte ihn stutzig (ebd. XV 2, 4.

6, 1), seine Bewaffneten angstigten ihn (ebd.

XV 8, 1), und er gab Cicero, der von Brutus
und Cassius bestfirmt wurde, H. zu gewinnen
(ebd. XV 5, 1. 6, 1), soweit nach, daB er ver-

sprach, den Senatssitzungen vom 1. und 5. Juni

fern zu beiben; seinerseits liefl er die Caesar-

morder bitten, von Gewalttaten abzusehen (Brief

des H. an Cicero ad Att. XV 6; Phil. I 6.

Dmmann III2 70, 4 schlieBt, schwerlich rich-

tig, aus Cic. ad Att. XV 8, 1, daB H. den
Sitzungen doch beiwohnte). Die Autoritat Ciceros

(Phil. XIII 41. Plut. Cic. 43, 1) und vor allera

das Verhalten Octavians und die Abneigung
gegen Antonius bestimmten ihn zuletzt zum
tJbertritt; doch die Senatspartei war sich be-

wuBt, daB sie keine Taten von ihm zu erwarten

hatte (Cic. ad Att. XV 12, 2. 22, 1. XVI 1, 4).

Eine schwere Krankheit, die H. ira Spatsommer
befiel (Cic. Phil. I 37f.; vgl. X 16; ad fam. XII

22, 2. Ganter Philologus LIII [1894] 140f.),

offenbarte wohl die Sympathie der senatorisch

gesinnten Menge fur seine Person, und offlziell

setzte man die groBte Hoffnung auf die Designati

(Cic. Phil. Ill 2. 36), aber noch im November
sprach M. Cicero sich bitter iiber sie aus (ad

fam. XVI 24, 2), ganz abfallig Q. Cicero

(ebd. XVI 27, 2). So suchte die Senatspartei

denn schon im voraus den Consuln die Hande zu

binden. In der Sitzung vom 20. Dezember, an

der die Designati nicht teilnahmen (Cic. Phil. V
30), wurden diese angewiesen, am 1. Jan. den

Senat unter dem Schutz von Bewaffneten abzu-

halten (ebd. in 13. 25. 37; ad fam. XI 6,

2. Cass. Dio XLV 19, 1. 22, 5. XLVI 26, 7),

und aufgefordert, sofort nach ihrem Amtsantritt

iiber die Ehrung Octavians, der Veteranen und
der ubergetretenen Legionen zu referieren (Cic.

Phil. Ill 38f. IV 4. V 4. 28. X 23).

Als dann am 1. Jan. 711 = 43 die neuen
Consuln Pansa und H. (Fasti Amit. CIL P p,.61.

Fasti Colot. ebd. p. 64. Chronogr. Idat. Chron.

Pasch. Cassiod. Obs. 69. Eutrop. VII 1. Fasti

Praen. ad a. d. VII id. Ian. CIL P p. 231. Mon.
Ancyr. 1, 1 [Hirtijo CIL I 625. 7r«o. V 5832.

VIII 22640, 1. IX 3349. X 8093 == Dessau
5539. Varro de gente pop. Rom. frg. 7 Peter.

Suet. Aug. 10; Tib. 5. Tac. dial. 17. Plut. Aem.
Paull. 38, 1; Cic. 45, 2; Anton. 17, 1. Appian.

bell. civ. Ill 202. Cass. Dio XLV 17, 1. XLVI
index. XLVII index. Oros. VI 18, 3. Solin. I

32; und oft in Ciceros Philippiken) diesem Auf-

trag nachkamen (Cic. Phil. V 1. 34ff. VI 1.

Appian. bell. civ. Ill 202. Cass. Dio XLV 17, 1),

beschloB der Senat die Auszeichnungen fur Octa-

vian und die Truppen (von Omamertta fur H.
spricht Antonius Cic. Phil. XIII 41); auBerdem
wies er die Consuln an, fur den Fall eines

Krieges Aushebungen vorzunehmen (Cic. Phil.

VII 2. 13. 23f. Vni 4ff. X 21. XI 24. XIII 5.

23. XIV 5; ad fam. XI 8, 2. XII 5, 2; ad M.
Bnitum II 4, 4. Appian. bell. civ. Ill 266; vgl.

308. Cass. Dio XLVI 29, 5. 36, 2). Einstweilen
wurde, noch vor Abhaltung der feriae Lalinae
(Cm. Dio XLVI 38, 4), durch Entseheid des
Loses (Cie.PhiI.XTV4) H., obwohl noch leidend,

ins Feld gesandt (ebd. VII llf. VIII 5. X 16.

XI 24. Appian. ebd. Cass. Dio ebd.), wahrend
Pansa die Aushebungen leitete. In Ariminum
(Cic. ad C. Caes. frg. 2 bei Non. 239, 23) iiber-

nahm der Consul den Befehl iiber die Truppen
Octavians. Die Vorwilrfe, daB H. die besten

Truppen fur sich genommen und gezaudert habe

(Appian. bell. civ. Ill 266. Cass. Dio XLVI
35, 6), sind wohl Entstellungen seiner durch die

Verhaltnisse gebotenen Handlungsweise: als Con-
10 sul hatte er die freie Verfiigung iiber alle Trup-

pen; er wollte die Erklarung des Kriegszu-

standes, die giinstige Jahreszeit, das Eintreffen

des Kollegen abwarten. Cicero urteilte damals
recht giinstig iiber ihn (ad M. Brut. II 1, 1 ; ad
fam. XII 4, 1; vgl. X 21, 7), und den inneren

Zwiespalt seiner Stellung als senatsfreundlicher

Caesarianer teilte er mit seinem Kollegen und
mit Octavian selber (Cic. Phil. V 32. X 16.

XIII 46f.). DaB die Consuln wirklich insgeheim

20 mit Antonius Briefe wechseiten, ist denkbar.

Schliefllich aber riickte H., ehe fiber die Vor-

schlage des Antonius in Rom verhandelt wurde,
in Gallia ein (Phil. X 21) und vertrieb aus

Claternae die Besatzung des Antonius (ebd. VIII

6; vgl. 17). Dort blieb er vorderhand liegen,

wahrend Octavian in Forum Cornelii Quartiere

bezog (Cic. ad fam. XII 5, 2. Cass. Dio XLVI
35, 7). H. berichtete nach Hause, er wolle nichts

uberstiirzen (Cic. ebd.; vgl. XI 8), war aber

30 siegesgewifi (Phil. XII 9). Als neue, vielleicht

inoffizielle Verhandlungen mit Antonius ergeb-

nislos verliefen (Phil. XIII 22ff.) und die Not in

Mutina aufs hochste stieg, entschloB sich H.,

dem Drangen Octavians nachgebend (Cass. Dio
XLVI 36, 2), um den 15. Marz zum Vorriicken

(Cic. Phil. XIII 46. Appian. bell. civ. Ill 267.

Cic. Phil. X 21. XII 8 setzen diesen zweiten

Aufbruch nicht notwendig voraus). Nach seiner

Vereinigung mit Octavian (Cic. ad C. Caes.

40 frg. 13 = Non. 394, 7) besetzte er fast unge-

hindert Bononia und Forum Gallorum; erst an
der Scultenna fand er Widerstand (Cass. Dio
XLVI 36, 3ff.). Mittelst Listen trat er in Ver-

bindung mit den Belagerten und vermochte sie

sogar zu unterstiitzen (Plin. n. h. X 37. 110.

Frontin. strat. Ill 13, 7. 14, 3. 4. Cass. Dio
ebd.). Einen groBeren Erfolg davonzutragen

gelang indessen dem Senatsheer nicht; im Gegen-

teil, es erlitt in einem der taglichen Reiterge-

50 feclite eine tiichtige Schlappe, die in Rom grofie

Bestiirzung hervorrief und die Feldherrn veran-

laBte, ihre Truppen im Lager zu halten (Cic.

Phil. XIV 10. 15; ad M. Brut. I 3, 2; ad C.

Caes. frg. 23 == Nonius 389, 33. Appian. bell,

civ. Ill 268. Cass. Dio XLVI 37, 1—3). Um den
Marsch Pansas, der am 19. Marz mit vier Re-

krutenlegionen von Rom aufgebrochen war, zu

beschleunigen, sandte H. ihm den Offizier Sul-

picius Galba entgegen und lieB dann, ah sein

60 Herannahen gemeldet wurde, zwolf Cohorten

seiner besten Truppen zu ihm stoBen, damit sie

ihn sicher ins Lager geleiteten. Allein zwischen

Bononia und Forum Gallorum wurde das Heer
Pansas von Antonius, der sich in der Nacht
zwischen das Belagerungsheer und die heran-

ziehenden Truppen geworfen hatte, geschlagen
und zum RGekzug genOtigt. Auf die Kunde hier-

von fiberlieB H. die Verteidigung des Lagers
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Octavian, iiberraschte mit zwei Legionen den
vom Kampf ermatteten Antonius bei Forum Gal-
lorum und besiegte ihn fast ohne Verluste. "Wegen
Mangels an Reiterei konnte er seinen Sieg nicht

ausniitzen und nachtigte im alten Lager Pansas
(Cic. ad fam. X 30. 33, 3f.; Phil XIV 26f. 36f;
ad M. Brut. I 3, 4. Liv. per. 119. Oros. VI 18,

3f. Frontin. strat. II 5, 39. Appian. bell. civ.

HI 272—289. Cass. Dio XLVI 37, 4; dieKontro-
verse iiber den Schlachttag — 14. oder 15. April
— ist auch von Groebe bei Dmmann P
453ff. nicht befriedigend erledigt). In seinem
Bericht an den Senat bat er um eine Supplicatio

und um die Bestatigung des Imperatorentitels,

mit dem die Soldaten die drei Feldherren am
16. April begriiBt hatten; beidem wurde vom
Senat entsprochen und fur die Gefallenen ein

Denkmal beschiossen (Cic. Phil. XIV 6. llf 22ff.

29. Suet. Aug. 12. Cass. Dio XLVI 38, If.

Drumann I2 457). Nach der Vereinigung

der Senatsheere wagte Antonius keine Schlacht

mehr, sondern suchte Mutina auszuhungern. Aber
H. und Octavian zwangen ihn am 21. April

(O. E. Schmidt Jahrb. f. Philol. CXLV [1892]

321 f.) zum Kampf. Mitten im Siegen flel H.
beim Feldherrnzelt des Antonius, una Pansa er-

lag bald darauf seinen Wunden (Cic. ad fam.

X 17. 2. 33. XI 9, 1. 10, 2. 13, 1. XII 25, 6;

ad M. Brut. I 2, 2. 3, 4. 4, 1; ad C. Caes. frg.

22 = Non. 344, 25. Ovid. Trist. IV 10, 6. [Tib.]

III 5. 18. Liv. per. 119. Oros. VI 18, 5. Eutrop.

VII 1. Veil. II 61, 4. Suet Aug. 11. Tac. dial.

17. Plut. Cic. 45, 8; Anton. 17, 1. Appian.

bell. civ. Ill 290-294. Cass. Dio XLVI 33,

5. 38, 5. 39, 1). Der Mordverdacht, der auf

Octavian fiel, ist fur H. jedenfalls ganz un-

begriindet (Tac. ann. 1 10. Suet Aug. 11. Cass.

Dio XLVI 39, 1). Die Leichen der Consuln wur-

den nach Rom gebracht (Appian. bell. civ. Ill

311) und auf dem Marsfeld, nordlich vom The-
ater des Pompeius offentlich bestattet (Cic. ad
M. Brut. I 15, 8. Liv. per. 119. Val. Max. V
2, 10. Veil. II 62, 4. Hiilsen Rom. Mitt.

XVIII [1903] 52). Der schone Soldatentod hat

H. aus einer Stellung erlost, deren Schwierig-

keit er weder seiner Begabung noch Energie
nach gewachsen war. Achtbar aber schwach, ver-

dankte er alles Caesar (Cic. Phil. XIII 24), der
in ihm wohl besonders die literarischen Fahig-
keiten schatzte. Von sich aus wurde H., der
offenbar recht vermoglich war (Suet. Aug. 68
in dieser Form unrichtig; bei Plin. n. h. IX 171
liest cod. K Hirtus; doch vgl. K e i 1 Praef. XXIX
und Drumann IIP 553. 11), gewiB ein Leben
in behaglichem GenuB politischer und gar mili-

tarischer Tatigkeit vorgezogen haben (seine Villa:

Cic. ad Att XV 5. 2; Geselligkeit : Phil. I

37; Tafelluxus: ad fam. IX 7, 1. 16. 7. 18, 3.

20, 2. XVI 27, 2; ad Att. XII 2, 2. XVI 1, 4;

uftmilitarischer Stil: Klotz Caesarstudien 160ff.).

Seine Korrespondenz mit Cicero war in minde-
stens neun Bfichern publiziert; doch erlauben
die dflrftigen Fragmente (bei C. F. W. Mailer
IV 3, 298) kein Urteil fiber den Zeitraum, durch
welehen sie rich eretreckte (G u r 1 i 1 1 N. Jahrb.
Vn [19011 546). Der Name des H. findet sich
noch in unklarem Zusammenhang in einem Frag-
ment der Fasti Pnenestini (Eph. epigr. DC 434

nr. 741): A. H(i)rtius e. Caesfaris legatus?).

Literatim Den ausfiihrlichen Artikel in den
ersten Auflagen dieses Werkes hat der Verfasser

nur in Einzelheitenerganzenkdnnen.D rum annlTX2

65ff. Klotz Caesarstud. 149ff. [Vonder Muhll.]

8) Q. Hirtius A. f. Serfgia tribuj (Grabschrift

aus Rom, Not. d. scavi 1910, 428) ist gewiB ein

Verwandter der bekannten A. Hirtii.

4) Wohl ein naher Verwandter von Nr. 2,

10 wurde 711 = 43 von den Triumvirn proskribiert,

entkam mit seinen Sklaven. aus Rom und durch-

zog Italien, indem er Sklaven befreite, aus ihnen

eine groBe Freibeuterschar bildete und selbst

groBcre Stadte brandschatzte. Zuletzt setzte er

sich in Bruttium fest; als Truppen gegen ihn

aufgeboten wurden, gelang es ihm, seine ganze
Macht dem Sex. Pompeius zuzufiihren ; in dessen

Dienst uberredete er gemeinsam mit anderen den
A. Pompeius Bithynieus, seine Statthalterschaft

20 Sizilien aufzugeben (Appian. bell. civ. IV 180.

354 mit Vierecks Anm.).

5) Hirtia. Nach Hieron. adv. lovin. I 48
p. 316 Vallarsi (aus Sen. de matrimon. 61 Haase)
wurde Cicero nach seiner Trennung von Terentia 708
= 46 aufgefordert, die Schwester des A. Hirtius

Nr. 2 zu heiraten und erwiderte darauf, er konne
nicht gleichmaBig sich einer Gattin und der Phi-

losophic widmen (vgl. dazu Marquardt-Mau
Privatleben der ROmer 74, 3). Vielleicht meint er H.

30 in dem damals geschriebeuen Briefe ad Att. Xn 1 1

,

wo er eine ihm angctragene ungenannte Fran wegen
ihrer Hatilichkeit ausschlagt. [Mtinzer.]

Hirtuleius. 1) Nach Cic. Font. If. Quaestor

vielleicht unter dem Consulat des L. Valerius

Flaccus 668 = 86 oder bald darauf. Ob er mit einem
der anderen Hirtuleii identisch ist, bleibt unsicher.

2) C. Hirtuleius (Hirtilius Has.), von einem
C. Rusius angeklagt und von L. Cornelius Si-

senna (s. o. Bd. IV S. 1512 Nr. 374) vertoidigt

40 (Cic. Brut. 260), also der Sullanischen Zeit an-

gehOrig und wohl ein Verwandter Von Nr. 8.

8) L. Hirtuleius. Hirtulei im Plural nennt
Flor. II 10, 6f. als die bedentendsten Kriegsge-

fahrten des Q. Sertorius in den ersten Jahren
seiner spanischen Kampfe ; Hirtulei fratres bietet

Oros. V 28, 12 und entstellt zn Herculei fratres

Auct de vir. ill. 63, 2. Der eine der Bruder
heifit L. nach Liv. XCI ep. und frg. Vat. (22

Wssnb.) und war oder nannte sich Quaestor des

50 Sertorius nach Liv. cp. XC. XCI und Plut. Sert.

12, 3, wo er nicht mit Namen genannt wird.

Wahrscheinlich belagerte er die Stadt Consa-

b(u)ra unweit des oberen Anas (Frontin. strat.

IV 15, 9, s. o. Bd. IV S. 889), als im J. 675
= 79 M. Domitius Calvinus, der Statthalter von
Hispania citerior, zum Entsatz heranruckte; H.
zog ihm bis an den FlnB entgegen und aching

und totete ihn (Liv. ep. XC. Eutrop. VI 1, 2.

Oros. V 23, 3, vgl. Flor. II 10, 6f. Plut Sert.

6012, 3, o. Bd. V S. 1424 Nr. 44. Drumann-
Groebe Gesch. Roms «IV 365. 367). Im fol-

genden Jahre 676 = 78 trat er dem in Spanien
einfallenden Statthalter von Gallien L. Mallius

oder Hanlios entgegen and brachte ihm eine voll-

st&ndige Niederlage bei (Liv. ep. XC [ungenane
Reihenfoljel. Oros. V 23, 4. Flat. Sert 12, 8).

In diese Zeit der Erfolge des H. dttrfte auch sein

von Frontin. strat I 5, 8 enablte* gUteUichet
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Entkommen aus einer gefahrlkhen Lage gehOren.

Im Sommer 678 = 76 nahm, wenn nicht H.

selbst, so doch ein Teil seiner Truppen an den

Kampfen des Sertorius gegen den Legaten des

Pompeius, D. Laelius, bei der Stadt Lauro teil,

da Laelius nach Sail, hist II 31 Maur. (aus Schol.

Bob. Flacc. p. 235 Or. = 40 Hildebr.) von Hirtu-

leianern getfltet wurde. In demselben Sommer
wurde H. von Q. Metellus Pius bei Italica in

mula (Mfinzen aus der Zeit des Augustus). Als

dritte Stadt der Baetika, nach Gades und Cor-

duba, erscheint sie bei Strabon 141 , der ihre

Wichtigkeit als Handelsstadt hervorhebt. Als

solche muB H. schon vorher grofie Bedeutung ge-

habt haben. Es war, am Ende des Aestuarium

des Baetis* gelegen und auch den grcBten See-

schiffen zuganglich, sowie als der erste grCBere

Ort, den die vom Meere den Baetis hinauffahren-

Hispania ulterior unter ungiinstigen Bedingungen 10 den Schiffe beruhrten, das natiirliche Emporium"-' ' " •'-'•
,jeg reichen Baetistales, wie vorher das zwischen

den beiden Mundungen des Baetis gelegene Tar-

tessos. Man kann die Lage mit der von Ham-
burg, Bremen, Bordeaux vergleichen. Durch
Augustus wurde H. Hauptstadt eines der vier

Gerichtsbezirke der Baetica (Conv. Hispalen-

sis), was wie die Kolonie seine politische Be-

deutung hob. Vor allem ist also H. die reiche

Handelsstadt, wahrend Corduba das politische

zur Schlacht gezwungen und vollstandig ge

schlagen, sodaB er mit geringer Mannschaft nach

Lusitanien fliehen muBte (Oros. V 23, 10, vgl.

Frontin. strat. II 1, 2. 3, 5); wenn Sail. hist.

II 59 sich auf diese und nicht auf die letzte

Schlacht bezieht, so ist H. damals verwundet

worden. Diese letzte Schlacht lieferte H. dem
Metellus bei Segovia im J. 679 = 75; in ihr

fand er mit seinem Bruder den Tod (Liv. e

XCI. Flor. II 10, 7. Oros. V 23,12. Auct. de20Zentrum, Italica den militarischen Statzpunkt

vir. ill. 63, 2. Frontin. strat. II 7, 5). Vgl. Stahl
De bello Sertoriano piss. Erlangen 1907) 47f.

69. 74. Drumann-Groebe IV 378f.

4) Q. Hirtuleius L. f. Sergia tribu, diente

im Bundesgenossenkriege 664 = 90 unter Cn.

Pompeius Strabo und ist vielleicht der Binder

des L. Hirtuleius Nr. 3, der dann als der altere

den Vornamen des Vaters gefiihrt hatte und dessen

Geschick er selbst teilte (Bull. com. XXXVI
170, vgl. 206). [Munzer.]

Hismenion s. Ismenion.
Hismenos s. Ismenos.
Hisopls (Hisoris, Hysopis, Nisopis, Itin. Ant,

138), von Bmgsch agypt. Hat-sehotep, heute

Sadieh, gleichgesetzt(Dict. g<5ogr. 735. 1327), einem

Ort im 10. oberagyptischen Gau (Aphroditopolis)

mit dem Kult einer lokalen Hathor. [Kees.]

Hispa, Ort an der StraBe von Zimara nach

Melitene, Tab. Pent. XI 2. Kiepert Karte von

der Provinz bildet. Die Bedeutung von H. fur

FluB- und Seehandel iritt uns auch in den In-

schriften entgegen, die navieularii (CIL II 1180)

und fremde seapharii qui Romulae negotiantur

oder Romulae consistentes (CIL II 1168. 1183),

lintrarii Cananenses , Oducienses, Naetenses

(CIL n 1182) nennen. DaB H. in naher Verbin-

dung mit den benachbarten Gemeinden stand,

zeigen Inschriften von Leuten aus Corduba (CIL II

301201), Ilurco (1200), Salpensa (1202), Naeva

(1166), Segovia (1166) und anderen Orten (1163.

1192). H. liegt an der groBen StiaBe von Corduba

iiber Astigis und Carmo nach Gades (Itin. Vi-

carell. I—IV. Itin. Ant. 410, 3. 418, 1. 414, 1.

Geogr. Bav. 316, 11. 317, 1. 11). Aus CIL 11 1180

kennen wir einen praefeetus annonae ad oleum

Afrum et Hispanum recensendum item sola-

mina transferenda — was wohl Unterstfitzung

mit Getreide bedeuten soil — item veeturas

Kleinasien B V setzt ihn zweifelnd in ATabkir 40 naviculariis resolvendas unter den Kaisern Mar-

(39° N.) an, Yorke (Geogr. Journ. VHI 1896,

465) meint, daB es auf der Tab. Pent, versehent-

lich von der StraBe Melitene—Sebastea an die

andereRoute gekommen ist; vgl. K.KiepertForma
orb. ant. VIII Text 17. Vielleicht ist es iden-

tisch mit Ispa, Ptolem. V 6, 20. Vgl. auBerdem

Euspoena. [Euge.]

Hispalis. Hispalis oder besser Hispal (so

bei Mela II 6, 4. Plin. n. h. Ill 11. SiL Ital.

cus und Verus. Der deutlichste Beweis fur die-

GrOfle des Exporthandels Bind die Aufschriften

auf den Amphoren des Monte Testaccio, in denen

H. 27mal erscheint (s. Hubner Bol. de la Acad,

de Hist. 1899, 465. 1900, 402). Von der Be-

deutung der Stadt zeugen die vielen Inschriften

und der Besitz eines Amphitheaters (CIL II 6283).

Von antiken Denkmalern ist im ubrigen nur der

Best eines Tempels (in Calle Benomar) erhalten.

IDT 892), heute Sevilla , welcher Name aus der 50 Doch ruht die Stadtmauer und ein Aquadukt

vulgaren Nebenfonn Spalis (Geogr. lat. min. p. 79,

9; vgL Uxama Ibarca neben Uxama Barca,

Ilerda neben heutigem Lerida, Igabrum neben

heutigem Cabra, Hispania neben Spania) ent-

standen ist. Die Analogie der zur Form Spalis

angefflhrten Parallelen zeigt, daB der Name
eigentlich J-spalis lautet (so flanaXig', bei Cass. Dio
XLHI 39 una Ispali auf westgotischen Mfinzen),

und die Aspiration unecht ist wie in Hiberus

vielleicht auf rOmischen Fundamenten (Bull. d.

Inst. 1862, 104). Die caesarische Kolonie be-

schrankte sich, wie man an ihrem rechtwinkligen

Straficnnetz erkennt, auf den sudwestlichen Teil

der heutigen Stadt (Grenzen im Norden: Calle

Jesus del Gran Poder, Osten: Calle Alfonso XII,

Suden: FlnB, Westen: Calle Lnmbreras; Flfiche.

etwa 50 ha). In der Kaiserzeit hat rich die

Stadt, wie der Standort des Tempels zeigt, be-

statt Iberus. Der Name kehrt in dem der Spal- 60 dentend ausgedehnt. Unter den Kaisern mit

lenses wieder im Convent von Zaragossa (Plin.

n. h. Ill 24, wo falsch Ispallenses emendiert
wird). H., offenbar eine alte turdetanische Stadt,

wird zuerst genannt in Caesars spanischen Feld-

zugen (belL civ. II 18, 1 ; belL Alex. 56, 5; bell
Hispan. 27, 8 nsw.V Sie war Caesars wichtigster

Stntxpunkt Durch Qm wurde sie, wie Isidor

(orig. XVI 71) bezeogt, Kolonie: Col. Iulia Ro-

Corduba rivalisierend, von Ausoniua neben Tar-

raco, Bracara, Corduba genannt and noch in dea

sp&teren Kompendien als Spalis erwahnt (Geogr.

1st min. 79, 9), war H. noch unter den Van-
dalen und Goten bedeutend (Isidoros hist Goth.

Vandal 8aeb.; westgotisehe Mfinzen mit Ispali

und Spali) and nnter den Arabern als Isbilia die

Resident eines eigenen KOnigreiches. Auch als
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Bischofssitz war H. bedeutend, wie viele und
inhaltsreiche christliche Inschriften lehren (Hub-
ner Inscr. Hisp. Christ. 56—70. 361—365). Heute
noch geistig und materiell die Hauptstadt von
Andalusien ist Sevilla eine der wenigen spani-

schen Stadte, die durch alle Zeiten hindurch ihre

Bedeutung bewahrt haben; s. CIL II p. 152.
Plan der Stadt in Baedekers Spanien und Por-
tugal. [Schulten.]

Hispania. Nameu. Es scheint, daB der
alteste, wohl von den Phokaern herruhrende Name
'Oipiovaoa (Schlangenland) war (Avien. 152 und
dazu H abler Nord- u. Westkfiste Hispaniens,

Jahresber. Kgl. Gymn. Leipz. 1886, 42). Seit der
TOmischen Zeit heiBt die Pyrenaische Halbinsel
meist H. (gr. lonavla, Inavid). Statt H. ist rich-

tiger Ispania zu schreiben wie fur Hispalis Ispalis

(s. Hispalis). Nebenform Spania — wie Spalis

neben Hispalis, Uxama Barca neben U. Djarca —
zuerst bei Artemidor (bei Steph. Byz. s. 'I^rjgiai).

Davon heute Espana (wie aus spartum esparto).

S. Ronsch Jtala u. Vulgata 469. Sehuchhardt
D. Vulgarlat. 367. Bocharts Ansicht (Geogr.

sacra* 1712, Col. 631), daB dieser Name auf
phflniz. *span zuruckgehe, und Kaninchenland
bedeute , beruht, wie Wellhausen mitteilt,

auf der ganz willkurlichen Gleichung von Span
mit hebr. ^so (schaphan) — Murmeltier (nach
den Rabb. auch = eunieulus). Vor den R0-
mern heiBt das Land sonst Ifygta nach dem
Volk der Iberer. So zuerst bei Hekataios. Aber
dieser Name beschrankt sich bis Eratosthenes
auf die Sfld- und Ostkiiste, erhalt erst seit den kelt-

iberischen Kriegen , die das Hochland erschlieBen,

die umfassende Bedeutung. Der Name Kcluxri
(zuerst bei Herodot) begreift im weiteren Sinne
die Halbinsel ein, umfafit aber den ganzen haupt-
sachlich von Kelten bewohnten Westen. Im engeren
Sinne ist KcXxixfj der von keltischen Stammen
bewohnte Westen und das Tafelland (so Ephoros
frg. 43. Timaios in n. &av/i. axovo^. 85). Wie
KskTixtj ist das poetische "Eojitgta eine allgemeine
Bezeichnung des Westens. H. wird auf einer Munze
Hadrians dargestellt als sitzende Fran, neben der
als Symbol des Landes ein Kaninchen kauert, meist
aber bewaffnet mit den ftir die Rjerer typischen
Waffen: zwei Lanzen und kleinem Rundschild.

Ethnika. Zu 'Ifaoia gehOrt: "Ifae -os,

fem. 'Ifagk, lat Iberus oder (meist) Hiberus
(poetisch bei Catull, Horaz, Vergil, Lucan), oder
'I^t]Qix6s, lat. Iberieus {Iberiaeus: Silius); 'Ifa-
Qhris (Constantin. Porph. de adm. imp. 23); zu
Hispania : Hispanus ('Ionavis), Spanus, Hispa-
niens , Spanicus (Geogr. Rav.), Hispaniensis. Zum
Unterechied von Hispanus und Hispaniensis oder
Hispaniens, vgl. Munze Hadrians mit ,exereitus

Hispanicus'. Es ist exereitus Hispanus ein aus
Spaniern bestehendes Heer, exereitus Hispaniensis
oder Hispanicus ein rCmisches Heer in Spanien.

I. Geographie.
1. Gesehichte der spanischen Geo-

graphie. In der Geographie der Halbinsel ist

zu unterscheiden zwischen der Zeit vor and nach
Pytheas. Die frflheren Geographen wuBten nichts
ron dem scharfen Einachnitt, den der Golf von
Biseaya zwischen Gallien and Spanien macht, and
stellten sich deshalb Spanien als geradlinige Fort-
setzung Ton Gallien, allmahlich spitz tulaufend,

vor. Vor Pytheas gilt deshalb das von Djerem
und Kelten bewohnte Land gar nicht als selb-

standiges Land, sondem als Teil der A't/Uix?;,

des von den Kelten bewohnten Westens. Era-

tosthenes ist der erste, der es als 'Jfitjgi'a von

Kehtxri unterscheidet (Strab. 108. 148). Der
Grand dieser Unterscheidung ist offenbar die von
Pytheas, dessen Forschungen Eratosthenes ver-

wertet, gewonnene Kenntnis des Busens von Bis-

lOcaya (Berger Fragm. des Eratosth. 217). Py-
theas ist damit der Entdecker der Pyre-
naenhalbinsel geworden.

Die alteste Geographie der Halbinsel flndet

sich in der auf eine Quelle des 5. Jhdts. v. Chr.

zuruckgehenden ,Ora maritima' des Avienus.
Die sudliche und Cstliche Kfiste waren naturlich am
frflhesten und am besten bekannt. Sie werden

von Avien genau beschrieben. Das fur uns die

stldliche und Ostliche Kuste scheidende Cabo de

20 Gata wird genannt (v. 477 Veneris iug-um), aber

nicht als Grenze gewtirdigt. Vielmehr reicht die

Ostkiiste bis zu den Saulen (v. 562). Auch die West-

kfiste ist ziemlich bekannt Als Sudwestecke
und Wesigrenze Europas gilt ihm statt des Kap
Roca das iugum Oynetieum, die catties Saturni,

das heutige Vorgebirge Kap S. Vincent
(v. 201). So auch bei Herodot. II 33, der die am
Kap S. Vincent wohnenden Kyneten (iugum
Oynetiewn Avien. v. 201) die westlichsten Bewoh-

30 ner Europas nennt. Dentlich wird von Avien auch

die Nordwestecke bezeichnet: das in sepientrio-

nem gerichtete Aryii iugum (v. 160) = Kap Or-

tegal (s. Hubner Die Nordwest- und Sudwest-

spitze von Spanien, in der Festschrift far Kie-

pert). Nicht minder kennt Aviens Quelle das

Kap Roca (Prom. Sefumum: v. 199) nnd Kap
Espichel (Cepresicum iugum: v. 182). Das Mali

der Ostkuste (Pyreniien bis Saulen des Herakles)

ist 7000 Stadien (v. 562) — 500 zu viel —

,

40 der Sudkiiste (Saulen—S. Vincent) richtig 2000
Stadien, der Westkuste (S. Vincent—Ortegal)

3000, um 1000 Stadien zu wenig. Die spatev

wieder vOllig verwischte viereckige Gestalt des

Rumpfes der Halbinsel (ohne die Pyrenaenseite)

tritt bei Avien, der dentlich drei Ecken (Saulen,

S, Vincent, Kap Ortegal) bezeichnet, klar hervor.

Auch das Tafelland erwahnte zuerst Avien, der

weiB, daB oherhalb der Ostkuste auf .weiten, mit

Wald bedeckten Flachen' das Hirtenvolk der Bery-

50 braker (v. 483f.), und oberhalb der Westkuste auf

,steilen Hohen' (ardui eolles) das der Cempsi nnd
Saefes (v. 195) hauste. Ebenso unterscheidet

Ephoros (Ps.-Scymn. 165. 199f.) das von den

Bebryken bewohnte Tafelland als EcXuxt'/ von

der von Djerern und Ligurem bewohnten Kuste.

S. fiber Avien F. Marx o. Bd. II S. 2389 und aus-

ffihrlicher Rh. Mus. L 321.

Der Ps.-Skylai (um 350 v. Chr.) gibt, wie

Avien, dieLange der iberischen Kuste, derOstkftste,

60 von den Saulen bis Emporion, auf sieben Tag- und
Nachtfahrten, also 7000 Stadien an (Kap. 2).

Aristoteles spricht von den das Tafelland

bewohnenden Kelten (de animaL gen. 38 : KsUoig
xcXs vxtQ xijt 'IfSfiolas) and seinem kalten Klima.

Timaios gedenkt des Tafellandes als der

Kslxtxi] fyttrfi, der .iboTischen' OstkOste and der

vom Tafelland mm wesQichen Ozean strCmenden
Flasse, weiB, daB sie von Ebbe and Flat be-
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troffen werden (Geffcken Tim. u. d. Geographic berechnet hatte, ist der Niederschlag der durch

des Westens 155). die Kriege des Brutus CallaecusgewonnenenKennt-
Von einer genaueren Vorstellung der Haiti- nis des Westens. Durch ihre Verwertung macht

insel kann erst seit Pytheas and Eratosthenes die Polybios in der Geographic des Westens Epoche
Bede sein. Durch Pytheas hat Eratosthenes wie vorher Pytheas. Die Nordseite berechnete er

eine Vorstellung von dem durch mehrere Vor- wohl auf 10 000 Stadien (Appian. lb. 1), wozu paBt,

gebirge gegliederten im Kap S. Vincent gipfeln- dafl von der Mundnng des Tajo bis zu den Pyrenaen

den ,Vorsprung' (xigxaifia) der Siidwestkttste 8000 -+- 1000 = 9000 Stadien gerechnet werden

(Strab. 64). Der westlichste Punkt Europas ist (Strab. 107). Durch solche Zahlen wurde Spa-

ihm wie Avien das heilige Vorgebirge, daslOnien fast um das Doppelte in die Lange gezerrt

er aber bei Kap Espichel siidlich von Lis- (10000 statt ca. 5 600 Stadien) ; s. die Rekon-

sabon sucht (BraunEntwicklung der span. Pro- struktion bei Braun a. a. O. 53. Das heilige

vinzialgrenzen [1909] 44). Er kommt damit dem Vorgebirge und die Westgrenze Europas ist bei

wirklichen Westpunkt, Cabo de la Roca, ganz nahe. Polybios deutlich wieder wie bei Avien St. Vin-

Die Entfemnng von den Saulen bis Kap Espichel cent (Strab. 151 ; falsch Braun 45), wahrend es

wird richtig auf 3000 Stadien angegeben (Strab. bei Eratosthenes viel richtiger Kap Espichel war.

64 und 148). Artemidor (bei Strab. 148) , der Die obigen Mafie des Polybios finden sich in dem
diese Zahl verwirft und durch 1700 Stadien vor 150 v. Chr. verfaBten Teil seines Werkes.

ersetzt , sieht nicht , daB Eratosthenes unter fur das ihm damals noch kerne Autopsie, die er

dem heiligen Vorgebirge ein anderes Kap als20erst 134 v. Chr. gewann, zu Gebote stand (Cuntz
er versteht. Bei Eratosthenes muB dann vor Polyb. und sein Werk 56). Dagegen steht die

allem der nordwestliche Vorsprung scharf her- aus den spateren, nach 134 verfaBten Biichern

vorgetreten sein wie bei Avien und Pytheas, stammende und bei Strab. Ill zugrunde liegende

wahrend Posidonius und fast alle spateren Geo- (s. Schulten Herm. 1911, 568f.) Beschreibung

graphen ihn ganz verflachen, ebenso wie den von Land und Leuten auf der. gewohnten Hohe.

gleichfalls von Pytheas entdeckten Vorsprung Im Inneren hat Polybios die geographische Kennt-

Galliens, die Bretagne. Ferner berechnete Era- nis der Halbinsel bedeutend gefordert, wenn an-

tosthenes die von Avien und Skylax auf 7000 ders, wie es scheint, die vortreffliche Hervorhe-

Stadien angegebene Entfernung von den Pyre- bung des Gegensatzes von Tafelland und Kiisten-

naen bis zu den Saulen auf 6000 Stadien (Strab. 30 landern bei Strab. 162 und sonst auf ihn zu-

106), um 500 zu wenig. Eratosthenes rechnete rttckgeht. Polybios sagt, daB alle westlichen

wie Avien die Ostkuste bis zu den Saulen, lieB Flusse vom Tafelland kommen, auch Baetis und

hier die Sfldkuste beginnen. Sie reicht bis zum Minius (Strab. 148. 153), dehnte also das Tafel-

Kap Espichel und lauft nach Nordwesten. Hier land zu weit nach Norden und Siiden aus. Die

beginnt die Westkuste, die nach Nordosten lict von Strab. 156 angegebene Lange des Tafel-

(Strab. 64). Da bei den Saulen die Sfldkuste landes: uber 4000 Stadien — etwa um das Dop-

beginnt, lief die Ostkuste von Nordosten nach pelte zu viel — ist wohl Polybianisch. Ausge-

Stidwesten. Auch hierin steht Eratosthenes hoch zeichnet ist das Ethnologische , besonders die

fiber den Spateren, die sie von Westen nach Oaten Schilderung der Keltiberer und Lusitaner (Strab.

laufen lassen. S. Braun a. a. O. 49. Habler40154. 162). S. Habler 5f. Braun 50f. Schul-
a. a. O. 2—11. ten Herm. 1911, 568f.

Die Abkehr von der astronomischen Geographie Der nachste Geograph Spaniens ist Artemi-
und die Verachtung der Entdeckungen des Py- doros (um 100 v. Chr.). Wir finden bei ihm
theas, deren sich Poly bios schuldigmachte (Strab. eine auf Autopsie beruhende Beschreibung des

104), hatte zur Folge, daB seine Vorstellung von heiligen Vorgebirges , das er , wie Avien und IV
Spanien trotz der mittlerweile durch die rOmi- lybios mit Kap St. Vincent identifizierte (Strab.

sche Eroberung gewachsenen Kenntnis gegeniiber 137). Zugleich scheint er aber die bis-

Eratosthenes einen Ruckschritt bezeichnet. Durch her richtiger mit den Saulen begrenzte
die Cberschatzung der Lange des westlichen Mit- Ostseite bis Kap St. Vincent ausgedehnt
telmeers wurde auch Spanien niafilos in die Lange 50 z u haben, wie es nach ihm Poseidonios,
gezogen. Bei Polybios begegnet deshalb zum Varro, Strabon tun. Der Fehler beruht

erstenmal der verhangnisvolle Fehler, daB die darauf, daB er die Saulen bei Gades suchte

Pyrenaen von Norden nach Sfiden laufen (Plin. II 242. Strab. 170), also als KtUten-

(Polyb. HI 37. Appian. H>. 1, der wohl auf Polybios grenze ausschaltete. Durch diese Ausschaltung

beruht). Der Tajo lauft bei ihm auf die Pyre- der Sudkuste erhielt der Rumpf Spaniens statt der

nien zu (Strab. 107). An die Stelle der Pe- viereckigen die spatere dreieckige Form, womit

riplen Landitinerare setzend, gelangte Polybios Artemidor in der Geographie der Halbinsel Epocbe

ferner zu einer starken ttberschatzung der Kflsten. macht, aber nicht fordernd wie Pytheas, sondern

Die Ostkuste, von den Saulen bis Emporion, wird negativ. Sonst wissen wir von der spanischen Gco-

auf 7200 Stadien berechnet (Polyb. HI 89, 6. 60graphie des Artemidor, daB er von Gades bis zum
Strab. 107), um 700 zu vieL Die Lange der heiligen Vorgebirge richtig 1700 Stadien (Strab.

Westkuste scheint bei ihm 6000 Stadien gewesen 148), dagegen bis zum ,Promunturium Artabrum'

m sein, indem er (richtig) auf die Strecke vom 991 Milien = 7900 Stadien (statt 5500) rechnete

Tagus bis inr Nordkuste, auf Lusitanien, 8000 (Plin. n. h. II 242), was gegen Polybios ein starker

Stadien rechnete (Strab. 153) und wohl 8000 Ruckschritt ist Wie dieser hat aocfc Artemidor an
wie Eratosthenes auf die Strecke von den Saulen Stelle des von Pytheas gefundenen Westonnktes

bis sum Tajo. DierichtigereBerechnung der Strecke von Europa, Kap Espichel, wieder da* Kap St.

Kap Roca-Kap OrtegaL die Avien anf2000 Stadien Vincent gesetxt Das ^Promunturium Artabrum'

iyoy xiispania mspama LV4V

nach Westen fortsclueitend) , bei Plin. IV 114

(s. Braun a. a. O. 63):

bezeichnete offenbar die Nordwestecke der Halb-

insel, ist aber nicht das ,Aryium iugum' des

Avien, sondern das ,Promunturium Nerium' der
Westpyre„aen-Promunturium Magnum 1 250 Mil.

Spatwen, das zwischen der Tambre und Coruna E
«

s Promnnturii M ; 90

£g ?VT ? a- a \* Z X ^ Tagus-Promunturium Sacrum 160 ,
Punta de Narija,_d>e den alten Namen zu bewahren pr

*
muntarium Sacrum-Westkap der

Pyrenaen 1400 ,
scheint, ist; S. Braun 41. 56. Habler 11—15.

Das Bild, welches sich Poseidonios von

Spanien machte, ist bei Strab. 137 erhalten. 2900 Mil.

DaB diese Beschreibung auf Poseidonios zuriick- 10 welche Summe, da die Strecke Promunturium

geht, ergibt sich daraus, daB das MaB der Py- Magnum—Tagus (ca. 20 Mil.) einzuschieben ist,

renaen (3000 Stadien) Poseidonisch ist (s. Strab. zu der von Plin. IV 118 angefuhrten: 2924 pafit

188. Diod. V 35). Die durch Ausschaltung und zeigt, daB diese Zahl aus Varro, die andere

der Saulen als Grenze zwischen Slid- und Ost- (2600) aus Agrippa stammt. Das MaB der Sud-

kiiste (Strab. 170) zusammengezogene Ost- und und Ostkuste +Pyrenaen (2400 Stad.): 1400 Mil.

Siidseite reichte bei Poseidonios wie bei Arte- = 11200 Stad., ohne Pyrenaen 8800 Stad., ist

midor von den Pyrenaen bis zum heiligen Vor- um 800 Stad. zu groB, aber besser als das des

gebirge, dem Westpunkt Europas (Strab. 137), Eratosthenes, der 6000+ 3000 = 9000 und Po-

die Westseite bis zum Promunturium Nerium, seidonios, der 6000 rechnete. Der Umfang der

— welches dem Promunturium Artabrum Arte- 20 Halbinsel (mit den Pyrenaen): 2900 Mil., ist zu

midors entspricht — die Nordseite bis zu den groB; er betragt in Wahrheit nur ca. 2200 Mil.

Pyrenaen. Die zusammengezogene Ost- und Sfid- Das Promunturium Magnum (s. Olisiponense

seite (Lange) mifit bei ihm 6000, indem er falsch- s.Artabrum:§113) = KapRocatrittbeiVarro
lich das Eratosthenische MaB der Ostseite auf die zumerstenmalhervor. Er verwechselt es mit

Slid- und Ostseite bezieht, die groBte Breite (heiliges dom Promunturium Artabrum, auf das auch allein

Vorgebirge bis Promunturium Nerium) 5000, um die groBe Ausdehnung — 90 Milien— paBt. DaB
1000 zu viel, die kieinste (Pyrenaen) weniger als aber Kap Roca gemeint ist, zeigt die Lage sud-

3000 , Stadien. Die Pyrenaen trennen ihm zuerst lich vom Duero (vgl. §113), die Distanz vom
Iberien und Gallien, dann aber auch Keltiberien heiligen Vorgebirge — 160 Milion — und die

und Iberien (Diod. V 35), sodaB Poseidonios often- 30 Nachbarschaft des Tagus. Deutlich ist fur Varro

bar das kastilische Scheidegebirge fur ihre Fort- statt des Promunturium Nerium das Magnum die

setzung halt, welche Auffassung noch bei Mela Nordwestecke. Es ist das offenbar die Folge der

II 85 und Plin. IV 110 u. a. wiederkehrt. Po- bei Poseidonios zuerst festgestellten Abplattung

seidonios verglich Spanien mit einer ausgespannten der Nordwestspitze. Varro beruht hierin augen-

Stierhaut, wobei die Pyrenaen den Hals, die Strecke scheinlich auf Poseidonios. Der Rumpf der Halb-

St. Vincent bis Promunturium Nerium das Hinter- insel ist bei Varro dreieckig, indem er weder das

teil, die Slid- und Nordkflste die beiden Flanken Promunturium Artabrum noch das Promunturium

darstellten (anders Braun 29). Die Orientde- Sacrum als Kustengrenze anerkennt, sondern nur

rung ist wie bei Polybios mit den Pyrenaen im Promunturium Magnum und Saulen. Hire Di-

Osten. Auf Poseidonios ist wohl die Ab-40stanz ist ihm die ,/irons' ; aus ihrer Mitte springe

plattung der Nordwestecke bei Varro das Promunturium Sacrum vor (§ 115). Daraus,

und die dadurch bewirkte Zuspitzung daB Varro das Westkap der Pyrenaen als Pyre-

der Halbinsel zuruckzuftlhren (Habler naeusmedius \>ezeicbnet (Plin. IV 115) ergibt sich,

16). Dazu paBt, daB nach ihm die Oikumene daB er die Pyrenaen sich daruber hinaus aus-

die Gestalt einer ausgespannten Schleuder hatte, dehnen laBt, also wohl wie Poseidonios das ka-

also nach Westen und Osten spitz zulief (Agathem. stilische Scheidegebirge far ihre Fortsetzung hielt

2 in Geogr. gr. min. U 471). Durch (fie Aus- (Habler 33). Vielfache Ubereinstimmungen zwi-

schaltung der Nordwest- und Sudwestecke wurde schen Mela und Plinius ergeben , daB beide die-

der von Artemidor schon zu einem langlichen selbe Quelle, Varro, benutzten (Habler 33). S.

Dreieck verzerrte Rumpf der Halbinsel einem 50 Detlefsen Comment, in hon. Mommseni (1877)

Winkel genahert. In der Beschreibung des Landes, 23. ReitzensteinDie geograph. Bticher Varros

von der Strabon und Diodoros Reste aufbewahrt (Herm. 1885, 514). Habler 33f. Braun 62f.

haben (Schulten Herm. 1911, 583f.), berichtigte Die Weltkarte des Agrippa scheint die Zeich-

er Polybios in einigen Punkten, so vor allem in nung der Lander von den frflheren Geographen

der Begrenzung des Tafellandes. Er wuBte, daB (Polybios, Poseidonios, Artemidoros) entlehnt und

Baetis and Minius nicht auf dem Tafelland ent- nor die auf den Itineraren beruhenden Mafie hin-

sprangen (Strab. 148. 153). Des Polybios Schil- zugefBgt zu haben (Detlefsen Ursprung der

derung der Keltiberer una Lusitaner ersetzte er Erdkarte Agrippas 99). Agrippa hatte folgende

aus eigener Anschauung durch eine neue (Diod. Mafie: l.Baetica: Lange (von Neukarthago-Gib-

V 33f.). Berthmt ist seine lebhafte Beschrei- 60 raltar) 475 MiL, Breite 258 Mil. (Plin. Ill 16).

bung der spanischen Bergwerke (Diod. V 85. Die faktische Lange ist 400, die Breite 200 Mil.,

Strab. 147). S. Habler 15. Braun 25f. 55, 2. Citerior: Lange (von den Pyrenaen—Neukar-
TondenendieobigeDarstellung abweicht. Schul- thago) 535 MiL, Breite 183 (?) Mil. (Dim. pro-

ten Herm. 1911, 58Sf. vine. 20, Detlefsen 23). Faktische Lange ca. 510,

Aus Varros Geographie von Spanien kennen Breite 250—450 (die Zahl der Dim. ist verderbt).

wir einiges aus Plinius, der ihn stark benutxt 8. Lusitania (mitAstoria undCaUaecia) : Lange 540,

An* Varro stammen wohl folgende Mafie der spa- Breite 536 MIL (Plin. IV 118). Faktische Lingo
nischen Kfiste (vom Westkap der Pyrenaen aus ca. 500, Breite ca. 240. Die Mafie, welche meist
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auf den Itinerarien beruhen, wie bei der Lange

der Baetica feststeht (die 475 Mil. = Itin. Ant),

sind, da die StraBen oft Umwege machten, fast

alle zu groB. Aus der Lange der Citerior und

der Baetica ergibt sich als Lange der Ostkiiste,

bis zu den Saulen, 475 + 535 = 1010 Mil. = 8080

Stad. gegen 6500 Stad. in Wirklichkeit (6000

nach Eratosthenes, 7200 nach Polybios). Das

MaB Lasitaniens und der Westkuste, 540 Mil.

kiiste laBt er am Celtieum Promunturium im
rechten Winkel aneinanderstoBen (111 12), wiih-

rend seit Poseidonios die meisten sie allmahlich

ineinander iibergehen lieBen (Strabon, Varro, Pli-

nius). Er stimmt hierin und in der Kenntnis

des analogen Vorsprungs der gallischen Kiiste,

der Bretagne (HI 16), auffallend mit Avien und
Eratosthenes ilberein (Habler 4). Mit den drei

Ecken: Saulen, S. Vincent und Promunturium

4320 Stad., ist dagegen auffallend richtig. was 10 Nerium hat der Rumpf der Halbinsel bei

sich aus dem geradlinigen Lauf der an der West-

kflste entlang fflhrenden StraBe erklart. Poseido-

nios (Strab.) hatte 5000 Stadien geschatzt. Den
Kflstenumfang Spaniens hatte A grippa auf2600 Mil.

berechnet (Plin. IV 118. Braun 65) gegeniiber

ca. 1900 Mil. der Wirklichkeit. Das Minus von

300 Mil. gegeniiber Varro, der ca. 2900 angab,

erklart sich daraus, dafl dieser die Pyrenaen

(307 Mil.: Plin. Ill 29) einrechnete (Braun 65).

S. Detlefsen a. a. O. Braun 66.

Aus einem statistischen Werk des Augustus,
den Formulae provinciarum, hat Plinius sein Ver-

zeichnis der spanischen Gemeinden und andere

statistische Angaben entnommen. S. Detlefsen
in Sieglins Quellen und Forschungen XIV (1908).

Strabon schopft p. 137 seine Vorstellung

von der Gestalt der Halbinsel aus Poseidonios.

Bei ihm flndet sich (p. 120), wie bei Poseidonios

und Varro die fur das spatere Bild Spaniens so

Mela wieder die viereckige Gestalt ge-

wonnen, die ihr seit Polybios verloren

gegangen war. Die Kiisten beschreibt Mela

besser als die Fruheren. An der Ostkiiste hebt er

den Sinus Sucronensis und Ilicitanus und das sie

trennende Promunturium Ferrarium hervor, weiB,

dafl die Kfiste dann wieder vorspringt. Er kennt

an der Westkflste die drei Vorsprunge der Sfld-

westkuste : Kap S. Maria (Cuneus), Kap S. Vincent

20 (Sacr.Promunt.) und KapRoca (Promunt. Magnum),

weifi, daB die Kiiste von da ab zuerst znrfick, dann

wieder vor- und schlicfllich zum Promunturium

Nerium nocheinmal zurflcktritt (III 9). Auch in

der Menge der hier aufgezahlten kleinen Flflsse (III

lOf.) verrat Mela eine auffallend genaue Kenntnis

des Westens und Nordwestens, die im letzten

Grunde offenbar auf dem Bericht des Polybios

fiber die Ziige des Brutus gegen die Kallaker

im J. 138 v. Chr. beruht (Schulten Henn. 1911,

verhangnisvolle Abstumpfung der Nordwestecke, 30 579). Auch die Nordkflste wird richtig gezeichnet

die er als dfifShia ywvla bezeichnet (Habler
20). Das Nordwestkap heiBt bei ihm Nerion

(vgL Poseidon.). Da ferner auch bei ihm die Siid-

und Ostkiiste mit Ausschaltung der Saulen in

einer Linie fortlaufen, gewinnt Spanien bei ihm
eine spitze, im Kap S. Vincent (p. 120) auslau-

fende Gestalt. Wie das ganze Bild der Halb-

insel geht auch die Abstumpfung der Nordwest-

und Sfldosteeke, also auch die Zuspitzung auf Po

(III 12). Sehr merkwflrdig ist die Annahme einer

Teilung der Pyrenaen in die Hauptkette und eine

davon nach Sfiden abzweigende und Spanien in

eine kleinere nOrdliche und grflBere sfldliche Halfte

teilenden Kette (II 85). Mit dieser kann nur das

kastilische Scheidegebirge gemeint sein, nicht

das kantabrische Kflstengebirge, da dieses nur

einen schmalen Kustensaum freilaflt (Habler 30).

Dieselbe Auffassung findet sich noch bei Plinius

seidonios zuruck. Die vor allem auf Polybios, 40 (TV 110. 115), und einigen Spiiteren. Sie geht

Poseidonios, Artemidoros beruhende Beschrei

bung des Landes selbst hat die bekannten Vor-

ztige Strabonischer Landeskunde, ist unsere voll-

standigste und beste Quelle. Sie ist ein Glanz-

punkt seines Werks und verdient dasselbe Lob
wie die Darstellung Italicns (Niebuhr Vortrage

ubeT alte Lander- und Volkerkunde 619). S. Hab-
ler 16f. Braun 54. Schulten Herm. 1911, 568f.

Der nachste Geograph Mela (unter Claudius), — —
ein geborener Spanier, laBt die Halbinsel von50zelnen hebt Mela als charakteristisches Element

zunachst wohl auf Varro zuruck (s. o.), der sie

seinerseits dem Poseidonios zu verdanken scheint

(s. o.). Nachst Strabon ist Mela unsere beste

Quelle fur die Geographic des alten Spaniens.

Das Zurflckgehen auf altere, Spanien richtiger

als Viereck zeichnende Quellen, zeugt von dem
kritischen Verstandnis Melas. Hinzu kommt seine

Autopsie, durch die er Varro und Agrippa uber-

trifft und an Poseidonios anschlieflt. Im ein-

Osten (den Pyrenaen) nach Westen (Ozean), von

nici (Elche) an (II 92) an Breite zunehmen (II

86), und zwar so, daB die Pyrenaenseite halb so

breit wie die Ozeanseite ist (EH 14), ahnlich wie

Poseidonios, der dieser 5000, jener weniger als

3000 Stadien gibt. Die Lange ist auch ihm die

Richtung von Osten nach Westen, indem er die

Pyrenaen und die Baetica als die ,eapita', die

beiden anderen Seiten als die .latera' bezeichnet

der physischen Geographie der Halbinsel die Armut

an Wasser hervor (II 86). Sehr genau ist sein*

Beschreibung der Kiisten. Auch bezeugt er die

doppelte Mflndung des B*etis (HI 5). Die Frage

nach seinen Quellen ist noch nicht gelost. Er

hat, in vielem mit Plinius ubereinstimmend, unter

anderen eine beiden gemeinsame Quelle benutzt,

wahrscneinlich Varro. S. Braun 37.

Plinius teilt uns nene MaBe der Halbinsel,

(n 87). Die Pyrenaen liegen also auch ibm von60teils aus Varro, teils aus Agrippas Wettkarte,
i~ ,
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Norden nach Suden. Die Ost- und Sfldkuste

delist er nicht wie Artemidor und die Folgenden
(Poseidonios, Strabon) bis zum Kap S. Vincent

aus, Bondern unterscheidet wieder wie die Alteren

(Avien, Eratosthenes, Polybios und Varro) Ost-

und SBdkuste, die er durch die Saulen tresnt

S87.
m 3). Die Westkuste beeinnt offenbar

Kap S. Vincent (III 6). Nord- und West-

mit. Dieser gab die Lange (Osten bis Westen)

der alten Baetica von Karthago an und wohl bis

zum Anas auf 475, die Breite auf 258 MiL an

(Plin. Ill 16). Jene Zahl ist tun 75, diese wn
50-60 Milien zu hoch. Die Lange der neuen

Provini Baetica, von Murgi bis Gades, wird auf

275 Milien angegeben, etwas in noch, die Breite,

die Kuste von Carteia bis zum Anas, auf 234
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Milien, ran 100 Milien zu hoch. Selbst fur ge-

ringere Distanzen sind also die Mafie des Pli-

nius fehlerhaft. Die Lange des Ebro soil 450
Milien sein (III 21), ist aber noch nicht 400 Mil.

Von Vareia, bis wohin der Ebro schiifbar ist,

bis zur Mundung wird 260 Mil. gerechnet, was
richtig ist. Der Fehler in der Gesamtlange des

Ebro steckt also in dem weniger gut bekannten

Oberlauf. Die Lange der Citerior von den Py-

renaen bis Murgi soil 607 Mil. sein, was ziem-

lich richtig ist, die Breite, von Tarraco bis Oeasso,

307 Mil., fast 50 zu viel (III 29). Die Kfisten-

strecke von Kap Boca bis zu den Pyrenaen (seine

Nordseite) schatzt Plinius (IV 114) auf 1250 Mil.,

wahrend es nur 800 sind. Die Lange Lusita-

niens (bis zur Nordkflste) soil nach Agrippa 540,

die Breite 536 Mil. betragen (IV 118). Wieder

ist die erste Zahl um ca. 40, die zweite sogar

urn 250 Mil. zu groB. Fur den Umfang der Halb-

insel wild sowohl 2924 wie 2600 Mil. angegeben

(IV 118). Die erste Zahl scheint auf Varro, die

zweite aufAgrippa zurfickzugehen (s. o.). Vergleicht

man diese Zahlen mit denen des Poseidonios, so

kommt in ihnen die ganze Verrohung der geo-

graphischen Arbeit unter rGmischem Regime zum
Ausdruck. Die Zahlen sind meist viel zu hoch,

tfanz wie die auf derselben Quelle, den Itinera-

rien, beruhenden des Polybios. Solche Fehler

erklaren sich nur, wenn es damals noch keine

oder nur wenige StraBen mit Meilensteinen gab,

und in der Tat sind ja, abgesehen von der alten

StraBe an der Ostkiiste (Polyb. LH 39), StraBen

dieser Art erst von Augustus gebaut worden.

Wahrend er jene Distanzen dem Agrippa ent-

nimmt, benutzt Plinius fur die sonstige Geo-

graphie der Halbinsel andere Quellen. Die West-

kuste rechnet er wie Varro von den Saulen bis zum
Promunturium Magnum, setzt in ihrer Mitte das

heilige Vorgebirge an (IV 115). Die Ost- und
Siidseite reicht wie bei den Alteren und Mela
und im Gegensatz zu den Jungeren (Poseidonios,

Artemidoros, Varro), die sie bis Kap S. Vincent

ausdehnen, von den Pyrenaen bis zu den Saulen,

lie Nordwestseite von Kap Roca bis zu Jen

Pyrenaen, die Nordseite bilden die Pyrenaen.

Auch bei Plinius ist also wie bei Poseidonios, Varro

und in scharfem Gegensatz zu Mela die Nordwest-

ecke vOllig verflacht. Alles dies stammt wohl aus

Varro (Habler 35. Braun 59). Plinius hat in

ganz unkritischer Weise die MaBe des Agrippa und
das garnicht dazu stimmende Kartenbild des Posei-

donios, Varro, Mela nebeneinander gestellt. Als

er dann sah, daB Poseidonios andere MaBe hatte,

beruhigte er sich mit der naiven Behauptung, daB
Agrippa und Augustus nicht geirrt haben kOnnten

CM 17) ! Durch die Kombination von Varro, der

das Promunt. Magn. zur Nordwestecke machte,
und Mela, der die Saulen als die Sudostecke be-

trachtete, also durch eine Vemachlassigung so-

wohl der Nordwest- (Promunt. Artabr.) als der

Sudwestecke (S. Vincent) ergibt sich wieder ein

ganz neues, in doppelter Hinsicht falsches und
verflachtes Bild der Halbinsel, das gegen Mela
einen Bncksehritt bedeutet

Pompeius Trogns (Insturas 44, 1) bezeich-

net die Gestalt der Halbinsel als paene quadrata,

folgt also derbesseren, alteren 'Oberlieferung. Land
una Lente weiB er Tortrefflich zu charakterisieren.

Aus altertflmlichen Quellen scheint Diony-
sios der Perieget (unter Hadrian) seine Angaben
uber Spanien (v. 334f.) geschOpft zu haben (s.

Miller Weltkarten 6, 90. AuBer Avien kennt
niemand auBer ihm die Cempsi: Ktpyiot, o? vat-

ovatv vxai xoda Ilvgrjvaioy. Da die Cempsi am
Ozean, inLusitanien, sitzen, laBt offenbar Dionysios

die Pyrenaen bis an den Ozean reichen , sich also

im kastilischen ScheidegebiTge fortsetzen, wie sich

10 das auch bei Poseidonios, Plinius und Mela findet.

Bei Dionysios kehrt ferner der Poseidonische Ver-

gleich Spaniens mit einem Stierfell wieder (v. 287).

Nachdem die Rfimer in der Verzerrung des

Bildes der Halbinsel das moglichste geleistet

hatten, lflste Ptolemaios die schwierige Auf-

gabe, aus dem vorliegenden ungleichartigen Ma-
terial, vor allem dem vorromischen , eine kriti-

sche Karte hcrzustellen, bei weitem die beste im
Altertum erreichte Losnng. Den Umfang der Halb-

20 insel berechnete er ziemlich richtig auf 17100 Stad.

(wahrend Plinius 2924 Mil. = 23 392 Stad. an-

gegeben hatte). Bei Ptolemaios sind die MaBe:
Ostkiiste (Pyrenaen—Promunturium Charidemi)

7550 Stad. (Mflller zu Ptolem. DI 6, 11), Sud-

kliste 4500 (9° zwischen Promunturium Sacrum,

das 2° 30' und Promunturium Charidemi, das
11° 30' Lange hat), Westkuste (Promunturium
Sacrum—Promunturium Nerium) 6000 (Mflller

zu Ptolem. II 5, 2), Nordseite 7000 (15° zwi-

30 schen Promunturium Nerium: 5° 15' und Ost-

ende der Pyrenaen: (20° 20'). Das Bild der Halb-

insel zeigt einen bedeutenden Fortschritt gegen

die Romer auBer Mela. Sowohl die Nordwest-

wie die Sfldwestecke sind wieder in ihr Recht ein-

gesetzt. Ganz neu ist die Entdeckung der Sud-

ostecke, des Promunturium Charidemi, denn alle

Fruheren hatten Sud- und Ostkiiste verschmolzen

und sei es bis zum Kap S. Vincent, sei es bis zu

den Saulen, reichen lassen. Durch die Ent-
40deckung der Sudostecke der Halbinsel
macht Ptolemaios fur die Karte von
Spanien ebenso Epoche wie Pytheas
durch die der Nordwestecke. Hinzu kommt
die groBere Korrektheit im einzelnen. Besonders

die Ostkiiste ist in den Grundzugen vOllig richtig

gezeichnet, die Westkflste bis zum Kap S. Vin-

cent, von dem ab sie zu weit nach Osten zuruck-

tritt (bis fast auf die Lange von Gibraltar), wo-

durch die Halbinsel um 10° zu schmal wird.

50 An der Nordkflste fallen die viel zu tief und groli

gezeichneten Buchten von Coruna und Bilbao auf.

Auch die Lage der Halbinsel mit Nordost—Sfld-

west-Langsachse ist richtiger als bei den Fruheren,

die die Achse von Osten bis Westen laufen lassen,

die Pyrenaen von Norden bis Suden, wahrend

sie bei Ptolemaios, von Nordwesten nach Sfid-

osttn laufend, sich der richtigen Lage nahern.

Es fehlt noch an der Orograpbie. Das Tafel-

land tritt weniger scharf hervor als bei Polybios

60 (Strabon). Zwar das nOrdliche und Ostliche Rand-
gebirge, Idubeda und Ortospeda (= Orospeda), sind

annahemd richtig eingetragen, aber weder das sfld-

liche noch das westliche Randgebirge. Aueh das
kastilische Scheidegebirge wird vermiBt, nicht

minder die Sa. Nevada. 8. Habler 23—28, die

Tafel Hispania zu Mailers Ptolem. undKieperts
Text zu FOA Blatt Hispania.

Von den griechischen Geographen nach Pto-
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lemaios besitzen wir nur Kompendien. Das lite-

st* ist der Periplus des Markianos von Hera-

kleia am Pontus (ca. 400 n. Chr. ?), der Spanien

II 1—18 beschreibt, meist, wie er selbst sagt,

nach Ptolemaios. Es findet sich aber hier auch
die sonst nur nocli bei Poseidonios, Mela und
Plinius, Dionysios vorkommende Meinung, daB
die Pyrenaen sich im kastilischen Scheidegebirge

fortsetzeu (II 6 xugzovrat de tra>; id ogoe &s &«
zijv lanavlav). S. Geogr. Gr% Min. I 131. 10

Der letzte Auslaufer der griechischeu Geo-

graphic ist das aus den verschiedensten Quellen

schOpfende Lexikon des Stephanos yon Byzanz.

Orqsius (am 400 n. Chr.) beschreibt Spanien

I 2, 69. Er macht es za einem Dreieck. deasen

Ostspitze die ganz kurzen Pyrenaen bilden , wah-

rend die Nordspitze im Brigantium (Coruna), die

Sudspitze bei Gadea liegt. In der Ansetzung

der Sud- und Nordspitze berilhrt er sich mit Mela.

An der galicischen Kaste erwahnt er den Leucht- 20
turni von Brigantium, der dann aus ihm in die

mittelalterlicnen Weltkarten ubergeht. Die spa-

nischen Provinzen sind H. citerior, begrenzt von

den Pyrenaen. Vaccaern, Oretanern, Carthago

nova C = Plin. Ill 6), H. ulterior, im Osten begrenzt

von den Vaccaern, Keltiberern, Oretanern. Lu-

sitanien fehlt, und es ist deutlich, daB Orosius

hierin auf Agrippa beruht.

Gregor von Tours nennt zaerst (VI 12) die

Basken in Gallien als Vascones. Die Vascones 30

saBen in Nordwestspanien, wurden aber von Leo-

vigild nach Aquitanien gedrangt, das seitdem (so

auch im Geogr. Bav.) Guasconia heiBt, und zwar

deT sudliche Teil bis zur Garonne Spanoguasconia.

Die Geographie SpaniensbeimCosmographus
Eavennas (im 7. Jhdt.) ist von Miller Welt-

karten 6, 10 dargestellt worden. Er teilt das

Land in 8 Provinzen: Galletia, Asturia, Autri-

gonia, Iberia (die Tarraconensis), Lusitania (zwi-

schen Guadiana und Duero), Baetica (zwischen40

Guadalquivir und Guadiana), Hispalis, Aurariola

(= Orihuela, also etwa = Murcia). Zwischen Py-

renaen und Garonne liegt Spanoguasconia (zwi-

schen Garonne und Loire Guasconia).

Eine sehr merkwurdige, H. zur Zeit Iustinians

beschreibende, Geographie Spaniens ist in einer aus

dem 10. Jhdt. stammenden Sammcl-Hs. der Agri-

mensoren in Barcelona erhalten (ed. Thai in Zur
tJberlieferungsgesch. d. Corpus Agrim., Goteborg

1911, 54f.). H. hat hier — wie bei Orosius — drei 50
Ecken (Ostkap der Pyrenaen, Sauleu, Coruna). Sie

gibt die Grenzen der erzbischoflichen Diozese Car-

thago Nova an, in der sie die alten Gerichtsbe-

zirke: von Palcntia (= conv. Clunienis, spater

Palentinus), Carthago nova, .Celtiberia' (= Cae-

saraugustanus), erwahnt, nennt als Grenzpunkte

:

Ternum(?), Turmogos, Salamanca.

Die dnngendste Aufgabe der historischen Geo-

graphie Spaniens ist die Sammlung der in den

mittelalterlichen Teiten (z. B. der divisio des 60
Wamba : Bevista de Archivos 1907, 101), arabischen

wie lateinischen, enthaltencn Ortsnamen.
Da de fast durchaus auf antikem Material be-

rohen, gehoren auch die mittelalterlichen Welt-
karten, dereu geuauere Kenntnis wir K. Miller
(Mappae mandi 6 Hefte, Stattgart 1895—98) dan-

ken, zur antiken Geographie flpaiiinni

1. Die alteete einer Behrift den Monchs Bev

tus, der im 8. Jhdt. in Asturien lebte, beige-

gebene Karte (Miller Heft 1, 43) hat in Spanien
die Legenden : Spania (der Osten), Baetica, Lusi-

tania, Cantabria, Gallicia, Astures. AuBerdem
nennt sie mehiere Stadte: Astorga, Barciloca,

CesaraugUsta, Corduba, Faro (der Leuchtturm
von Brigantium bei Coruna), Geronda, Ilerda, Oli-

sabona, Sevilia, Tarascona, Terracona, Toleto. Von
Flflssen ftnden sich: Sicoris, Iber, Tavus (= Tajo),

Baetis ; von Gebirgen nur die Pirenei montes. Die
Landsehaft zwischen Pyrenaen und Garonne heiBt

Vasconia (= Spanoguasconia beim Geogr. Rav.).

2. Die Weltkarte des Heinrich von Mainz aus

dem 12. Jhdt. (Miller 3, 28) nennt: H., Gali-

cia (mit dem Leuchtturm), Terracotta, die Flusse

Hiberus, Gallicus (= Gallego), Danius (= Du-
rius ?).

3. Die Cottoniana aus dem 10. Jhdt. (Miller

3, 29) hat : Ispania citerior, Brigantia (wegen des

Lenchtturmes), Barcinona (Barcelona), den Ebro
und die Pyrenaen (ohne Namen).

4. Die Psalterkarte von London (13. Jhdt.)

bei Miller 3, 37 kennt: H., Galicia, Barcinona,
Terracona.

5. Die Karte Lamberts aus dem 12. Jhdt.

(Miller 3, 43): H., Hesperia, Lusitania, Gallicia,

Terracona, Barcinona, Djerns. Vgl. nr. 2 u. 4

(die beiden Stadte Barcelona und Tarragona).

6. Karte des Guido aus dem 12. Jhdt. (Miller

3, 54), Spania Barekinona.
7. Karte von Albi aus dem 8. Jhdt. (Miller

3, 57): Ispania.

8. Karte Ranulfs (14. Jhdt.) bei Miller 3, 99:

H. orientalis incolitur a Saracenis, oecidentalis

a Christianis. Habet sex provincias : Galiciam,

Lusitaniam incultas a Christianis, Beticam, Tyn-

gitanam, Asturicam, Arragoniam melle et me-
iallo copiosa. Ferner: H., Navarra, Arragonia,

Catelonia. Es ist die alteste Karte, welche
den gleichzeitigen Zustand Spaniens
wiedergibt.

9. Diesog. Sallustkarten(12f.Jhdt.)beiMiller

3, 116f. haben: H., Lusitania, Calpe, Pirrenus.

10. Die Karte des Venezianers Marino Sanuto

aus dem 14. Jhdt. (Miller 3, 132): Yspania,

Portugal, Galitia, Castelle, Aragonia, Catalonia,

Navarra, Sibilia (Sevilia), Granate.

1 1
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Karte des Venezianers A. Bianco(l 5.Jhdt.)

bei Miller 3, 143: Ispanea e Castile.

12. DieHerefordkarte (13. Jhdt.) bei Miller 4,

lOf. hat die Legenden: H. citerior, H. inferior,

Arragona, Compostii (von S. Jago de Campostela?),

B&sella (?), Bitorrica (= Asturica), Bragaria, Cor-

duba, Galencia (= Valencia), Ilerda, Murduacia (?),

Pampilon, Perona mit dem Leuchtturm, Templuro

S. Jacobi, Terracona, Toletum, Tortosa, Take
(= Jaca); die Flusse: Baetis, Calcnia (= Anas?),

Danus, Dorius, Hiberus, Morinus(?), Mimens
(Mino); Mons Abinna (= Abila).

13. Die Ebstorfkarjte (13. Jhdt.) bei Miller H.

5, 11. Sie ist am reichsten an Legenden. Land-

schaften: H. superior, H. maritima (= Balearen),

Betica, Gallicia, Lusitania, Kartagenensis pro-

vineia, Moretani (== Oretani). Sie kennt die sechs

dioeletianischen Provinzen (aus Isidor). Ferner
Navami (= Navarra), Wasconia; Bareilona, Be-
lona (wohl = Pampelona; falsch Miller 8. 11),

Brigantia (wegen des Lenchtturmes), Cesaraugusta,
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Cantaber, Corduba, Dortosa, Emerita, Gades, Ga-
lacia (= Galicia), Gerunda, Hyspaliin. Kartago
nova, Malacha, Monasterium S. Jacobi, Onisipona,

Taracon, Tevrocana (= Turm b. Pontevedra, wo
der Apostel Jacobus landete), Tortuosa, Valen-
tina, Wacce (= Jaca); Flusse: Betis, Durius,

Iberus, Mineus, Tagus, Sehr merkwurdig ist,

daB wie auf der Ebstorfkarte auch bei Mela und
Plinius die Pyrenaen quer durch Spanien laufen.

turm von Brigantium verzeicb.net. Diese Beschran-
kung der Geographie Spaniens auf den nicht von
den Arabern eroberten Norden ergibt zugleich,
daB die Weltkarten des Mittelalters auf
ein nach der arabischen Invasion verfafl-
tes Original zuriickgehen, vielleicht sogar,

daB dieses Original in Spanien verfaBt war. In
diesem Falle erklart sich die Berucksichtigung
der Veranderung Spaniens. Einem in Italien

Man sieht, daB der Karte hier im letzten Grunde 10 arbeitenden Kartographen ist sie nicht wohl zu
dieselbe Quelle wie jencn, wohl die Karte des

Agrippa, zugrunde liegt.

Vergleicht man die Karten, so ist deutlich,

daB sie auf ein freilich vielfach uberarbeitetes,

teils erweitertes, teils gekflrztes Original, eine

rfimiscbe Weltkarte, zurflckgehen. Denn sie stim-

men in folgenden Ziigen tiberein

:

Provinzen: H. citerior (superior: nr. 13) 3. 12.

13: oder H. (so die anderen), H. inferior (12).

zutiauen. Die Lage und Gestalt Spaniens ist

auf den Weltkarten so falsch gezeichnet, wie sie

es auf der Karte des Agrippa gewesen sein muB
(s. o.). Fiir sie existierte Ptolemaios so wenig wie
fur Agrippa Eratosthenes. Nicht die griechische
Geographie, sondern die rohe rflmische Empirie
der Itinerarkarten behielt den Sieg. Die Karte
des Agrippa wurde noch dadurch verschlechtert,

daB man aus ihrem Oval (s. Mullenhoff D. A.
Baetica (1.8. 13), Lusitania (1. 5.8.9. 13), die 20 ni 307) einenKreis machte; s. K. Miller Mappae
.».i.. ^;„»i„*:„„;„.i^„ r.—: 10

Mundi. Detlefsen Ursprung d. Weltkarte Agrip-
pas 113.

Die Entwicklung des geographischen Bildes
der spanischen Halbinsel ist nach dem Gesagten
folgende gewesen. Wahrend die Altcren: Avien,
Pytheas, Eratosthenes, Polybios, dem Kumpf der
Halbinsel (ohne die Pyrenaen) richtig die Gestalt
eines Vierecks geben mit den drei freicn Ecken

:

Saulen, Kap S. Vincent (Avien, Polybios) oder

sechs Dioeletianischen Provinzen : 13.

Landschaften : Cantabrw (1. 13), Galicia (1.

2. 4. 5. 8. 10. 13), Asturia (1. 8. 12).

FliiFse: Ebro (1. 2. 3. 5. 12. 13), Duero (12.

13), Tajo (1. 13), Gallicus (2), Danius (2. 12),
Mifio (12. 13), Baetis (12. 13).

Stadte: Bareilona (1.4.5.6.13), Terracona
(1. 2. 4. 5. 12. 131, Cesaraugusta (1. 13), Cor-

duba (1. 12), Sevilia (1. 10. 13), Geronda (1. 13),

Olisipona (1. 13), Toleto (1. 12. 13), Granata30Kap Espichel (Eratosthenes), Kap Ortegal, ent-

(10), Jaca (12. 13), Pampelona (12. 13), Astorga
(1. 12) Leuchtturm von Brigantium (1. 3. 12. 13),

Ilerda (1. 12), Bragaria (12).

Gebirge: Pyrenaen (1. 3. 13), Abila (12).

Vergleicht man die einzelnen Karten, so bilden

eine Gruppe die beiden groBen Karten des

13. Jhdts.: 12. 13. Ihnen ist nahe verwandt die

Beatuskarte (1), welche mit ihnen vor den anderen
Karten voraus hat die Namen : Baetica, Canta

stellt zuerst Arteraidor durch Ausschaltung der
Saulen als Ecke die Halbinsel zu einem Dreieck
mit den freien Ecken: S. Vincent und Promun-
turium Artabrum. Poseidonios vergrOfiert diesen
Fehler, indem er auch die Nordwestecke verflacht,

worin ihm Strabon folgt. Dies hat zur Folge,
daB Varro das Promunturium Artabrum ganz
fortlaBt und an seine Stelle das Kap Roca (Pro-
munturium Magnum) setzt. Eine Wendung zum

bria, Tagus, Caesaraugusta, Corduba. Sevilia (auch 40 Besseren bringt dann Mela, der wieder die drei
10), Geronda, Ilerda, Olisipona, Toletum, Astorga
den Leuchtturm (auch 3). Das sind alles antike Na-
men. Die drei Karten 1. 12. 13 haben also den
Bestand des Originals am besten bewahrt. Thnen
stehen gegenflber die Karten, welche Namen aus
dem gleichzeitigen Spanien einfugen (Arragonia,
Navarra, Catalonia, Castella, Portugal, Granada
usw.): 8. 10. 11. Sie sind aus dem 13.—14.

Jhdt. Damals ist also der Grund zu den mo-

freien Ecken : Saulen, S. Vincent, Promunturium
Artabrum in ihr Becht einsetzt und dem Rumpff
seine viereckige Gestalt wiedergibt. Dagegen
fallt Plinius wieder in den alten Fehler zurflck,

indem er zwar die Saulen beibehalt, aber dafur
das Kap S. Vincent unterdrtckt und ferner mit
Varto das Promunturium Artabrum durch Kap
Roca ersetzt. Noch bei Orosius hat der Rumpf
diese dreieckige Gestalt, nur daB an Stelle des

ilernen Karten der Halbinsel gelegt worden. Das 50 Kap Roca wieder das Promunturium Artabrum
den meiBten Karten Gemeinsame, der eiseme
Bcstandteil der mittelalterlichen Kartographie
Spaniens, beschrankt sich anf die Namen: H,
Lusitania, Galicia, Ebro, Barcelona, Tarragona,
Pyrenaen. Man sieht, daB die allgemeine Kennt-
nis von Spanien sich auf sehr wenige Begriffe be-
schrankte: auf den Namen des Landes, den des
Westens(Lusitanien), des Nordwestens (Galicia), des
Ebro, der Pyrenaen, der beiden katalonischen Han-

tritt. Durch ihn geht diese ganz entstellte

Form der Halbinsel in die mittelalterlichen Welt-
karten fiber. Ptolemaios, der nicht allein wie-

der S. Vincent und das Promunturium Arta-

brum als Ecken anerkennt, sondern im Promun-
turium Charidemi, heute Kap Gata, die dritte

Ecke entdeckt hat, steht in einsamer GrOfie da.

Sein Kartenbild ist erst wieder von der Neuzeit
erreicht und verbessert worden. Auch die rich-

delsst&dte Barcelona und Tarragona, also auf aen60tige Orientierung der Halbinsel ist nur bei Era
Norden. Der Grand ist klur: seit dem 7. Jhdt war
das fibrige Spanien arabisch. Auch die reicheTen
Karten verzeichnen fast nur nordspanische Namen
(Caesaraugusta, Gerona, Ilerda). AusMittelspanien
ist nor dieberubmteResidenz der Westgotenkonige,
Toledo, bekannt, im Westen Olisipo, im Suden
die arabischen Hauptstadte Cordoba, Sevilia, Gra-
nada. Im Norden wird dagegen selbst der Leucht-

tosthenes und dann erst wieder bei Ptolemaios
vorhanden, wahrend die anderen seit Polybios
den Pyrenaen Richtungvon Norden—Suden, der
Halbinsel von Osten—Westen geben.

Siehe zur Geschichte der spanischen Geogra-
phie: Berger Erdknnde d. Grieehen. Alemany
La geografia de la Peninsula iberica (Rev. d.

Archivos 1909—1911). Habler Die Nord- und
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Westkuste Hispaniens (Leipz. 1886). BraunDie
Entwicklung d. span. Provinzialgrenzen (Berl. 1909)
u. d. Rez. v. Klotz GOtt. Gel. Anz. 1910, 405.

Detlefsen Urspruug, Einrichtung u. Bedeutung
der Erdkarte Agrippas (Berlin 1906). Hubner
Die Nordwest- u. Sudwestspitze d. Pyrenaenhalb-

insel (Pestschr. fur Kiepert). Miller Weltkarten

{1895—98), Schulten Polybius und Posidonius

fiber Iberien (Hermes 1911, 568f.).

B. Physische Geographic
1. Par die moderne Geographie der Halb-

insel, in welche die spariich tiberlieferten Zfige

der alten einzufugen die Aufgabe der historischen

Geographie ist, kann auf die yortreffliche Dar-

stellongvon Th. Pischer in Kirchhoffs Lander-

kunde von Europa ni 2 und auf die apezielle Be-

handlnng der Orographie in Fischers Mittel-

meerbildem N. P. verwiesen werden. P. Kegels
Landeskunde der iberischen Halbinsel (Sammlnng
Goschec 1905) ist im wesentlichen Kompilation.

Spanisches Ortsnamenlerikon von Madoz Dieci-

onario geogr. hist, estad. de Espafia (1846), 16 Bde.
Philippson Mittelmeergebiet (besond. S. 263).

Baedeker Spanien nnd Portugal* 1912.

An historischen Kartengibt es: die Karten
sum Supplement des CIL II (ca. 1 : 2000000) mit
Nebenkarten, das Blatt 27 von H. Kieperts FOA
(mit Text) Blatt 28 und 29 von Sieglins Atlas

antiquus (mit vielen Nebenkarten) und Spruner-
Menke Handatlas: Iber. Halbinsel (7 Blatt).

Von modernen Karten liegt nur fur einen

kleinen Teil von Spanien die Generalstabskarte

1 : 50000 vor (s. Geogr. Jahrb. 1909). Sohst ist

man auf die ganzlich veralteten Karten von Coello

(1 : 200000) und Valverde y Alvarez, Mapa gene-

ral de la Peninsula Iberica (1881) 1 : 750000 an-

gewiesen. Fur Portugal liegt die Generalstabskarte

fertig vor (1 : 100000). Von kleineren Karten ist

bei weitem die beste Vogels Earte im Stieler-

schen Atlas (1 : 1500000). Fur die Kusten gibt

es die deutschc Admiralitatskarte : 1. Westkuste
von Spanien und Portugal 1 : 750000 (zuletzt

1908 revidiert) und 2. Sudostktiste von Gibraltar

bis Ibiza 1:750000 (1908), ferner das ,Segel-

handbnch fur das Mittelmeer': 1. Teil: Ostkiiste

Spaniens und Balearen (1905) und das ,Segel-

handbnch fur die Nord- und Westkuste Spaniens

und Portugals' (1909), zu welchen BOchern zwei

Hefte mit Kustenansichten erschienen sind. Ferner

ist vorhanden ein spanisches Segelbuch: Derrotero

de las Oostas de Espana y Portugal (Madrid 1900),

und ein englisches: Tot ten The Nordwest and
West coast of Spain and the coast of Portugal

(Washington 1874).

2. Die naturlichen Teile der Halbinsel.
Die Pyrenaenhalbinsel zerfallt in vier Eegionen:

a) das Hoch- oder Tafelland, welches den groBten

Teil einnimmt, b) die dasselbe omgebenden Eflsten-

lander (Ost-, Sfid-, West-, Nordkuste), c) das Bassin

des Ebro, d) das des Guadalquivir. Diese Eegio-

nen werden durch Gebirgssysteme geschieden:

das Tafelland von den Eastenlandern durch die

Bandgebirge des Tafellandes, daa Ebrobassin von
Frankreich and dem Tafelland durch das pyre-

naisch-kantabrische Faltengebirge nnd daa nord-

liche Bandgebirge (Idubeda), das Guadalquivir-
bassin Tom Tafelland durch daa sudliche Band-
gebirge (Sierra Morena) von der Sfldkuste durch das

andalusische Faltengebirge (Sa. Nevada). Dieses

orographische Skelett, das vortrefflich von Th.
Fischer dargestellt ist (Mittelmeerbilder N. F.

24 If.), soil nun mit den antiken Zeugnissen ver-

glichen werden.

3. Das Tafelland und seine Bandge-
birge. a) Das Tafelland. Den die Geographie
der Halbinsel bestimmenden Gegensatz zwischen

dem hohen, inneren Tafelland (Fischer 246),

10 der .Meseta' , und den tiefer geiegenen Eusten-
landern hat zuerst Polybios erkannt (Schulten
Herm. 1911, 582), bringt nach ihm Strabon Ofter

zum Ausdruck, so p. 137, wo er mit id per xXiov

olxetiai <paiXa>s das Tafelland meint, dem er dann
im Folgenden die beiden Hanptkflsten (Sliden nnd
Osten) entgegensetzt. Hier allein ist die grofie

Wahrheit ausgesprochen, dafi der groBtn Teil der

Halbinsel schlechtes Land ist ; alle anderen Autoren
preisen Spanien in Bansch und Bogen (s. u. HI 3d).

20 P. 161 stellt Strabon die Ostkflste dem Tafel-

land gegenuber. Das Tafelland bezeichnet er 139

als %a avto (tcgr/, 161 als f/ ineoxei/iivq psao-

yata (ebenso 167. 156), 162 als jioXXtj xal dvu>-

fiaXog, 162 als tgajty xal Tiora/iOxXvarov , als

rauh und von Flussen durchstrOmt; 137 unter-

scheidet er das bewaldete Bandgebirge von den
kahlen, nur mit dunnem Humus versehenen nnd
wasserarmen Ebenen, 137 und 163 nennt cr es

dflnn bevolkert, weshalb er nach Poseidonios gegen

30 die Angabe des Polybios , daB Ti. Gracchus
300 keltiberische Stadte erobert habe, polemi-

siert. Auf p. 153 bezeichnet er das Lusitanien im
Osten begrenzende westliche Bandgebirge {yynj-

Xov earl to euy&tvor xal rgaxi). Deutlich be-

schreibt er p. 161 das nordOstliche und sudliche

Randgebirge. Jenes lauft den Pyrenaen parallel,

bei den Eantabrern beginnend und bis zum Mittel-

meer reichend, und heifit Idubeda, dieses lauft

zuerst nach .Westen', dann nach ,Suden' , d. h.

4U zuerst nach Suden, dann nach Westen und stoBt

hier an ,das Gebirge oberhalb von Malaga und Kar-

thago' ; es heifit Orospeda. Die nordsudliche Aus-

dehnung des Tafellandes schatzt er (p. 156) auf

4000 Stadien bei einer Gesamtlange der Halb-

insel von 6000 Stadien (p. 137), wovon 2000 Stadien

auf das Baetisbassin kommen (p. 156 und 141). Die

heutige spanische Bezeichnung der Hochebenen:
paramo kommt schon im Altertum als paramus
vor, scheint iberisch zu sein. Sie findet sich bei

50 Iul. Honorius (GLM p. 36 : Durius currit per

eampos Hispaniae inlustrans paramum) nnd
CIL II 2660, wo treffend die Hochebenen mit dem
Meere verglichen werden (parami aequor). Als

catnpi bezeichnen das Tafelland spitere Gep-

graphen (GLM p. 36. 81, 30: Betis nascitur in

campis Hispaniae), als ne&ia Appian. Tb. 87. Dafi

das Tafelland ehedem stark bewaldet war, ergibt

sich n. a. aus Avien. 484, der von ihm sagt:

dumosa late terga regio porrigit. Auch Strab.

60 137 erwahnt seine Walder.

b) Das nordOstliche Bandgebirge. Es
reicht nach Strab. 161 von den Kantabrern bis

zum Mittelmeer and lauft den Pyrenaen parallel

Diese Beschreibung trifft vOUig zu, denn auch
heute Ufit man das . nordOstliche Bandgebirge
von Kantabrien bis znr Kaste (Eap Nao) reichen.

Fischer Orographie 261: ,der erhohte Ost-

(beaser Nordost-)rand, dei sich im Nordwesten

l»oi jaiBjjauia XJ-lBLTUiUAU

mit dem kantabrischen , im Sudosten, an der

Slidgrenze der Prov. Valencia, mit dem anda-

lnsischen Faltengebirge verbindet'. Bei Polyb.

Ill 17, 2 wird das Gebirge als die Grenze zwi-

schen Iberien, der Ostkiiste, nnd Keltiberien, dem
Hochland, bezeichnet. Anf seinem auflersten Vor-

sprung liegt Sagunt. Strabon nennt das Gebirge

Idubeda, welcher Name noch bei dem Anonymus
GGM II 501 (cod. AovPatda) und bei Ptolem. II

ovzcaq xal fidXtoza 17 t<2v fterdXXcov svxogovoa

(das siidliche Bandgebirge). Die Gegend zwischen

Anas und Baetis nOrdlich von Cordoba hieB sal-

tus Marianus , nach dem Minenbesitzer Marius

(Tac. ann. VI 19. Ptolem. II 4, 12. Itin. Ant.

432. Plin. XXXTV9. CIL II 2269. 1179: proe.

m. Mariani, s. Hubner zu CIL II 2269). Den
Namen des Mons Marianus bewahrt die Sa. Mo-

rena. Dieser westliche Teil des Gebirges wird von

8 20 vorkommt. Die Idubeda liegt bei Ptolemaios 10 Plin. Ill 6 iuga Oretana genannt. DaB die S. Mo
zwischen 14° bis 14° 20' Lange und 41° 30' bis

35° Breite, ist 1250 Stadien lang, um 750 zu wenig.

Von einzelnen Sierren wird genannt der hochste

Gipfel (2350 m) mons Caius, heute Moncayo, von

Martial I 49. IV 55. Iul. Hon. GLM p. 36: Du-
rius exiens de monte Caia). Der mons Chaunus

bei Liv. XL 50 ist wolil der Caius. Der Saltus

Manliamts, in dem im J. 180 ein romisches Heer

•aberfallen wird (Liv. XL 39), muB, da das Heer

rena schon im Altertum aus kahlen, oden Flachen

bestand, sagt Strab. 142. Offenbar hatte der Be-

trieb der Bergwerke fruh die Walder zerstort

(Strab. 142. 146). Orospeda als Name einer Gegend

bei Joh. Biclar. (Chron. min. H 1. 215).

d) Das westliche Randgebirge. Dem
westlichen Randgebirge fehlt mehr als den anderen

die Einheit. Das Altertum kennt deshalb keinen

zusammenfassenden Namen. Die metallreichen

aus dem Gebiet des oberen Tajo ins Ebrotal 20 Berge zwischen Anas und Tagus bespricht Strab

marschiert, ebenfalls in der Idubeda gesucht

werden, und zwar offenbar an einem PaB, also

wohl am Puerto de Morata, wo der Jalon, dem
die ROmer folgten, das Randgebirge durchbricht.

Benannt ist cr wohl nach dem Praetor Manlius,

der im J. 195 in dieser Gegend Erieg fiihrte und

den Bergzug wohl zum erstenmal passiert hat

(Liv. XXXIV 19). Einen Berg Vadavero nennt

Martial. I 49

142. In Portugal wird siidlich vom Duero der

mons Herminius, die Sa. de Estrella, erwahnt

(Cass. Dio XXXVH 52. Bell. Alex. 48). An ihm
lag die Stadt Medobriga. Er war der Schlapf-

winkel der lusitaniscnen Rauber. Der mons Ta-

grus bei Lissabon (Varro r. r. II 1, 19) wird mit

den Bergen von Cintra, die im Eap Roca enden.

identifiziert. Die Ammaeensia iuga (Plin. XXXVII
24) bei der zwischen Anas und Tagus geiegenen

c) Das siidliche Randgebirge (Sa. Mo- 30 Stadt Ammaea sind die Sa. de Santa Mameda

rena). Ein gemeinsamer Name fehlt. Der Ostliche

Teil heifit bei Strabon 161. 162. 163 Orospeda.

Als sudlichen Rand des Plateaus bezeichnet sie

Strab. 161. Von der Ostseite kommt der Baetis

(Strab. 162 § 12). Sie beginnt nach Strab. 161

in der Mitte der Ostkuste, wendet sich dann nach

Westen, nach den Saulen, zu. Anfangs kahl und

hugelig, durchziehe sie den Campus Spartarius

(bei Cartagena) und vereinige sich hier mit den
T~> _ I. 1 11. .,„« Ifnlnnn nn/1 Pottfo/vano'

(von Ammaea). Die Nerbasii montes, in denen

die Sueven von den Vandalen eingeschlossen wur-

den (Hist. Vandal, ed. Mommsen 296), heifien

nach dem Stamm der Narbaser (Ptolem. II 6,

48), die in der Gegend von Orense saBen, was

zu dem erwahnten Ereignis paBt.

4. Das kastilische Scheidegebirge (Fi-

scher Orogr. 252) wird von Mela II 80 nnd
Plin. IV 110 erwahnt. Sie halten es fur eine sttd-

,Bergen oberhalb von Malaga und Cartagena', 40 westliche Fortsetzung der Pyrenaen, wahrschein-

d. h. dem .andalusLschen Faltengebirge' (ebenso

Strab. 158). Hier wird also der ostliche Teil des

sudlichen Randgebirges beschrieben. Die Orospeda

wird bewohnt von den Oretanern, Bastetanern und

Edetanern (Strab. 161. 163). Aus ihr kommt der

SucrofluB (Strab. 158). Ptolem. II 6, 20 schreibt

'OgjoaniSa. Bei ihm liegt das Gebirge zwischen

12 und 14° Lange, 37° 40' und 39° 40' Breite,

was etwa der Entfernung von Valencia bis Carta-

lich nach Poseidonios (Diod. V 35). Diese Auf-

fassung findet sich auch noch bei Dionysius

dem Periegeten und Marcianus (s. o.). Es wird

von Plin. Ill 6 als ivga Carpetana bezeichnet.

In Carpetanien nOrdlich vom Tajo lag nach Ap-

pian. Pj. 64, 66 das 'A<pooSlaiov oqo;. Mit Oliven

bewachsen lag es wohl nicht weit nOrdlich des

Tajo , da die Olivengrenze nur bis zur Sa. de

Guadarrama reicht. Der Berg ist also wohl am

gena entspricht. Ptolemaios beschrankt demnach 50 Siidabhang der Sa. Guadarrama zu suchen und

wie Strabon den Namen auf den Ostlichen Teil
-— -i-.:_i:-u :j._i:..u _:*. j._ C j„ c ir,»„„*«

des Gebirges. Dieser heiBt bei Plin. HI 9 saltus

Tugiensis. Das ist die Sa. Alcaraz, da der nach

Plinins vom saltus Tugiensis kommende Segura

(Tader) hier entspringt. — Der mittlere Teil des

Gebirges ist der saltus Castulonensis, die Grenze

der beiden spanischen Provinzen bis auf Augustus

(s. Castulo). Im Gebiet von Castnlo kennt Strab.

148 den .Silberberg-, von dem der Baetis kommt

wahrscheinlich identisch mit der Sa. de S. Vicente.

nOrdlich von Talavera de la Reina (s. Becker
Eriege der ROmer in Spanien 119).

5. Das kantabrisch-pyrenaische Fal-
tenland (Fischer Orogr. 263).

a) Die Pyrenaen. Sie heiBen: Ilve^rrj, TIv-

Qrjvata oQtj ; Tlvgrfvalov ogos, Pyrenaeus mons (Mela,

Plinius) ; Pyrenaeus saltus (Livius) ; Pyrenaeum
iugum (Plin. IV 110). Sie sind benannt von den

(vgl. Avien. 242. Brann a. a.0. 84). — Den west- 60 griechischen Seefahrern nach der an ihrem Ost-

lichen Teil des Gebirges beschreibt Strab. 142:

mjffdXXTiXtH Si tireg ga^eis og&v nagaTelvovoi r<p

JKnafUp (dem Baetis) ftaXXdr xe xal ^nor avtfj

ovraxxovoai xgos poQQ&r, fisidXXtor nXTjQtu;. Er
nennt dann die Bergwerke ron Hipa (bei Sevilla)

mnd Sisapo (Almaden). Das Bandgebirge ist xgaiv

xal naedXvxeor, hat Svea xtSia; 146 sagt er

Ton ihm: oi naoa ii sCxagxoe ovS tviatftw

ende, bei Pont Vendres, geiegenen Stadt Pyrene

(Herodot. H 33. Avien. 559. Mfillenhoff D.

A. I 189) als .Berge von Pyrene', wie ja das

Altertum oft Gebirge nach der benachbarten Stadt

bezeichnet (vgl. Saltus Castulonensis). Silius leitet

den Namen her von Pyrene, Tochter des KOnigs
der Bebryken, die ja auf beiden Seiten der Pyrenaen
wohnten (s. Bebrykes). Poseidonios (Died. V
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35 und Strab. 147) trug die phantastiache Idee

vor, die Pyrenaen h&tten ihren Namen von einem

Brande ihrer ungeheuren Walder, der zugleich

die Metallschatze des Bodens geschmolzen und
offenbart habe. Die Pyrenaen und das kantabrische

Gebirge bilclen eine orographische Einheit (Fi-

scher 263). Das ist bereits von den Alten er-

kannt worden (Sil. Ital. Ill 334f. Orosius I 2, 73.

Bbstorfkarte). Die Richtung der Pyrenaen

wird wegen Verzerrung der Oikumene in ost-

westlicher Eichtung seit Polybios fast allge-

mein falsch angegeben von Norden nach Suden,

richtig, von Osten nach Westen, von Ptolem. II

6, 11. Plin. IV 110. Mela II 85. Oros. I 2, 73.

Wir sahen, daB raehrerc Autoren (Mela II 85.

Plin. IVllOusw.) das kastilische Scheidegebirge

fur eine Fortsetzung der Pyrenaen hielten (s. o).

t)ber ihre Hohe hatte man keine klare Vor-

stellung, hielt sie fur das hfichste Gebirge Euro-

pas (Appian. lb. 1). Bewaldung bezeugt Strab.

162, ewigen Schnee Lucan. IV 84. Die Lange der

Pyrenaen ist nach Poseidon. (Diod. V 35. Strab.

147) 3000 Stad., nach Plin. Ill 29 307 Mil.

= 2456 Stad., nach Iustin. 44, 1 600 Mil.

= 4800 Stad., nach Ptolem. II 6, 10 und 11

5V6 Grade = 2600 Stad., in Wahrheit 2300 Stad.

Auf beiden Seiten enden die Pyrenaen in einem

Vorgebirgc (livens «»e«): Strab. 120. 160. Plin.

Ill 30, auf dem ein Tempel der Venus lag (Pto-

lem. II 6, 11. Avien. 158). Die Vorhohen der

Pyrenaen bezeichnet Strab. 161 als ihre naowosia,

p. 162 lobt er die schonen Taler des Gebirges

iavX&fes). Das 'Edovliov Sgog des Ptolem. II 6,

20 scheint die Sa. Sobrarbe zwischen Gallego und
Oinca zu sein. Andere Teile der Pyrenaen wer-

;len nicht genannt. StraBen iiberschritten die

Pyrenaen an drei Stellen : 1. die alteste, der ,Han-

nibalsweg', eine uralte HandelsstraBe, die an der

Kuste entlang iiber das Ostende der Pyrenaen

fuhrte. Sie war schon vor Polybios , also wohl
seit den iberischen Kriegen, chaussiert und ver-

steint (CIL II p. 655. Pol. Ill 39. Strab. 160), wird

vielleicht bereits im J. 218 v. Chr. erwahnt (Liv.

XXI 23 : fauces, quae Hispanias Galliis iungunt).

An ihr, wohl auf dem hochsten Puukt: Col de

Perthus (von porius), stand das von Pompeius
uach Beendigung des sertorianischen Krieges er-

baute Tropaetim (Strab. 15°-. 160. Sallust. hist

III 89. Plin. Ill 18), wohl ein monumentaler

Bau, wie das des Augustus auf der Hohe der

Seealpen oberhalb von Monaco (CIL II p. 655);

2. die StraBe von Oloron iiber den SomportpaB

(summits partus) nach Jaca und Zaragossa; 3. die

StraBe von Bordeaux fiber den summus Pyrenaeus

(Itin. Ant.) und durch das Tal Roncesvalles nach

Pamplona (CIL II p. 650).

b) Die asturisch-kantabrische Kette
(Fischer 264). Sie heifit im Westen bei Plin.

m 6 iuga Asturum, nach den Astures, im Osten

nach den bier wohnenden Vascones Vateonum
saltus (ebd. IV 110). AuBerdem kommen Najnen
einzelner Ketten und Berge tot: mons Vindiut

heiBt das die Grenzscheide zwischen Asturien und
Kantabrien und die letzte Zuflucht der Kantabrer
bildende Gebirge (Floras II S3. Oros. VI 21, 5.

Ptolem. II 6, 20), also die ,Penas de Europa'. Der
Beiname des Iuppiter Candamiut (CIL II 2695)
bezieht sich auf den Berg Candamo sfldwestlkh von

Gijon. Ein am Mino gelegener niotis Medullius r

auf den sich die Kallaker zuletzt fluchteten (Oros.

VI 21, 7 : Medullium Minio imminentem), ist viel-

leicht der bei Tuy am Mino gelegene Berg S. Julian,

auf dem sich ein alter Eingwall befindet, oder die

Hohe S. Tecla an der Mundung des Mino bei La
Guardia, von der'dasselbe gilt. Von diesem mons
Medullius ist zu unterscheiden der kantabrische bei

Floras II 33. Da auf diesem die Stadt Aracillum
10 liegt, ist er wohl bei Pamplona, wo eine Stadt

Araceli licgt (Itin. Ant 455. Plin. m 24) und
noch jetzt der FluB Araquil fliefit, zu suchen.

Der .Eisenberg" der Kantabrer (Plin. XXXIV 149)
ist wohl der Berg Cabarga bei Santander. Einen
mons sacer der Kallaker nennt Iustin. XLIV 3,

6 (= mons Medullius'}). Den Metallrei.'htum

der Kette preist Plin. IV 112.

6. Das andalusische Faltengebirge
(Fischer 270). Diese die Kuste von Cartagena

20 bis Gibraltar in einem flachen Bogen umziehende,
das Baetistal von der Kuste trennende Kette, das

sudliche Gegenstuck der Pyrenaen, ist schon von
Strab. 156 und 161 als Einheit erkannt. Er sagt

p. 161: 6 Sgvuog 6 vxsQxeiuevog rijg ts Kagxt]-
Soviag xai raw negl xrjv MaXdxav xoncav; p. 156 :

.... ano Kdhztjg aQia/ierots gdx'S ioriv doeivi]

rrjg Baaztjraviae xai x&v 'QgijxareSv SaaeTar vXtjv

sxovaa . . 8wot£ovoa rijv nagaXlav dmd rijg fwoo-
yalas (dem Baetistal). Ein einheitlicherName fehlt.

30 Der nordostliche Auslaufer, die Sa. de Almenara,
heiBt nach der hier gelegenen Stadt Ilucro, heute
Lorca, mons argentanus Ilucronen&is (Rev. arch.

1907, 58), die Mitte, die Sa. Nevada, mons So-

lorius (Plin. HI 6. Avien. 433: mons Silurus.

Salurtis: G.L.M. p. 36; arab. Dschebel Xolair).

Das westliche Ende, die Sa. Bermeja bei Malaga,
wird von Avien. 425 iugum Barbetium genannt.

Mit Ilipula bezeichnet Ptolem. II 4, 12 das Ge-
birge nOrdlich von Malaga, denn hier liegen die

40 gleichnamigen Stadte Eipula maior and minor.

Die Ilipula ist also mit dem Barbetium iugum
identisch. Den Goldreichtum des andalusischen

Faltengebirges bezeugt Strab. 156.

7. Die peripherischen Kustenlander.
Die dem inneren Hochlande vorgelagerten Kilsten-

streifen treten bei Strabon deutlich hervor. Er
-nennt sie nagaUa (p. 139. 151. 152. 156. 161).

p. 139 spricht er von der Westkuste sudlich und
nOrdlich des heiligen Vorgebirges (S. Vincent),

50 152f. von Lusitanien, indem er scharf den Gegen-
satz des hohen westlichen Randgebirges und der

flachen Kuste hervorhebt (p. 153). Er zitiert Aristo-

teles, der die Kuste als felsig, Poseidonios, der sie

als flach beschreibt (ebd.), was beides zutrift\ da
Portugal zwar meist Flach-, aber auch einige Steil-

kfisten hat. 156f. beschreibt er die SQdkuste, 158f.

die Ostkfiste, deren Armut an Hafen er hervor-

hebt (p. 159). Uber die Vegetation und Klima
der Kustenlander s. unter Klima.

60 8. Das Bassin des Ebro. Das Ebrobecken
beschreibt Strab. 161. Es wird begrenzt von der

Idubeda and den Pyrenaen. Der Iberus flieBt

ihnen parallel (so daB sie also bei Strabon nicht

konvergieren, sondern parallel lanfen), erhalt von
ihnen seine Zuflusse. Die weiten Stephen desEbro-
tal8 bezeichnet er treffend als xedia, indem er von
den Iaceetanern sagt, daB sie. sich von den Vor-
hohen derPyrenaen tie rd ntila ausdehnen (p. 161),
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vom Ebro, daB er dm nolXov jieSiov fiieBe (p. 159).

Ebenso Appian Tb. 86. Von den Stammen des

Ebrotales nennt Strabon nur die Iaccetaner, die im
Norden (d. h. im Westen) an die Vasconen grenzen.

9. Das Bassin des Guadalquivir. Das
Bassin des Baetis und seinen Reichtum beschreibt

Strabon ausfuhrlich 141—151. Es wird bei ihm
(p. 141) begrenzt vom Anas (westlich und nord-

westlich), den Karpetanern und Oretanern (Ostlich),

den Bastetanem und dem Ozean (sudlich). Er
schatzt p. 141 (und 156) seine Lange und
Breite auf je 2000 Stadien, was zutrifft. Das
Land hat 200 Stadte, die meist am Baetis liegen.

p. 142 beschreibt er das den Baetis im Norden
tegleitende Gebirge (die Sa. Morena) mit seineni

Erzreichtum , dann die tief ins Innere hinein-

reichendenBuchten des Ozeans(dya/t)oejf, xotXddes),

welche die in sie mundenden Flusse fiir Seeschiffe

befahrbar machen und das Land ,veit hinein er-

schliefien (p. 142—144), die Kuste, die Bergwerke

des Nordrandes (p. 146—147), die hohe und alte

Kultur derBewohner (p. 151).

10. Die Kusten. a) Die Vorgebirge. Sie

werden hier am besten losgelOst von den Rand-
und Kiistengebirgen , zu denen sie gehoren, be-

trachtet, da das Altertum sie isoliert aufgefaBt

hat. AuBer den eigentlichen Kaps nenne ich auch
andere in dei Kustenbeschreibungen erwahnte

Landmarken. Ich beginneam Ostkap der Pyrenaen.

Ostkflste (Pyrenaen — Kap Gata). DaB im
Suden vom Ebro H. arm, im Norden reich an
Hafen sei, sagt Strab. 159.

Ostkap der Pyrenaen : Pyrenaeum iugum Avien.

565. Nicht Kap Creus, sondern eher Kap Bear,

da hier Port Vendres = Portus Veneris (Mela II

84) dem auf dem Kap gelegenen Venustempel
(Strab. 181. Plin. HI 22. Ptolem. II 6, 19)

eutspricht. Nach Cervaria (Cerbere) bestimmt
das Kap Mela II 89 (o Cervaria proximo, est

rupes quae in altum Pyrenaeum extrudit).

Tononita rupes Avien. 545, das nachste sudlich

vom Ostkap der Pyrenaen erwahnte Kap, wohl
Kap Norfeo, nicht Kap Creus wegen des gleich-

zeitig erwahnten Stagnum Toni, des Sees bei

Rosas, und Anystos = Muga.
Mons Iovis Mela II 83 = Mongo, sudlich von

La Escala, das von dem treppenfitrmigen West-
abfall des Mongri, den snalae Hannibalis
(Mela), heiBt

Malode* mons Avien. 535 = Mongri.
Iugum CeUbandieum Avien. 525, wohl Kap Bagur.
Promuniurium Lunarium Ptolem. LT 6, 19, nach

einem halbmondfonnig in zwei Zacken enden-
den Kap genannt, wie es sich zwischen
Palamos und S. Feliu de Guixols findet (s.

Mftller z. PtoL).

Mons Iovis am Flusse Baetulo (h. Besos bei Ba-
dalona) = M. Matas, Mela II 90.

Mons Stilus Avien. 507 = Kap Salon, das den
Namen bewahrt

Mons safer Avien. 504, wohl = Sa. Balagaer
(nOrdlich von der Ebromttndung).

Caisa Cherronesus Avien. 491 = Panta de la

Bana, die flaehe iAndzunge, welche den Hafen
sttdlieh der Ebromftndnng umschlieBt.

Orabrasiae iugum Hekat frg. IS, Avien. 489
= Kap Oropeta?

Promunturium Dicmium oder "HfUQooMeMOor

(Strab. 159), mit Tempel der ephes. Artemis
= Kap de S. Antonio (s. Dianium).

Promuniurium Ferrarium Mela II 92 = Kap
de la Nao, benannt nach den Eisengruben
(Strab. 159); s. Ferraria.

Promunturium Tenebrium Ptolem. II 6, 16 =
Cap de la Nao?

Axvxi) axQa = Lucentum-Alicante.
Iugum Traete Avien. 452, der im Kap Palos

10 endende Rflcken Ostlich von Cartagena.
Promunturium Satumi Plin. Ill 19 = Kap Palos.

ZxopfJoaQia axoa Ptolem. II 6, 14 = Kap Palos.

PrornunturiumXjharidemi nach der Venus Chari-

demus, Ptolem. II 4, 7 = Cabo Gata. Veneris

iugum Avien. 437.

Sttdkuste (Cabo Gata—Kap S. Vincent).

Mons Silurus Avien. 433 = S. Nevada. Mons
Solorius Plin. HI § 6.

Iugum Barbetium Avien. 425 = S. Bermeja,

20 westlich von Malaga.

Calpe, Gibraltar, s. Kalpe.
Promunturium Iunonis, Kap Trafalgar, Plin.

HI 7. Mela LH 4. Ptolem. 114,5; benannt
nach dem Tempel der Inno. Bei Avien. 328:
sacrum iugum, bei Skylax 112: Uodv dxg<o-

xrjQtov.

lariesiorum mons Avien. 308 = Hohe zwischen

Jerez und S. Lucar.

Mons Casius Avien. 269, wohl = den ,Arenei

30 monies' (s. u.), den Dfinen von .Arenas Gordas',

nOrdlich der Mundung des Guadalquivir.

Harenei monies Plin. Ill 7 = Dunen von Arenas

Gordas, zwischen Baetismnndang und Huelva.

Iugum Proserpinae Avien. 241 = Anhohe west-

lich von der Bncht des Odiel.

Iugum Zephyri Avien. 225 = Monte Gordo an
der sudlichen Mundung des Anas.

Promunturium Cuneus Mela HI 7. Plin. IV 116
= Cabo S. Maria, nicht wie Braun (Entwick-

40 lung der span. Provinzialgrenzen [1909] 40)

will, S. Vincent, auf das weder die Beschrei-

bung (lata sede procurrens paulatim se ae sua
latera fastigat) noch die angegebenen Stadte

(Myrtilis, Balsa, Ossonoba) und die N&he des

Anas (Anae proximum) passen. Der Name von
dem Volk der Cynetes (s. d.) oder Koivsoi

(Appian. lb. 57). Von Strabon 137, Avien. 201

wird der Name falsch ubertragen auf das heilige

Vorgebirge S. Vincent.

50 Promunturium Saerum = Kap S. Vincent. Be-

schrieben von Avien. 212ff., Artemidor (bei

Strab. 137). Die hier erwahnten, dem Kap
vorgelagertenInselchen sind vorhanden(s. Cyne-
tes). Erwahnt aufierdem und von ,Cuneus'

unterschieden von Plin. IV 116. Mela EQ 7

(wo die Lage der Stadt Lacobriga nor zum
Kap S. Vincent paBt). Ptolem. II 5, 2. Nach
Strab. 137 Sudwestspitze Spaniens (s. Sacrum
promunturium).

60 Westkuste (Kap S. Vincent— Kap Ortegal).

Promunturium Barbarium = Cap Espichel (a.

Baeftdgtor Sxgoy). Bei Avien. 183 Cepre-

denm, bei Eratosthenes (nach Pytheas) = Pr.

saerum (s. o.).

Promunturium Magnum= Cabo de la Roca. Mela
HI 7. Plin. IV 118 (Olisroonense). Bei Avien

:

Sefanmm, bei Ptolem. U 5, 8: Z*Un>ve igoe
naeh dem aoeh dnreh die Incehriften (CIL II
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258 und 259) bezeugten Mondkult. "Von Plin.

TV 113 mit dem Pr. Artabrum verwechselt.

AvaQov axgov Ptol. II 6, 1 offenbar = Kap Aveiro.

Arae Sestianae Mela III 1. Plin. IV 111 = Halb-
insel zwischen Kap Finisterre und Noya, be-

nannt nach drei von einem Sestius auf der Halb-
insel dem Augustus errichteten Altaren. Von
Ptolem. II 6, 3 falsch nOrdlich von Cap Finis-

terre angesetzt.

Promunturium Nerium = Cap Finisterre. Nach 10
Strab. 137, 153 Nordwestspitze von Spanien.

Es heiBt bei Mela und Plinius Pr. Celticum und
Artabrum (Plin. IV 113; vgl. Strab. 137. 153).

Armaria Kwqov axgov = Coruna Ptolem. II 6, 4
Aryium iugum Avien 160. Bei Ptolem. II 6, 2

:

Agovfiiov, 'Agoviov, 'Ogoviov — Kap Ortegal

(Hflbner Festschrift f. Kiepert 38).

Nordkiiste (Cap Ortegal — Pyrenaen).

Olaoodi axgov. Ptolem. II 6, 10 = Kap Higuer
b'ei Fuenterrabia, das Westkap ier Pyrenaen 20
(Ptolem. II 6. 10 Plin. HI 29). Veneris ittgum

bei Avien 158 nach dem Tempel der Venus,
dem Gegenstiick des Tempels auf dem Ostkap.

b) Die Kiisteninseln. Sie sind an der un-
gegliederten spanischen Sad- und Ostkiiste selten,

haufig an der zerrissenen Nordwestkuste. Bs
finden sich an der Ostkiiste folgende : die kleine,

die Altstadt von Emporion tragende Insel, heute
S. Martin de Ampurias (Strab. 160), die beiden
Medasinseln, benannt nach den metae der Renn- 30
balm, vor der Miindung des Ter (Avien. 536),

die Jnsel der Minerva' vor der Ebroixiiindung

(Avien. 494), 'Oipiowraa-Columbraria (h. Colum-
brete) sfldlich der Ebromundung (Plin. HI, 76),

Alonis — h. Benidorme sudwestlich vom Kap
Nao (s. Alonis), Planasia, heute Plana am Kap
5. Pola bei Elche (Strab. 159), Scombraria (Strab.

159), heute Escombrera vor dem Hafen von
Cartagena (bei Avien. 453 Strongyle), Plumbaria
(Strab. 159), vielleicht eine der dem Haff ,Mar40
Menor' vorgelagerten Inseln.

An der Sudkuste nennt man das jetzt land-

feste Inselchen Malagueta bei Malaga mit dem
Tempel der Noctiluca (Avien. 429) und die drei

Inselchen vor dem Kap S. Vincent (s. o.). Im
Altertum war Gades eine Insel (s. Grades). Car-

tare (Avien. 255) hiefl eine der vor der Bucht
von Huelva liegenden Inseln (s. Car tare).

An der Westkuste werden genannt: Achale
(Avien 184) = Arrabida am Kap Espichel, Londo- 50
bris, heute Berlangas (PtoL II 5, 7), die Inselchen
in der Mundung des Mino (Strab. 153) und Tajo

(152), die Siccac insulae, heute Cies vor der Bai
on Vigo (Plin. IV 112), Aunios, heute Ons (Plin.

IV 111), Corticata, heute Salvora (ebd.; s. Cor-
ticata). Die 10 Kassiteriden, die Zinninseln,

welche Toseidonios (bei Strab. 120. 147. 177.

Diod. V 38.) Plin. IV 119. Mela HI 6, 47 an der

Ozeankuste .nOrdlich der Artabrer* kennen,
sind mit den zwischen Kap Falcoeira and Silleiro 60
an der Kuste von Pontevedra liegenden 10—11
Inseln zu identiflzieren (Sieglin). Die 6 Insulae
Deorom oder Fortunatae vor dem Prom. Nerium
entsprechen wohl den Bruyosinseln nOrdlich der
Mundung der Tambre (Plin. IT 119. Ptolem. II
6, 73). Zwei dem Prom. Aryium, heute Kap
Ortegal, TorgelagerteInselchen erwahntAvien. 159.

An der Nordkflste weraen nor iwei Inselchen

vor Kap Higuer (Avien 159) und das dem Kap
Ortegal vorgelagerte Inselchen des Saturn, heute
S. Vincente (Avien. 164; s. Hiibner Nordwestliche
und sudwestliche Ecke von Spanien 40) erwahnt.

c) Leuchtturme. Der Turm des Caepio vor
der Mundung des Baetis (Strab. 140. Mela III 4),

errichtet offenbar von Servilius Caepio, dem Be-

sieger des Viriatus, lag auf einer kleinen Felsen-

insel, die bier vorhandenen Untiefen bezeichnend,

und entsprickt dem heutigen Leuchtturm von Chi-

piona, das den alten Namen hewahrt (s. Caepio-
nis monumentum). Beriihmt war der Leucht-
turm von Brigantium, der heutige Turm von La
Coruna. Er wird zuerst erwahnt bei Cass. Dio
XXXVTI 53, dann im Itin. Ant. 424, 5, von Orosius

I. 2, 71 Geogr. Rav. 308, 5 und flguriert seitdem

in vielen mittelalterlichen Weltkarten (s. Bri-
gantium).

11. DasMeer. a) Namen derMeeresteile.
Der alteste Name fur das Ostliche Meer ist Sag-
dqior (so meist) oder 2agd6vior (so Herodot.)

n&ayog. Er findet sich zuerst bei Herodot. 1 166
und Avien. 150 (mare Sardum), dann bei vielen

spatercn griechischen Autoren, so bei Ephoros (Ps.

Scymnus 196). Eratosthenes (Plin. HI 75). Polyb.

(oft). Strabon. Andere Namen gibt Plin. HI 74

:

. . cum intravit (Ostlich der Meeiezige)Hispanum,
quatenus Hispanias adluit, ab aliis Hibericum
(so auch HI 6) aut Baliaricum . . . Eratosthenes
autem inter ostium Oceani et Sardiniam quid-
quid est Sardoum. Die Meerenge von Gibraltar

ist das fretum Qaditanum oder Hereuleum, der

alte HgaxXslog S. raSeigixos scog&ftog (s. Atlan-
tis). Das Westmeer heiBt im Sudwesten Ocea-
nus Atlanticus (Mela HI 6. Plin. in 8), Gadi-
tanus, Hispanus usw. Das Nordmeer heiBt mare
Cantabricum oder Callaicum (Martial X 37),

Aquitanicum, Qailicum (Plin. HI 6), Britanni-
cum (Mela II 85V S. Atlantis.

b) Ebbe und Flut auf der Ozeanseite machte
besonders Poseidonios zum Gegenstande seiner Stu-

dien (s. Strab. 143. 153. 172). Aristoteles hatte

die Gezeiten aus dem Abprallen der Wogen an
dem steilen Westgestade erkl&rt, wogegen Poseido-

nios einwandte, daB die Kuste dort nach sei.

c) Meerbusen.
a) Ostkiiste: den Golf von Rosas beschreibt

Avien. 530, ohne ihn zu benennen.

Sinus Sucronensis = Bai von Valencia bei Mela
II 95. 125.

Sinus llieitanus = Bai von Alicante Plin. DH 19.

Sinus Ureitanus = Bai von Almeria Mela H 94.

/J) Sudkuste:

Sinus Calacticus (von xaXij 0x117) Avien. 424
= der flachen Bai nordostlich von Gibraltar.

Sinus Tartessius nennt Avien. 265 die Bai Ton
Cadix.

y) Westkuste: die Bai von La Corona be-

schreibt mit den vier in sie mundenden Flflssen

Mela, HI 13.

d) Hafen.
a) Ostkuste: den jetzt durch das Alluvium

des Ter ausgefollten Hafen vor der Mundung des

Ter beschreibt Avien. 588.

Hafen Ton Barcelona Avien. 5151
Shade von Tarraco: Strab. 159. Seit 218 v. Chr.

der Landungsplatz der Bomer.
Hafen Ton Cartagena: Avien: 449 (NamnaUut
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partus). Polyb. X 10. Liv. XXVI 42. Der ein-
zige gute Hafen der Ostkuste (Liv. XXVI 42)
s. Carthago Nova.
/?) Sudkuste: Hafen von Malaca: Avien. 431.

Portus Baesippo Plin. Ill 8 = Rhede von Trafalgar
(h. Barbate).

y) Westkuste: Hafen von Olisipo (Lissabon),
das Dec Brutus zum Kriege gegen die Lusitaner
des Hafens wegen anlegte (Strab. 152).

12. Hydrographie.
a) Allgemeines. Nach Mela H 86 ware

Wassermangel auf der Halbinsel eine Ausnahme
gewesen. DaB das ubertrieben ist, lehren andere
antike Zeugnisse. Nach Appian. (lb. 88) fanden
die Truppen Scipios auf dem Marsche durch Alt-
kastilien im Hochsommer 134 v. Chr. gar kein
Wasser, und die von ihnen gegrabenen Brunnen
gaben nur schlechtes. Auf Wassermangel weist

Portus Dale, der Hafen von Porto (s. Cale). 10 auch die groBe Zisterne der Stadt Palantia hin
Hafen der Artabrer: Strab. 154. Agathemeros IV
16. Ptolem. II 6, 2 (fwyag hpr/v), der Hafen
von Coruna oder Ferrol oder die beide um-
fassende Bucht (s. Portus Magnus und
Ardobrica).

<5) Nordkiiste: Plinius IV HOf. nennt von
Osten—Westen folgende Hafen:
Portus Amanum mit Flaviobrica = Hafen von

Bilbao (s. Flaviobrica).
Portus Victoriae luliobrigensium, wohl

tofia.

Portus Blendium wohl = Hafen von Santander.
Strab. 167 erwahnt eine die Grenze zwischen

Asturern und Kantabrern bildende Ria, offenbar
die Bai von Aviles (westlich von Gijon). Sie ist

wohl identisch mit dem von Plin. IV 111 an
der Grenze der Asturer und bei Noiga angefuhrten
portus Vereastteca.

Heute gelten folgende Nothafen: Santander,

(Appian. lb. 54). Das Tafelland war also im
Sommer bereits damals sehr wasserarm. Schon
damals wird der Waldbestand, der die Feuchtig-
keit erhalt, hier nur unbedeutend gewesen sein
(s. u.). Von der diinnen, ein schnelles Duioh-
sickern der Niederschlage veranlassenden Erd-
krume und der Wasserarmut des Tafellandes
spricht Strab. 137: nsdia Xextrjv fyovza yijv ovSk
tavzrjv 6naX&g evvSgov. DaB auch die Kusten-

San- 20 gegenden arm an Niederschlagen waren, lehrt,

was Plin. (XVII 249) von der Bewasserung der
Rebenfelder berichtet, und Mela a. a. O., der die
Durre der Gegend von Cartagena bezeugt.

b) Que 11 en. Von mehreren Brunnen der
Baetica behauptete man, daB sie tells mit der
Flut, teils mit der Ebbe stiegen oder fielen (Strab.

172. Plin. II 219). Plin. sagt (H 231), daB von
zwei Quellen ,in Garrinensi Hispaniae agro' die

eine alles Hineingeworfene eingeschluckt , die
Santona, Pasajes (Segelhandbuch fur die nordliche 30 andere alles ausgestoBen habe. °Von den inter-
und westliche Kviste Spaniens und Port. 1909, 46)

e) Rias. Die fjordartigen Erweiterungen der
FluBmundungen auf der Ozeanseite, die ,Ria3'
(s.Regel Landeskunde d. ib. Halbinsel 79) des Rio
Tinto, Baetis, Tagus, Minius usw. werden von Strab.
140. 141. 142. 143. 151 153 anschaulich beschrie-
ben. Dir antiker Name ist xodddsg, avazvoetg,
aestuaria (Plin. Ill 11). Die beiden letzten Namen
kommen von dem Eindringen der Flut und Ebbe

mittierenden Quellen des Flusses Tamaricus in

Kantabrien berichtet Plin. XXXI 23. DaB die

zahlreichen (ca. 1000)Thermalquellen derHalb-
insel (heute Caldas, Baiios, Alhama) schon im Alter-
tum eifrig benutzt wurden, versteht sich von selbst

und wird durch die fast bei alien gefundenen
Altertumer bestatigt. Ich nenne die Quelle von
Umeri bei Santander, auf die sich die von Hiib-
ner Herrschaft der ROmer in Westeuropa 288

in die Rias her. Den Fischreichtum der Aestua- 40 behandelte Silberschale bezieht, die Aquae Bil-
rien lobt Iustin XLIV 1. 2

f) Strandseen.
Stagnum Toni bei Avien. 544 = Lagune bei

Castellon de Ampurias.
Das von Plin. m 20 zwischen FluB Sucro

and Valencia erwahnte ,amoenum stagnum'
= Albufera von Valencia.

Palus Naeeararum Avien. 492 = Puerto de
Alfaques an der Mundung des Ebro (nach
Sieglins Atlas = Albufera de Valencia).
Der von Avien. 455 nGrdlich von Cartagena

erwahnte ,groBe Sump? ist das Mar Menor. Strab.
189 gibt seinen Umfang an.

Die Palus Etrephaea bei Avien. 243 ist die
Ria von Huelva. Poseidonios (Strab. 175) be-
richtete von ihr, daB der Nordwind tTberschwem-
mungen des in sie mundenden Iberus bewirke.
Die Stelle wurde falsch auf den nOrdlichen Iberns,
den Ebro, statt auf den sadlichen, den Bio Tinto,
bezogen (s. Mtlllenhoff D. A. I 119).

Der locus Ligustinut des Avien. (284), nach den
ehedem hier vorhandenen Ligurern benannt, ist
die jetnge .Marisma', das sumpfige Land zwischen
den beiden Armen des Guadalquivir. Den See
kennt sonst nor noch Mela HI 5, der vom Baetis
sagt: . . post ubi non lange a mart grandem
latum faeit qtiati ex novo fonte geminus exori-
tur.

bilitanae (heute Alhama) bei Bilbilis (CEL II

p. 410), Aquae Flavianae im Convent von Bracara
(ebd. p. 344), Caldas de Malavella (CIL H 6181)
und Caldas de Monbuy (CIL H p. 598) in Katalo-
nien, Caldas de Cuntis in Galicien (CIL II 2546),
Caldas de Alafoes bei Viseu in Portugal (CIL H
p. 46), Caldas de Reyes in Galizien bei Pontevedra
(CLL n 2543), Caldas de Vizella in Galicien bei

Guimara6s (CH H p. 893) usw. (s. CIL n p. 1209).
50 c) Flusse. Das Lob der spanischen Flflsse

singt Iustin. XLIV 1: in hoc cursus omnium
non torrentes rapidique ut noceant sed lenes et

vineis campisque inrigui. Das ist eine arge
fjbertreibung, denn Caesars Schilderung von dem
plctzlichen Hochwasser des Sicoris, heutigen Segre
(bell. civ. I 48), lehrt, daB auch damals diejenigen
Flusse, welche aus hohen Gebirgen kamen, in
den Ebenen furchtbare tlberschwemmungen an-
richteten, wie das heute die Kustenebenen von

60 Murcia, Malaga, Barcelona fast in jedem Herhst,
nach den ersten Regen, und noch mehr im Frllh-

jahr, nach der Schneeschmelze, erfahren (Fischer
658). Immerhin sind solche fjherschwemmungen
im Altertum, als die Berge noch mehr Wald und
Humus batten, weniger gefahrlich gewesen als

heute. Gerade for das Gebirge oberhalb too
Malaga, aus dem heute die verheerenden Wasser-
massen kommen, ist dichte Bewaldung bezeugt
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(s. o.). Viel starker ist der Gegensatz zwischen

dem antiken Wassergehalt der Fliisse und dem
heutigen. Der Ebro war damals bis hinauf nach
Varea schiffbar (Plin. Ill 21), ist es heute nur
bis Zaragossa. Auf dem oberen Duero verkehrten

zur Zeit der Belagerung von Nurnantia 133 v.-Chr.

sogar Segelschiffe (Appian. lb. 91), wo heute
kein Nachen fahrt. Flusse, die als schiflbar be-

zeichnet werden, wie der Singilis (heute Jenil)

bezeichnet (s. Scbait en N. Jabrb. filr das
klass. Alt. 1907, 337).

Anystus amnis: Avien. 547 = heutige Muga?
Ticis, heute Ter. Er miindete siidlich von
Emporion, nordlich vom heutigen La Escala,

da wo heute der Terkanal miindet, wahrend der
heutige Ter ca. 10 km weiter sudlich ins Meer
fallt: Mela, Plinius (Ticer); bei Ptolem. II 6,

19: Sa/ifSgoxa (sudlich von Emporion).
und der Maenuba (heute Velez bei Malaga), 10 Baetido, heute Besos : Mela II 90 (iuxta Iovis
sind heute im Sommer fast trocken. Die fur die

spanischen Fliisse wie fur die afrikanischen so

charakteristischen tiefen Einschnitte der Flufi-

betten hebt Strab. 153 hervor. Dadurch wurde
das tfbertreten der Ozeanflfisse, wenn die Pint in

die Aestuarien eindrang, verhindert. Eine an-

schauliche Schilderung der breiten fjordartigen

Mundungen des Baetis, Anas, Tagus (dvayvaEis,

xoiXddc;, aestuaria)g&>t Strab. 140. 143. 151 153.

montem, heute M. Matas). Ptol. II 6, 18, der
die gleichnamige Stadt, heute Badalona, nennt.

Bubricatus, heute Llobregat: Mela. Plin. Ill 22.

Ptolem. n 6, 18, der ihn falsch nOrdlich von
Barcelona ansetzt.

Maius: Mela H 90, zwischen den Stadten
Subnr (? s. CIL H 4271) und Tolobis.

Subi: Plin. HI 21, wohl nach Subur genannt
= heutige Gaya.

Dem kalten Wasser einiger keltiberischer Fliisse 20 Itdcis, heute Francoli bei Tairaco: Mela H 90.

rfihmte man nacb, dafi es dem gluhend eingetauch

ten EiBen besondere Harte verleihe, so dem Salo,

heute .Talon, und dem Chalybs, heute Queiles

(Plin. XXXIV 144. Martial. 149 IV 55. Iustin44. 3).

DaB die Fliisse der Westseite vom Tafelland kom-
men, weifi zuerst Timaus (G e f f ck e n Timaeus 155),

bestatigt dann Polybioa, der es aber irrtumlich auch
vom Baetis und Minius annimmt (Strab. 148. 153),

was Poseidonios auf Grand besserer Einsieht in

die Ausdehnung des Tafellandes korrigiert (s. 30
Schulten Herm. 1911, 585). Strabon und Pli-

nius haben wichtige Angaben fiber die Schiflbar-

keit der Flusse. Der Baetis war scMffbar fur

groBe Seeschiffe his Sevilla, fur kleinere bis

Ilipa, fiir FluBschiffe bis Corduba (Strab. 142).

Geringer war die Schiffbarkeit des Anas (ebd.).

Der Duero war 800 Stadien veit, etwa bis zur

portugiesischen Grenze, also in seinem ganzen
Unterlaufe, schiffbar (Strab'. 153), wurde aber im

Oleum flumen: Avien. 505 : nordlich von der Ebro-
miindung zwischen Kap Salou und Col Balaguer.

Iberus, heute Ebro, s. Iberus.
Lesyros: Hekat. frg. 16. Er muB zwischen Ebro

und Turia angesetzt werden. Der Name kehrt
in Lesuridantaris (CIL LT 2900) wieder.

Pailantia beute Palancia, der FluB. an welchem
Sagunt liegt : Ptol. II 6, 15. Plin. HI 20 ( Uduba).

Turia, heute Turia oder Guadalaviar, der bei

Valencia mfindende Flufi: Avien. 482 (Tyrius),

Sallust. hist. n 54. 98. Mela. Plinius (Turinm).
Ptolem. H 6, 15 (luris).

Suoro, heute Jucar: Mela. Plinius. Ptolem. II

6, 14. Bei Avien. 480 heiBt er Sieanus nach
der alten rbererstadt Sicana. Seinen NebenfluB
von Stiden her, den Saetabis, an dem die gleich-

namige Stadt, heute Jativa, liegt, lafit Ptole-

maios ins Meer munden.
Sorobis, hente Serpis, Mela II 92.

J. 134 noch bis Nurnantia mit Segelbooten be- 40 Tader, heute Segura. Avien. 456 (Theodorus)
fahren (Appian. lb. 91). Plinius bestatigt, daB
der Baetis von Corduba ab schiffbar sei (HI 10),

fflgt hinzu Schiffbarkeit des Singilis, heute
Jenil, von Astigi an (LTI 12), des Maenuba, heute
Velez (HI 12), des Ebro von Vareia an (e. o.).

Weitaus die meisten FluBnamen finden sich bei

Mela, Plinius und Ptolemaios. Die Eatte des

Agrippa, ihre gemeinsame Quelle, enthielt also

eine Menge kleiner Fliisse. In die spateren Welt-
karten sind von dieaem Eeichtum nur die Eaupt- 50
fliisse fibergegangen. Selbst den Mino kennen
nur die beiden grofien Earten in Ebstorf und
Hereford. Die Namen der Flusse sind durchweg
vorrtmisch (iberisch oder ligurisch). Nehen iber.

Baetis steht (ligur.?) Perkes (Steph. Byz.).

Ich verzeichne im folgenden nur die selbst-

gtandigen, ins Meer mundenden Flfisse, fur die

Nebenflflsse wird auf die Artdkel fiber die einzelnen

Flusse verwiesen. Das Verzeichnis von Forbiger

s. Mullenhoff, D. A. 1 157. Plin. HJ 9. Ptolem.
H 6, 14 (Terebs). Der FluB war als goldreich

den Griechen sehon im 4. Jhdt. bekannt (Mirab.

ausc. 46).

Alabus. Avien. 466, Hustenfiufi bei Elche.

Siidkuste: der FluB von Maenoba, heute

Velez: Plin. Ill 8 (M. cum fluvio).

Malaca, der FluB von Malaga, heute Gualmo-
dina: Avien. 426 (Malaehaeque flumen urbe
cum cognomine). Plin. HI 8 (M. cum fluvio).

Salduba, heute Gnaldalhorce? Ptolem. H 4, 7
(vgl. Plin. m 8).

Barbesola, heute Guadiaro.

amnis). Ptolem. DI 4, 7.

Baelo, heute Bio Barbate:

II 4, 5 usw. S. Baelo.
Besilus = heute Guadalete: Avien. 320.

Ciibus = heute Pedro (sudlich von Cadix): Avien.

a. a. O.

Avien. 419 (Ckrynu
S. Barbesula.
Strab. 140. Ptolem.

17 ist fehlerhaft und unvollstandig, besser Aab 60 Baetis, heute Guadalquivir, s. Baetis.
bei Hflbner Mon. ling. Iber. 36 p. 220.

Ostkfiste (von Norden nach Sflden):

Alba bei Bhode (Plin. ID! 22), wohl der heutige
Muga (s. Alba).

(Modtamts. Er mttndet bei Emporion. 8. Clodia-
nm, wo aber der FluB falsch mit dem heutigen
Mug* identiflxiert wild (ebense FOA), wahrend
es vtehnehr der Btvet ist, der die site Ifftndnng

Von demselben St&mra ist B&etolo und Bae-
turia. Das Mundungsdelta, in dem Tartestns lag,

ist ambesten aufSieglins Kartedargestellt (falsch

bei Mllllenhoff D. A. I).

Lunia und UrUu, swischen deren Mundungen
Osoonoba lag, hente Odiel und Bio Tinto:.

PBn. HI 7.

Ana*, hente Gnadiana; s. Anas.
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Westkust e:

Tagus, heute Tajo.

Cattipus, heute Sadao: Ptolem. II 5, 2.

Monda, heute Mondego: Strab. 153. Mela LII 8.

Plin. IV 115. Ptolem. II 5, 3. Varro bei Plin.

IV 115 nannte ihn nach der an ihm gelegenen

Stadt Aeminium Aeminins.
Vacua, heute Vouga: Strab. 153. Plin. IV 113.

Ptolem. n 5, 3.

Duritts, houte Duero, s. Durius. 10
Avo, heute Ave: Mela III 10. Ptol. II 6, 1 (Auos).

Nach ihm heiBt die Stadt Avobriga. S. Avo.
Oeladus, heute Cavado: Mela HI 10, s. Celadus.
Nebis, heute Neyva: Mela. Ptolem. II 6, 1.

Limia, der FluB der Limici, heute Limia:
Strab. 153. Mela. 3, 10 Plin. IV 112. Ptolem. II.

Anderer Name lateinisch Oblivio : Mela. Plinius

6, 1. = griechisch A^&rjg: Strab. 153. Silius I

235. XVI 476. Appian. lb. 72, oder B$Xu»v
(Strab. 153), welcher Name sich in dem des Sees 20
Beon, aus dem der Limia kommt, erhalten hat.

Minius, heute Mino: Plin. IV 112. Ptolem. DI

6, 1 an der Miindung 4 Mil. = 6 km breit

(Plinius); bei Strab. 153 BaTvis (cod.: BaZtts).

Laero, heute Lerez : Mela.

Ulla, heute Ulla: Mela. Ptolem. II 6, 2 (Ovias).

Sars, heute Sar: Mela III 11.

Tamarus, heute Tambre: Mela (Tamaris), Ptolem.

II 6, 2 (Ta/tdgag). Nach ihm benannt die

Tamaraci (Mela. Plinius). 30
Vir, heute Iallas oder Altones?: Ptolem. II 6, 3.

Mearus, heute Mera: Ptolem. DI 6, 4.

Ducanaris und IAbyca heiBen zwei der in die

Bai von Coruna und Ferrol miindenden vier

Flusse: Mela III 13.

Nordkiiste:
Nabias, heute Nabia: Plin. IV 111 (Navias).

Ptolem. II 6, 4.

Florins: Plin. IV 111. S. Flonus.
Naelus, heute Nalon: Plin. IV 111 (Ndo). Ptolem. 40

II 6, 4, wohl = Mekaog bei Strab. 167.

Salia, heate Sella, Namnasa, heute Nansa, Sauga,
heute Saia: Mela HI 14. Plin. IV 111.

Nerva, heute Nervion, der FluB von Bilbao.

Ptolem.
Saunium, heute Saja: Mela III 15.

Deva, heute Deva: Mela LTI 15 (Devales). Ptolem.
II 6, 8.

Aturia, heute Oria: Mela LTI 15, Soiians, Sauso,
Magrada. Mela ebd. 50
d) Eanale emahnt Strab. 143 in der Baetica,

wo sie die tief ins Innere hinaufreichende Aestua-
rien der StrOme verbinden. Berieselung der Felder
bezeugt Iustin. XLIV 1, 7. Man darf vermuten,
daB nicht erst die Araber die vortrefflichen Be-
wasserungsanlagen an der Sudostkuste (Huerta
Ton Valencia) geschaffen haben, besonders da
sich im rOmischen Afrika ein ebenso kunstvolles
Bewasserungssystem findet (CIL VDJ 4440).

e) Seen. An Landseen war Spanien, abge- 60
sehen von den Lagunen (Strab. 163), auch im
Altertum hervorragend arm. Die kleinen Seen
am Oberlaof des Anas (lagnnas deBuicidera) er-

wlhnt Plin. m 6 (vgL Begel a. a. O. 50). Die
antiken Bericbte neonen sonst nor Heine, wohl
vortbergehende Wasseransammlimgen wie den
Teieh (Mtiieh von Nurnantia (Appian. lb. 90) und
den von Appian. lb. 89 erwahnten.

13. Das Elima. Die verschiedenen, solch

scharfe Gegensatze bildenden Klimazonen der

Halbinsel: die mediterrane (Ost- und Siidkuste),

ozeanische (West- und Nordkiiste), peninsulare

(Tafelland und Ebrobecken) treten in den allge-

meinen Urteilen (s. u.) nur bei Strab. 137. 139.

hervor, der das rauhe, wasserarme, dunnbe-
volkerte Tafelland, die kalte Nordkiiste, den
reichen Sflden und Osten deutlich unterscheidet.

Bei den anderen ist das Lob der Halbinsel irr-

tumlich ganz allgemein gehalten.

Iustin. (XLIV 1) preist das gemaBigte Elima
der Halbinsel, die weder die afrikanische Glut-

hitze noch die gallische Ealte kenne, wahrend wir

heute dieses Lob Frankreich, dagegen die Ver-

einigung der Extreme Spanien zusprechen. Er
behauptet ferner, daB ganz Spanien von den See-

winden durchweht werde (XLIV 1, 1), wahrend
doch die hohen Randgebirge diese dem Tafelland

vorenthalten. Das falschc Orteil der Alten er-

klart sich daraus, daB sie die ihnen am besten

bekannten Verhaltnisse der Ost- und Siidkuste

verallgemeinerten. DaB schon damals jene schroffen

Gegensatze vorhanden waren, lehren die speziellen

Angaben ilber die einzelnen Landesteile, welche

uns erhalten sind.

a) Die mediterrane Zone (Ost- und Siid-

kuste). Diren Eeichtum an alien Produkten preisen

Strab. 137. 139. 142. Plin. Ill 7 u. a. (s. u.

Vegetation, besonders unter ,01ive' und ,Wein').

Lob der Gegend von Tarraco bei Florus, Vergil,

orator an poeta. Der Fruchtbarkeit der Kiiste

von Sagunt gedenkt Polyb. LII 17, 3, der WaB-
serarmut der Gegend von Neukarthago Mela DI

86, der hier gedeihenden Artischocken und Trfif-

feln Plin. XIX 35 ; 152, der den ganzen Winter
hindurch bliihenden Eosen von Cartagena Plin.

XXI 19.

b) Ozeanische Zone (West- und Nordkiiste).

aa) Westkiiste. Eine klassische Schilderung

des Eeichtums der portugiesischen Eustenlander

gibt Polyb. XXXIV 8. Die Eosen bltihten hier

bis auf 3 Monate das ganze Jahr, an der Ostkiiste

auch im Winter (s. o.). Strab. 154. 139 unter-

scheidet den reicheren Norden, zwischen Tajo und
Duero, von dem armeren Siiden, Algarve. Das
feuchte, neblige Marschland an der Miindung des

Anas beschreibt Avien. 229. Die Armut der

nordwestlichen Gebirge geht aus Strab. 155 hervor.

bb) Nordkiiste. Sie wird kurz beschrieben von
Strab. 137 f\ Si JtQoofioQQOS yvxQO. ze eorl re?.eo>s

ngo; rfj XQaxvirjxi xai TtaQcoxeavTug.

c) Peninsulare Zone.
aa) Tafelland. Die besten Berichte fiber

das Tafelland gibt aufier Strabon (s. o.) die Dar-

stellung der keltiberischen Kriege in Appians Ibe-

rica (beide aus Polybios). Sie erwahnt Ofter das

rauhe Elima der keltiberischen Ebenen, den Wind
und Regen, Schnee und Eis (lb. 78. 47). Den Nord-
wind, den grimmigen Herm des Hochlandes,
schildert Plutarch Sertorins 17: der Nordwind,
Kaikias, konune von den Bchneebedeckten Bergen
im Norden (Pyrenien), beginne morgans als sanftnr

Hauch und werde dann allmahlich mit zuneh-
mender Sonne starker und starker. In dieser

Schilderung wird das Wesen des Nordwindes vor-

trefflich charakterisiert. Er entatekt durch dat
Abstromen der kalten, aber den Pyrenien lagan-
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den Luft nach den heiBen Ebenen im Siiden,

beginnt deshalb, wahrend der Nacht (in der sich

die Ebenen abkuhlen), ruhend, morgens mit der

Erwarmung der Ebenen, steigert sich dann, je

mehr diese Erwarmung zunimmt. Dafi schon im
Altertum Neukastilien warmer und fruchtbarer

war als Altkastilien, zeigt Appian. 64 (vgl. 83),

der Karpetanien ein gluckliches Land nennt. Axis

Appian. 64 erfahren wir, dafl schon im 2. Jhdt.

v. Chr der Olbaum bis zur Sa. Guadarrama vor-

gedrungen war. Auf den altkastilischen Plateaus

wurde bereits damals nnr Getreide gebaut: bei

den Arevakem (Appian. lb. 47) und besondera bei

den Vaccaern am mittleren Duero (Appian. lb.

81. 87).

bb) Ebrobecken. Den heftigen, von den nord-

westlichen Gebirgen herkommenden und in der

siidCstlichen Eichtung des Ebrobeckens wehenden
Nordwestwind (Fischer 668), den Cierzo (Oir-

eitis) schildert Cato (bei Gellius VII, 22). Nach
Eustathius (zu Dionys. 281) veranlaBte dieser

Wind Anschwellungen des Ebro. Dafi am oberen
Ebro das Getreide friiher reifte als anf den Hochge-
birgen, lehrt Appian. lb. 87.

Von Ostlichen Etesien, d. h. jahrlich zu einer

bestimmten Zeit wehenden Ostwinden redet Strab.

144. Plin. II 127. Floras, Vergil, orator an poeta.

Plin. berichtet, dafi der Wind drei Stunden nach
Sonnenaufgang beginne, nachts aufhOre, woraus
folgt, dafi es ein Sommerwind war. Infolge dieser

Ostlichen Passatwinde dauerte die Fahit des Po-
seidonios nach Italien drei Monate (Strab. 144).

Vor den anderen Mittelmeerlandern zeichnete

und zeichnet sich Spanien ans durch das Feblen
der Malaria (Iustin. XLIV 1, 10).

Schon im Altertum vereinigte also Spanien
die verschiedensten Klimate. Von einer starkeren

Veranderang des Klimas, wie man sie ans den
Lobpreisungen des gemafiigten Klimas der Halb-
insel folgern kOnnte, kann daher keine Bede sein.

Immerhin ist nicht zu verkennen. dafi die Ent-
waldung des Landes auf die Verteilung der Nieder-
schlage und damit auch auf das Klima einen ge-

wissen EinfluB getlbt und die beiden Extreme
verscharft hat. Der Sommer ist trockener und
heifier, der Winter kalter geworden. Das lafit

sich wenigstens fur einzelne Gegenden nachweisen.

Dafi das Klima der Ostkliste heute heifier und
trockener ist als im Altertum, wird daraus zu ent-

nehmen sein, dafi die Palme hier heute reife Frflchtc

bringt, im Altertum nicht (Plin. X1H 26). Grcfiere

Gleichmafiigkeit der Niederschlage ergibt sich aus
dem starkeren Wassergehalt der Flfisse (s. o.)

und der grOfieren Seltenheit der durch plotzliche

Niederschlage hervorgerufenen Verheerungen (b. o.)

Anch die Analogic der anderen Mittelmeerlander
spricht dafur, dafi das Klima trockener und afri-

kanischer geworden ist, als es im Altertum war
(vgL Nissen Ital. Landesk. I 396).

14."Die Vegetation. ajAllgemeines. tJber

die heutige Vegetation der Halbiiusel unterrichtet

das Werk von Willkomm Grundrtge derPflan-
zenverbreitung auf der iberischen Halbinsel 1896
(in .Vegetation der firde'), ferner Th. Fischer
PrrenaenhalbinseL Die Pflanzenwelt ist nach
Strab. 153 und 164 am reichsten an der Ost-,
West- und SddkOate. Hier gediehen Olrre, Wein,
Veigen, also die mediterranen Gewacbee. Die

Vegetation der Westkiiste preist Polyb. XXXTV
8. Besonders ausfuhrlich beschreibt Strabon den
Eeichtnm der Baetica (p. 137. 139. 142. 144). Der
Norden ist nach ihm (p. 164) arm wegen der

Kalte, das Tafelland rauh und dazu wegen der

BaTbarei seiner Bewohner (s. u.) unkultiviert. Das
der Fruchtbarkeit der Halbinsel sonst gespendete
allgemeine Lob (s. u.) gebuhrt wiederum nur den
Kiistenlandern. Das Tafelland schildert Strabon so

10 wie es heute noch ist, mit diinnem Humus und
grofierWasserarmut,also ohne dieVoraussetzungen
fur eine gute Vegetation. Nach den Laudes Hispa-

niae (s. u.) kOnnte es scheinen, als ob Spanien
zum grcfiten Teil mit Wein und Oliven bepflanzt

gewesen sei. Tatsachlich war und ist aber diese

Zone nur gering. Heute entfallen yon dem Areal

Spaniens auf Wein und 01 nur 4 1
/2%, dagegen

auf Getreide 33%, auf Wald, Weide und Brache

40%, auf unfruchtbares Land 22% (Eegel
20 a. a. 0. 120).

b) Die Waldbaume. Dafi schon im Alter-

tum die spanischen Sierren vielfach ohne Wald
waren, lehrt Plin. XXXUI 67: Cetero monies
Hispaniarum aridi sterilesque et in quibus
nihil aliud gigniiur huic bono (an Gold) ferities

esse dicuntur (vgl. Strab. 146). Es ist dentlich,

dafi der Bergbau, der zum Sttttzen der Schachte
und zum Schmelzen der Erze ungeheure Mengen
Holz verbrauchte, die Bandgebirge, in denen er

30 betriebcn wurde, entwaldet hat und eben auf die

Bergwerksgegenden beziehen sich die obigen Schil-

derungen. In anderen Gegenden war Wald vor-

handen, wo er heute feb.lt. So war die nnman-
tinische Ebene von dichten Waldern umgeben
(Appian. lb. 76), wahrend diese sich heute in

der Provinz Soria fast ganz auf das Hochgebirge
beschranken. Hirschjagd und Wald auf den alt-

kastilischen Paramos bezeugt die Inscbrift CTL
II 2660. Auf den Paramos von Soria erinnert

40 Villaciervos = ,Hirschungen' an dieses Edelwild
und seine Voraussetzung, den Wald. Die Walder
am Pufi des Moncayo preist Mart. I 49, 511. 18;
anch Avien. 404 bezeugt Bewaldung des Tafel-

1 andes oder doch des ostlichen Bandgebirges. Noch
im 14. Jhdt. war Kastilien reich an Wald (Fi-

scher 678). Die Sudseite der Pyrenaen war nach
Strabon mit Tannen bewaldet, die nOrdliche nicht;

heute ist das Verhaltnis umgekehrt und die spa-

nische Seite kahl. Aus einem Brand der Pyre-

50naenwalder leitet Poseidonios den Namen des
Gebirges ab (s. o.). Dafi Galicien zur Zeit der

Eroberung viel Wald hatte, erfahren wir ans

Oros. VI 21. 6. Das andalusische Faltengebirge
hatte zu Strabons Zeit dichten Hochwald (p. 156.

161), und auch sonst war die Baetica reich an
Holz (p. 144). Sidonius Apollinaris V 49 nennt
Holz als ein Hauptprodukt Spaniens, wahrend es .

heute ein Hauptartikel der Einfuhr ist. Kfisten-

walder, besonders von Pinien, kommen offers bei

60 Avien. (308. 319) vor. GroiJe Waldbestande setzt

anch die Jagdlust der Iberer (s. u.) vorans.

Von den einzelnen Banmen gedieh die Schar-

lacheiche (Quercus coccifera) besonders in Sfld-

lusitanien bei Emerita (Plin. XVI 32. IX 140)
and in der Baetica (Strab. 144); a. den Art.

Eiebe Bd. IV S. 2043. Die Speue-Eiche (Quer-
cos bellota) lieferte besonders den nOrdliehen
Stammen in ihrer Frncht einen Ersatz fflr Brot
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(Strab. 155. Plin. XVI 15; glans Hiberica: Gell.

n. a. VI 16). Noch heute dient in Portugal die

bellota als Nahrung (Fischer 690). Die spanische

Korkeiche (Quercus suber) wird nicht erwahnt,

obwohl Plinius fitter von der Korkeiche im all-

gemeinen spricht. Eine an der Siidkuste wachsende,

strauchartige Eiche, von deren Friichte sich die

Thunflsche nahren sollten, beschreibt Strab. 146

(Polyb. XXXTv 8). Auf den Eichenwaldern der

Pyrenaen beiuht die sowohl im Westen bei den

Kantabrern wie im Osten bei den Cerretanern

bluhende Schweinezucht.

Nadelbaume wuchsen besonders in den Pyre-

naen, vor allem auf ihrer Sudseite (Strab. 162).

Pinien erwahnt an der Bucht von Almeria Avien.

435. Nach ihnen heifien auch die Pithyusen. Pech

kommt als Produkt der Baetica bei Strab. 144

vor Harz (resina) war ebenfalls ein spanisches

Produkt (Plin. XIV 177).

Wacholder (Iuniperus) war nach Plin. XVI
198 in Spanien sehr verbreitet, besonders bei den

Vaccaern. Noch heute findet man ihn auf den

Paramos Altkastiliens.

Die Eibe (Taxus) wird von Plin. XVI 50 er-

wahnt, weil man aus rhren Beeren Gift bereitete.

Die Kantabrer geben sich mit ihm den Tod

(Floras II 33).

Von der spanischen Platane spricht Plin. XII 7.

c) Kulturpflanzen. Der wichtigste Frucht-

baum der Halbinsel war der 01b aum. In den

Laudes Hispaniae wird das 01 stets an erster

Stelle genannt und ein Olzweig ist auf den Miin-

zen Hadrians das Attribut der H. Das meiste

und feinste 01 lieferte die Baetica (Strab. 144.

Plin. XV 18. Columella V 8 usw.). Nach Plinius

stand es nur dem italischen nach. tJber den

zum Bau der Olive besonders geeigneten Boden

Andalusiens spricht Plin. XVII 31. Wie bedeu-

tend der Olexport nach Rom war, lehren die

Massen von Scherben spanischer Olkriige, aus

denen der Monte Testaccio entstanden ist (vgl.

CIL XV p. 562. Bonn. Jahrb. XCV 66. Ephem.

epigr. IX p. 158). Die Kriige reichen von 140—255

n. Chr. Die Siifie der lusitanischen Oliven ruhmt

Plin. XV 17. Polyb. XXXIV 8 erwahnt unter

den von ihm gepriesenen Beichtiimern dieser

Gegend das 01 noch nicht. Oliven an der Ost-

kuste siidlich von Tarraco bezeugt Avien. 495.

505; hier liegt die Stadt Oleastrum, flieBt das

Oleum flumen. Dafi die Olive schon im 2. Jhdt.

v. Chr. auf dem Tafelland bis zum kastilisehen

Scheidegebirge , ihrer heutigen und natiirlichen

Grenze, vorgedrungen war, lehrt Appians Bericht

(lb. 64) von dem mit Oliven bewachsenen ,Berg

der Venus' nOrdlich vom Tajo, wolil der heutigen

Sa. de S. Vincente nordwestlich von Toledo. Plin.

XV 1 sagt von der Olive : quae nunc pervenit . .

in Gallias Hispaniasque medias, d. h. bis zum
kastilischen Scheidegebirge. Nach den hier wach-

senden wilden Olbaumen hiefi Gades Koxirovoa

(Timaeus p. 153 Geffcken). Einen Hain Oleastrum

kennt hier Mela ILT 4.

N&chst dem Olbaum mufi auch in Spanien

die Weinrebe genannt werden (vgL die Laudes

Hispaniae). Anch sie gedieh in der Baetica am
beaten. Die Beben von Nebrissa, dessen Namen
man Ton der Nebris der Satyrn ableitete (Sil.

TTT 393), entspreeben dem heutigen Wein von

Xeres. Vinum Qaditanum steht auf einer Amphore

des J. 31 n. Chr. (Bull. com. 1879, 48), wo
aber der Wein nach dem Exporthafen heifit, wie

der Bordeaux- und Portwein, also wohl der Wein

von Xeres gemeint ist. Plin. XTV 71 erwahnt

den Wein von Lauro in der Baetica (CIL II

p. 246) unter den besten Eeben des Landes:

Hispaniarum Laletana copia nobilitantur; ele-

gantia vero Tarraconensia atque Lawonensia

10 et Baliarica ex insulis eonferuntur Italiae pri-

mis. Lauronense liest man auf einer rCmischen

Amphore (Bull. com. 1879, 61. Laur. vet. CLL

XV 4577. 4578). Anpflanzung von Falemer Eeben

in der Baetica bezeugt die Inscbrift CIL n 2029

(proc. ad Falerna vegetanda). Weintrauben er-

scheinen als Wappen auf den Miinzen vieler Stadte

der Baetica (Acinippo, Olontigi, Osset usw., s. D e 1-

gado Nuevo metodo de clasificacion d. 1. medal-

las de Espana Bd. 1 und 2) und nach dem Wein

20 heifit Castra Vinaria (Plin. Ill 10). Die vina

Laletana (so die Codd. Martials; Plinius: Lase-

tana; Hilbner will Laeetana emendieren, wie

CIL II 4226 und Strab. 159 steht), die Weine

des nOrdliehen Kataloniens, werden besonders von

Martial genannt, aber als minderwertige Sorte

(I 26), wie es noch heute der dicke, wie Tinte

aussehende und schmeckende Wein von Aragon

ist. Berlihmt war dagegen der Wein von Tarraco

(Silius III 369: Tarraco . . . vitifera et Latio

30 solum eessura Lyaeo. Martial. XIII 118. Plin.

a. a. 0. Floras, Vergil, orator an poeta). Dafi

hier schon im 5. Jhdt. v. Chr. Wein wuchs,

ergibt Avien. 501. Die Eebe mufi von den pho-

kaischen Kaufleuten eingefuhrt worden sein. In

Siid-Lusitanien war der Wein schon zu Polybios'

Zeit (Polyb. XXXIV 9) so verbreitet, dafi der

Metretes (ca. 40 1) eine Drachme, also das Liter

zwei Pfennige kostete. Hier haben die Grabsteine

vielfach die Form von Weinfassern (CIL lip. 1202

40 s. v. cupa). Von den heute so beriihmten Weinen

der Mancha, dem Valdepenas, horen wir aus dem

Altertum, das sie als vina Carpetana bezeichnet

haben wiirde, noch nichts. Aul die Hochplateaus

scheint also der Wein erst sparer vorgedrungen

zu sein. Seine Nordgrenze ist heute der Duero,

an dem er bei Burgo de Osma noch vorkommt.

Der Wein, aus dem die alten Keltiberer ihr olvo-

/xeh bereiteten, war aber importiert (Diod. V 34).

Noch spater sind Wftrzweine in Spanien besonders

50 beliebt (Plin. XXV 85). In der Baetica bewahrte

man den Wein in grofien Tongefassen, orcae, auf

(Varro r. r. I 13, 6). Im Maximaltarif Diocletians

kommt keine Epanische Weinsorte vor; im Handel

hat also der Wein im Gegensatz zum 01 keine grofie

Eolle gespielt. Heute ist es umgekehrt. WirhOren,

daB der Kaiser Probus wie in anderen Gegenden, so

auchin Spanien sich umdenAnbau derRebe verdient

gemacht hat (Hist. aug. Prob. 18, 8). Gezogen wurde

die spanische Eebe sowohl an der Erde (Varro r. r. I

60 8, 1), wie an Jochen, iuga (Plin. XVII 166). Sie

mufite stark bewassert werden (ebd. 249). Eine

besonders verbreitete Sorte, die vielen und schweren

Wein gab und Hitze vertrug, hiefi cocolobi* (Plin.

XTV 80). Es ist wohl die heutige andalusische

Traube, auf die jene Kennzeichen passes. Viele

Angaben flber den spanischen Weinbau finden sich

bei dem ans der Baetica gebnrtijgen Columella.

Von anderen Frnehtbanmen wird genannt der
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Feigenbaum an der Ostkfiste (Strab. 163) und
in Lnsitanien (Polyb. XXXIV 8). Die ,Birne
von Numantia' (pira Numantina) gehCrte zu den
spateren Sorten (Plin. XV 55). Die Aurantia-
ceen, die heute den Beichtum der Ostkfiste aus-

machen and von denen das A Iterturn die Zi-

trone (eitrum, malum Persicum) kannte, fehlten

hier damals noch ganz. Dagegen iat die Dattel-

palme, die heute bei Elche die beriihmte Oase

80. Liv. XXXVT 47: 270000 modii Export), in

Keltiberien, wo man in einem Jahre zwei Ernten
erzielte (Plin. a. a. O.).

Die wertvolle Artischockenkultur (earduus)
von Neu-Kartliago und Corduba bespricht Plin.

XIX 152 (s. den Art. Artischocke). Truffeln
{tuber) erwahnt bei Neukarthago Plin. XIX 35.

Flachs gedieh beaonders an der Ostkfiste:

in Emporion (Strab. 160), bei Tarraeo (Plin. XIX
bildet, schon vorhanden, aber ihre Frflchte wurden 10 10) und vor allem bei dem durch seine Leinen
nicht recht reif (Plin. Xm 26). Sie mufi von
den Karthagern angepflanzt worden sein, die, wie
das Wappen ihrer Munzen zeigt, den Baum kul-

tdvierten. Die Pistazie wurde erst unter Vitellius

in Spanien eingefuhrt (Plin. XV 91).

Cerealien. W eiz en war schon zurZeit der

rOmischen Eroberung fast fiber die ganze Halb-
insel verbreitet, fehlte nur in den Bergen des
Nordwestens bei den Kantabrern und Asturern

industrie beruhmten Saetabis (Catull. XII, 14:
sudaria Saetaba. Plin. XIX 10. Sil. EH 373.

Grattius cyn. 41). Saetabis verfertigte feine Leinen-
gewebe, Tarraeo grobe Segeltucher und feinere

baumwollartige Sorten, die man deshalb carbasa,
was eigentlich Baumwolle bedentet, nannte (s. den
Art. Baumwolle und Blumner Privataltert.

240f.). Galieisches Leinen (linum Zoelicum) er-

wahnt Plin. XTX 10. Der ein feines Gespinst
(Strab. 165). Auf dem Tafelland wird Getreide 20 liefernde Baum bei Neukarthago (Strab. 175) diirfte

bezeugt zur Zeit der keltiberischen Kriege in

groBen Mengen bei den Vaccaern (Appian. lb.

53. 87), weniger bei den Arevakern: in Nnmantia
(Appian. Pj. 78), Uxama (lb. 47) und Termantia
(Sallust. hist. H 95). Wahrend aber heute Ka-
stilien die Kornkammer Spaniens ist, muB der
Anbau damals dort noch sporadisch gewesen sein,

beaonders in Altkastilien, denn die Bonier leiden

in den keltiberischen Kriegen stets unter Getreide

eine Baumwollstaude gewesen sein. Die Phfl-

nizier werden sie hier angepflanzt haben, ebenso
wie das Spartgras und die Palme. AuBer dem
Flachs wachsen an der Ostkfiste noch aller-

hand andere Nutzgraser. Berfihmt war das spa-

nische Spartgras: Mela II 86. Iustin. XLIV 1,

6. Gellius XVII 3. Solinus. Es bedeckte besonders
an der Ostkfiste, bei Neukarthago, das davon den
Beinamen Spartaria hatte, grofie Flachen, bildete

mangel (Appian. lb. 54. Sallust. hist. U 93). 30 hier den campus Spartarius, der 150 km lang,

Das Getreide dfirfte auf den Hochplateaus erst

von den Iberern angebaut worden sein, denn ihre

Vorganger, die Kelten, trieben hier nur Viehzucht
(Avien. 486). Aus dem Getreide bereiteten Lusi-
taner und Keltiberer ihr Bier, die caelia (Hehn
Kulturpflanzen 119). Aufbewahrt wurde das Ge-
treide in Silos, siri (Plin. XVIII 306. Varro r. r.

I 57. Caesar belL civ. I 48, wo in cavemis zu
lesen ist) ; doch kamen auch Magazine vor (Varro

45 km breit war (Strab. 160. Plin. XIX 30. Mela
II 86). Es kam nur hier in solcher Gfite vor
und versorgte die ganze Welt (Plin. a. a. O.).

Nach Plin. XIX 26 war es von den Karthagern
aus Afrika, wo es noch heute sehr verbreitet ist

(Haifa) , eingefuhrt , wozu das Vorkommen bei

Neukarthago paBt. Hiero der Jttngere bezog aus
Spanien das Spartgras fur seine Marine (Athen.

V 206). Nach Liv. XXII 20 hatte Hasdrubal in

O.). Gedroschen wurde und wird auf dem 40 Longuntica groBe Vorrate von Esparto gesammelt
Tafelland mit dem Dreschschlitten, dem tribulum,
oder mit dem von den Karthagern eingeffihrten

plostellum poenicum (Varro I 52, s. Dreschen).
Uber den Getreidereichtum der Baetica spricht

Strab. 144. Nach der Gabe der Ceres heiBt

die Stadt Ebora Cerialis (Plin. HI 10), und Korn-
ahren sind das Munzwappen vieler Stadte der

Baetica. Man baute hier das Getreide selbst unter
Olivenbaumen (Plin. XVII 94) und erzielte bis

Spanisches Spartgras nennt noch der Tarif Dio-

cletians (Blfimner 179). Aus Spartgras wurden
wie heute hergestellt vor allem Seile und Taue,
darni aber auch Sandalen und selbst Kleidungs-

stficke (PUn. XIX 27. Blfimner Technol. I 296).

Eine andere Binsenart wuchs bei Ampurias auf

dem Campus Iuncarius, dessen Namen im heutigen

Junquera fortlebt. Strab. 160 unterscheidet sie

als axetiotoiega xai ikiia axotvog von der a%oi-

lu ,100fachem' Ertrag (Plin. XVIII 95). In Lu- 50 voxXaxixt] andgto;, dem Spartgras. Fenchel(|ui
sitanien war das Getreide zu Polvbios' Zeiten
schon so verbreitet (Polyb. XXXI V'

8) , daB der

Medimnus, dessen gewohnlicher Preis 36 Oholen
ist (Blumner Max.-Tarif 63), nur 9 Obolen, also

1/4 des Marktpreises kostete. Fabelhaftesvom Korn-
ertrag der lusitanischen Kuste berichtet Mela III

47. Das Getreide der Ostkfiste bezeugt schon fur

das 5. Jhdt. Avisn. 502, fur das 3. Jhdt. Plin.

XXVI 47 und Livius, der far Sagunt und Neu-

gaftov) wuchs in groBen Mengen bei Tarraeo, auf
dem ,Fenchelfeld' (Strab. 160). Besonders reich

ist und war Spanien an aromatischen Pflan-
zen. Auf den Steppen des Tafellandes gedeiht

eine Menge von Lippenblfitlern (Kegel 85). Der
auf Bienenzucht hinweisende Honigwein der Kelt-

iberer lafit vennuten, daB es schon damals diese

Heiden gab. Am raeisten wurde geschatzt die

Vettonica, benannt nach den Vettonern (um Sa-

karthago groBe Eomernten angibt (XXI 7t< 3. 60hunanca), deren starke Verwendung viele Plinius-

XXVI 47, 8). AuBer Afrika und Sizilien war
Spanien eine der Kornprovinzen Boms (s. den Art.

Frumentum Bd. VI S. 129 und Hirschfeld
Verwaltungsbeam & 141). tTber den Kornhandel
feblen Angaben. Das spanische Brot gait als be-
aonders leicht (Plin. XVJJJ. 68). Gerste wird
erwahnt in Lusitanien (Polyb. XXHV 9), in der
Baetica (PUn. XVHI 75), bei Neukarthago (ebd.

stellen bekunden (Holder Altkelt. Sprachsehatz

8. Vettonica und o. Art Betonica). Nach den
Kantabrern hieB die eantabriea (Pun. XXV 85.

Oelsus Y 27, 10), die eben&lls in der Medizin
Verwendung fond. AUgemein sagt Plinitu: nee
alia* defuere Hiapamae herbit exquirmtdis. Man
bereitete nach ihm dort einen mit 100 aromati-
schen Kraatern versetzten Honigwein. Die Aspa-

2001 Hispania Hispania 2002

lathnsstaude diente zur Bereitung von Salben

(s. den Art. 'Aon&Xa&os). Bei Cartagena blfihten

die Bosen den ganzen Winter (Plin. XXI 19), wie

noch heute an der Ostkfiste. Die von Strab. 175

beschriebene Pflanze bei Gades ,
,mit schwert-

ftfrmigen', einen milchigen Saft gebenden Blattern,

einem sich zur Erde biegenden Stengel ist offen-

bar eine Liliacee, wahrscheinlich die AloS. Sie

wird von den Phdniziern hierher verpflanzt sein.

S. Lenz Botanik d. alt. Griechen u. Bomer (1859). 10

15. Die Tiere. Das edelste Tier des alten

Spaniens war das Pferd. Es kam auf dem Hoch-

land in den Waldern wild vor (Strab. 163. Varro

r. r. II 1,5. CIL II 2660: equi silvicolentes), er-

scheint schon auf den palaolithischen Hohlenbil-

dern. Die Keltiberer waren als Beiter berfihmt (Pol.

frg. 95. Diod. V 33). Hervorragend brauchbar

waren ihre Pferde zum Gebirgskrieg (Strab. 163.

Appian. 62). Die keltiberischen Pferde spielen

in den Kriegsberichten eine groBe Bolle (Appian. 20
lb. 52. 48. 47). Von anderen Arten der iberischen

Pferde werden genannt die kleinen gallakischen

und asturischen asturcones (Sil. HI 335. Mart.

XIV 199) und die grGBeren celdones (Plin. Vm
166). Sie erscheinen auf den Grabsteinen astu-

rischer Beiter (CIL II 5705). Die kantabrisch-

asturische Kavallerie tritt im rCmischen Heer
hervor (s. den Art. Ala und Arrian. Tact. 40).

Die gallakischen Pferde rfihmt als Kletterer Grat-

tius 514. An Schnelligkeit werden die spanischen 30
Pferde noch fiber die parthischen gestellt (Oppian.

Cvn. 278. Strab. 163. Nemes. 252. Sil. 1 222).

Die Schnelligkeit der lusitanischen Pferde kommt
in der Mar von den vom Sfidwind befruchteten

Stuten der Gegend von Lissabon zum Ausdruck
(so zuerst bei Varro r. r. II 1, 19; die anderen

Stellen bei Forbiger 21). Symmachus erwahnt
in seinen Briefen oft spanische Bennpferde (ed.

Seeck Index s. Hispaniae), ebenso Ammian. XX
8, 13. Gerfihmt wird ferner die Dressur der 40
Pferde (Polyb. frg. 95. Diod. V 33). Die Basse war
klein (Sil. LTI 335. Plin. VIII 166). ffierin, so-

wie in der Schnelligkeit und Dressur stimmen
die iberischen Pferde auffallend mit den libyschen

fiberein, von denen Strab. 828 sagt: fiixgoTg Tn-

nots xgco/ievot dfi<w de xal eiizei&cat (vgl. Oppian.
Cyn. I 278. Nemesian Cyn. 251f.). Das iberische

Pferd stammte also wohl, wie die Iberer selbst,

aus Afrika. Die Farbe der keltiberischen Pferde
war grau , sollte sich auBer Landes verandern 50
(Strab. 163). Von alien Autoren, welche die Pro-
dukte Spaniens aufzahlen (s. u.), wird das Pferd
genannt.

Nebenden Pferden wurden die spanischen M au 1 -

tiere schon im Altertum sehr geschatzt. In Kel-
tiberien wurden mit ihrer Zucht nach Plin. VIII
170 VermOgen gewonnen.

Das GroBvieh spielte bei den Iberern, die

Ackerbauer waren, eine bedentende Bolle. Die
Viehweiden am Unterlauf des Guadalquivir, wo 60
heute die besten Stiere weiden, kennt schon Strab.

143. 144. Sie waren der AnlaB, die Fabel von
den Bindern der Geryonens hierher zu verlegen.

Uralten Stierknlt bezeugen Diod. IV 18 und eine

Anzahl DenkmUer : steinerne and tOneme iberische

Stterbilder und die auf den Bslearen gefondenen
bronsenen Stierkopfe mykeni»ehen Stile (P. Paris
Basal snr Part de 1' Espagne primit I 147).

Schweinezucht wurde besonders bei den
Cerretanern in den flstlichen Pyrenaen (heutigen

Cerdagne) und bei den Kantabrern, in den west-

lichen Pyrenaen, wo noch heute Bayonne durch

seine Schinken berfihmt ist, betrieben (Strab. 162.

Mart. XIV 54. Varro II 4. 11). Der Maximaltarif

(S. 74) ftthrt pernae Cerretanae auf; spanisches

Pokelneisch erwahnt die Erpositio tot. mundi 494.

Ziegen erwahnt Avien. 218 am heiligon Vor-

gebirge. Ihre Wolle diente castrorum in ttsum

et nauticis velamina, also fur Soldaten- und
Schitferkleidung. Wildziegen gab es auf den Pa-

ramos von Leon (CIL II 2660).

Die Schafzucht war auf dem Tafelland schon

bei den Kelten verbreitet (Avien. 486). Die Kel-

tiberer fertigten aus der Wolle ihrer Schafe den

beruhmten keltiberischen, von Eom ubemommenen
Mantel, das Sagum (Diod. V 33. XXXDZ 16. Ap-

pian. Dj. 42). Es scheint sich jedoch nicht um eine

t'eine Basse wie die Merinos, denen im Mittelalter

die kastilischen Ganaderos ihren Beichtum dankten,
zu handeln, denn das Sagum war ein grober Mantel

(Diod. V 33). Auch in Diocletians Maximaltarit

(S. 155. 167) werden nur grobe spanische Mantel:

ftdvxos und 'AaxoQxtjaia, diese also aus asturischer

Wolle, aufgeffihrt. Die Farbe des Sagum war
schwarz (Diod. V 33), was wohl die Naturfarbe

der Schafe war. Sehr feine kostbare Wolle lieferten

dagegen die Schafe der Baetica, z. B. Corduba
(Colum. VII 2, 4). Man bezahlte hier den Schaf-

bock mit einem Talent (Strab. 144). Kreuzung
einheimischer Basse mit tarentinischen Schafen

bezeugt Colum. VLT 2. Die Farbe der baetischen

Wolle war rotgelb {rutilus: Plin. VIII 191) oder

,goldfarbig' (Mart. IX 61, 3. XII 98. V 37, 7.

XII 63. XIV 133). Nonius p. 549, 30 (Pullus co-

lor est quern nunc Spanum vel nativum dicimus,

s. Plin. Vm 191). Mart. I 96, 8. Colum. VII

2, 4 zeigen, daB es hier auch dunkle, schwarze

Schafe gab. Auch Salacia in Siidlusitanien war
durch feine Wolle berfihmt (Plin. VIII 191: lanae

quam Salacia scutulato textu commendat in Lu-
sitania). In der Citerior wurden die Schafe zwei-

mal im Jahre geschoren (Varr. II 11, 7).

Die iberischen Jagdhnnde, wohl die noch

heute auf dem Hochland verbreiteten Windspiele,

rfihmt Oppian Cyn. I 371, 397. Nemes. Cyn. 228.

Unter den wilden Tieren verdient auBer

dem wilden Pferd (s. 0.) an erster Stelle genannt

zu werden das Kaninchen, das in vielen Gegen-

den zur Landplage wurde wie in der Baetica

(Strab. 144) und auf den Balearen (Strab. 168.

Plin. VUI 217. 226). PUn. VIII 104 berichtet

nach Varro , daB eine spanische Stadt von Ka-

ninchen unterhohlt worden sei. Man verwendete

zur Kaninchenjagd Frettchen (Plin. VIII 218.

Strab. a. a. P .). Cunieulosa Celtiberia sagt Ca-

tull. XXXVLT 18. Das Kaninchen ist ein Lieblings-

gegenstand der numantinischen Vasenmaler und
auf den Munzen Hadrians das Symbol des Lan-

des. Weitere Belege bei Varrom 12, 6. Galen.

VI p 166. Appian. DJ. 54. Blumner Maximal-
tarif 77. Hehn Koltarpnanzen und Haustiere 5

371. Die BGmer kannten das Tier nur in Spa-

nien (Varro), wo es offenbar einheimisch war,

and in Snagallien bis Massalia, wohin es sich

Ton dort aus (wohl mit den Iberern, s. u.) ver-

breitet hatte (Strab. 144). Sein Name, griechisch
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xovixlo? (Polyb.) oder Xefirjgig (Strab. 144),

rOmisch cunieulus, gilt Aelian. nat. an. XIII
15 und Plin. VHI 217 mit Recht als iberisch.

Wenn Polyb. XXXIV 8 nicht mit Xayws Ka-
ninchen meint, waren in Lusitanien damals auch
die Has en so haufig, daB einer einen Obol kostete.

Auch dieFeldmause werden als Landplage ge-

nannt (Strab. 165). DasFrettchen(«werra)diente
zur Kaninchenjagd. Es war schon friih als spa-

34). Nach Iustin. XLIV 4, 1 hatte ein Kenig der
Tartessier, Gargoris, die Honigbereitung erfunden.
Auf die turdetanische Bienenzucht weist der Bei-

name einer Stadt, Mellaria, bin (Strab. 144).

Der Eeichtum der spanischen Meere an Pi s che

n

wird oft gerflhmt. Nach Polyb. XXXIV 8 iiber-

traf die Westkflste an Menge und Gate der Fische
die Ostkuste. Besonders fischreich war der untere
Tagus (Strab. 152), iiberhaupt die Aestuarien der

nisches Tier bekannt, hieB damals ,tartesische 10 Ozeanfliisse (Iustin. XLTV 1, 7). Von einzelnen

Katze' (yaXfj TaQtrjoola s. Movers PhOnizier II

2, 605) und ist auf der Herefordkarte dargestellt.

Wie das Kaninchen sta'mmt es aus Afrika und
ist wie dieses von der iberisch-libyschen Rasse

iiber Spanien und die westlichen Inseln verbreitet

worden (Hehn a. a. O. 372). Von dem ehemaligen
Reichtum des Hochlandes an Rot wild legen die

zahlreich in Numantia gefundenen Geweihe Zeug-
nis ab. Ein Gott mit Hirschgeweih erscheint auf

Arten werden genannt der Thunfisch, den man
besonders bei Gades flng, und der das Wappen
dieser und mancher anderen Stadt (Abdera, Sex,

Asido usw.) ist, die scUpa, ein Fisch der b^leari-

schen Gewasser (Plin. IX 68), der Scomber (P.in. IX
49. XXXI 94). Strabon hebt hervor die Muranen
(murena) und Meerale (congri). Murena Tartessia

sagt Gell. n. a. VI 16. Zu den Fischen gesellen

sich die Polypen, von deren GroBe Plin. IX 90
den Vasen der Numantiner, und der Paramo von 20 Wunderdinge erzahlt, und die Muscheln, be-

Villaciervos bei Soria heifit nach den Hirschen.

Hirschjagd auf den Paramos der Gegend von Leon
und Clunia bezeugen die Inschrift CIL II 2660
und 6338 n, in der Gegend von Bilbilis Mart. I

49, 26. Schwarzwild, von dem ebenfalls viele

Reste in Numantia gefunden sind und das auch

CLL II 2660 erwahnt wird, kommt heute noch in

der Idubeda vor. Auf groBen Wildreichtum laBt

die Jagdlust der Iberer schlieBen. Venata est

sonders die Austern (Strab. 142. 152. Plin. XXXII
60). Sie waren rfltlich, wurden besonders bei Ih'ci,

heute Elche, geflscht (Plinius), kamen auch im
Aestuarium des Tagus vor (Strab. 152). Das garum,
die aus dem Scomber gewonnene Fischsauce,
bildete einen Hauptartikel des spanischen Exports
(Blfimner Maximaltarif 72 und Privataltertiimer

186). Es iibertraf alle anderen Arten. Haupt-
exportplatze waren Carteia und Neukarthago, bei

Eispana cupiditate sagt ihr Biograph von Zeno- 30 dem es eine Insel und ein Kap Scombraria gibt
bia (Hist. aug. Zenob. 18). Bei den Lusitanern

hatte das Wild fast gar keinen Wert (Polyb.

XXXIV 8, 10). Jagd ist auf einem iberischen

Relief im Museum von Cordoba dargestellt.

Iberische Jagdhunde sind beriihmt (s. o.). Der
MuffIon (musmo) fand sich aufier in Afrika,

Sardinien und Corsica auch in Spanien (Plin. VIII

199) ,
gehOrt also wie Kaninchen und Frettchen

zu den iberisch-libyschen Tieren. Biber be-

(Strab. 159. Ptolem.). Auch die muria von Bar-
celona wird genannt (Auson. ep. 21). Sehr groB
war der Export gesalzener Fische (Strab. 140. 156.

158). Die spanischen galten als die besten (Mar-
quardt Privatleben 437). Hauptplatze waren Mel-
laria, Neukarthago und Malaca (Strab. 140. 156.

158).

16. Metalle. Wie kein anderes Land ist und
war Spanien rekh an Metallen. Sie lagein in den

zeugt in den spanischen Fliissen Strab. 163. 40 Randgebirgen , besonders in dem sudlichen, und
Das Fehlen der Raubtiere bebt Strab. 144
unter den Vorzugen der Baetica hervor. Sie waren
hier durch die uralte Kultur langst vertilgt. In

den Gebirgen des Nordens halten sie sich dagegen
noch heute. Baren erwahnt denn auch Plin. VIII
130 und Claudian. laus Stilich. 309, Wolfe in

Keltib. Appian. lb. 48. Noch heute gibt es in

den kantabrischen Bergen Baren und Wolfe, letz-

tere auch am Moncayo. Gazellen bezeugt Strab.

sind hier von der nahen Kiiste aus leicht zugiing-

lich. Auch das Gold der Fliisse stammt daher.

Auf dem Tafelland, einem tertiaren Seebecken,
fehlen sie (Fischer 707). Die Bergwerksdistrikte
sind heute der Sfidwesten (die Sa. Morena), der
Sudosten (Cartagena und Almeria), der Nordwesten
(Kantabrien) und der Nordosten (Katalonien). Im
Altertum wurde Bergbau getrieben in der Sa.

Morena , bei Cartagena , in Galicien , Asturien,

163, durchaus glaublich, da auch sonst Spanien 50 Kantabrien. Die katalonischen Erze (Blei, Kohlen)
afriianische Fauna hatte und hat (Regel 95)

G e i e r erwahnt bei den Keltiberem Sil. Ill 340
und bei den Vaccaern Aelian. hist. an. X 22. Sie

sind noch heute auf den Plateaus haufig. Das
spanische Haselhuhn (attagen) kennt Plin. X
133. Aves tardae nannte man in Spanien eine

Trappenart (Plin. X 57). Der Name (avetarda)

bezeichnet dort noch heute diese auf den Paramos
uberaus haufigen Tiere. DaB die Strandseen

waren also damals noch unbekannt. Die diistere

Natur der Bergwerksgegenden beschreibt Strab.

143 (zoa/ta xal 3ia(>dXvnQa; fijga izedia) und
Plin. XXXIII 67 (montes aridi sterilesque). Von
der alten Bedeutung des spanischen Bergbaus
zeugen die vielen, dem rberischen entlehnten tech-

nischen Ausdrucke fur Gegenstande des Bergbaus,
die Plinius und die Lex metalli Vipascensis ge-

braucht (Plin. XXXHI 68f. Hflbner Mon. ling.

nur sie sind gemeint — reich an WasservOgem 60 lb. 83). Das alteste Zengnis ist neolithischer Berg-
seien, sagt Strab. 163. Vielleicht denkt er an die

noch heute durch ihre Entenjagd beriihmte ,Albu-

fora' bei Valencia. Auf den Balearen kennt Plin.

X 135 eine porpkyrio genannte Spezies derselben.

Von der spanischen Bienenzucht sprechen Strab.

144. Varrom 16, 10. Plin. XXI 74. XI 18. Wacha
und Honig gehoren zu den Produkten der Baetica
Honigwein ist ein Getrank der Keltiberer (Diod. V

ban mit Hacken aus Hirschhom (vgL Sandars
Archaeologia 1910). Die Bergwerke des Sttdens

und Sndostens wurden schon um 2000 t. Chr. aus-

gebeutet. Ihnen gilt der schon in vormykenischer
Zeit vorhandene Handel der Ostlichen Kauffahrer,
von dem die Kultur des Sudostens zeugt. Uber
Silber in den bronxeieitlichen Ansiedlnngen des
Sftdostens sprieht Siret Premiers ages da me'tal

en Espagne. In groBem Umfang beuteten dann tanien (Strab. 154. Plin.XXXHI 78. Iustin. XLIV
die Silberschatze des Sudens und Sudostens aus 3. 5), vor allem aber im Nordwesten, in Asturien

die PhOnizier und Karthager. Putei Eannibalis (Plin. XXXHI 78. Florus n 33. Martial XIV 199.

bei Cartagena kennt Plinius. Der Reichtum Spa- Silius I 231. Claudian, laus Serenae 75. Lucan.

niens an edlen Metallen war das Ziel der rOmi- Phars. IV 298) und Callaecien (Iustin. XLIV 35.

schen Eroberung. Die von ihnen den besieg- Strab. 147. Mart. X 37. IV 39. XIV 95). Lusi-

ten Stammen abgenommenen Massen von Gold tanien, Galicien, Asturien zusammen ergaben in

und Silber sind kolossal (Rosinger a. a. O. 13). einem Jahre 20000 Pfund Gold (Plin. XXXin
Die Gruben gehorten zuerst meist dem Staat, wie 78), wovon das meiste auf Asturien kam. Hives

das von denen von Cartagena Polybios (Strab. 10 Callaecia sagt Sil. HI 345. Das Gold von Bil-

148) bezeugt. Zu Strabons Zeit waren die Gold- bilis (Mart. XII 18) war wohl Waschgold des

gruben staatlich , dagegen die Silbergruben und Jalon, der es aus dem Scheidegebirge mitbrachte.

zum Teil die Bleigruben in privatem Besitz (ebd. Das Gold kam rein oder mit wenigem Silber ver-

Diod. V 36), so die der Sa. Morena, welche ihren bunden vor. In einem galicischen Bergwerk war

Namen von dem Grubenbesitzer Marius haben es nur mit i/
S6 Silber versetzt (Plin. XXXHI 79).

(CLL n p. 1001), ferner der mons Argentarius Wie Poseidonios den Silber-, widmet Plinius den

von Ilucro (s. u.). Also hatte der Staat seine spanischen Goldminen ein bewunderndes Kapitel

Bergwerke zum Teil verkauft (. . . h iStcouxas (XXXIII 68-78). Viel Gold fuhrten die aus

fte&iart)}ts xev""^)- Durch Konfiskation ge- den Randgebirgen kommendeu Fliisse mit sich,

langten im Laufe der Kaiserzeit manche wieder 20 vor allem der aurifer Tagvs (Stellen bei Bliimner

an den Staat zuruck, sei es an den Kaiser, wie Technol. 25), aber auch der Duero (Sil. I 234),

unter Tiberius die des Marius (Tac. ann. VI 19), der Mino (Sil. I 234), der Tader bei Cartagena

oder an das Aerar wie die Zinnobergruben von (Mirab. ausc. 46), der Baetis (Scymn. 166). Das

Sisapo (Plin. XXXLTI 118. HirschfeldDiekais. vielleicht in das zweite Jahrtausend v. Chr. hinauf-

Veiwaltungsbeamten 145f.). Vgl. tiber die spani- reichende Goldband von Caceres (P. Paris Essai

schen Bergwerke im allgemeinen : Carillo-Lazo sur l'art de l'Esp. prim. II 256) bezeugt das hohe

Anciennes mines d'Espagne (Paris 1751). Bethe Alter der Goldindustrie. Auch das goldene Dia-

Comm. de antiquae Hispaniae re metalhca (Got- dem von Javea an der Ostkuste hat sehr hohes

tingen 1805). Roloff Comm. de metallifodinis Alter. Goldene Halsringe {torques) der Kelten

ant. Hispaniae (Gottingen 1808) — diese Schril- 30 sind in Portugal haufig gefunden worden. Im

ten offenbar durch Napoleons Plane auf Spanien Anfang der Kaiserzeit waren die Goldgruben

hervorgerufen. Rosinger Gold- und Silberminen meistens staatlich (Strab. 148). Das Gold hat

des alten Spaniens (Schweidnitz 1858). Freise sich allmahlich erschOpft. Zu StrabonsZeitbereits

Gesch. d. Bergbau- und Huttentechnik Bd. I: waren die Goldwascheieien bedeutender als die

Das Altertum (1908). Blumner Technologie Goldbergwerke (p. 146), heute findet sich Gold

Bd. IV. Sandars Use of deerhom pick in mi- fast nur noch in den Fliissen, besonders im Tor-

ning operations of the ancients (Oxford 1910). mee, einem NebenfluB des Duero, und im Mino

C. Neuburg Z. Gesch. d. r. Bergbaus (Ztschr. (s. die Karte bei Fischer 709). An Nebenpro-

f. ges. Staatswiss. 1900). Cuq L'industtie mi- dukten ergaben die Goldgruben das Chrysocollum,

niere.. Journ. d. Sav. 1911. Ein auf den Berg- 40 den Borax (Plin. XXXHI 86). Florus II 33 erwahnt

bau von Castulo beziigliches Relief wird Archaeo- das Chrysocollum von Asturien.

Iogial905, 311 besprochen. Romische MetallbaT- Bei weitem am groBten war der Reichtum

ren aus Castulo, Cartagena, Sevilla stehen CIL II Spaniens an Silber (s. o. die allgemeinen Stellen

p. 1001 tber Spuren antiken Bergbaus in Spanien und Polj b. ni 57, 3. Strab. 147. Plin. XXXHI
s. Das Ausland 1866 nr. 50. Berg- und Hutten 96). Spanien war das Silberland des Altertums.

mann. Zeitung 1861, 201. Sandars a. a. O. Eine Den Silberschatzen der Sa. Morena dankte das

Aufnahme samtlicher Reste des antiken Bergbaus alte Reich von Tarsis seinen Reichtum, der auch

durch einen Fachmann ware dringend erwunscht. die Fahrten zuerst der Mykenaer, dann der PhO-

Die einzelnen Metalle, ihre Nebenprodukte und nizier, Griechen und Karthager veranlaBte. Silber

die Art der Gewinnung behandelt vortrefflich 50 findet sich bereits in den bronzezeitlichen Ansied-

Blflmner Technol. Bd. IV. lungen des Sudostens. Der Tartessus heifit dem

An materiellem Wert kam kein Erzeugnis des Stesichoros a^yvqoQqit.oi und entsprang auf dem

Landes den Metallen gleich, von denen hieT alle .Silberberge' bei Castulo (Strab. 148). Silberne

Arten in kolossalen Massen gefunden wurden, so Anker der PhOnizier werden erwahnt Mir. auscult.

daB Spanien darin alle anderen Lander deT alten 135. Diod. V 35. Krippen und Fasser aus Silber

Welt ubertraf (Strab. 146). Um 600 v. Chr. er- kennt bei den Turdetaneru Strab. 151. Silber-

wahnt Ezechiel 27, 12 das Silber, Eisen, Zinn, gruben bei Ilipa und Sisapo nennt Strab. 142. bei

Blei von Tarechisch, im 2. Jhdt. v. Chr. Polyb. Carteia Liv.XXVHI 3, bei no cro, heute Lorca. die

m 57 das spanische Gold und Silber. Nicht Inschrift eines Bleibarrens (CIL U 284 und Rev.

minder preisen alle Laudes Hispaniae (s. u.) 60 Arch. 1888, 139. 1907, 58: societ. argent, fod.

den Metallreichtum. Ein ausfnbrliches Kapitel mant(i>) ItucrfonensisJgalfenaJ. Das meiste Silber

widmete Poseidonios den spanischen Bergwerken wurde aufier in der Sa. Morena gewonnen in den

und ihrem Betrieb (Diod. V 35. Strab. 147). Nach Grnben von Neukarthago, denen Karthago groBe

ihm handeln von ilnen Strab. 147. Plin. XXXIU, Reichtumer verdankte. Die Gruben lagen 20 Sta-

der bei iedem Metall Spanien zu erwahnen hat. dien von Karthago entfemt (Strab. 147) , ent-

Oold fand sich in der Baetica, besonders sprechen also den heutigen Bergwerken von La

nordlich Ton Corduba (SO. HI 401X und in Co- Union Ostlich von Cartagena. Sie batten einen

tinae (Strab. 142 s. den Art. Cotinae), in Lnsi- Umfang von 400 Stadien (= 74 Ion). Dem Han-
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nibal lieferte eine Grube taglich 300 Pfund Silber

(Plin. XXXIII 97). Zu Polybios' Zeit arbeiteten

bier 40000 Menschen (Strab. 147). Das republi-

kanische Rom zog aus den Gruben von Cartagena
eine tagliche Einnahme von 25000 Drachmen
(Polyb. bei Strab. 148). Zu Strabons Zeit waren
die Silbergruben im Privatbesitz (Strab. 148).

Silbergruben im Ebrotal bezeugt Cato (Gell. II 22.

29. Liv. XXXIV 21), die Fabel von dem durch
den Brand der Pyrenaen geschmolzenen Silber

{Poseidonios) und das argentum Oseense (aus

Huesca). Cato konnte unter sein Heer pro Kopt
1 Pfund Silber verteilen (Pint. Cato 10). Silber

in Kantabrien nennt Piin. XXXIV 158, asturisches

Strab. 147. Wie rcioh Keltiberien an Silber war,

zeigen die groBen Mengen gemiinzten und unge-
miinzten Silbers, welche die dortigen Gemeinden
als Tribut zu leisten rermOgen (Liv. XXXIX
42. XL 43. XLI 7. 28. Appian. lb. 48. 52. 79.

Strab. 162), und die starke keltiberische Silber-

pragung. Da das Tafelland selbst als eheraaliges

Seebecken keine Metalle hat, konnen die Keltiberer
ihr Silber nur in dem metallreichen nordOstlichen
Randgebirge und im kastilischen Scheidegebirge
gewonnen haben. Heute ist es dort selten. Wie
iiberall werden aucb hier die Silberadern erschopft

worden sein. Als Nebenprodukt der Silbergruben
ist zu nennen die Bleiglatte, spuma argenti (Plin.

XXXIII 106). Andere Nebenprodukte nennt Plin.

xxxin ioi.

Bis en. Beruhmt war besonders das kelti-

berische Eisen des Moncayo, das in Bilbilis und
Turiasso verarbeitet wurde (Mart. I 49. IV 55.

Plin. XXXIV 144. Iustin. XLIV 3, 8. laid. orig.

16, 20). Aus ihm sohmiedeten die Keltiberer ihre

berfihmten Waffen. die im Altertum bekannt waren
wie heute die Klingen von Toledo. Dab auch
Toledo bereits damals Eisenindustrie hatte, zeigt

Grattius Cyn. 341. Von loricae Hiberae spricht

Horaz c. I 29; Hispanae machaerae erwahnt
Seneca de benef. V 24, 3. Als Fachmann beschreibt

die Elastizitat der Schwerter Philo (Math. vet.

ed. Thevenot p. 71). Ebenso singt Polybios (VI
23. frg. 96) und Poseidonios (Diod. V 33) ihr Lob.
Eisengruben im Ebrotal erwahnt Cato (Gell. II 22.

29. Liv. XXXIV" 21). Das kmtabrische Eisen,

heute Bilbao, koramt schon bei Plin. XXXIV 149
vor. Er kannte hier an der Kfiste, wohl bei San-
tander, einen Berg, der ganz aus Eisen sein sollte.

Kallakisches Eisen bezeugt Iustin. XLIV 3. Nach
Eisengruben heifit das Kap Nao prom. Ferrarium
{Strab. 159). Auch in der Baetica kam Eisen vor

(Strab. 146).

Kupfer. Das spanische Kupfer wird auBer
in den allgemeinenStellenerwahntvon Plin. XXXIV
123. 120. Diod. V 36. Strab. 146. Uralten, ins

zweite Jahrtausend hinaufreichenden, neolithischen

Bergbau auf Kupfer hat man in der Provinz Oviedo
festgestellt (Sandars in Archaeologia 1910, 119),

fernerin der Provinz Almeria(Siret Premiers ages
du metal) und Huelva am Rio Tinto. Das Kupfer
von Tartessos erwahnt Scymnus 164. Pans. VI 19,

2. Gemeint sind die Gruben von Rio Tinto, die

uralten Bergbau aufweisen (Blumner Techn. 66).

Bedeutend waren auch die Gruben yon Corduba
am Mons Marianus (Plin. XXXIV 4). Gruben
Ton Cotinae erwahnt Strab. 142. Es gab Kupfer-
erae, die V* Feingehalt batten (Diod. V 36). foi.

lakisches Kupfer kommt bei Iustin. XLIV 3, 4 vor.

Durch die hier gefundene lex metalli Vipascensis
haben wir die Kupferbergwerke von Aljustrel in

Sud-Portugal kennen gelernt (CIL II p. 788). Spa-
nisches Kupfervitriol (ohaleanthum) kennt Plin.

XXXIV 123 (Blumner Techn. I 278). tber
sory, welches ebenfalls ein Kupferprodukt zu sein

scheint, spricht Plin. XXXIV 120 (Blumner a.

a. O. IV 95).

10 Zinn. Zinn wurde nach Poseidonios (vgl. Stra-

bon) an der Nordwestkiiste und zwar auf zehn
kleinen, ihr vorgelagerten Inseln, den Kassite-

riden, d. h. den Inseln zwischen Kap Silleiro and
Falcoeira (s. o.) in geringer Tiefe gefunden, berg-

mannisch gewonnen und von den Bewohnern an
die fremden Kaufleute gegen andere Ware ver-

tauscht (Diod. V 38. Strab. 120. 147. 175. Plin.

IV 119. Mela III 6. Ptolem. II 6, 73). Man ver-

wechselte diese Zinninseln spater mit den eng-

201ischen und denen der Bretagne (Mullenhoff
D. A. 1, 92. Siret L'Anthropologie 1910). Spani-

sches Zinn bezeugt auch Plin. XXXIV 95 und
speziell fiir Lusitanien undKallakien XXXIV 156,
fur die Nordkfiste IV 122. Plinius behauptet
ausdrucklich, dafi es hier an der Oberflache vor-

komme, was Poseidonios bestritten hatte. Der
Irrtum, daB der TartessusfiuB Zinn ffihre (Scymn.
164), ist daraus entstanden, dafi die phOnizischen
Tartessusfahrer das Zinn brachten (aber aus dem

30 Norden , sei es aus Kallakien oder aus England
und der Bretagne) ; s. Blumner Technol. IV 87.

Blei. Blei {plumbum nigrum) wurde bei

Cartagena zugleich mit dem Silber gewonnen
(Strab. 148). Hier liegt auch die Insel Plum-
baria und die Stadt MoXvfldava (Steph. Byz.).

Besonders reich war daran die Baetica (Plin.

XXXIV 165), z. B. Castulo (Strab. 147. CIL
II p. 1001), Ilucro (Rev. arch. 1888, 139. 1907,

58), und die von Plin. XXXEV 165 genannten
40 Gruben (metaltum Samariense , Antonianum).

Kallakisches Blei kommt bei Iustin. XLIV 3, 4
vor. Auch in Cantabrien gab es viel Blei (Plin.

XXXIV 158). Nach dem Blei heifit die lusita-,

nische Stadt Medubriga Plumbaria (Plin. IV 118).

Ferner fand es sich auf den Kassiteriden an der

Nordwestkiiste (Strab. 175). Bleiglanz (galena)

aus Spanien wird genannt auf den Barren von
Ilucro (s. o.) , Bleiglatte (ehrysitis , argyritis,

molybditis) von Plin. XXXHI 106; s. Blumner
50 Techn. IV 155.

Zinnober. Der beste Zinnober wurde und
wird bei Sisapo, heute Almaden, in der Baetica

gewonnen (Plin. XXXIII 118. Dioskorides V 109).

Diese dem Staat gehorenden Gruben waren, die

reichsten der alten Welt (Iustin. XLIV 1, 6) und
ergaben pro Jahr 2000 Pfund, das mit 70 Se-

sterzen bezahlt wurde (Plin. XXXIII 118). AuBer-.

dem kam Zinn vor in Asturien (Floras II 33, 60),

Galicien (Iustin. XLIV 3). Der Name des Mino
60 wurde von minium, abgeleitet (Iustin. XLIV 8.

Isid. orig. XLX 17). Wie beruhmt das spanische

Zinn war, zeigt Properz II 3, 11 (minio Hibero).

Quecksilber wurde in Spanien sowohl ge-

diegen gewonnen in den Silbergruben (Plin. XXXtll
99) als argentum vurum, wie auch ana Zinnober
als hydrargyrum (Plin. XXXtll 123). Haunt-
fundort for diese zweite Art war also ror allem du
Zinnoberwerk ron Sisapo (Almaden). Th. Fischer
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(710) irrt, daB erst die Araber hier Quecksilber

gewonnen hatten (Blumner IV 98).

Salz. Bergsalz wurde besonders in dein be-

rfihmten Salzberg von Cardona (Provinz Barce-

lona) gewonnen, fiber den schon Cato (Gell. II 22.

29) staunte. AuBerdem kam es bei Egelaste im
Convent von Neukarthago vor (Plin. XXXI 80.

CIL II 5091), ferner in der Baetica (Strab. 144)

und bei Tarraco (Sid. Apoll. ep. IX 12, 1). Der
iberische Name des Bergsalzes war muria (Plin.

TYXT 83). Das in Spanien gewonnene Salz gait

als das beste fur medizinische Zwecke (Plin. XXXI
80. 100). Die bluhende Fischsaucen- und Kon-

seivenindustrie der Sfid- und Ostkiiste (s. o.) muB
zur Anlage zahlreicher Salinen gefiihrt haben,

wie man sie hier noch heute trifft. Auch wurde
das Seesalz der Baetica zu Heilzwecken verwendet

(Plin. XXXI 86. 100). QueLsalz erwahnt Strab.

144. Ahum (alumen) nennt Plin. XXXV 184.

Gefunden wnrde es in den Silbergruben. Wenn
man auf Alaun stieB, gait das Silber als erschopft

(Plin. XXXIH 98).

An Farbstoffen lieferte Spanien den Zin-

nober, den blauen Farbstoff, caeruleum (Plin.

XXXHI 161), Rotel, rubriea (Vitruv. VTI 7, 2),

nach dem der FluB Rubricatus an der Ostkiiste

heifit, einen die Farbe .Armenischblau' ergeben-

den Sand (Plin. XXXVI 47), wohl Kupferlasur

(Blumner Techn. TV 506), einen dunklen Purpur:

ferruga (Isid. orig. 19. 28) und die ckrysoeolla

fiir Grasgriin (Plin. XXXLH 89. Flor. H 33, 60).

TOpferton wurde besonders bei Sagunt ge-

funden, dessen irdene Geschirre, die ,vasa Sa-

guntina,' eine Art von Terra sigillata, Ruf hatten

(Martial. XIV 107. IV 46. Iuven. 5 29. Plin.

XXXV 160. Marquardt Privatlebena 662).

Nicht zum wenigsten auf dem Reichtnm guter

Tonerde beruht die hohe Bliite der iberischen

Keramik, die sich zuerst unter Ostlichem Ein-

flufl an der Ostkfiste entwickelt hat und dann
auch ins Innere eingedrungen ist. In der Baetica

fertigte man grofie Vorratsgefafie (orcae) fur Wein
und 01, wie sie dort noch heute fiblich sind (Varro

I 13, 6). Aus Lehmziegeln sind die Wande der

Hauser von Numantia gebaut. Die mit Hilfe von
Brettern, zwischen die man den Lehm schfittete,

hergestellten Lehmmauern (tapial) kennt schon

Varro r. r. I 14 und Plin. XXXV 169. Auch in

Afrika vorkommend, diirften sie von den PhOniziern

eingefuhrt sein. Eine besonders leichte Lehmart
der Baetica, die im Wasser schwimmende Ziegel

ergab, bezeugt Plin. XXXV 171 und Vitruv. II 3.

Stein e. Das spanische Marienglas (lapis

gpecularis) lobt Plin. XXXVI 160. 161. Es kam
besonders bei Segobriga in Keltiberien vor. Ein
gewaltig groBes Bergkristall aus Lusitanien er-

wahnt Plin. XXXVlf 24. Beruhmt waren auch
die spanischen Schleifsteine von lAminium in E.
citerior (Plin. XXXVI 165). Harmorbrfiche kennt
Plin. HI 30. Heute findet sich schOner Marmor
bei Granada (Fischer 712). Bei Munda kannte
Plin.XXXVI 134 einen ,lapispalmatus: Spanische
Edehrteine kommen bei Plin. AAAV11 97. 127.

177. XXXVI 127. Solinus p. 1 17 ed. Momma, vor.

Li ter at uriurhistorischen Geographic. Eine
Iberische Landeskunde ist noch in schrei-

ben. Die alteren Handbftcher: Uckert Geogr.

d. Gr. n. Bom. nnd Forhiger Handb. d. alt.

Geogr. Ill 1—109 sind nicht viel mehr als Samm-
lungen von Namen. Knapp, aber gut: Kiepert
Handb. d. alt. Geogr. § 414-429. Andere Litera-

tur bei: Jung in Iw. Mfillers Handb. HI 3, 1.

Htibner Mon. ling. Iber. p. 220—252 (Nom.
geograph.). Holder Altkelt. Sprachsch. (fiir die

kelt. und ligur. Namen). Smith Diet, of greek

and rom. Geography. Die neuere Forschung (seit

1897) bespricht: Schulten Geogr. Jahrb. 1911.

10 77—90.
H. Ethnologic.*)

1. Quellen. Fiir die Zeit vor dem Auftreten

der Phonizier, also vor etwa 1000 v. Chr., sind

wir auf die Denkmaler angewiesen. Die alteste

literarische Kunde von Spanien kommt aus dem
Alten Testament, welches schon in der Zeit

Salomons, also um 1000—950 v. Chr. (W ell-

hausen Israel u. jud. Gesch.6 10) die phOni-

zischen Fahrten nach Tarschisch = Tartessos,

20 seinen Reichtnm an Eisen, Zinn, Silber und die

diese Produkte gegen ihre eigenen Fabrikate ein-

handelnden Phonizier erwahnt (Movers H 2,

594. Gesenius Thesaur. 1315).

In der griechischen Literatur wird Tartessus

zuerst genannt um 600 v. Chr. von Stesichoros,

der in der Geryoneis sagt, daB gegenfiber von
Erytheia (= Gades), wo Geryoneus mit seinen

Rindern hauste, der Tartessusfiufi strOme, aus

Quellen, die im Silber wurzeln (Strab. 148). Die

30 Kenntnis von Tartessus und die Lokalisierung

der Insel Erytheia, der Jnsel der Abendrote', auf

dem Eiland von Gades, die Ausdehnung der Fahrten

des Herakles bis zur Meerenge von Gibraltar, die

Sage vom Atlas nnd dem Garten der Hesperiden

:

das alles beruht auf den Fahrten der Phokaer
nach Tartessus, welche vor der Griindung von
Massalia (um 600 v. Chr.), also im 7. Jhdt. v.

Chr., beginnen. Noch vor ihnen soil der Samier
Kolaios nach Tartessus gelangt sein (Herodot.

40 IV 152). Anakreon nennt den langlebigen Konig
der Tartessier Arganthonios. Weiter reicht be-

reits die Kenntnis Spaniens bei Hekataios um
500 v. Chr., der die ganze von den Iberern be-

setzte Sfid- und Ostkiiste, die dort wohnenden
Stamme und ihre nOrdlichen Nachbarn, die Li-

gurer. kennt (frg. 4f.). Die iberischen Stamme
sind bei ihm von Sfiden nach Norden folgende:

Elbestier (Elbysinier Herodor., Selbysini Avien.,

Olbysier Steph. Byz.), vom Anas bis zum Rio

50 Tinto mit Olba, das nach ihneii genannt scheint

(s. Elbestioi); Tartessier Ostlich vom Rio Tinto

(Avien. 252) ; Mastdener = Bastetaner bis Carta-

gena; Esdeten = Edetaner bis zum Ebro; Her-

geten bis zu den Pyrenaen ; Misgeten unbekannter

Lage. In den uns erhaltenen Fragmenten werden
nur sudlich der Pyrenaen sitzende Stamme der

Iberer genannt, aber das schliefit nicht aus, daB
auch Hekataios Iberer nOrdlich der Pyrenaen ge-

nannt hat. Den nachsten Bericht bietet Aischylos

60 (Plin. XXXVH 32), der sagt, dafi die Rhone in

Iberien fliefie, wonach sich also die Iberer da-

mals bis zur Phone ausgedehnt haben mftssen.

*) Die Belege for die folgende ethnologische

Darstelliuigrlndet man im 1. Band meines Werkee
fiberNumantia, das 1918 encheinen soIL Ichzttiere

den 1. Band mit .Numantia I'. Meine erste 1906 er-

schienene Sehrift wird ^umantia 1906' iltiart.



Herodot. II 33. IT 49 bietet das alteste Zeugnis
fur die Kelten auf der Halbinsel. Sie sitzen ,auBer-
halb', d. h. westlich der Saulen und grenzen an die
(ligurischen) Kyneten. Herodoros um 420 v. Chr.
(FHG II 34) nennt die siidliehen Stamme der Iberer
vom Anas bis zu den Saulen : Kyneten, Tartessier,
Elbyssinier, Mastiener, Kelkianer (-- Gilbicener).
NOrdlich der Kyneten, die H. falsch fur Iberer
halt, sitzen die stammfremden, ligurischen Gleten
(= Igleten, Ileaten). Etwa gleichzeitig mit Hero-
dot und Herodor ist der der Ora maritima des
Avienus zugrunde liegende Periplus (P. Marx
Eh. Mus. 1895, 347). Er kennt an der West-
kiiste, nOrdlich der ligurischen Kyneten, auf dem
westlichen Hochland die (keltischen) Cerapsi und
Saefes, in Aquitanien die (ligurischen) Dragani,
an der Sud- und Ostktiste nennt er dieselben
Ibererstamme wie die alteren Autoren, dazu Gym-
neten und Indigeten. Auf dem Ostlichen Tafel-
land kennt er die keltischen Berybraces, die er
dentlich von den Iberern unterscheidet. Die
Iberer reichen bis tiber die Pyrenaen, wo der
FluB Oranis (= Herault bei BiSziers?) die Grenzs
gegen die Ligurer bildet. Das am NordfuBe der
Pyrenaen beginnende ,Litus Cyneticum' (v. 566)
bewahrt den ligurischen im Sudwesten wieder-
kehrenden Namen der Kyneten. Bei Avien tritt
uns zum erstenmal die Verteilung der Halbinsel an
die drei Volker der Ligurer, Iberer, Kelten klar
entgegen. Die Ligurer behaupten sich nur noch
im Sudwesten am Kap S. Vincent (Cynetes) und
jenseits der Pyrenaea, die Iberer besitzen die
gauze Sud- und Ostkuste, den besten Teil des Lan-
des, die Kelten haben den Westen und das ganze
Tafelland inne und bilden drei Stamme : Cempsi
und Saefes im Westen, Berybraces im Osten.

Ps.-Skylax (Geogr. gr. min. I) bezeichnet um
340 v. Chr. als Grenze zwischen Iberern und
Ligurern Emporion, lafit aber dariiber hinaus, bis
zur Rhone, ,A(yveg xal 'Ifyges fiiyddes' wohnen,
ao daB auch nach ihm die Iberer einst bis zur
Rhone gesessen haben (s. o. Aischylos). Der um
350 v. Chr. schreibende Ephoros (PHG I 234f.)
sagt, daB der grOBte Teil der Halbinsel von Kel-
ten bewohnt werde (frg. 43 bei Strab. 199), womit,
da der Sudea und Osten nach wie vor iberisch
ist, nur der Westen und das Tafelland gemeint
sein kann. Dazu paBt, daB der Baetis ,ex xijs

Kehixii;' kommt (frg. 38). Auch er nennt hier wie
Avien die Berybraker (Ps.-Scymn. 199), sie von
den Iberern unterscheidend und dadurch und als
Bewohner der KsXuxrj deutlich als Kelten bezeich-
nend. Die Grenze gegen die Ligurer bildet wie bei
Ps.-Skylax Emporion. Gleichzeitig mit Ephoros
nennt auch Aristoteles das Tafelland KeXxixtj (de
animal, gener. 38), damit bestatigend, daB es um
350 noch von Kelten bewohnt wurde. Zwischen
285—247 beschrieb Timosthenes, der Admiral
Ptolemaios' II., in seiner Schriffc neql Xi/dvaiv
(Wagner D. Erdbeschr. d. T. v. Rhodos, Leipz.
1888) auch die iberische Kuste. woraus uns bei
Strab. 140 ein Fragment erhalten ist.

Eine neue Epoche der Kenntnis DJeriens be-
ginnt mit der Fahrt des Pytheas in den westlichen
Ozean am 320, die znerst die sp&nische West-
und Nordkuste erschloB, deren Ergebnisse aber
von der Borniertheit der sp&teren Geognphen als
Lflgen beieichnet warden and bis aaf weniges
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verloren gegangen sind. Pytheas hat auch zu-
erst die spanisclie Nordkiiste und den Golf von
Biscaya erkannt, wahrend man bisher die Westkiiste
Europas gradlinig fortlaufen lieB (s. o.). Er ist
dadurch der Entdecker der Pyrenaenhalbinsel ge-
worden.

Timaios bezeichnet die Kenntnis der Halbinsel
um 260 v. Chr. (Geffcken Die Geogr. d. Westens
bei Tim.). Auch er nennt das Tafelland noch XeX-

lOnxiJ (Geffcken 155), aber diese Bezeichnung ist
hier nur historisch, denn damals muB es bereits
zum groCten Teil iberisch gewesen sein (s. u.).

Vieles spricht dafiir, daB die Benennung der neuen
iberischen Bewohner des frnher keltischen Tafel-
landes als KsXti^qs; von ihm in die Literatur
eingefuhrt ist (Schulten Numantia I).

Bei Eratosthenes, um 230 v. Chr., scheint
die Halbinsel zuerst als 'Ifagia bezeichnet zu
werden (Strab. 108. 148), wozu paBt, daB er die

20 Kelten nicht mehr erwahnte (Strab. 107). Um
230 war also Tberien zum groBten Teil iberisch.
Polybios, der von den Eroberungen der Karthager
und Romer berichtet, erwahnt Kelten nur noch im
Sudwesten und Nordwesten. Aus ihm sehen wir,
daB zu Hannibals Zeit auf dem Tafelland nur
iberische Stamme saBen (Polyb. Ill 14).

Eine genaue Kenntnis der Halbinsel brachte
erst die rumische, 218 beginnende Eroberung,
deren beste literarische Zeugen der im Ietzten

30 Grunde auf Pabius Pictor beruhende Livius fur
die ersten Kriege von 218—179 und Polybios
(eszerpiert in Appians 'I^qixti und bei Diodor
V31—32; Schulten Numantia 1905, 78f.) sind.
Durch sie gewinnen wir nicht allein eine Menge
Stammes- und Ortsnamen des Siidens und Ostens,
sondem vor allem die erste genauere Kenntnis
des Tafellandes und des Westens, wo zuerst im
J. 218 das Volk der Lusitaner erscheint (Liv. XXI
57, 5). Im J. 197 drangen die Romer zum ersten-

40mal in das Hochland ein (Liv. XXXIV 19), von
153—133 unterwarfen sie das ganze Hochland
und Lusitanien. Polybios gab im 34. Buch als
Einleitung zu der Darstellung der keltiberischen
und lusitanischen Kriege von 153—133 eine aus-
fuhrliche Geographie der Halbinsel, die Strabons
Darstellung neben Poseidonios zugrunde liegt (s

Schulten H-;rm. 1911, 568). Polybios ist der
erste und — abgesehen von Strabon — letzte
Schriftsteller des Altertums, der ein klares Bild

50 der physischen Geographie der Halbinsel gegeben
hat. Er hat vor allem den groBen, ihre Geo-
graphie bestimmenien Gegensatz des zentralen,
den groBten Tei! bildenden Hochlandes (ucao-
yaia) und des peripherischen Tieflandes klar dar-
gestellt. Um 100 v. Chr. beschrieb Artemidor von
Ephesos auf Grand eigener Reisen im zweiten
Buch seiner Geographie Iberien, besonders die
Sud- und Ostkuste. Asklepiades von Myrlea, der
um 70 v. Chr. in Turdetanien lehrte, schilderte

60 in seiner Periegese Land und Leute Turdetaniens,
indem er uberall Spuren der griechischen Heroen
fand and die iberischen Ortsnamen grazisierte.
Poseidonios, der Fortsetzer des Polybios, beschrieb
die Volker der iberischen Halbinsel in der Ein-
kritang zor Geschichte der keltiberischen and
lusitanischen Kriege, die er in den ersten Bn-
chera seiner Historien gab. Wie Polybios hat er
Spanien selbst besucht, wahrscheinlich zwischen
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90 und 87 v. Chr. Erhalten sind uns Stiicke

seiner Schilderung der Keltiberer und Lusitaner

bei Diod. V 33—34 (Schulten Herm. 1911, 583),

Er lehnte sich in der Beschreibung Spaniens stark

an Timaios an (Mullenhoff D. A. I 462).

Silius Italicus (Consul im J. 68 n. Chr.) zahlt

Punica III 225—405 die in Hannibals Heer die-

nenden iberischen Volker auf, wobei bei jedem

seine und seiner Gegend Eigenart angegeben wird,

und zwischen Ozean und Duero die der Callairi

(s. Callaici) mit den Bracari und die Celtici,

ein keltischer Rest.

e) Lusitanien (vom Anas bis Durius). Im
Sudwesten, in Algarve, die Celtici (s. Celtici),

Kelten, dann die Lusitaner bis zum Duero, Ostlich

von ihnen ; im Binnenland, an die Keltiberer an-

grenzend, die Vettonen (s. Smith). Vgl. fiber

die ostlichen iberischen Stamme: Othmer Die

und ist damit fur die iberische Ethnologie wich- 10 Stamme von Hisp. Tarracon. (Diss. Berlin 1894),

tig. Die Frage nach den Quellen dieser Dar-

stellung ist noch nicht gelfist.

2. Die Stamme. Der zuerst bei Eratosthenes

(s. o.) und Polybios (XXXV 5, 2. XXXVHI 8, 10

;

danebendie engere Bedeutung: ITI 37, 10. 17, 2)

die ganze Halbinsel, fruher nur den Suden und

Osten, im Gegensatz zu der den Westen und das

Innere umfassenden KsXnxij bezeichnende Name
Y^oi'a kommt her von dem Volk der Iberer,

3. Gegensatz e. Das Volkstum der Iberer

kennen wir vor allem aus den Schilderungen,

welche Diod. V 33. Strab. 154. 155. 164. 168.

Polyb.XXXlV8 von den Keltiberern (Diod. Strab.

Polyb.), Lusitanern (Polyb. Strab. Diodor), Tur-

detanern (Strab.), den Bergstammen des Nord-

westens (Strab. 155. 164) und den Balearen (Strab.

168. Diod. V 17) geben. Zwischen den einzelnen

Stammen bestehen groBe Verschiedenheiten, was

dessen Herkunft und Verbreitung unten (III lc)20in den bisherigen Darstellungen (bei Porbiger
behandelt ist

Die Iberer bildeten eine Menge groflerer und

kleinerer Stamme. Zwischen Tagus und Nord-

kiiste gab es nicht weniger als 30 (Strab. 154).

Ich nenne hier nur die Namen und Grenzen, das

Nahere flndet man unter den einzelnen Namen in

der R.E., und, wo dieselbe noch fehlt, in Smith
Dictionary of Greek and rom. Geogr.

a) Stamme der Sud- und Ostkuste. Die

1, 23 und Philipon Les Tberes) nicht berikk-

sichtigt ist. Ein anderer Fehler der bisherigen

Darstellungen ist, daB man den alten H>erern

zuschreibt, was erst aus rOmischer Zeit bezeugt

ist. Besonders zwischen den kultivierteren und
weniger kriegerischen Stammen des Siidens und
Ostens und den rohen und tapferen Bewohnern
des Tafellandes, des Westens und der nordwest-

lichen Gebirge bestehen groBe Unterschiede. Bei

Turdetaner (Turdulcr) oder Tartessier (s. Turd e- 30 den Stammen des Hochlandes wiederum ist ein

tani und Tartessos) vom Anas bis zur Meer-

enge. Es folgen im Osten die Bastetaner oder Bas-

tuler, die alten Maaztavoi (s. Bastetani) mit der

Stadt Mastia, dem spateren Neukarthago, also bis

Cartagena reichend. Andere, spater versehollene

Stamme (Cilbiceni, Selbyssimi) flnden sich bei den

alteren Autoren (s. o.). Es folgen die Contestaner

bis zum Turia. Zwischen ihnen und den Baste-

tanern schiebt Plinius HI 19 die Deitani ein

deutlicher Unterschied vorhanden zwischen den

Karpetanern, den Bewohnern der milderen and
reicheren Sfidhalfte des Tafellandes, Neukastiliens,

und den Keltiberern, welche denrauhen und armen
Norden des Tafellandes, Altkastilien , bewohnen.

Bei den Keltiberern selbst besteht ein Unter-

schied zwischen den Bewohnern des reicheren und
dem EinfluB der Kuste ausgesetzten Jalontales,

den ,diesseitigen' Stammen, und denen des armen

{s. Deitani). Bis zum Ebro reichten die Her- 40 und rauhen Duerotals, den .jenseitigen'. Ebenso

caones oder Durgavonenses (Smith s. v.). Jen- —'- J— .-1.1: -v._ o. i...

seits des Ebro bis zum Rubricates die Cesse-

tani mit Tarraco (s. C esse tani), dann bis Blanda

die Lacetani mit Barcelona (Smith Lacetani),

dann die Ausetaner mit Gerona, wohl bis zum
Ter (s. Aus e tani), dann die Indigeten mit Em-
porion bis zu den Pyrenaen (Smith Indigetes).

b) Im B in n e n 1 an d : Die Oretani, nOrdlich der

Turdetani, mit Castulo, also in derMancha (Smith

wie von den Ostlichen Stammesgonossen unter-

schieden sich die Arevaker von den Vacciiern,

ihren westlichen Nachbarn, den Bewohnern der

fruchtbaren Ebenen am mittleren Duero. Als

halb tierisch werden uns die Balearen, Asturer und
Kantabrer beschrieben. Von der relativ hohen Kul-

tur der den Sudan und Osten bewohnenden Stamme,

besonders der Turdetaner, zeugen nicht allein die

Quellen, sondem auch die Denkmaler, welche uns

Oretani), die Carpetaner mit Toledo im Norden 50 mit ihrer vom Osten beeinflufiten Kunst bekannt

Nenkastiliens (s. Carpetani). Die vier kelti

berischen Stamme der Arevaker (Numantia). Lu-

soner, Beller, Titter, von denen die Arevaker das

obere Tal des Duero, die andern drei das des

Jalon and Jiloca bewohnen (Schulten Numan-
tia I). Ostlich von ihnen nach der Kuste zu

sitzen die Edetaner, westlich, am mittleren Duero,

die Vaccaer (Palantia). nOrdlich, am Ebro, die

Tunnogidi and Berones,

machen: die Statuen von Elche und Cerro de

los Santos, die Reliefs von Osuna, die reiche,

von spatmykenischen Vorbildern abhangige Ke-

ramik, die kunstvollen Mauern von Tarragona

und anderen Orten der Ostkuste, die den myke-

nischen verwandten Kuppelgraber von Antequera.

4. Kriegswesen. Versucht man es, aus den

von alien oder mehreren Stammen bezeugten Ziigen

ein Bild des iberischen Volkstums zu geben, so

c) Zwischen Ebro and Pyrenaen: Hinter60ist die hervorstechendste Seite der Iberer ihre

den oben genannten Kostenstammen sitzen die

Iacetaner (um Iaca) and Cerretaner (Cerdana),

bis zum Sieoris; binter diesen die Hergeten mit
Herds bis zum Gallego, dann die Vaseones, die

spateren Basken, in Navarra, die Varduler in

Goipazeoa.
d) Im Nordwesten die astarischen and kan-

tabrisehen StAnune (s. Asturia and Cantabria)

grofie kriegerische Tnchtigkeit, vor allem ihr

Fanatismns in der Landesrerteidigong. Am mei-

sten ist beides aosgepragt bei den wildesten

Stammen (Keltiberern, Lusitanern and denen des

Nordwestens and Nordene), aber auch die weniger

kriegerischen Turdetaner haben sowohl Kartba-

gern wie Romem za sehaffen gemaebt Beson-

ders typisch ist der Fanatismns der Iberer in
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der Verteidigung ihrer Stadte, vor allem der das
letzte Bollwerk bildenden Volksburgen. Das ge-
wbhnliche Finale einer solchen Verteidigung ist

Kannibalismus (bei Numantia: Appian. lb. 96.
97. Val. Max. VII 6 extr. 2; Calagurris: Val. Max.
VII 6, extr. 3. Inven. 15. 93; Sagunt: Petron. 141

;

allgemein Strab. 201), Verbrennung aller Habe und
Selbstmord (bei Numantia : Appian. 96. Oros.V7,
16. Flor. I 33. Liv. LIX. Val. Max.m 2, 6. Sen.
de ira 1 11 ; bei Sagunt : Appian. lb. 12. Liv. XXI
14; bei Astapa: Appian. lb. 33. Liv. XXVIII 22
bei den Kantabrern: Dio LIV 5. Flor. LI 33
Oros. VI 21, 8; bei den Vaccaern: Liv. ep. 57).

Ein Gegenstuck dazu ist der Selbstmord ge-

fangener Iberer (bei den Nordstammen: Strab
164; bei den Keltiberern: Appian. lb. 74. 77).
Die kriegerische Tuchtigkeit wird am besten be-
wiesen durch die lange Dauer der Unterwerfung.
Wahrend Caesar Gallien in zebn Jahren bezwang,
dauerte die Unterwerfung Spaniens von 218—17
v. Chr., also 200 Jahie (s. Strab. 158. Liv. 28. 12.
Flor. I 33, 5. Veil. 2, 90. Oros. V 1, 6). Die Iberer
waren die besten Scldner der Karthager (Diod.
XLn 62. 56), und spater die Kerntruppe Hannibals
(lav. XXH 2. 3. XXVH 48, 15. X XXVI II 17, 7.

Polyb. XIII 79, 3. Flor. 1 22. 38). Die Behauptung,
daB sie nur im Guerillakrieg tapfer, im offenen
Felde feige gewesen seien (Mommsen R. G. I
677. Kiepert Lehrbuch der Geogr. 482. Jung
Eomanische Landschaft. 52), wird durch Appian.
lb. 52

: ovx ones fisvefidx01 ^d Liv. XXXVII 18:
instabilem ad conserendaa eommmus manus ho-
stem nicht bestatigt, vielmehr durch zahlreiche an-
dere Zeugnisse widerlegt(Fertig a. a. 0. 31). Die
typische iberische Kampfesart ist freilich stra-

tegisch der Kleinkrieg mit ffinterhalt und ttber-
fall, wie ihn Viriatus und Sertorius mit Meister-
schaft betrieben haben (Appian. lb. 45. 47. 48.
63. 69. 70. 78. 89. Pint. Sert. 12. 13. Sail. hist.
I 112. Strab. 196. Frontin. strat. LT 5. 31), tak-
tisch der schnelle Wechsel von Angriff und Flucht,
das ,eoncursare i

(Liv. XXVH 18, 14. XXVLTI
2, 7. XXH 17, 2), und die den Gegner in den
Hinterhalt lockende und zugleich ermudende
Scheinflucht (Appian. Dj. 58. 62. 64. 66. 67. Pint
Sert. 12. Diod. V 34, 5. Caes. bell. civ. I 44.
Frontin. II 5. 7. Liv. TXTT 18, 3), eine, wie
Liv. XXII 18 hervorhebt, dem zum groBen Teil
bergigen Lande und dem Habitus und Charakter
der Iberer angepaBte Kampfesweise. Der von
Liv. XXXIX 31 besehriebene Angriffakeil der
Keltiberer ist mindestens fur diese nicht typisch.

Die verbreitete Bewaffhung mit zwei Speeren,
einem Dolch oder kurzem Schwert und kleinem
Schild ist dieser beweglichen Kriegfuhrung an-
gepaBt. Ausgezeichnet, wie das leichte FuBvolk,
ist auch die Reiterei mit ihren kleinen, wind-
schnellen, ausdauemden und besonders fur den
Gebirgskrieg geeigneten und gut dressierten Pfer-
den (Polyb. frg. 95. Appian.lb. 76. 8trab. 163.
Diod. V 33). Bei einigen Stammen kampft der-
selbe Mann bald in Fnfi, bald in Pferde (Polyb.
frg. 95), oder aber der Better nimmt einen FuB-
k&mpfer aula Pferd (Strab. 166). Rerterei und
FoflTolk ktapfen oft Temdaeht (Stoab. 168).
Die iberische Reiterei hat aieh noeh im rttan.
•ehen Heere ausgezeielmet (B«IL eom. 1809), und
in das Eienierreglement sind Hanover der kan-
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tabrischen Reiterei aufgenommen worden (Arrian
tact. 40. CLL VIH 2532 A a 7). Urn beliebte
Fuhrer scharen sich die ,soldurii' ein Gefolge,
das geschworen hatte, den Fuhrer nicht zu uber-
leben (Serv. Georg. IV 218. Plut. Sert. 14. Caes.
b. G. m 22. Strab. 165. Cass. Dio IHI 20, 2).
Herausforderung zum Zweikampf kommt sowohl
bei den Stammen der Ostkuste (Liv. XXVIH 21)
wie bei denen des Tafellandes (Appian. Dj. 53

10 Polyb. XXXV 5. Val. Max. LU 2, 7) vor. Tan-
zend gehen Karpetaner (Liv. XXIII 26) und Lu-
sitaner (Diod. V 34) in den Kampf. Seine Waffen
gehen dem Lberer fiber alles (Iustin. XLIV 2, 5.
Diod. XXXHI 16. Liv. XXXIV 17. SiL m 330).
Auf dem Grab des Kriegers werden soviele Spiefie
aufgestellt, als er Feiude getotet hat (Arist. Pol.
VII 2, 6). Bei den Lusitanern wird der Gefangene
geschlachtet und aus seinen Eingeweiden geweis-
sagt_ (Strab. 154). Auch bei den Keltiberern

20scheinen Menschenopfer vorzukommen (Marques
de Cerralbo El alto Jalon 142). Eine eigen-
tumliche Seite des iberischen Kriegswesen ist
die Reislauferei. Die Dberer, vor allem die Kel-
tiberer, sind seit dem 5. Jhdt. v. Chr. die besten
Soldner der Karthager, leisten spater bald ihnen,
bald den Romern, aber auch den weniger krie-
gerischen Turdetanern Kriegsdienste (Liv. XXI
57. XXIV 45. XXXIV 18). Der Grand dazu ist
wie bei anderen die Reislauferei betreibenden Vol-

30 kem sowohl die Armut des Landes wie die Kriegs-
lust. Vor der Schlacht (Liv. XXITJ 26, 6. Diod
V 34. SiL Ital. m 347) und bei der Totenfeier
(Diod. XXXin 21a. Liv. XXV 17, 5) werden
Waffentanze aufgefuhrt. Neben dem Krieg schei-
nen die Djerer die Jagd geliebt zu haben (Hist,
aug. Zenob. 18 venata (cod. eenata) eat Hispcmo-
rum eupiditote. Plut. Sert. 13. Martial I 49, 23.
N. Schweiz. Mus. 1865, 327). Bei den armen
Bergstammen, den Keltiberern, Lusitanern, Kal-

40 lakern, Asturern, Kantabrern sind Raubereien ge-
wchnlich. Wir lesen von Einfallen der Kelti-
berer ins Gebiet der Karpetaner (Appian. Dj. 51
Liv. XXXV 7), Edetaner (Appian. lb. 77), ins
Ebrotal (Liv. XXXLX 29), von den bestandigen
Raubereien der Lusitaner (Strab. 154. Plut. Mar
6. Diod. V 84. Appian. lb. 72. 59. 100), und
ihrer Ostlichen und nordlichen Nachbarn (Strab.
156. 158. 163). Die ROmer bezeichneten auch
die Kriegfuhrung der Djerer als Rauberei (furfa

50 Sallust hist. 1 112. Frontin. n 5, 81. vgl. Strab.
196), die Djerer als Rauber (Liv. ep. 52) und
ihre Fuhrer als Rauberhauptleute (Diod. XXXIII
1, 5. Appian. 77), was an die franzosische Be-
zeichnung der spanischen Guerillas als ,brigonds'
erinnert. Die Tapferkeit der Djerer wurde durch
ihre hervorragende Indolenz, die geringe Kriegs-
energie, beeintrachtigt. Mit Mfthe zusammenen-.
gebracht verlaufen sich die Gaue sowohl nach
Siegen wie nach Niederlagen (vgL Appian. lb.

6042) und sind, obwohl siegreich, immer wieder
bemuht, selbst unter ungflnstigen Bedingungen
Frieden zu schliefien (vgL Appian. Dj. 79f./o8).

Die altnationale, ihnen nut den Libyern ge-
meinaame und bei alien Stammen verbreitete Be-
waArang besteht aoa zwei Lanxen {Umoea), efnem
Schwert oder Dolch und dem besonders eharakte-
ristiscben, UeinenlederrienR^mdechild, dereaeira,
nach dem die iberischen Leielrtbewaftneten oat-
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trati genannt werden (s. Caetra). Bei den Siid-

und Oststammen und bei den Keltiberern kommt
eine mit drei Fufi langem Eisenschaft versehene

Wurflanze, die phalariea vor, das Vorbild des

rOmischen Piluros, daneben das ganz eiserne, ca.

2 m lange soUiferrewn (Schulten Rh. Mus.

1911). In Andalusien war als vierte Lanzenart

ein WurfspieB mit Harpunenspitze in Gebrauch

(Ausgrabungen von Osuna). Neben den fur den

eine tuchtige Eisenindustrie. Der Handel scheint

dagegen selbst hier rein passiv gewesen und die

Fahrten nach Norden zur Gewinnung des Zinnes

und Bernsteins nicht von den Tartessiern, son-

dern von den Ligurem und Griechen ausgeftlhrt

worden zu sein. Der heheren Kultur entsprach

ihre geringere Kriegstiichtigkeit (Liv. XXXIV 17)^

Ahnlich wie an der Siidkuste ist auch an der

Ostkuste fruh eine ziemliche Kultur erreicht

Fernkampf gerusteten, mit Lanze und Dolch be- 10 worden. Wir finden auch hier eine bedeutende,

waffneten Leichten gibt es Schwerbewaffnete fur

den Nahkampf, die mit einem langen, zu Hieb

und Stich geeigneten Schwert, dem von den

Romern ubernommenen ,gladius Hispaniensis"

und dem groflen, von den Kelten entlehnten

Schild, bewaifhet sind und von den caeirati

als .seutati' unterscbieden werden. Das iberische

Schwert zeichnete sich durch seine vorziigliche

Stahlung aus (Polyb. frg. 96. Diod. V 83. lust.

XLIV 3) und wurde besonders aus dem Eisen 20 roskopion usw.)

nach griechischen Vorbildern arbeitende Kunst (die

,Dame von <Elche', die Statuen von Cerro de los

Santos, der Goldschmuck von Javea, die reich-

bemalten Vasen, die Stadtmauem von Tarragona),

eine alte Leinenindustrie (Nicol. Dam. frg. 102)

und Fabrikation von Espartowaren, die sich schon

in neolithischer Zeit finden. Seit dem 5. Jhdt.

v. Chr. bedeckt sich die Ostkuste mit den Fak-

toreien der Phokaer (Emporion, Rhode, Heme-

des Moncayo in den Fabriken von Bilbilis und

Turiasso hergestellt (Martial. I 61. IV 55. XII

18. Plin. XXXIV 144. Iustin. XLIV). Neben dem
einheimischen Schwert flndet sich besonders im

Siiden die doppelt geschweifte griechische xonls

(P. Paris Essai sur l'art de l'Esp. prim. II 274).

Die Reiter fuhren StoBlanze und Rundschild.

Eine eigentumliche Waffe mit kurzem Stil und

zwei Haken, also vielleicht eine Streitaxt, fuhrt

Die Bewohner der sfldlichen Halfte des

Tafellandes, Karpetaner und Oretaner, trieben

aufier Ackerbau die Kultur des Weins und der

Olive, die hier schon zur Zeit des Viriatus bezeugt

ist (Appian. Dj. 64). Dagegen waren die Bewoh-
ner derNordhalfte des Tafellandes: Arevaker

und Vaccaer durchaus auf den Getreidebau be-

schrankt, der bei diesen weiteFlachen bedeckte,bei

jenen nur in den wenigen anbaufahigenEbenen (wie

zuweilen der sonst meist mit der StoBlanze be- 30 bei Numantia) betrieben werden konnte und zum

waffnete Reiter der iberischen Munzen. Ein wirk

liches Doppelbeil kommt an der Ostkuste (auf

Vasen) una in Lnsitanien (romische Munzen) vor.

Als Schutzwaffen findet sich neben dem Schild

der Metallhelm, besonders in der konischen Form
des Hallstatthelmes, auch ein Panzer, der bei

den diesseitigen Keltiberern aus zwei runden,

Brust und Rlicken deckenden Scheiben, die durch

Zwischenglieder verbunden waren, besteht Bei

Unterhalt der BevOlkerung nicht ausreichte. Die

Hauptwirtschaft der Arevaker war die Viehzucht,

Fleisch ihre vorwiegende Nahrung (Diod. V 34).

DaB auch hier Bergbau, und zwar sowohl auf

Silber wie auf Eisen betrieben wurde, beweisen

fur jenes die von Rom erhobenen Tribute, fur

dieses die Waffenfabrikation. Ferner stellten die

Keltiberer aus der Wolle ihrer Schafe ihren groben

Mantel, das Sagum, her. AuBerdem verstanden

den Balearen und den Bergvolkem des Nordens40sie sich aber auch auf die TGpferkunst, besonders

hat sich die Schleuder erhalten. Die ROmer haben

den rberem mehrere Waffen: das Schwert und

das Pilum (Schulten Rh. Mus. 1911), entlehnt.

Siehe uber das iberische Kriegswesen Schulten
Numantia I 1, 4.

5. Kulturstufe der verschiedenen Ge-

gen den. Die Kultur der Iberer weist die grOBten

Gegensatze auf. Die Turdetaner (Tartessier)

haben schon fruh verstanden, die Silber- und

auf allerhand Vasen, die mit altertumlichen, von

griechischen Vorbildern entlehnten Ornamenten
bemalt wurden. Von Handel findet man bei ihnen

keine Spur. Weiter vorgeschritten waren die das

Tal des Jalon und Jiloca bewohnenden diesseitigen

Stamme, bei denen wir eine blflhende Waffen-

industrie finden, und die mit der nahen Ostkuste

Handel trieben, wie sich aus dem Import von

Wein (Diod. V 34) und den Beziehungen ihres

Kupferschatze der Sa. Morena auszubeuten, was 50 Stadtebaus zum griechischen ergibt.

zuerst die mykenischen, dann die phonizischen und Das lusitanische Kustenland produzierte

zuletzt die griechischen Kaufleute anzog, einen
" " "

"
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lebhaften Tauschhandel zur Folge hatte und zu

einer fruhen Zivilisation des Sudens ffihrte. Um
600 v. Chr. bluhte in Tartessos, der an der Mfin-

dung des Baetis gelegenen Hauptstadt, das Reich

des Konigs Arganthonios : aas alteste Reich des

Westens, ein Gegenstuck zu den groBen orienta-

lischen Dynastien. Die Turdetaner besaBen nicht

nur eine Kunst (s. o.), sondern sogar eineliteratur 60

(Strab. 139). Von der geistigen Blute in rOmischer

Zeit zeugt derAufenthalt desGrammatikers Askle-

piades und die aus der Baetica hervorgehenden

Literaten: Lucan und die beiden Seneca u. a.

Neben dem Bergbau muB hier der Ackerbau und
der Anban von 'OUve und Weinrebe frth ver-

breitet gewesen sein. Die kunstvollen Waffen

von Almedinilla (bei Cordoba) bezeugen auch hier

zu Polybios Zeit (Polyb. XXXIV 8, 4) auBer Vieh

und Getreide (Weizen und Gerste) Wein, alles

in groBen Massen. Nach Diod. XXXIII 7 muB
man sich die Lusitaner dieses gesegneten Kiisten-

landes als bedeutend zivilisierter vorstellen als

die des westlichen Randgebirges, deren Armut und
Unknltur sich in ihren bestandigen RaubzBgen ins

Unterland auBert (Strab. 154. Diod. V 34).

Ganz rohe Zustande finden wir bei den Berg-
stammen des Nordwestens, den Kallakern,

Asturern, Kantabrern. Sie leben meist von Eicheln,

aus denen sie Brot backen, bedienen sich hol-

zerner GefaBe und ubertreffen an Primitivitat der

Sitten noch die Keltiberer (Strab. 155. 165).

Wenn sie nicht Kriege fuhren, geben sich die

roheren Stamme dem Faulenzen hin. Die Muhe
des Feldbaus wird von den meisten verschmaht

64
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(Strab. 164). Ein Vettone wundert sich liber

spazierengehende romische Soldaten und meint,
daB man entweder schlafen oder kampfen musse
(Strab.). Es herrsohte also wie bei den Gennanen
derselbe Gegensatz zwischen grOBter Anstrengung
und grOBter Faulheit. Auch dieBalearer be-

wahren noch im 2. Jhdt. v. Chr. die Boheit eines

TJrvolkcs (Hohlenwohnungen, Weibergemeinschaft,
Verachtung der Edelmetalle, Schleuder die einzige

(Bull. Hispan. 1911 Taf. I) und bestatigt Tacitus
Agr. 11 (torti erines). Dies wird die Haartracht
der Kustenstamme gewesen sein. In Andalusien
(Strab. 164) und an der Ostkuste (Statuen von
Cerro de los Santos), aber auch bei den Kelti-
berern (Ausgrabungen des Marques de Cerralbo)
tragen die Weiber auf hohem eisernen Gestell einen
schwarzen Schleier: das Urbild der Mantilla. Von
der KOrperpflege der Keltiberer und der Berg-

Waffe, Zerstflckelung der Toten: Diod. V 17f.). 10 stamme wird die scheuBliche Sitte, den Leib und
Ziemlich entwickelt war bei den Iberern des

Sfldens und Ostens die Kunst des Bergbaus, die

Poseidonios beschreibt (Diod. V 35). Dagegen
meiden die Iberer allgemein die See im Gegensatz
zu den Ligurern, die tiberall kilhne Seefahrer sind

(Liv. XXXIV 10 Hispani imprudentes maris).
Wahrend die Stamme der Sfld- und Ostkuste
unter fremdem EinfluB betriebsam sind, bezeichnet

die des Tafellandes und des Nordwestens eine

hervorragende Indolenz (dXiyotQLa Strab. 164), wie 20
sie noch heute den stolzen aber lassigen Kastilier

von dem riihrigen Bewohner der Ostkuste unter-

soheidet. Die Lebenshaltung ist im allgemeinen
sehr einfach. Im Gegensatz zu der Vollerei der

Kelten wird die MaBigkeit der Djerer im Essen
und Trinken hervorgehoben (Iustin. XLIV 2, 6.

Steph. Byz. s. 'Ipr/Qlat).

6. Nahrung. Nahrung und Kleidung sind

nach dem Grade der Kultur verschieden. Im all-

die Zahne mit abgestandenem Urin zu reinigen,
berichtet (Diod. V 33. Strab. 164. Catull.). Im
ubrigen werden selbst die Bergstamme als rein-

lich geschildert (Strab. 154. Diod. V 33). Neben
kalten kommen auch warme Bader vor (Strab.

154), letztere freilich nach Iustin. XLIV 2, 6

erst unter rOmischem EinfluB. DaB schon die

iberischen Weiber auf schlanke Taille hielten,

lehrt Nic. Damasc. frg. 102.

8. Wohnung. Die Hauser sind bei den Lu-
sitanern meist runde Hfltten aus Flechtwerk oder
Lehm mit Steinsockel (so in Citania de Briteiros

;

Sabroso), seltener viereckige (Briteiros, Santa
Lucia). Bei den iberischen Bergstammen hatten
die Hfltten ringsum laufende Banke aus Stein
(Strab. 155). Die Niimantiner wohnten in oblongen,
11m langen, 2—3 m breiten und gewOhnlich in

drei Ranme geteilten Hausern aus Lehmziegeln mit
Steinsockel. Der rordere Baum hat einen Keller,

gemeinen herrschte die groBte Frugalitat (Iustin. 30 der auch zum Wohnen , besonders als Spinnstube
XLIV 2, 1). Bei den Iberern der Kustenlander
wiegt wohl Brotnahrung vor, bei den Bewohnem
des Tafellandes und den Bergstammen Fleischnah-

rung (s. o.), neben der sich die uralte Eichelkost
bis in rOmische Zeit gehalten hat (Plin. XVI 15.

Strab. 155). Wahrend die Kustenlander 01 haben,
sind die Stamme des Hochlandes auf Butter an-

gewiesen (Strab. 155). Als Getrank haben die

Kustenstamine und die diesseitigen Keltiberer

fur die Weiber, diente, der mittlere . den Herd;
der hintere diente als Schlafzimmer. An der
Stld- und Ostkuste durfte das aus dem Orient
stammende, rechteckige Hans' allgemein gewesen
sein, wird denn auch in den bisher ausgegra-
benen Stadten stets angetroffen (Puig Castelar
bei Barcelona, Calaceite bei Teruel, Stadte der
Provinz Albacetc).

9. Siedlung. Die Stadte lagen meist auf
Wein oder Honigwein (Diod. V 34), die Bewohner 40 Bergen, besonders auf den fur die Halbinsel so
des Tafellandes und die Bergstamme Bier, die

eaerea (Strab. 155. Oros. V 7. 13). Besonders
beliebt war ein mit aromatischen Krautern ver-

setzter Wein (Plin. XXV C5).

7. Kleidung und KOrperpflege. Die;

Kleidung besteht bei den Kustenstammen aus bun^
ten,leinenen Stoffen (Athen.523 B. Phylarch.frg.13).

Rote LeibrOcke tragen die Djerer in Hannibals Heer
(Polyb.m 144. Liv. XXII 46). Bei den Hochlan

charakteristischen diluvialen Tafelbergen (Meseta,
Muela) und sind stets sehr stark befestdgt. Im
Suden und Osten sind die Mauern unter griechi-

schem EinfluB aus behanenen Steinen gebaut und
mit Tiirmen und kunstvollen Torbauten versehen
(so in Tarragona, Gerona, Olerdola, Castel Ibros

usw.), in Numantia dagegen ans Lehmziegeln aut

Sockel von rohen Steinen. Kunstvolle Befesti-

gungen hat auch die Citania de Briteiros in Lu-
dern dagegen ist die Kleidung einfarbig und vor- 50 sitanien. An die auf dem Plateau liegende Ober-
wiegend schwarz (Strab. 155. 175. Diod. V 33). -
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Nur ihre Weiber tragen bnnte Stoffe (Strab. 155).
Das charakteristischste Stiick der Kleidung der
Hochlander ist der grobe Mantel, das Sagum, das
wahrscheinlich von den Kelten, den fruheren Be-
wohnem des Hochlandes, entlehnt ist. Auf dem
Leib tragen sie eine Tunika, teils einfarbig,

teils gestreift (so aaf den Reliefs von Osuna).
Als Kopfbedeckung kommt bei ihnen eine Fell-

stadt bauen sich meist auf den terrassierten Ab-
hangen Vor3tadte an (Numantia, Calaceite, Puig
Castelar). Mehrfach fallt der vollkommen regel

mafiige Plan der Stadt auf, so in Numantia,
welches zwei Langs-, zehn Querstrafien, die sich

rechtwinklig schneiden, hat, in Poig Castelar und
bei Calaceite. Auch in Briteiros ist das StraBen-
netz ziemlich regelmaBig. AuBer den eigentlichen

Stadten bewohnten die Iberer eine Menge kleiner
kappe vor (Appian. Lb. 48), meist tragen sie 60 und kleinster Burgen (easteUa, turret) Eine
"v" -1 —: ~ A:~ '—:i —J J: ~ D— solche, das ,Castel Ibros' in Andalusien, mifit nur

11X11 m, und der auch in alten und neuen
Ortsnamen vorkommende Name .Turris', heute
Torre, zeigt, daB die Orte oft go klein waren. Wirk-
liche Tflrme sind die .Talayots' der Balearen, das
Gegenstuck der sardischen Nuraghen. In ihnen
wohnten die Hauptlinge, ringsum in Hfltten ihre
Sippe.

aber ebenso wie die Lusitaner und die Berg-
stamme das Haar blofi und lang (Strab. 154.
Appian. 67. Martial. X 65, 7. CatulL capillati
Celtiberi. Cichorius Untersucbungen zu Lucil.
S. 32), wobei, wie noch heute, die Stirn mit einem
Band umwunden wurde (Strab. 154). Gekrauseltes
Haar zeigt der Kopf der iberischen Munzen und
der Jager einer iberischen Vase von der Ostkuste
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10. Industrie und Handel. Fur die vor-

rCmische Zeit ist bezeugt die Leinenindustrie der

Ostkuste. Nach Ephoros (b. Nic. Damasc. frg. 102)

entschieden Preisrichter, welche Frau die besten

Gewebe gefertigt habe. Leinene Rocke tragen

die Iberer in Hannibals Heer. Das Hochland
fabrizierte dagegen ans Schafwolle das beruhmte
keltiberische sagum. In der Topferkunst leistet

vor allem die unter Ostlichem EinfluB stehende

Ostkflste Vorzugliches , aber auch Keltiberien.

Die Numantiner fertigten aus Ton nicht allein

Vasen der verschiedensten Form, sondern auch
Figuren, ja sogar Trompeten. Ausgezeichnete

Waffen finden wir in Turdetanien, aber beson-

ders bei den Keltiberern, deren Schwert die Ro-

mer nachahmten, ohne es je erreichen zu kOnnen
(Polyb. frg. 96). Uralt ist der Bergbau, besonders

der Tartessier. Die von Poseidonios (Strab. 147.

Diod. V 35) beschriebene Technik des Bergbaus

ist ziemlich entwickelt. Der iberische Handel
ist dagegen fast durchaus passiv, worin sich die

Indolenz der Basse auBert. Obwohl an der Mittel-

meerkflste wohnend, mieden die Iberer das Meer
(Liv. XXXIV 9 Hispani imprudentes maris).

Gegen ihre Produkte tauschten de die Waren
der Ostlichen Kaufleute ein: Wein (Diod. V 17,

34, 2), kimstvolles Tongeschirr, aus dessen Nach-
ahmung die iberische Keramik hervorgegangen

ist, und andere Luxusware (Strab. 175). Trotz

ihrer Metallschatze waren die Keltiberer rohe Bar-

baren, lehnten offenbar jeden fremden Import
ab, von dem sich denn auch in Numantia wenig
findet. Uralt ist der Exporthandel der Tartessier

in Silber, Kupfer, Zinn u. a. Die Bewohner der

Kassiteriden tauschten Zinn und Blei gegen fremde

Produkte ein (Strab. 175).

11. Gemeinden. Die politische Einheit ist

nicht, wie bei den Kelten und Germanen, der

Stamm, sondern, wie bei den Berbern, die Stadt

oder Burg. Die Munzen nennen nur Stadtnamen,

und in den Kriegen treten die Stadte selbstandig

auf. Noch in den Inschriften der Kaiserzeit wird

als Heimatgemeinde die Stadt und sogar Ca-
stellum und Turris genannt (CLL II 535? Limi-
eus eastello Berensi; 365.453). Die turris La-
scutana (CIL II 5041) erscheint- spater als Stadt-

gemeinde (Plin. Ill 15). Nicht allein die groBeren

Stadte, sondern auch die kleinen und kleinsten

Burgen sind also Gemeinden. Der Vorwurf, den
Poseidonios dem Polybios macht (Strab. 161),

daB er den Tib. Gracchus 300 noUn unterwerfen
lasse, wo es doch nur xvoyoi gewesen seien, ist

staatsrechtlich falsch. Kein Land hat deshalb
so viele Gemeinden wie Spanien. Es ist das Land
der 1000 Stadte (Geogr. gr. min. II 266). Auf
seinem Tropaeum rnhmte sich Pompeius, von den
Alpen bis zu den Saulen 87 6Stadte unterworfen
zu haben (Plin. Ill 18). Plinius zahlt 175 (Bae-
iica) -+- 179 (Tarraconensis) +- 46 {Ltisitania)
= 400 Stadte auf, wozu aber die von ihm nicht

genannten Castelle und ,Tflrme' kommen, deren
Anzahl Legion war.

12. Volksburgen. Aufier den kleinen, die

politische Gemeinde darstellenden Ansiedlungen
gibt es grofie Zufluchtsstadte, Volksburgen, in die

skh des ganze Stamm flochtet Numantia war
die Volksburg der nOrdlich des Duero sitzenden
Arevaker, Tennantia die der sudlichen. Palantia,

Intercatia, Cauca sind die drei Volksburgen der

Vaccaer, Segeda ist die der Beller und Titter,

Contrebia die der Lusoner. Der Umfang dieser

Zufluchtsstadte ist daher sehr bedeutend: bei

Numantia 41/2, bei Segeda 8 km.
13. Verfassung. An der Spitze der Gemeinde

steht wie in den afrikanischen Gemeinden (CDL
VIII 1615) ein Senat (Diod. XXXI 39: jiqe-

ofivTegoi. Appian. lb. 100. liv. XXXIV 17: sena-

10 tores). Mit den Altesten sind nicht identisch die

oft genannten principes (Liv. XXII 21, 7. XXVI
50. XXV 33). Nur bei den kultivierteren Sud-

und Oststammen finden sich erbliche Konige oder

Fursten (principes, reguli: Liv. XXI 2, 23.

dwdotcu : Appian. Pj. 37, paotfots: Appian. 5) wie

Arganthonios, der KOnig von Tartessos, Indibilis.

der Furst der Hergeten (Polyb. X 18, 3), Edeco,

der Furst der Edetaner (Polyb. X 34, % Ccrri-

bilo in Oretanien (Liv. XXXV 22, 5) u. a. Auch
20 die iberischen Aquitaner haben Konige (Caesar

b. gall. ILT 12, 4) im Gegensatz zu den aristo-

kratisch regierten Kelten. Die Hochlander (Are-

vaker, Lusoner) wahlen dagegen nur f&r den Krieg

Feldherren, so* im J. 153 v. Chr. den Cams
(Appian. lb. 45), Ambon und Leucon (ebd. 46),

Auarus (ebd. 95). Auch Viriatus wird von den
Lusitanern nur zum Feldherrn gewahlt (Appian.

62) und nach seinem Tode Tautalus (Appian. 73).

Andere Hauptlinge der Lusitaner nennt Appian. 56

30 14. Gemeinde und Geschlecht. Zwischen

dem Stamm und dem Individuum steht das Ge-

schlecht oder die Sippe, rOmisch gcntilitas (CIL

II 2633: gentilitas Desoneorum ex gente Zoda-
rum'. 8641), und bei den nOrdlichen Iberern,

besonders den Keltiberern, nennt der einzelne bei

seinem Namen auch dieses und zwar im Genetiv

mit der Endung -cum (Flavimts Comenesciquum,
Flavi f. Caueensis: CIL LT 2729. Attia Abboio-

cum Rectugeni f. Uxamensis : CIL II 6294). DaB
40 die Namen auf -cum Geschlechter oder Sippen

bezeichnen, ergibt sich aus ihrer Herkunft von

Personennamen. Da mehrfach diese Gesehlechts-

namen zugleich solche von Orten sind (Maganicum
=heutigemMaganbeiToledo), scheinen diekleineren

Orte von je einem Geschlecht bewohnt gewesen

zu sein, die groBeren von einer Mehrzahl, der Sippe.

15. Der Stamm. Uber diesen kleinen Ge-

meinden stehen als hflhere, aber nur ethnologische,

nicht politische Einheit die Stamme {gens). Auch
50 ihre Zahl ist sehr groB. Zwischen Tajo und Nord-

kuste wohnten 30, in Asturien 22 Stamme (Strab.

154. Plin. IH 28). _
Wie in Gallien ist das

Verhaltnis der Stamme untereinander eher ein

feindliches als ein freundliches, worin Strabon den

Grund ihrer Wehrlosigkeit gegen fremde Eroberer

erkannt hat (Strab. 158; ebenso Florus I 33). So

ist es z. B. nicht zu einer Verbindung der Lusi-

taner mit den Keltiberern, die doch gleichzeitig

von Rom bekriegt wurden, gekommen. Der Grand
60 scheint der Stolz der Lusitaner gewesen zu sein

(Appian. 56). Es gelingt nur selten und meist,

wenn es bereits zu spat ist, bedeutenden Fuhrern,

ein gemeinsames Vorgehen durchzusetzen , das

sich aber auch meist nur auf einige Stamme be-

schrankt. 80 einigt Indibilis die Ebrostamme
(Polrb. m 76. Liv. XXVII 17, S) , Viriatus die

Lusitaner, Sertorios diese und die Keltiberer. Zu
einer Einigung des ganzen Volkes, wie sie Vercin-
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getorix in Gallien erreicht hat, ist es nie ge-

kommen. Die politischen Institutionen der Iberer

zeigen also eine auBerordentliche Zersplitterung.

Sie beruht auf dem iberischen Charakter, dessen

hervorragendster Zug der Stolz, die Ablehnung

aller Unterordnung ist. Dadurch wurde das von

Natur wie wenige Lander zur Einheit bestimmte

Land zerrissen und so die Beute der fremden

Eroberer.

16. Soziales. Von den sozialen Institutionen

ist sonst wenig bekannt. Von den nordwestlichen,

ganz rohen Stammen bezeugt Strab. 155 die

Monogamie, die also wohl allgemein verbreitet

war. Bei den Kantabrern gab der Mann der Fran

die Mitgift, erbten die Tdchter und vermahlten

ihre Bruder (Strab. 165). Bei den Artabrern

zogen nach einem griechischen Roman (Eohde
Gr. Roman 2 284) die Weiber zu Felde, wahrend
die Manner zu Hause blieben. Nach Iustin.

XLIV 3, 7 iiberlieflen die Iberer die Feldarbeit

den Weibem, was Strab. 165. Sil. Ill 350 wohl

mit Recht auf die rohen Nordstamme beschranken.

Die auch in Korsika bezeugte Sitte des Manner-

kindbettes bestand bei den Nordstammen (Strab.

165). Wie noch hente spielte der Tanz eine grofie

Rolle, wie das fur die Lusitaner (Diod. V 34),

Bastetaner (Strab. 155), Karpetaner (Liv. XXIII

26), Keltiberer und die nordwestlichen Stamme
(Strab. 164. Sil. Ill 347) bezeugt ist. Die Notiz

bei Strab. 155, daB beim Schmause eine Rang-

ordnung nach Rang und Alter beobachtet werde,

scheint das Zusammenwohnen des Geschlechts zu

bestatigen (s. o.). Bei den VaccSern herrschte

Kommunismus, wurde das Ackerland in jedem

Jahre neu geteilt und die Ernte von der Gemeinde
verteilt (Diod. V 34).

17. Religion. Von der Religion der Iberer

wissen wir nur wenig. Nach Strab. 164 ver-

ehrten die Keltiberer und die nordwestlichen

Stamme den Mond und feierten bei Volhnond vor

ihren Stadten nachtb'che Feste mit Tanzen. Auch
bei den Turdetanern finden wir den Kult des

Mondes. Er wurde als Noctiluca bei Malaga
(Avien. 429) und als <Pa>a<p6gos bei Ebora verehrt

(Strab. 140). In Lusitanien existierte auf dem
Kap Roca Kult der Sonne und des Mondes (CIL

II 258 und 259), nach dem das Kap bei Ptolem.

II 5, 3 Sckrjvrig 5ngov heiBt. Derselbe Mond-
kult findet sich bei den mit den Iberern stamm-
verwandten Berbern (Tissot Ge"ogr. de l'Afrique

I 480). Einen Sonnengott Netos finden wir in

Andalusien (CIL II 365. 5278. Macrob. I 19, 5)

und in Aquitanien (Philipon 209). Bilder von

Sonne und anderen Gestimen sind auf Miinzen

des siidlichen Spaniens haufig, z. B. in Malaga

(Delgado Nuevo Metodo I Taf. V. 5 T. 49, 59).

Auf dem Glauben an den Himmel als Wohnsitz
der Getter beruht wohl der bei den Keltiberem

und Vaccaern ilbliche Branch, die Toten von

Geiern zerfleischen zu lassen, damit diese die

Seele gen Hinunel triigen (Aelian. hist. an. X 22.

SiL HI 310). Ebendahin weisen die mehrfach
bezeugten Bergkulte des .Iuppiter' (CIL II 2525.

2695. 5809. Mart. I 49, 6). Auf Stierkult lassen

die zahlreicb erhaltenen Darstellungen des Stieres

schlieBen. Dazu pafit Diod. IV 18, der erz&hlt,

daB die Stiere von Geryoneus her in Spanien
heilig geien bis auf seine Zeit. Die nordwest-

lichen Stamme opferten einem Kriegsgott, den

der Stein CIL It 5612 Mars nennt, BtScke und
Kriegsbeute, Menschen und Pferde (Strab. 155).

Aus einem Kult des Kriegsgottes konnte sich auch

die Verwendung des Wolfsfelles als Tracht der

Herolde (Appian. lb. 48) erklaren, da der Wolt
wohl auch hier das Tier des Kriegsgottes war.

DaB die Kantabrer Pferdeblut tranken (Horn c.

m 4, 34. Sil. Ill 361), hangt wohl mit einem

10 Pferdeopfer zusammen. Nach einer einheimischen,

mit Venus identifizierten Gottheit wird ein mit

Oliven bepflanzter Berg nordlich des TajoMippo-

dlotov oqo; genannt (Appian. lb. 64). Auch die-

auf dem Ost- und Westkap der Pyrenaen ver-

ehrte ,Aphrodite' entspricht wohl einer iberischen.

Ortsgottin. Berggott Dercetius C. H 5 809 (s.H o 1-

der Altkelt. Sprachsch.) lup. Ladieus (auf Berg

Ladoco. C. II 2525). Eine Menge lokaler Kulte,

besonders Baum- (Fagits deus, deus Sex Arbores)

20 und Bergkulte (deus Averanus — Mont Avera-n

;

deus Garrus = Pic. Gar: CIL XLH 345, 34), teils

iberisch, teils ligurisch, erhielten sich bis in

romische Zeit in den Talern der westlichen Pyre-

naen (s. Philipon Iberes 208). Auch die Ver-

ehrung des Flusses Navia in Galicien (CIL II

2601. 2602. 3622. 5623) diirfte vorrOmisch sein.

Auf den Vorgebirgen der WestkQste z. B. auf

dem heiligen Vorgebirge (Strab. 13S) scheinen

sich uralte, iigurische Naturkulte erhalten zu

30 haben (Jullian Hist, de la Gaule I 135). Andere

Lokalkulte besonders des Westens lernen wir aus

den rflmischen Inschriften kennen, wie den dem
EndoveUicus, die Ataecina, die lares Gapetici,

Turolici (s. Vascon cellos Religions de Lusi-

tania I. CIL II Suppl. p. 1126). Im Nordwesten

und auf dem Tafelland haben sich keltische Kulte

:

Epona, Matronae. Lugoves erhalten (CIL II 5788.

2764. 2818. 2776). Bei den Lusitanern und Kal-

lakern gab es Weissagung aus Eingeweiden ge-

40 schlachteter Gefangener (Strab. 154. Sil. Ill 344),

bei den Vasconen Auguren (Hist. aug. Alex. Sev. 27 r

7). Vom Totenkult wissen wir aus Diod. XXXIII
1, 5, daB die Lusitaner, und aus ihren Nekro-

polen, daB die Keltiberer ihre Toten verbrannten.

Nach anderen Quellen (s. o.) freilich lieBen diese

die in der Schlacht Gefallenen von Geiern zer-

fleischen, wahrend man die anderen veTbrannte.

Nach Aristoteles (Pol. VII 2, 6) ehrten die

D>erer den gefallenen Krieger, indem sie so viele

50 Lanzenspitzen urn sein Grab steckten , als er

Feinde getotet hatte. Keltiberische Grabsteine,

auf denen in Reihen viele Lanzenspitzen dar-

gestellt sind, bestatigen diese Angabe. Von
der Deisidaimonie der Iberer zeugt die Geschichte

von der weiBen Hirschkuh des Sertorius (Plut.

Sert. 11) und der Glaube an die Mission des

seinen heiligen Speer schwingenden Olyndicus

(Floras I 33). Der religiose Fanatismus, wie er

uns zuerst in dem Priscillianistenstreit, spater in

60 Ignaz von Loyola und am schrecklkhsten in der

Inquisition entgegentritt, ist wohl iberisches Erbe.

18. Schrift und Sprache. Die Denkm&ler
der iberiscben Schrift und Sprache hat Hubner
in seines Monumenta linguae Ibericae (Berlin 1893)

zusammengestellt Es stent mit dem Iberischen

wie mit dem Etruakiscben: wir besitzen eine

game Reihe iberischer Inschriften, damnter auch
cinige grOfiere Teite (Mon. ling. lb. 155. 171), kOn-
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nen sie zum groBen Teil lesen, da das iberische

Alphabet dem phSnizischen sehr nahe steht (Mon.

Ling. lb. 54), verstehen von der Sprache aber nur

einige wenige Worte, meist Fachausdrttcke des

Bergwerkbaus (Mon. ling. lb. p. LXXX) und wissen

so wenig wiebeim Etruskischen , zu welchem Sprach-
stamm das Iberische gehflrt, da es wie jenes mit

keiner der bekannten Sprachen verwandt zu sein

scheint. Die seit W. v. Humboldt (Priifung der

Untersuch. iiber die Urbewohner Hispaniens ver-

mittels der vaskischen Sprache, Berlin 1821) ge-

laufige Meinung, daB das Iberische im Baskischen

fortlebe, beruht nur auf der Vermutung, daB die

Basken die letzten im Gebirge erhaltenen Iberer

seien, nicht anf einem Nachweis sprachlicher

Identitat. Dagegen ist eine nahe Verwandschaft

der Djerer mit den Libyern nachweisbar (3. u. ILT

1 c), sind also die Iberer sicher ein Zweig des ber-

berischen Stammes. Die LOsung der Frage bleibt

deshalb von der Vergleichung des Iberischen mit
dem Libyschen, auch mit der Sprache der heutigen

Berbern zu erwarten. Eine Vergleichung des Bas-

kischen dagegen mit dem Berberischen(G ab e 1 e n t z

Die Verwandtschaft des Baskischen mit den Ber-

bernsprachen, Braunschweig 1894) scheint eher

gegen als fur die Verwandtschaft des Berberischen

mit dem Baskischen zu sprechen und zu ergeben,

daB das Baskische nichts mit dem Iberischen

zu tun hat. Vieles weist vielmehr darauf hin,

daB die Basken nicht Iberer, sondern Ligurer

sind (s. Linschmann Euskara 1895, 133.

Schulten Numantia Bd. I). Aufler Hum-
boldt und Hubner hat das Iberische behandelt:

Jungfer Personennamen in den Ortsnamen
Spaniens und Portugals (Progr. Berlin 1902).

Sahuchardt Iberische Deklination (S.-Ber. Akad.
Wien 1907). Philipon Les Iberes.

,

Die iberische Schrift ist nicht durchaus die

phOnizische, stimmt vielmebr in mehreren Zeichen

mit der altkretischen uberein, kflnnte also schon

von den an der Sfid- und Sudostkuste verkehren-

den Mykenaern entlehnt sein (Evans Scripta

Minoa). Die iberische Schrift hat noch in der

Kaiserzeit bestanden, denn ein Relief von Clunia,

welches einen rOmischen Fahnentrager darstellt,

hat eine iberische Legende (Bol. de la Acad. L
433). Strab. 139 weiB, daB die iberischen Stamme
sieh in Sprache und Schrift unterschieden. Zu
seiner Zeit war das Iberische in der Baetiea fast

verschwunden (151). Auf dem Tafelland hat es

sich wohl noch lange erhalten.

19. Kflrperlicher Habitus. KOrperlich sind
alien Iberem etwa folgende Ziige gemeinsam.
Hervorgehoben wird ihre groBe Abhartung und
Fahigkeit im Ertragen von Strapazen (lust. XLIV
2, 1. Plut Sert. 12. Plin. XXXVLT 203. Lncan.
VI 258. Sil. Ill 326. Seneca contr. 1 praef.),

ihre Frugalitat (lust. a. a. O. Strab. 155), ihre

Leichtigkeit und Beweglichkeit (Liv. XXH 18, 2.

XXin 26, 11. Strab. 154. Diod. V 34. lust,

a. a. O. Pint. Sert. 12) und daher die Gewandt-
heit sowohl zu FuB als zu Pferde zu kampfen,
welcbe sich in ihrer Kampfan dem blitzschnellen

Weehsel von Angriff und Flucht, und in ihrer

KriegffihrangJGuerillakriee; mit bestandiger Ver-
anderung des KriegsschauplatzeSjplOtzlichen Uber-
fallen n. dgL), der Freude am Tanz (Strab. 155.

Sil. m 347. Diod. V 34) aufiert Wir mflssen

uns die Iberer auf Grand dieser Eigenschaften

als klein oder mittelgroB, mager und sehnig, also

von demselben Habitus wie die Ligurer (Diod.

V 39) und Berbern vorstellen. DaB sie dunkle
Hautfarbe hatten, geht aus Tacit. Agr. 11 hervor.

Durch alles dies unterscheiden sie sich von den
groBen, fleischigen, hellfarbigen, in Speise und
Trank unmaBigen Kelten (vgl. Caesar b. g. I 1.

Strab. 176. 189). Die Haarfarbe der Iberer muB
10 dem ubrigen sfldlichen Habitus entsprechend

schwarz gewesen sein. Alles das best&tigt die

anderen Zeugnisse von der afrikanischen , ha-

mitischen Abkunft des Volkes (s. u.). Noch der

heutige Spanier ist den Berbern ebenso ahnlich

wie von den anderen, sfldeuropaischen Volkern

verschieden. Der blonde und hochgewachsene
Iberer bei Sil. XV 471 ist ein Gebilde der Phan-
tasie, und in der sonst noch (z. B. bei Philipon
225) fur den nordischen Typus der Iberer ange-

20 fuhrten Stelle des Calpurnius Flaccus (decl. 2)

bezieht sich flava proeeritas auf das vorher-

gehende Qermaniae, nicht auf das folgende Hi-

spaniae: rutili sunt Germaniae vultus el flava

proeeritas, Hispaniae non eodem omnes colore

tinguntur. Den Mannern tun es an korperlicher

Leistungsfahigkeit die Weiber gleich (Strab. 165).

Sie feuem die Manner zum Kainpf an und nehmen
oft selbst am Kampfe teil (Appian. 73. Sallust

hist. II 92), geben, um der Gefangenschaft zu

30 entgehen, sich und ihren Kindern den Tod (Strab.

164). Wie der Ligurer (Diod. V 39) war der

Iberer dem Gallier an Korperkraft und Ausdauer

iiberlegen (Plin. XXXVH 203). Selbst die Nu-
mider waren den Iberern nicht gewachsen (Liv.

XXDII 26). Die Tberer sind also eine aufier-

ordentlich kraftige und zahe Rasse. Ihre Inferio-

ritSt liegt auf geistigem Gebiet.

20. Volkscharakter. Von dem Volkscharak-

ter der Iberer hebt Strab. 158 den Stolz (av&a-

40 deux) hervor, der die Einigung der Stamme ver-

hindert und die Fremdherrschaft erleichtert habe.

Dieser Grundzug des iberischen Charakters spricht

sich aus in dem Fanatismus der Stadteverteidi-

gung (Sagunt und Numantia), dem Selbstmord der

letzten VerteidigeT (App. Doer. 12. 96. Liv. XXVIH
22. Val. Max IH 2, 7. Seneca de ira 1 11. Flor. II 33.

Liv. ep. 57), der Gefangenen (Strab. 164. Appian.

74. 77) und der mit Entziehung der Waffen Bedroh-

ten (Liv. XXXIV 17. lust. XLIV 2, 5. Sil. Ill 330).

50 dem von Iustin. XLIV 2. 3 und Tacitus ann. IV
45 iiberlieferten Zug, daB Iberer auf der Folter

ein Gehcimnis bewahren oder sich den Tod geben,

Gefangene, ans Kreuz geschlagen, ihre Peiniger

durch Siegeslieder hohnen (Strab. 165). Eine
Schattenseite dieses trotzigen Stolzes ist das

Widerstreben gegen jede Unterordnung, selbst

gegen Verbindung mit Stammesgenossen. Das
fuhrte zu der a.ifierordentlichen Zersplitterung

der Siedlungen, dem demokratischen Staatswesen,

60 der isolierten Kriegfuhrung der einzelnen Stadte.

An Tapferkeit stehen die Djerer keinem Volk
naclL Thr Freiheitskampf dauert fast 200 Jahre

(Strab. 158. Liv. XXVIII 12). der der Gallier

kaum 10! Das Leben gilt dem Iberer nichts.

Prodiga gens animi el properare facUUma
mortem sagt Sil. I 225, animi ad mortem parati
Iustin. XLIV 2, 1. Dem Alter geht man durch
Selbstmord aus dem Weg (Silius), und der Krieger
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tragt stets Gift bei sich, um die Gefangenschaft

zu vermeiden (Strab. 165). Grofle Charakter-

zuge sind Dankbarkeit und Treue. Die Iberer

sind durch nichts leichter zu gewinnen als

durch Edelmut (Val. Max. IV 3, 1. V 1, 5. in
2, 21. Liv. XXVI 50. Polyb. X 19). Durch
Milde gegen erne Stadt gewinnen rOmische Feld-

herren den ganzen Stamm (Val. Max. V 1, 5).

Sie ttbertragen ihre Dankbarkeit gegen Tib.

Gracchus, der ihnen einen gunstigen Frieden gab,

auf seine SChne (Plut. Tib. Gracch. 5), die gegen

Aemilius Paulus auf seinen Adoptivsohn Scipio

(Appian. lb. 54). Beriihmt ist ihre Anhang-
lichkeit an beliebte Feldherren wie Viriathus und
Sertorius, wie sie sich in der devotio (s. o.) auBert.

Die Bewohner von Segovia lassen sich lieber von

Viriathus vemichten, als daB sie den Romern ihr

Wort brechen (Frontin. IV 5, 22). Betogenes ist

bereit, seine Sohne dem rOmischen Interesse zu

opfern (Val. Max. V 1, 5). Val. Max. II 6, 11

spricht denn auch ganz allgemein von der fides

Celtiberiea, und Sagunt erhielt fur seine Treue

gegen Rom das ehrende Pradikat fide nobilis

(Sallust hist. II 64. Mela II 92. Plin. m 20).

Verwandt damit ist ihre Vertrauensseligkeit selbst

dem Feinde gegeniiber. Oft betrogen, schenken

sie doch den ROmern immer wieder Glauben

(Appian. 52. 75. 54. 59. 79. 80. 69. 100). Wenn
die ROmer ihnen Perfldie vorwerfen (Strab. 158.

Polyb. HI 98, 3. Liv. XXV 33 usw.; s. Fertig
a. a. O. 45), so trifft in Wahrheit dieser Vorwurf
nicht die Iberer, sondern sie. Ein weiterer groBer

Zug des iberischen Charakters ist die Gastfreund-

schaft (Diod.V 34). Der iberische Charakterhat also

wie noch heute der des Kastiliers, einen grofien.

ritterlichen Zug. Hinzu kommt aber die beson-

ders bei den rohen Stammen des Tafellandes und
der Gebirge grenzenlose Wildheit, ihre ferocitas

und feritas (Oros. VI 21. Mart. X 78. Horaz,

carm. IV 5, 28. Lucan. II 549. Val. Max. Ill

2, 7. Sid. Apoll. IX 13, 116). Plin. XXXVII 203
spricht von ihrer vchementia cordis, Strabon von

dem fajeiwdsg (Strab. 151. 164. 165), Scipio in

Bezug auf die Numantiner von Tieren (Appian.

97). GraBliche Z8ge tierischer Wildheit haben
Appian. 74. Strab. 164. Diod. V 18. 2. Iustin. XLIV
2, 4. Tac. ann. IV 45 u. a. aufgezeichnet. Auch die

fanatische, bis zu Kannibalismns und Selbstmord

getriebene Verteidigun? der Stadte gehOrt hierher.

Das Gegenstuck zu dem Widerstand gegen die

Fremdherrschaft ist die Ablehnung aller fremden
Kultur. Wiihrend die Kelten sie begierig auf-

genommen und sich unglaublich schnell romani-

siert haben, ist Spanien nur in dem alten Kultur-

land des Sudens, in etwas auch an der Ostkuste

zivilisiert worden ; auf dem Tafelland und in den
nordwestlichen Gebirgen hat sich die alte Roheit

auch unter rOmischer Herrschaft erhalten und
eiistiert hier zum Teil noch heute. Mit der

Kulturfeindschaft vereinigt sich ein anderer Cha-
rakterzug, die Indolenz. Von der okywQia der

Keltiberer spricht Strab. 164. Sie auBert sich

in der Unlust zum Ackerbau (Strab. 165). der

Passivitat oder gar Ablehnung des Handels (s. o.),

der trotz aller Tapferkeit lassigen Kriegfuhrung.

Im allgemeinen sind die Iberer wie die Ligurer
ein fremder Kultur widentrebendes and eigener

anfahiges Yolk.

21. Bev5lkerung. fiber die Bevolkerung haben
wir wenige und partielle Angaben. Nach Plin. Ill

28 ergab die Oensur der drei nordwestlichen Con-
vente im C. Asturum 240000, im C. Lucensis

960 000, im C. Bracarum 275 000 libera capita d.

h. Freie, was auf den C3km nur 8 Menschen ergibt

(Beloch BevOlkerung 447). Die Arevaker haben

20 000 Krieger (vgl. Appian. 45 und 63), also ca.

80000 Menschen, was auch hier ca. 8 Menschen
lOpro C]km ergibt (s. Sehulten Numantia I).

Die sonst fiberlieferten Zahlen (s. Philipon 249)

sind ohne Wert. Wie in allem stand das Hoch-

land und der Nordwesten in der Bevolkerung

naturlich weit hinter den Kiistenlandern zuruck.

Literaturzur spanischen Ethnologie : N i e -

buhr Vortrage tb. alte Lander- u. Velkerkunde.

H. Kiepert Beitrage zur alten Ethnologie der

iberischen Halbinsel (M.-Ber. Akad. Berl. 1864).

Fertig Spanien, Land u. Leute (Bamberg 1902).

20 P h i 1 i p o n Les Iberes (Paris 1909). Die keltibe-

rische Ethnologie ist ausfuhrlich behandelt von

Sehulten Numantia Bd. I.

III. Geschichte.
1. Die einheimischen Bewohner der

Halbinsel.
a) Prahistorische Zeit. Die altesten bisher

nachweisbaren Bewohner der Halbinsel sind die

Benutzer der dem altesten Palaeolithicum.dem
,Chelle>n', angehOrigen Feuersteingerate. Dem

30 Magdalenien gehOren an die durch ihre Wand-
gemalde beruhmten HOhlenbewohner, .welche sich

auBer in Spanien in Sildfrankreich finden und
wegen der Ubercinstimmung ihrer Schadel mit

denen der altesten BevOlkerung von Nordafrika

zu einer afrikanischen Rasse zu gehOren scheinen,

die in uralter Zeit, als Afrika noch mit Europa
zusammenhing , Nordafrika, Spanien nnd Sud-

frankreich bewohnte. Die palaolithischen HOhlen-

bewohner waren Jagcr und haben an den Wanden
40 ihrer Hohlen die von ihnen gejagten Tiere mit

erstaunlicher Naturwahrheit dargestellt. AuBer-

dem kommen Darstellungen von Menschen, be-

sonders von Frauen vor, die mit bekleidetem

Unter-, nacktem OberkOrper, lang herabhangenden

Briisten dargestellt werden. Dem Magdalenien

angehOrend, werden diese Denkmaler bis ins 20.

Jahrtausend v. Chr. hinauf datiert. S. Cartail-

hac mid Breuil La Caverne d'Altamira 1909.

P. Paris Promenades arch, en Espagne (1909),

50 Arch. Anz. 1910, 286.

Zwischen den palaolithischen HOhlenbewohnem
und den Tragern der neolithischen Kultur klafft

eine Lucke von Jahrtausenden. Die Neolithiker

der Pyrenaenhalbinsel haben auBer den ublichen

Geraten aus poliertem Stein kunstvolle, reich mit

geometrischen Mustern verzierte GefaBe und vor

allem gewaltige Steindenkmaler : Dolmen und
Kuppelgraber hinterlassen, die sich besonders in'

Andalusien (Antequera, los Millares, Carmona) und

60 Sfldportugal finden. Auch die .Talayot' genannten

Befestigungen der Balearen gehOren in diese Zeit.

S. Cartailhae Les ages prelust. dans l'Espagne.

Siret Premiers ages du metal dans le Sud-Esr

de l'Espagne (1887). Wilke Sudwesteurop. Mega-
lithkultur (1912). D6chelette Manuel d'arch.

S
resist. I. Bon8o r Les Colonies agricoles prerom.,

e la vallee dn Bite (Rev. arch. 1899). Melida
Iberia ArqueoL Anteromana (Madrid 1906).
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Die Beschrankung der Dolmen und Kuppel-

graber auf den Westen und Sflden und ihr Zu-

sammenhang mit den anderen an der ganzen

Westkflste Europas und auf den vorgelagerten

Inseln verbreiteten Steindenkmalern laBt als Trager

dieser Kultur ein aber den ganzen Westen Europas
verbreitetes, besonders an der Ozeankftste siedeln-

des und die See befahrendes Volk erkennen. Da
sich im Bereich dieser Denkmaler uberall die

Ligurer, nicht dagegen uberall Djerer und Kelten

nachweisen lassen, darf man vermuten, daB die

Ligurer die Trager wie der ganzen westlichen, so

auch der spanischen Neolithik sind. S. C. Jul-

lian Hist, de la Gaule 1 110—189. Arbois de
JubainvilleLes premiers habitants de l'Europe I.

b) Ligurer. Die Ligurer sind die alteste

histori8ch nachweisbare BevOlkerung der Halbinsel.

Von ihnen zeugen der Lacus Ligustinus und die xoXis

Aiyvaxivtj am unteren Baetis (Avien 284. Steph.

Byz. s. AvyvoxivT]) ; ferner Hesiod frg. 55 und Era-

tosthenes, der die Halbinsel nach ihnen benannte

(Strab. 92), aber vor allem die Menge ligurischer

Ortsnamen, aus deren Verbreitung hervorgeht, daB
die Ligurer einmal die ganze Halbinsel besessen

haben, wie sie ja auch uber ganz Sud- und
groBe Teile von Mitteleuropa verbreitet waren
(Arbois de Jubainville). Reste der Ligurer

haben sich neben Kelten und Djerern behauptet,

besonders in Aquitanien, wo die Namen der

lokalen Gottheiten zum groflen Teil weder keltisch

noch iberiscb, also ligurisch sind (Sieglin
S.-Ber. Akad. BerL 1806, 474). Die Basken
scheinen Ligurer zu sein (s. o.). Da Hesiod

um 700 v. Chr. die Ligurer als das Haupt-
volk des Westens, also auch der Halbinsel kennt,

werden sie damals noch ihren groBten Teil, nam-
lich den Westen und das ganze Tafelland besessen

und nur den Saden und Osten an die Iberer ver-

loren haben. Dazu paBt, daB die sie auch von
dort verdrangenden Kelten erst um 500 v. Chr.

auf der Halbinsel bezeugt sind. Wann die Ligu-

rer in Spanien eingewandert sind, laBt sich nicht

einmal ahnen. Die deutliche Abhangigkeit der

Kuppelgraber von den mykenischen zeigt, wem>
anders diese Bauten ligurisch sind, daB die Ligu-

rer bereits im zweiten Jahrtausend in Spanien

saBen. Die auffallende Ahnlichkeit ihres kOrper-

lichen Habitus (s. Jullian Hist, de la Gaule I

127) mit dem der Djerer laBt vermuten, daB auch
sie wie fruher die Palaolithiker und sp&ter die

Iberer aus Nordafrika stammen.
c) Iberer. Die zweite historischeVolkerschicht

der Halbinsel ist die iberische. Die Iberer sind

libyscher Herkunft, gehOren zu einem libysch-iberi-

schen Stamm, der in unvordenklicher Zeit, wahr-
scheinlich als Spanien und Sizilien noch mit Afrika
zusammenhingen, Nordafrika, Spanien und die west-

lichen Inseln besiedelt hat. Die afrikanische Ab-
stammung der Dberer wird bewiesen durch die

Wiederkehr zahlreicher afrikanischer Ortsnamen in

Spanien (s. Wackernagelim Arch, fur lat Lex.

1905, 23) and zahlreiche ethnologische tTbereinstim-

mungen. Die im Altertum aufgestellte (Appian.

Mithr. 101. Strab. 61) and von vielen Neaeren
wiederholte Meinung, daB die Iberermitden Iberern
amKaukasos identisehnndvondorthernach Spanien
gewandert seien, beruht bloB auf der volksetymolo-
gischen Umformung des Namens der V6r m'Tfitiotf.

Der Name der Iberer beschrankt sich zuerst

auf den Afrika zunachst gelegenen Teil des Lan-
des, wo Avien 249 und Strab. 166 und 175 die

Djerer und den FluB Iberus, — heute Rio Tinto

(Mflllenhoff D.A.1. 119)— bezeugen. NachAvien
252f. war Iberia das Gebiet Ostlich vom Anas,

wo die Cyneten beginnen, und westlich vom Rio

Tinto. Der Name dehnt sich von da aus mit
dem Volk die Ostkuste hinauf nach Norden und

10 liber die Pyrenaen bis zur Garonne aus. Im
Namen des Ebro, Iberus, wiederholt sich der des

sudlichen Iberus, wie auch sonst die Djerer Orts-

namen ihrer ursprttnglichen Sitze in ihren neuen

Wohnsitzen verwendeten (s.Mon. ling. DJer. p XCV)

.

Den Griechen durch die um 700 v. Chr. beginnen-

den Fahrten der Phokaer bekannt geworden, er-

scheint der Name Iberer in der Literatur zuerst

bei Hekataios (frg. 11—18). Hier werden auch

zuerst einzelne Stamme des Volkes genannt: Tar-

20 tessier, Mastiener,Esdeten(= Edetaner), Ilergeten,

Misgeten. Sie erstrecken sich von Gibraltar bis

zu den Pyrenaen, sodaB also um 500 v. Chr.

langst der ganze Suden und Osten der Halbinsel

von Iberern besiedelt war. DaB aber die Iberer

um 500 v. Chr. auch bereits jenseits der Pyre-

naen saBen, sehen wir aus Aisehylos, der die

Rhone einen iberischen Fluss nennt, und aus Avien

v. 608, der die D>erer nOrdlich der Pyrenaen am Ora-

nus (= heute Herault bei Beziers?) an die Ligurer

30 grenzen laBt. Im Westen stoflen die Iberer um
450 an die damals noch das ganze Tafelland und
den Westen behauptenden Kelten (die Berybraker

bei Av. 483 und Ps.-Scymn. 199), im Saden am
Anas an die ligurischen Cyneten (Herod. LT 33. Avien

205). Jenseits der Pyrenaen haben sich die Iberer

aufier in der Provence in Aquitanien bis zur Ga-

ronne ausgebreitet, wie zahlreiche Stammes- und
Ortsnamen bezeugen.

d) Kelten. Wohl im 6. Jhdt. v. Chr. sind

40 dann die Kelten von Norden her eingewandert

und haben der Westkaste folgend das westliche

Tiefland (Portugal) und das Tafelland besetzt,

hier wie dort die Ligurer verdrangend , wahrend
die Iberer sich im Osten und Suden behaupteten.

Die Verbreitung der Kelten laBt sich mit Hilfe

der keltischen Ortsnamen auf -briga feststellen,

die im Westen und auf dem Hochland zahlreich

sind, dagegen im Suden und Osten fehlen (s.

Kiepert M -Ber. Akad. Berl. 1864, 143 mit

50 Karte).

e) Keltiberer und Lusitaner. Noch um
400 v. Chr. besitzen die Dberer den Saden und
Osten, die Kelten den Westen und das Tafelland.

Das letzte Zeugnis fur diesen Besitzstand ist Avien

und Ephoros, die beide auf dem Tafelland noch

die keltischen Berybraker kennen. Da die um
230 hier eindringenden Karthager auf dem Tafel-

land nur iberische Stamme (Karpetaner, VaccSer,

Oretaner) treffen, mossen die Iberer den Kelten

60 zwischen 400 and 230 v. Chr. das Tafelland ent

rissen haben. Von hier aus haben sich die Iberer

auch des westlichen Tieflandes bemachtigt, denn
im J. 218 v. Chr. sitzen hier die iberischen Lusi-

taner (Liv. XXI 57, 5). Es scheint, daB das Ein-

dringen der Iberer ins Tafelland durch die am 400
v. Chr. eintretende Ankunft der Gallier in der Pro-

vence veranlaBt worden ist, daJJ die von den Gal-

liern aus der Provence fiber die Pyrenaen znrackge-
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dr&ngten Iberer sicli auf dem Tafelland neue Sitze

gesucht haben. Hannibal flndet auf seinem Zug
durch die Provence im J. 218 bier nur Kelten,

keine Iberer. Um 250 v. Chr. ist also die ganze
Halbinsel iberisch. Dazu pafit, daB Eratosthenes

zuerst den bisher anf den Osten und Sfiden be-

schrankten Namen 'Ij}tit>ia auf die ganze Halb-
insel ausdehnt. Von den Kelten haben sich im
Sudwesten und im Nordwesten groBere Reste er-

halten, die .Keltiker' (s. Celtici), ferner am oberen 10
Ebro die Beroner; sporadisch dagegen ist das

keltische Element iiberall in seinen alten Sitzen,

im Westen und auf dem Hochland, vorhanden,

wie man aus den zahlreichen keltischen Namen
und den keltischen Elementen bei den Keltiberern

sieht. Die das ehedem keltische Tafelland okku-

pierenden Iberer werden zum Unterschied von
den anderen Iberern im Suden und Osten ,Kelti-

berer' genannt, welcher Name zuerst im J. 218
v. Chr. bei Liv. XXI 57 erscheint und vielleicht 20
von Timaios in die Literatur eingefuhrt worden
ist. (S. Schulten Numantia Bd. I, wo nach-

gewiesen ist, daB der Name der Keltiberer nicht,

wie man bisher allgemein annahm, iberische, d. h.

in Iberien eingewanderte Kelten, sondern umge-
kehrt, keltische, d. h. in ehemaliges Keltenland

eingewanderte Iberer bedeutet, daB die Keltiberer

nicht Kelten, sondern die echtesten aller Iberer

sind), DaB sich der Name Keltiberer auf die Be-

wohner des Hochlandes beschrankt, nicht auch die 30
in Portugal eingedrungenen Tberer umfaBt, erkl&rt

sich daraus, daB die Griechen, welche das Wort
pragten, nur mit jenen in Beruhrung kamen und gar

nicht wuBten, daB auch am Ozean Iberer saBen.

2. Die Fremden.
a) M yk en a e r. Da die Ostliche Welt das zur Be-

reitung der Bronze gehorige Zinn aus Spanien und
England holen muBte (Mfillenhoff D. A. 1 211),

reichen die Seefahrten der Ostlichen Volker nach
Spanien in den Beginn des Ostlichen Bronze- 40
zeitalters hinauf. Da in Agypten die Bronze
schon im alten Eeich, 3000—2000 v. Chr.,

vorkommt (Erman Agypten 610), haben diese

Zinnfahrten schon im 3. Jhdt. v. Chr. stattge-

funden. AuBer dem Zinn werden die Ostlichen

Seefahrer schon damals auch Kupfer und Silber

geholt haben. Das Hauptziel dieser Fahrten wird
schon damals die uralte Stadt Tartessus gewesen
sein. In der Tat hat sich an der Sfidostkuste

in der Provinz Almeria eine uralte. aus dem An- 50
fang der Bronzezeit stammende Kultur gefunden,

die deutliche Beziehungen zum Orient, besonders

zu Kreta, zeigt. Das nachste Zeugnis fur diese

Fahrten sind die von der mykenischen Kunst
abhangigen Denkmaler, welche sich an der Sud-

ost-, aber auch an der Westkflste der Halbinsel

flnden: die deutlich von der mykenischen ab-

hangige iberische Keramik des Sudens und Ostens,

die mit mykenischen Ornamenten verzierten Stelen

von Ampurias an der Ostkflste und Citania de60
Briteiros in Portugal, der Goldschmuck von Javea,

der Kult des Stieres, des kretischen Doppelbeiles,

der Hcmeraltar usw., vielleicht auch die iberische

Sehrift. Aus alledem geht hervor, daB die myke-
nischen Seefahrer einen regen Handel mit dem
Suden und Osten von Spanien betrieben haben.

b) Phonizier. Ant die Mykenler folgten die

PhOnizier, von deren Fahrten nach TarschiBch wir

bereits literarische Zeugnisse haben. Schon unter

Salomo, also ca. 1000 v. Chr., werden die phOni-

zischen Fahrten nach Tarschisch erwahnt. Tar-

schisch ist die semitische Form fur das griechische

Tarsis (Polyb. Ill 24, 2. 33, 9) oder Tartessos,

das lateinische Turta (Cato). Turta ist die Haupt-
stadt der Turtetaner (so Artemidor) oder Turde-

taner, auch Turduler, d. h. des Tolkes von Turta.

Sie wohnten Ostlicli vom Anas, wo sie an die

ligurischen Cyneten grenzten, bis zur Meerenge,

wo dieMastiener(Bastetaner) begannen. Sie dehnten

aber spater ihre Herrschaft fiber die Bastetaner aus,

sodaB im 2. rOmisch-karthagischen Vertrag von

348 v. Chr. die an der Stelle des spateren Neu-

Karthago liegende Stadt der Mastiener, Mastia, als

,tarsisch' bezeichnet wird (Maarla ©<zg<w?«>s:

Polyb. HI 24) und Avien. 462 die Grenze der

Tartessier bis zum Kap Nao reichen laBt.

Aufder der Baetismfindung, an der Tartessos lag,

gegentlberliegenden Insel, demmythischenEiytheia,

griindeten die Phonizier ihre alteste spanische

Kolonie: Gadir (Gades), nach der griechischen

Datierung kurz nach der dorischen Wanderung
(Velleius I 2), also um 1050 v. Chr. Ein anderes.

ins 8. Jhdt. hinaufreichende Zeugnis von den
Fahrten, sei es der Phonizier oder noch der

Mykenaer, ist vielleicht die Odyssee, deren Kennt-

nis von den kurzen N&chten des nordischen

Sommers, den langen des Winters (Od. X 81).

den westlichen Athiopen (I 23) auf diesen Fahrten

nach dem Westen und weiter nach dem Norden
beruhen konnte, ferner Hesiod, der im fernen

Westen am Ende der Welt den Atlas und die

Hesperiden, die .westlichen', kennt (Theog. 517).

Th. Reinachs Vermutung, daB in Ilias II 856
das Silberland Alybe Spanien sei (Rev. Celt. XV),

ist zu verwerfen, da alle hier genannten Lander

in oder bei Kleinasien liegen.

Die PhOnizier waren wie schon ihre Vorganger

den Tartessiern willkommen als Abnehmer der

Produkte des Landes. Sie durften Faktoreien und
selbst Stadte an der ganzen tartessischen Kuste

anlegen, so daB diese bald sich mit einem Saum
phOnizischer Niederlassungen bedeckte: Carteia,

Malaca, Abdera usw. Von den PhOniziern lemten

sie die Sehrift (s. Hfibner Mon. ling. H). 31),

nicht von den Phokaern (so Meyer Gesch. des

Altert. H § 428). Als die Phok&er kamen, wurden

auch sie zur Ansiedlung aufgefordert (Herodot. I

163). Nichts bezeichnet besser das freundliche

Verhaltnis zwischen den Djerern und den fremden

Kolonisten. Durch die friihe und intensive Be-

ruhrung mit der mykenischen, phOnizischen und
spater mit der griechischen Kultur wurden die

Turdetaner die zivilisiertesten aller Djerer. Aber

im Gefolge der Zivilisation und des Beichtums trat

auch Verweichlichung ein, so daB die Turdetaner

spater die unkriegerischsten aller Iberer sind und
zum Kriege keltische und keltiberische Soldner an-

werben mussen (s. o.). Sie haben schon damals

sich der Phonizier nicht zu erwehren vermocht,

gerieten unter derenBotma£igkeit(MoversII 620).

Der Fall der Macht von Tyrus, um 700 v. Chr., be-

freite sie davon. Anf den Kampf der Djerer gegen

Gades bezieht sich Iustin. XXIV 5. Als am Ende
des 7. Jhdts. die Phokaer in diese Qewasser ein-

drangen, war Tartessus frei, stand es bluhend
unter dem KOnige Arganthonioi.

2083 Hispania Hispania BUS4

c) Griechen. Spater kamen auch die Griechen

in die spanischen Gewasser. Zuerst soil der Samier
Kolaios bis Tartessos gelangt'sein (Herod. IV 152).

Im 7. Jhdt. spatestens beginnen die Fahrten der

Phokaer nach der spanischen Ost- und Sfidkiiste.

Die Griindung von Massalia um 600 v. Chr. be-

zeichnet nicht erst den Anfang der westlichen

Fahrten. Von Massalia aus grundeten die Phokaer
an der Ostkflste Iberiens eine Reihe Faktoreien,

so an der Mflndung des Sucro nicht weniger als

drei Emporien fur den das Sucrotal hinaufgehenden

Handel mit dem Hochland (Strab. 159). Von den
Fahrten der Phokaer zeugen die vielen Nainen
auf— ovaaa, die sich in ihrer Heimat und dann im
westlichen Meer flnden : ITttvovaaa, $oivixovooa,

'Oq>iovaaa usw. DaB die Phokaer auch in den
Ozean eindrangen und an der portugiesischen

Kuste entiang fuhren, lehrt der Name Kotinussa

far Gades und Ophiussa fur die ganze Westkuste.
Von massaliotischen Emporien kennen wir Rhode,
Emporion, Hemeroskopeion am Kap Nao, Alone
am Busen von Hici. Der sfidlichste Handelsplatz

war Mainake bei Malaga, Alle diese Emporien
gehOren, wie die Funde von Emporion gelehrt

haben, erst dem 5. und folgenden Jahrhunderten
an (Bonn. Jahrb. 1909, 20).

d) Karthager. Eine neue Herrschaft kam
fiber Tartessos mit dem Vordringen der Kar-
thager ins Westmeer, welches mit der Nieder-

lage der Phokaer bei Alalia im J. 542 v. Chr.

beginnt (Mullenhoff D. A. I 110. Meltzer
Gesch. d. Karth. I 163). DaB in der Schlacht

bei Himera, im J. 480 v. Chr., im karthagischen

Heer iberische Soldner erscheinen, beweist den
Verkehr der Karthager an der spanischen Kuste.

DaB aber die Karthager im J. 509 v. Chr. noch

keine Besitzungen in Spanien hatten, ergibt das

erste karthagisch-rOmische Bundnis, in dem die-

selben fehlen. Im zweiten' Vertrag , im J. 348,

sind dagegen solche vorhanden, denn jetzt ver-

schlieBt Karthago die Ktiste stidlich von Mastia

( = Neukarthago) den Romern. Auch kennt Avien.

421, dessen Quelle um 450 anzusetzen ist, die

karthagischen Kolonien der spanischen Kuste. Die

karthagische Okkupation begann also zwischen

509 und 348 v. Chr. Das letzte Zeugnis fur die

Selbstandigkeit von Tartessos ist Herodot IV 52
und Ephoros (Ps.-Scymn. 162). Tartessos bestand

also noch um 350 v. Chr. Die alten phOnizischen

Faktoreien wurden nun von den Karthagern besetzt

und verstarkt, so dafl die ganze bastetanische

Kuste karthagisch wurde. Stadte derLibyphCnizier,

d. h. karthagischer Kolonisten aus Afrika, kennt
Avien. 421. Pseudoscymn. 196, BlastophOnizier,

d. h. im Lande der Bastuler angesiedelte Pho-
nizier, Appian. 56. Ptolem. II 4, 6— 9 (vgl. Plin.

Ill 8). Frfiher als in Andalusien setzten sich die

Karthager feat auf den Balearen und Pityusen,

welche sie auf ihrer Fahrt nach Westen, die fiber

Sizilien, Sardinian und die Balearen ging, berfihr-

ten. Ebusus (Ibiza) soil nach Timaios (Diod. V 16)

160 Jahre nach Karthago, also schonum650 v. Chr.,

gegrfindet sein. Auch hier werden die Karthager
Iltere phsnizisehe Ansiedlungen vorgefunden und
erweitert haben. Han hat anf Ibiza bedeutende,
bis in diese Zeit hinaufreichende phOnizische Alter-

tfimer entdeekt (Roman j Calvet Nombre y im-
portancia de las Islas Pitiusas 1909). Im zweiten

rOmisch-karthagischen Vertrag von 348 v. Chr.

reicht das karthagische Gebiet im Nordosten bis

nach Mastia = Neukarthago. Die Sfidweetgrenze

wird wohl durch Gades bezeichnet. Die kartha-

gische Herrschaft beschrankte sich auf die Kiiste.

Der Niedergang der karthagischen Macht seit

264 v. Chr. beeinflufite auch die spanische Pro-

vinz. Karthago muB seine ganzen dortigen Be-

sitzungen verloren haben, denn Hamilkar Barkas

10 muBte sie wiedererobern {avexxaio: Polyb. II 1, 6).

Das geschah von 237—218 v. Chr. durch die

groBen BarMden: Hamilkar, Hasdrubal, Hannibal

(Meltzer Gesch. d. Karth. II 392f.). Damals
wurden die Turdetaner besiegt und vernichtet,

Neukarthago als Stiitze der neuen Macht ge-

grfindet und die Herrschaft fiber die Ibererstamme

der Ostkfiste und des sudlichen Binnenlandes aus-

gedehnt. Karthagisch waren: die Ost- und Stid-

kuste und die sfidliche Halfte des Tafellandes

20 bis zum Tajo, nicht dagegen die Nordhalfte, das

Gebiet der Keltiberer. Polyb. Ill 14, 9. Liv. XXI
5, 17. Corn. Nepos. Hann. 3, die von einer Ero-

berung des ganzen Landes sprechen, ubertreiben.

Von besiegten Ibererstammen werden genannt

auBer den Turdetanern die Olcaden, im Osten

von Neukastilien , Oretaner und Karpetaner in

Neukastilien, Mastiener in Granada und Murcia,

Vaccaer am mittleren Duero, nicht dagegen die

Keltiberer (Polyb.m 13. Diod. XXV 10. 12. Liv.

30 XXI 5). Als Grenze der beiderseitigen Macht oder

besser Interessensphare (da die Karthager nur bis

zum Tajo herrschten), wurde zwischen Rom und
Karthago der Ebro vereinbart (Polyb. II 13, 7).

Seine tJberschreitung durch Hannibal im J. 218
war der Anfang des Krieges , wahrend die Ero-

berung des sudlieh vom Ebro gelegenen Sagunt
Horns Rechte eigentlich nicht verletzte (Meltzer
Gesch. d. Karth. II 595f.). Auf seinem Zug nach

Italien unterwarf Hannibal mehrere Stamme zwi

40 schen Ebro und den Pyrenaen: Ilergeten, Bar-

gusier, Airenusier, Andosiner (Polyb. LTI 35).

Keltiberien blieb auch jetzt von der Fremdherr-

schaft unberiihrt, ebenso wie Lusitanien und der

Nordwesten.
Literatur zur Geschichte des vorrOm. H.:

Ed. Meyer Gesch. des Alt. I 2 § 528. II § 424
—429. Meltzer Gesch. der Karthager.

3. Das rOmische Spanien.
a) Die Eroberung a) 218—206. Sie beginnt

50 mit der Landung des Cn. Scipio in Emporion im

J. 218. Zunachst besetzen die Remer die Kuste

zwischen Ebro und Pyrenaen als Operationsbasis.

mit Tarraco als Waffenplatz, dringen von da in?

Ebrotal, ihre erste Operationslinie. ein, kiimpfen

mit den Cessetanern (an der Kuste) mid Ilergeten

(um JJerda am Segre) , fiberschreiten den Ebro

und nehmen Sagunt (215 v. Chr.), dringen von

der Ostkfiste aus in die Baetica ein und besiegen

die Turdetaner (ca. 214 v. Chr.). Durch den Fall

60 der beiden Scipionen im J. 212 geht alles Eroberte

bis auf den ersten Besitz nOrdlich des Ebro ver-

loren. Neue Fortschritte bringt P. Scipio (seit

210 v. Chr.), der Neukarthago erobert Doch
reicht im J. 208 die Herrschaft nur nOrdlich des

Ebro tiefer ins Binnenland hinein, etwa bis Osca,

besteht im nbrigen nur aus der Kfiste von den
Pyrenaen bu Neukarthago (Liv. XXVHI 1,3). Im
J. 206 werden die Stadte Castulo and niturgi
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genommen nnd Andalusien bis zum Baetis unter- c) 154—133. Der keltiberisch-lusitanische
worfen, so daB jetzt auch im Siiden die Herrschaft Aufstand. Die Lusitaner schlugen schon 154 los.

ins Innere hineinreicht. Die von Scipio am nOrd- AnlaB znm Ausbruch der keltiberischen Bewegung
lichen Ufer des Baetis gegriindete Veteranen- ist die Befestigung der Stadt Segeda durch die
kolonie Italica (gegenuber von Sevilla) besiegelt Beller und Titter im J. 153, worin Bom einen
die Eroberung des Sudostens. Das J. 206 v. Chr. Bruch der Gracchischen Vertrage sah. Die Beller
bezeichnet das Ende der karthagisehen Herrschaft nnd Titter finden Hilfe bei dem machtigsten
in Spanien und die Begriindung der romischen keltiberischen Stamm, den Arevakern (am oberen
Provinz (CIL II Suppl. p. LXXX1V). Von 205 ab Duero, s. Arevaci), dessen Haupt- und Zu-
kommandieren in Spanien zwei Proconsuln , die 10 fluchtsstadt Numantia war. 153 werden die
197 dnrch Propraetoren ersetzt werden. Der Be- RCmer unter Nobilior in einer grofien Schlacht
zirk des einen, die H. citerior, reichte bis zmr geschlagen — wohl auf dem Marsch vom Jalon
Saltus Castulonensis , der des anderen , H. ul- ins Duerotal — , aber die Arevaker fuhren den
terior, von hier bis zum Baetis. Doch scheint Krieg von da ab defensiv, hinter den Mauern von
diese Grenze erst 197 v. Chr. beim Beginn der Numantia, das damals zum erstenmal belagert
praetorischen Verwaltung festgestellt worden zu wurde. Vor den Mauern von Numantia erleidet
sein (vgl. Liv. XXXH 28, 11). Mit der Tribut- Nobilior eine zweite Niederlage und halt sich
pflicht der abhangigen Gemeinden steht der Be- von da ab in seinem festen, bei Renieblas, 6 km
ginn der iberisehen Mfinzpragung , die wie die Ostlieh von Numantia, gefundenen Lager (Winter
Gleichheit des Mfinzbildes (vorne iberischer Kopf, 20 153/2). Der Nachfolger des Nobilior, Marcellus
hinten Beiter) und der rOmisehe MiinzfuB dar- beendete im J. 152 den Krieg dnrch Vertrage.
tun, von Rom veranlaflt ist, im Zusammenhang Im J. 143 bricht der keltiberische Krieg von
(Hiibner Mon. ling. Tb. p. V). Zur Gesch. d. rem. neuem aus und wird erst 133 v. Chr. durch Sci-

Eroberung s. Gstzfried Annalender rCm.Provin- pio und die ZerstOrung von Numantia beendet,
zen beider Spanien 218— 154 (Diss. Erlangen 1907). Dem keltiberischen parallel lauft der lusitanische

Wilsdorf Fasti Hispaniarum (Diss. Leipzig 1878). Krieg, von 154—139. Auch hier folgte Nieder-
Jnmpertz Der rOmisch-karthagische Krieg in lage auf Niederlage, bis Caepio den Viriathus er-

Spanien 211—206 (Diss. Berlin 1892). Frantz morden lieB (139 v. Chr.).

Die Kriege der Scipionen in Spanien 218—206 £) 133—19 v. Chr. Im J. 123 unterwarf
(Mflnchen 1883). 30 Metellus die Balearen (Strab. 168. Liv. ep. 60).

/?) 206—197 v. Chr. In dieser Zeit wird gegen Nach dem Siege bei Arausio 105 v. Chr. fielen

die Stamme des oberen Ebrotales gekampft. die Cimbern in Spanien ein, warden aber von
7) 197—177. 197 treten an die Stelle der den Keltiberern zurfickgeworfen (Mtlllenhoff

Proconsuln die Praetoren. 195 kommandiert aufier D. A. II 299). Im J. 90 revoltierten die Are-
den beiden Praetoren deT Consul Cato wegen der va'ker, wurde Termantia zerstflrt (Appian. 100).
gefahrlichen Aufstande in beiden Provinzen. Es Noch 81 v. Chr. hatte aber der Praetor Valerius
beginnt nun auch der Kampf mit den Stammen gegen die Keltiberer zu k&mpfen (Gran. Licin.

des Tafellandes, den Keltiberern, die bis da- p. 39. Wiener Stud. 1891, 139). Sertorius, der
hin sichnur als Soldner bald auf karthagischer, sich gegen die rOmisehe Regiemng auf die ibe-

baldauf rOmischer Seite betatigt hatten. Cato 40 rischen Stamme stutzte, brachte aufs neue so-

hat im J. 195 zuerst die Hochebenen betreten wohl die Lusitaner wie die Keltiberer zum Ab-
(agrum integrae regionis Liv. XXXIV 19). Er fall (Stahl De bello Sertoriano, Diss. Erlangen
belagert Segontia (heute Siguenza a. Jalon, Liv. 1908). Im J. 60 v. Chr. unterwarf Caesar als

XXXIV 19) und beriihrt (wohl auf dem Ruckweg Propraetor die Lusitaner nCrdlich des Tajo. Von
von Segontia zum Ebro) Numantia, das damals 49—45 v. Chr. wurde Spanien der Schauplatz
zum erstenmal genannt wird (Gell. XVT 1, 3). des BOrgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius.
Seit 190 nehmen auch die siidlichen Lusitaner, Im J. 49 schlagt Caesar die Legaten des Pom-
den Baetis iiberschreitend, am Kampfe teil. Der peius bei Herda, im J. 45 die Sonne desselben
Kriegsschauplatz umfaBt jetzt den ganzen Osten bei Mnnda. Von 25—19 v. Chr. unterwarf Augu-
und besteht aus drei Teilen : dem Land zwischen 50 stus die letzten noch unabhangigen Stamme, die

Ebro und Pyrenaen, dem Tafelland, dem Land Asturer und Kantabrer (s. Cantabri). Seitdem
zwischen Sierra Morena und Meer. Das Haupt- ist die Pyrenaenhalbinsel provincia pacata, denn
ergebnis dieser Kriege war die freilich noch kleine Aufstande der Kantabrer und Asturer waren
sebr prekare Unterwerfung Keltiberiens, die im ohne Bedeutung.
J. 179 durch Sempr. Gracchus abgeschlossen wird b) Verwaltung der Provinzen. Die Grenze
(s. Appian. Tb. 43). Die Anlage des nach ihm der beiden Provinzen Hispania Citerior und Ulterior

benannten Graccurris am oberen Ebro bezeichnet bildete unter der Republik an der Kuste Neu-
die Ausdehnung der Herrschaft bis an den oberen karthago (Artemidor bei Steph. Byz. s. 'lfaolai.

Ebro. Mehr noch als durch Krieg erreichte Grac- Liv. XL 41. Oros. I 2, 34), im Inneren der
chus durch die mit den keltiberischen Stammen 60 Saltus Castulonensis (Liv. XXII 20. XXVI 20.

abgeschlossenen Vertrage, die bei den folgenden XXVTI 20. Caes. belL civ. I 38, 1), nnd die
Ereignissen oft genannt werden. Die 25jahrige Quelle des Baetis (Artemidor) bei Castulo. Von
Ruhe (178—154) ist sein Verdienst. da lief die Grenze am Slid- and Westrande des

9) 178—154. Die Zeit zwischen Gracchus and Tafellandes entlang (Plin. HI 6f.) and erreichte

dem Ausbruch des grofien keltiberigchen Krieges tot der Besiegung der Kantabrer den Oxean bei
war im allgemeinen eine Zeit der Rube. DieHSrte Oeasso (Plin. HI 29. Strab. 161), spftter, nach
des romischen Regiments fuhrte dann 154 ram Errichtung der Prorinz Lnsitanien, an der Kun-
groBen Aufstand der Keltiberer and Lasitaner. dang dee Duero. Die Westgrenze besehrieb also
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zuerst einen nach Osten, spater einen nach We- die drei nordwcstlichen zuletzt unterworfenen und

sten umbiegenden Bogen. H. Ulterior war die noch nicht zur Einmhrung stadtischer Verwal-

kleinere West-, Citerior die grofiere Osthalfte der tung geeigneten Convente (Asturum
,

Lucensis,

Halbinsel. Agrippa trennte im J. 27 v. Chr. Bracarum) fallen, wahrend der den keltiberischen

von der Ulterior eine neue Provinz Lusitania Stammen entsprechende Conventus Cluniensis be-

ab, die vom Anas bis zum Duero reichte. Zwi- reits ganz aus Stadten besteht und auch hier die

schen 7—2 v. Chr. hat dann Augustus eine neue gentes (Vaccaei, Arevaci usw.) nur geographische

Einteilung voTgenommen. Er verschob an der Distrikte sind, die noch zur Aushebung verwendet

Ostkuste die Grenze von Karthago nach Murgi werden (ala Aravaeorum), sonst keine politische

(Plin III 8). Von da lief sie uber den Mons So- 10 Bedeutung haben. Lusitania hat 46 Gemein-

lorius (Sa. Nevada), zwischen Iliberri und Acci, den, die alle Stadte sind (darnnter 35 stipendiare).

Mentesa und Tucci, liber Ossigi, dann Tiber die AuBer in den drei nordwestlichen Conventen sind

iuga Oretana zum Anas nnd von da nach Norden also iiberall die iberisehen Stamme, die grofien Ver-

und Nordwesten znm Duero, dem sie bis zur bande, aufgehoben, nnd ihre Ortschaften zu Ge-

Mundung folgte (Plin. Ill 6f.). Unter Caracalla meinden gemacht (oppida stipendiaria). Dagegen

wurde dann Asturia und Callaecia als besondere bestehen in Galicien noch die gentes fort und

Provinz abgetrennt (CIL LI 2661. 5680), unter ihre Ortschaften, ,castella', so in den Inschriften

Diocletian die Citerior in Tarraconensis nnd Car- z. B. : Limicus (von der gens Limicorum im conv.

thaginiensis geteilt und Mauretania Tingitana zu Bracarum) castello Berensi: CIL II 5353 ;
Gignr-

Spanien geschlagen, das also jetzt sechs Pro-20rus (Gens des conv. Asturum Plin. HI § 28) Ca-

vinzen hat. Um 400 n. Chr. sind dann die Ba- lubrigensis (aus dem Castell C): CIL H 2610. S.

learen eine siebente Provinz geworden. S. Braun Detlefsen Philol. XXX (Baetica), XXXII (Tar-

Die Entwicklung der spanischen Provinzialgrenzen raconensis), XXXVI (Lusitania). Schnlten Die

(1909). Mispoulet Transformations admin. peregr. Gangemeinden (Rh. Mus. L 495f.).

de l'Esp. aux 3 prem. siecles (Rev. Phil. 1911). Die Landtage der drei Provinzen {eoncfaa)

Seit 27 v. Chr. war H. Citerior und Lusita- finden in Tarraco, Corduba, Ementa statt (s.

nien kaiserliche, die Baetica, wie die Cstliche Hiilfte Concilium o. Bd. IV S. 805).

der alten Ulterior jetzt genannt wird, Senats- Anf die 200 Kriegsjahre der Eroberung folgten

provinz. Der Statthalter der Citerior ist legatus 200 Jahre ungestOrten Friedens, in denen sich

Augusti pro praetore und residiert in Tarraco, 30 die Romanisierung der Halbinsel vollzog. Keine

wovon die Provinz jetzt H. Tarraconensis heiBt. Provinz ist so wenig von den inneren Streitig-

Er hat unter sich drei Legati (spater legati iuri- keiten um den Thron der Caesaren und von auBeren

did), furl. Dioecesis Asturia et Callaecia, 2. Can- Kriegen beriihrt worden wie die hispanische.

tabria, 3. Tarraconensis (Strab. 166. CIL II Im J. 68 schloB sich der Statthalter der Tar-

p. LXXXVI). Der Legat von Asturien nnd Cal- raconensis, Galba, der Erhebung des Vindex, seines

laecien hat zwei Legionen, der von Kantabrien Kollegen in der Lugdunensis, an und gelangte

eine. Von den beiden asturischen Legionen lag dann selbst auf den Thron. Die Ruhe der Pro-

die eine, Leg. VI, in Leon, das nach ihr heiBt, vinz wurde davon nicht beriihrt.

die andere, Leg. X, bei Benavente (Provinz Za- Die Unruhen in den asturischen Bergen,

morra), wo das Lager crhalten ist, die kantabrische 40 von denen wir noch unter Nero hOren (CIL XI

Leg. IV Mac. zwischen Inliobriga und Segisamo 11, 395), waren ohne Gefahr. Drei Legionen

(CIL II p. LXXXVni). Die Baetica steht unter hielten die Bergstamme im Schach. Auch die

einem Proconsul, dem ein Quaestor beigegeben ist, Einfalle der Rifpiraten in die Baetica (Momni-

Lusitania unter einem kaiserliehen Legaten. sen R. G. V 639) hatten nicht viel zu bedeuten,

Wie die Dreiteilung der Provinz ruhrt auch und was sich in den lusitanischen Bergen regte,

die Einteilung derselben in Gerichtsbezirke waren mehr Rauber als Kampfer fur die Freiheit.

von Augustus her. Sie wird von Plin. HI 7f. So konnte denn das hartgeprfifte Land die Seg-

IV HOf. nach Agrippa dargestellt (s. die Neben- nungen der Pax Romana genieflen und die Kultur

kartezuKiepertsFOABlatt27). Baetica hatte Roms, der die der Mykenaer, PhOmzier, Hel-

vier Convente: Convent von Gades, Corduba, 50 lenen, Karthager vorausgegangen war, lhrenEm-

Astigi, Hispalis; die Tarraconensis sieben: Con- zug in die horrida et bellicosa prptincw (Val.

vent von Karthago, Tarraco, Caesarea Augusta, Max. IX 1. 4) halten.

Crania, Astures, Lucus, Bracara; Lusitania drei: c) Kolonisation. Nachdem bereita der

Emerita, Pax Augusta, Scallabis. altere Scipio die Kolonie Italica und Marcellus

Die Provinz besteht aus einer Anzahl von Corduba angelegt hatte (152 v. Chr.), grundeten

Territorien, Gemeinden (populi, civitates), die Caesar und Augustus eine grofie Anzahl Kolo-

ebenfalls Plinins (III § 7. IV § 110) verzeichnet. nien, mehr als in irgend einer anderen Provinz.

Es werden unterschieden : eoloniae civ. Rom., Tlinius verzeichnet in der Baetica ncun, in der

oppida (= mununpia) civ. Rom., oppida Im- dreimal grOfieren Tarraconensis nur zwolf, in Lu-

tina, oppida libera, foederata (zwei seltene Ka- 60 sitanien funf Kolonien (CIL H p. XCI und Mar

-

tegorienj, stipendiaria und stipendiare Gau- quardt St-V. II 253f.). Eine Menge einheimi-

gemeinden (gentes). In der Baetica gibt es 175 scher Gemeinden wurde in rOmisehe Mnnicipien

Gemeinden, darunter 120 stipendiare; alle Ge- oder latinische Gemeinden nmgewandelt; in der

meinden sind Stadte ; die gentes sind hier nur Baetica 10 + 27, in der Tarraconensis 13 + 18,

noch geographischer Begriff and heifien deshalb in Lusitanien 3. Peregrine Stadte gab es in der

nur abusiv gentes, offizieU regimes. In Tarra- Baetica 120, in der Tarraconensis 135, :n La

conensis sind Ton 293 Gemeinden 179 Stadte, sitanien 86. Auch die peregrinen Gemeinden sind

daTon 135 stipendiare, 104 gentes, die alle auf also in der Baetica relatir zahlreicher als sonst
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Schon diese Statistik lehrt, daB die Baetica die punkt der rCmischen Eroberung (218 v Chr) die
bei weitem am starksten kultivierte der drei Pro- alteste und rornehmste. Neben sie tritt seit 15"
rinzen war. Sie war denn -audi zu Strabons Zeit Corduba, die Hauptstadt der jenseitie-en Provinz
beratsvolhg romanisiert (Strab. 151). Hierhatten Als Vororte der Gerichisbezirke ragen hervor in
Mykenaer, Phonizier, Griechen, Karthager den der Citerior auBer Tarraco: Neukarthago Caesarca
tbCmern vorgearbeitet. Die romischen Kolonien Augusta, Crania; in der Baetica auBer Corduba-
und Mumcipien der Tarraconensis liegen samt- Hispalis, Gades, Astigi; in Lusitanien Emerita,
hch an der Kuste und im Ebrotal; das Innere, Pax, Scallabis; in Callaecia und Asturia: Bracara,
die unwrrtlichen Hochplateaus, wird also von der Lucus, Asturiea. In westgotischer Zeit bewahrt
Kolonisation gemieden, Clunia ist erst seit Galba 10 Emerita diesen Vorrang, aber neben ihr ist Toledo
Kolome. In Lusitanien beschranken sich die hervorragend. die Konzilienstadt, ferner Hispalis
btadte rflmischen und latinischen Rechts auf Die alteren Weltkarten des Mittelalters kennen
den siidhchen Teil der Provinz zwischen Anas nur Tarraco und Barcelona,' Marino Sanuto
und Tagus Das mittlere Tafelland, Nordlusita- (14. Jhdt.) nennt dagegen Granada und Sevilla-
men und der ganze barbarische und deshalb mili- die beiden groBen Karten des 13. Jhdts. kennen
tarisch okkupierte Nordwesten sind somit die am mehr Stadte.
wenigsten kolonisierten Teile. DaB schon wah- d) Die Laudes Hispaniae. Von dem Wohl-
rend der Republik in starkem MaBe das Burger- stand, dessen sich die spanischen Provinzen in
recht verhehen wurde, lehrt die Menge der nach der Kaiserzeit erfreuten, legen die Schilderungen
den romischen Feldherren, welche in Spanien 20 welche die Schriftsteller von der Menge und Gate
Xnege itthrten, genannten Personen: der Sem- der Landesprodukte geben, Zeugnis ab Solche
pronu (nach Sempr. Gracchus cons. 179), Cor- ,laudes Hispaniae' sind von einer ganzen Reihe
nelu (nach den Scipionen), Pompei (nach Pom- Autoren verkttndet worden.
perns Magnus): s. CIL II Suppl. unter den Namen. Schon Polybios riihmt den mannigfaltige'n
\ espasian verheh der ganzen Halbinsel, d. h. den Eeichtum Lusitaniens; Poseidonios beschrieb

^^w^rrr Gememden das latinische Burger- begeistert die spanischen Bergwerke, Strabon
recht (Phn. Ill 30). weifi nicht allein in der Baetica, sondern audi in

Das StraBennetz der Provinz geht in seinen den anderen Kustenlandern eine Menge wertvoller
Haupthmen erst auf Augustus zurtick. Die Chaus- Erzeugnisse zu nennen. Ich fuhre die weiteren
sierang der uralten KustenstraBe, der ,via Her- 30 laudes in zeitlicher Folge an.
eulea; von den Pyrenaen bis Neukarthago war Mela H 86: viris equis ferro plumbo acre
aber schon im J. 120 begonnen und zu Polybios argento auroque etiam abundans et adeo fertilis,
Zeit iertig (Poiyb. Ill 39), und im Ebrotal gab ut sicuti ob paenuriam aquarum effeta ae sui
es bereits m republikanischer Zeit eine StraBe dissimilis est. linum tamen aid spartum alat
V°n

RV£ w- ?* •

lerda (CIL n p -
655 Und PHnius XXXVII 203 :.

.
Hispaniam qwim-

lir. 4950). Nicht minder muB schon wahrend quam squalidam ex parte verum ubi gignit fe-
<ler keltibenschen Knege das Jalontal, die Opera- racem frugum olei vini equorum metallorumque
tionsbasis der Rflmer gegcn Numantia, eine Etap- omnium generum . .

.

penstraBe gehabt haben. Eine weitere Etappen- Silius I 222f. nennt Pferde, Metalle, Ge-
straBe fuhrte damals von Tudela am Ebro fiber 40 treide, Wein, 01.
die Idubeda nach Numantia. DaB aber bis auf Martial preist den Reichtum seiner engeren
die beiden zuerst angefuhrten StraBen wirkliche keltiberischen Heimat Bilbilis an Gold Eisen
rait Meilensteinen versehene StraBen vor Augu- Pferden, die Weine der Kuste von Tarraco die
stus fehlten, zeigen die starken Fehler der MaBe kostbaren Produkte der Baetica (01, Wolle usw

)

Agnppas (s. o.). Augustus baute die wichtigste Iustin XLIV 1 hebt das gcmaBigte Klima im
alkr StraBen aus

:
die bei den Tropaea Pompeii Gegensatz zu afrikanischer Hitze und gallischer

uber die Pyrenaen und dann fiber Tarraco, Sagunt, Kalte hervor und nennt als Produkte Getreide.
ValenaalaulendeundschlieBIichdemBaetisbiszum Wein, Honig, 01, Spartgras, Pferde, Metalle Er
OzeanfolgendeVi;iAugusta(CILIIp.627.Strab.l60). lobt die Gutartigkeit der spanischen Flfisse, die
GroBe strategische Bedeutung hatte die Tarraco 50 nicht das Land verheerten, sondern seiner Bewas-
mit dem Nordwesten verbindende bei Oeasso am serung dienten.
Golf von Biscaya endende StraBe, die, schon bei Panegyr. Theodosio Augusto 4: terris
Strab. 161 erwahnt, von Augustus herstammeii omnibus terra felieior; gemaBigtes Klima (wie bei
muB, und nicht minder die ebenfalls augusteische Iustin.) ; culta incultaque omnia vel fructibus
.StraBe, welche von Zaragossa aus uber das nord- plena vel gregibus; aide auriferorum opes flu-
osthche Randgebirge an Numantia und Uxama minum,adderadiantiummetaUagemmarumusw.
vorbei zu den asturischen Legionen fuhrte (CIL II Solinus p. 115 (Mommsen): terrarum plaga
p. 647 Strak 162). Genannt sei ferner noch die comparanda optimis, nulli posthabenda frugis ei
Emerita mit Salamanca verbindende, zum Teil noch soli copia, sive vinearum proventus respieere sive
wohl erhaltene StraBe mit der beruhmten Brucke 60 arborarios velis. omni materia adfluit ..argen-
von Alcantara (CIL H p. 620), die ihr parallele Ku- turn vel aurum requiras, habet; ferrariis
stenstraBe von Bracara Augusta nach Olisipo (CIL nunquam defeeit, non cedit vitibus, vineit
II p. 522) und die Keltiberien erschlieBende StraBe olea, nihil in ea otiosum, nihil sterile: quidquid
von Zaragossa fiber Bilbilis nach Toledo und cuiuscunque modi negat messem viget pabulis;
water nach Emerita. (S. die Karten des CIL II etiam quae arida stmt, ab sterilitate rudentum
suppl. und Kiepert FOA Blatt 27). materias nauticis subministrant (ygL Mela),

-*»i: • ^
den

T
rtmifldlen Stadten des seit alters rum eoquunt ibi sales, ted effodiunt. depurgant

rtadteracnen Landea ist Tarraco, der erste Stutz- in minium nitellas pulveris, fueant vellera . .
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Expositio tot mundi § 490 (Lumbroso): Spartgras von Cartagena wurde zu groben

Spania terra lata et maxima et dives viris doetis, Stoffen, Tauen usw. verarbeitet. Die Waldcr

in omnibus negotiis . . oleum enim et Uquamen lieferten das Material zum Scbiffbau (Sid. Apoll.

et vestem variant, et lardum et iumenta mittens, carm. V 59). Die Siid- und Ostkttste war bedeckt

omni mundo sufficient, omnia bona possidetis mit Fischrauchereien (raei^ia). Genannt werden

et praecipua in omnibus bonis, insuper autem et die von Cartagena, wo man besonders das Garum

sparti virtutem omni terrae praestans . . gewann (Strab. 158. Plin. XXXI 94), Gades, die

Claudian Laus Serenae 50—80f.: dives equis, schon im 5. Jhdt. v. Chr. beruhmt waren (Eupolis

frugum faoilis, pretiosa metaUis usw. bei Steph. Byz. s. rdSctoa) , Belum ,
Mellana,

Maxtianus Capella (um 400 n. Chr.) sagtlO Carteia, wo man aus Muranen Garum bereitete,

von Spanien im allgemeinen: fertili frugum, Malaca. Schinken raucherten die Cerretaner mid

. .metallorumauriquefetura,minii,marmoris Kantabrer. Man sieht, daB die Industriestadte

gemmarumque muneribus praedicanda, nennt an der Ostkuste und in der Baetica liegen, daB

femer den Wein Lusitaniens (cui nomen a lusu das Tafelland und der Westen auch an der In-

Liberi patris), das Gold des Tagus, die von dustrie nur sporadisch beteiligt sind (wie ja auch

dem Wind befruchteten Stuten, die Schatze der nochheute). S. Biichsenschutz Die gewerbliche

Baetica (verum Baetica eunetas ubertate fecundi- T&tigkeit der Alten 127f.

tatis provincias antevenit). t) Handel. Exportiert wurden vor allem die

Am begeisterte3ten und ausfiihrlichsten hat Produkte dee Bergwerke. Den starken Export

den Preis Spaniens gesungen der letzte spanische 20 der Baetica an 01 und Wein, Korn, Wachs,

Schriftsteller Isidorus von Sevilla (t 636) in Honig, Pech, Salz usw. bezeugt Strab. 144, der

der Einleitung zur Schrift fiber die Goten, Van- sagt, daB die Baetica ausschlieBlieh nach Italien

dalen, Sueben unter dem Titel: De laude Spaniae exportiere (vgl. Iustin. XLIV 1, 4). Aus spanischen

(Chron. min. ed. Mommsen II 267). Er riihmt 01- und (weniger) Weinkrflgen ist entstanden der

in diesem Schwanengesang von Spanien: tu boots Monte Testaccio. Als Expoitstellen werden hier

opima . . . messibus laeta , . . oleis inumbraris, genannt : vor allem Astigi, Corduba, Hispalis, die

. . florulenta eampis, montibus frondua, piscom Ausfuhrplatze des Baetistals , daneben die See-

litoribus, tu sub mundi plaga gratissima sita hafen: Malaca, Portus (= Gades), CIL XV p. 492.

nee aestivosolis ardore torreris nee glaeiali rigore 560f. Bonn. Jahrb. XCV 66. Sehr bedeutend war

-tabeseis . . tibi cedet Alfeus equis, Clilumnus 30 auch der Export von Salzfischen, Fischsaucen (ga-

armentis usw.
'

*
rum), ferner Wolle, Leinen, Spartgras, Pferden,

Auf Grund so begeisterter Schilderungen kOnnte Maultieren, Eisenwaren (Bilbilis, Toledo), Ton-

es scheinen, als ob die ganze Halbinsel in der waren, Farbstoffen, Bauholz.

Kaiserzeit ein Paradies gewesen sei, und jene Lob- Die wichtigsten Exporthafen sind Gades,

redner werden es auch so aufgefaBt haben. Ver- Hispalis, Malaca, Neukarthago, Tarraco. Diemeisten

gleicht man aber die von ihnen aufgezahlten Pro- Schiffe gingen nachPuteoli oderOstia (Strab. 145).

dukte und anderen Vorzttge mit der oben gegebenen Von dem enormen Schiffsverkehr der Baetica

Geographie desLandes, so sieht man, daB die lau- gibt Strabons (142. 143. 144) Schilderung einen

des in Wahrheit nur einen kleinen Teil des Lan- Begriff.

des betreffen, niimlich die Kflstenlander, besonders 40 g) Geistiges Leben. Auch die geistige

des Siidens und Ostens. Das den grOBten Teil Kultur, der beste MaBstab fur die Blute emes

des Landes bildende Hochland hat an den kli- Landes, war in Spanien unverachtlich, beschrankt

matischen Vorzugen, wie sie Iustin und der Pane- sich aber noch mehr als die materielle auf die

amicus Theodosio ruhmen, gar keinen, an den Kflstenlander.

Landesprodukten nur einen geringen Anteil. Die In der Geschichtc der romischen Literatur

sudlicheHiilfte des Tafellandes liefert zwar Metalle, steht Spanien neben Gallien. Aber die Literaten

aber von den iibrigen Produkten nur Korn, 01 und stammen fast ausschlieBlieh aus den romischen

Wein und diese bei weitem nicht in dem MaBe wie Kolonien. Das einheimische Element hat

die Kflstenlander. Die nOrdliche Halfte aberbesitzt daran keinen Teil, wie es sich denn iiberhaupt

auBer den hier sparlicheren Metallen nur Korn 50 nur wenig romanisiert hat, eine Folge des allem

und Pferde, Maultiere, Schafe. Nur die alteren Fremden widerstrebenden iberischen National-

Autoren (Polybios, Strabon, Mela. Plinius) machen charaktcrs. Dives viris doetis nennt die Expositio

Einschrankungen , am meisten Polybios- Strabon. tolius mundi et gent. Spanien. Die Wiege der

die die Ode des Tafellandes hervorheben , und spanischen Bildung ist die Baetica, das Land dei

in etwa Mela und Plinius. Alle spateren inalen nur schon friih durch Phonizier und Hellenen kulti-

mit hellen Farben und noch heute singt man

:

vierten Turdetaner. Sie waren bereits zu StrabonE

,Fern im Sfid das schOne Spanien.' Zeit vollig romanisiert. Der erste spanische Literat

e) Industrie. Dem Reichtum des Landes ist Hygin, der Bibliothekar des Augustus. Dann

an Rohprodukten entsprach eine entwickelte folgt M. Porcius Latro, der Lehrer Ovids. Er

Industrie. Keltiberien fabrizierte berthmte 60 ptammt ans Corduba, nach Italica der altesten

Stahlwaren, vor allem Schwerter und Messer. romischen Stadt des I^andes. Corduba brachte

Als Fabrikorte werden genannt: Bilbilis, Turiaso ferner die beiden Seneca und Lncan hervor. Duos-

und Toledo. Sagunt hatte einen Namen durch que Seneeas unieumque Lucanum faatnda loqui-

seine TOpferwaren, Wollweberei bluhte besonders tur Corduba sagtiia.rt.16l. DasAttribut/iwwndo

in der Baetica (Corduba), aber auch in Keltiberien bezeichnet die hier bluhenden rhetoruchen Studien.

und Lusitanien (Salacia), Leinenweberei besonders Ans der Baetica stammen der alteste lOmiocne

an der Ostkttste in Emporion, Tarraco (Segel) Geograph, Columella, and der Dichter Canias

und vor allem in Saetabis (feine Tneher); das Bnfns (beide aus Gades). Der Stoiker Decianos
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ist aus dem benachbarten Emerita, also auch aus lonien liegt in dem 1. Band der .Arquitectura
einer Kolonie. Das iibrige Spanien tritt erst spater romanica a Catalunya' (Barcelona 1909) ein gutes,
und in geringem MaBe in der Literatur auf. Bil- mit reichlichen Abbildungen ausgestattetes In-
bilis , die Heimat des Martial, des Juristen Ma- ventar vor, typisch far den Beicbtum der Ostkilste.

teniusunddesAdvokatenLicinianus, ist dieeinzige i) Inschriften. DaB die Romanisierung and
in der Literatur vertretene Stadt der Keltiberer der Wohlstand in den einzelnen LandesteUen recht
und obendrein rdmisches Municipium ! Aus Cala- verschieden war, lieB sich schon aus den grofien
gurris am Bbro stammt Quintilianus. Die spa- physischen Gegensatzen vennuten. Die Inschrif-

Tiische Literaten seiner Zeit nenat Mart. I 61, 7f. ten, ein wichtiges statistisches Zeugnis, bestatigen
Eine zweite Blute zeitigt die spaniscbe Lite- 10 es. Ton den im 2. Band des CIL gesammelten

ratur in der Spatzeit des Reichs. Damals scbrieben 4628 Steinen (ohne Miliarien und .Instrumentum')
Prudentius (um das J. 350) und Iuvencus ibre christ- entfallen auf die nur etwa i/e des Ganzen ein-

lichen Hymnen, verfaBte Orosius seine in grellen nehmende Baetica 1418 , auf das groBere Lusi-

Farben und mit echt spanischer Leidenschaft ge- tanien nur 950, auf die mehr als s/
6 des Ganzen

schriebene Weltgeschichte. Orosius ist darum be- ausmacbende Tarraconensis nicht mehr als 2258
sonders merkwurdig , weil sich bei ihm deutlich Steine, davon auf den Convent von Tarraco 903,
spanischer Patriotismus zeigt. Er preist die alten auf den von Karthago 674, auf Asturien und
Iberer , fuhlt sich mehr als Spanier, denn als Callaecien nur 345, auf die beiden mittleren Con-
ROmer (Schulten Numantia [1905], 2). Dem vente nur 333 Steine. Deutlich bestatigen diese

5. Jhdt. gehoren femer an der Dichter Mero- 20 Zahlen, daB die romische Kultur am intensivsten

baudes und der Chronist Hydatius (aus Galicien), war in der Baetica und dem Convent von Tarraco,
der fanatische Gegner des Priscillianus. In der also in Andalusien und Eatalonien, demnachst in
Schrift des Hieronymus de vir. ill. fallen die Lusitanien (und zwar im Sflden), dann im Con-
vielcn Spanier auf (I 105. 106. 111. 122. 123. II vent von Karthago (dem Sfldosten und Neukastilien),

14. 23. 48). DaB die letzten Vertreter der romi- am geringsten in Asturien , Callaecien und im
schen Literatur im 7. Jhdt. fast alle Spanier sind, Convent von Clunia und Zaragossa, also bei den
hat seinen Grund darin, daB Spanien am langsten Keltiberern.

riSmisch geblieben ist. Zu nennen sind die Bi- k) Politische Bedeutung Spaniens. Die
schofe Eugenius und Iulianus von Toledo, Maximus politische Bedeutung Spaniens kommt in den
und Braulio von Zaragossa. Alle uberstrahlt Isidor 30 funf Kaisern, welche diese Provinz dem Eeich
von Sevilla (f 636), zugleich der letzte spanische gegeben hat, zum Ausdruck: Galba, Traian, Ha-
Schriftsteller und der letzte Vertreter der romi- drian, Maximus (Nebenkaiser Gratians), Theo-
schen Literatur. Man mflchte seine schone laus dosius. Traian ist uberhaupt der erste aus den
Spaniae den Schwanengesang der romischen Pro- Provinzen stammende Kaiser. Auch im Militar-

vinz nennen. und Beamtenwesen nimmtH. einen hervorragenden
h) Baudenkmaler. Von dem Wohlstand, Rang ein. Wie den erstennichtitalischen Kaiser, so

der in einem grofien Teil des Landes herrschte, schickt H. auch die ersten provinzialen Consuln
zeugen auch die Denkmaler, durch deren GroBe nach Rom: die beiden Cornelius Balbus aus Gades
und Zahl Spanien die meisten anderen Provinzen (40 und 32 v. Chr.). H. stellt ferner auffallend

iibertrifft. Merida, das ,spanische Rom', hat die 40 viele Offiziere von Ritterrang und nicht minder
meisten, besitzt Theater, Amphitheater, Circus, Centurionen (Dessau Herm. 1910, 9. v. Doma-
Aquadukt, Brucke, Tempel usw. Tarragona szewski Bonn. Jahrb. 1908, 86. 122), steht hierin

batteebenfallsdiedreiGebaude furSpiele. Theater der Narbonensis gleich. In Trajan und der grofien

findet man in Tarragona, Merida, Saguut, Clunia, Zahl spanischer Offiziere kommt zugleich die alte

Cabezo del Griego , Lissabon , Singilis, Acinippo kriegerische Tfichtigkeit des Landes zum Ausdruck.
(Ronda la Vieja) und selbst in dem entlegenen 1) Die chTistliche Kirche. Welche Be-
Termantia; Amphitheater in Italica, Tarra- deutung Spanien in der Geschichte der Kirche
gona, Barcelona, Carmona, Merida, einen Circus hat, zeigt die groBe Zahl der hier abgehaltenen
in Tarragona, Merida, Toledo; monumentale Was- Konzilien, der spanischen ,Heiligen' und Literaten

serleitungen in Segovia — wohl der schfinste 50 (s. o.). In der Heftigkeit der Apologeten (Oro-

Aquadukt des Rornerreiches — , Tarragona, Me- sius) und der kirchlichen Streitigkeiten(Priscillia-

rida. Von Brueken nenne ich die beruhmte nisten!) auBert sich der altiberische Fanatismus.
von Alcantara, welche die tiefe Schlucht des Tajo in Das Christentum scheint zuerst in der Baetica

einem Bogen iiberspannt, die Guadianabr&cke von aufzutreten, was auf Einfuhrung aus Afrika hin-

Merida. GroBere Mausoleen sind mehrfach an weist. Zu Tertullians Zeit ist es in ganz Spa-
der Ostkuste erhalten, z. B. das sog. Grab der men verbreitet (adv.Iudaeos 7); s. Gam s Kirchen-

Scipionen bei Tarragona. Auch die kleineren geschichte Spaniens (1862f.).

Altertumer: Mosaikcn, Statuen, Reliefs, Terra- m) Niedergang nnd FalL Der Niedergang
kotten, Bronzen, Gemmen, sind zahlreich vor- des Reiches seit der Mitte des 3. Jhdts. wurde
handen, besonders im Sflden und Osten. Ein ge- 60 bald auch in Spanien fuhlbar. Wie fast alle Pro-

nflgendes Werk fiber die spanischen Denkmaler vinzen hatte es unter den Einfallen der Bar-
fehlt. Hflbner Arqueologia de Espana (Bar- baren zn leiden. Es ist bezeichnend, dafi mit
celona 1888) ist veraltet. Manches ist in den 255 n. Chr. der frflher bedeutende Oleiport auf-

groBen Prachtwerken .Monumentos arquitecto- hart (CIL XV 2 p. 492). Wie in Gallien und Ger-
nicos de Espana,' und ,Mnseo espanol de An- manien ist offenbar auch bier 250 n. Chr. der
tjguedades* (1872—84) verOffentlicht, vieles Wich- Anfang vom Ende. Im J. 256 durchzogen die
tige unediert. Ein gro&es nach Provinzen ge- Franken Gallien, fielen in Spanien ein and plttn-

ordnetes Inrentarwerk ist begonnen. Fur Kata- derten Tarraco (Oros. VII 22. 41. Aur. Victor
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Caes 33 Eutron 9,8). Es waren die Vorboten dalen 28; Allg. Gesch. d. germ. Volker 180f). Sie

aer Volkerwanderung- Hm bei neuen Einfallen wurden verdrangt von den Westgoten, die

gerttstet zu seiu, erhielten damals mehrere nord- im J. 476 den Rest der romischen Provinz er-

fpaniscbe Stadte ihre. wie die Bauart zeigt, aus oberten, die Sueben auf einen klemen Ted des

Klben Zeit wie die gallischen Stadtbefesti- Nordens von Lusitanien beschrankten und so

—MBlanchetLesenmntesfortintodela Spanien zu einem gotischen Staat machten.

Gaule 1902) stammenden Mauerringe mit vielen Der Untergang der westgotischen Herrschaft m
Rundtarmen. Es sind Leon, Astorga, Barcelona. Sudfrankreich durch die Franken im J 531 ist

feAstorgt und Leon sind diese Mauern noch zugleich die Vollendung ihres spanischen Re.ches.

neuteerhVlten Die Franken blieben in Spanien 10 Neben den Goten behauptete Byzanz nur im

te262 (Clinton Fasti z. J. 256). Gleichzeitig Sudosten noch einige Stadte: Corduba Neukar-

wurde die Baetica von den Mauren heimgesucht thago, Basti, Malaca, Assidonuv, Segontaa und

(TomnTsen R G. V 640). Spanien schloB sich die Balearen. Das Gotenreich bestand bis zum

damals dem kraftigen Usurpator Postumus, der J. 712, bis zum Einfall der Araber S. uber das

rich in Gallien zum Kaiser aufgeworfen hatte, an. westgotische Spanien Lemcke Gesch Span. I 59f.

SchliZer als die Einfalle der Barbaren war Dahn Konige d. Germanen; uber das byzantv-

die innere durch Steuerdruck und schlechte nische Gelzer in der Ausgabe des Georgws Cy-

Verwaltung bewirkte Zerriittung, die, wie im pnus XLIIIf.
. „„„„„„

eanzen Reich, so auch in Spanien im Lauf des Literatur zum rom. Spanien: Momm sen

fjhdts begann, um dann an? Ende d« 4. Jhdts. 20 R. G V p 2 Jung^^-^^
ibren Hohenunkt zu erreichen. Bei der Diocle- des rOm. Reiches S. 1-89. Hflbner K0m.

SL?en&kam Vie" nnter Constan- Herrschaft in Westeuropa (1800 6 -nnd^raeff.

tins Chlorus. stand dann unter Constantin d. Gr., zu den Kapp. des CTL II. Flor e z
Espana sa-

Constantin II., Constans, fiel 350 dem Magen- gada. A. Heiss Monnaies d.EW^» B

tins zu kam dann unter Constantius II. Im Handb. d. klass. Alt IH 3, 1. 95. L»cnulten.]

J 379 kam™in Spanier: Theodosius d. Gr. auf Hispanus. 1) Ein Freund des jungeren Ph-

den TbroT yZ ihm wurde der Spanier Maximus, nius , dessen epist VI 25 an ihn geschneben

we?cher sich gegen Gratian erhoben hatte, als ist Vielleicht derselbe ist Baebius Hispanus ep.

MitregentimWesten(Britannien, Gallien, Spanien)
3()

I 24. ^.^ . 27)> Cornelius Wr.ik),

^imallgemeinen war Spanien von den Thron- Domitius (Nr 61), Fabius (Nr. 85) und Pom-

Vrififfen wenie beriihrt worden, und auch die Bar- peius Marcellus.S£ ghaS es nur selten erreicht. Da Hispellum, Siedlung in Umbnen heute Spello

erfolXim J 406 der groBe Zug der Vandalen, \firu* Spellatium und ager Spellatmu* bereits

1= Steven Zun^st staute'sich der Strom bei den Feldm "9
2

^^estlich der Via

noob an den Pvrenaen, die von zwei vornehmen Flamima (btrab. V 2,27. OIL AJ o^b&), am oua

Snaniem DWmus und Verinianus fur Honorius fufl des Monte Subasio zwischen Pntam. und

veTedigt wurden. Als aber diese von dem Pra- Asisium von dessen Feldflur H wohl durch
,

den

tendenten Constantin besiegt wurden, lieB lessen Fume Ose getrennt war vgl Sch U B a
Vertreter in Spanien, Gerontius, es an der notigen 40 Flurkarten Hermes XXXIII 540. H ist wohl von

MsamkeitfehlenTund so konnten sich im J. 409 Augustus zur Kolonie erhoben worden
;

der An-

S BXen uber Spanien ergieBen. Sie flber- nahme^w^derspncbt mcht «» Be^uung^
schritten die Pyrenaen im Westen und okkupierten Mm (CIL XI ^78; alt

i
Kolonie ist H. noch be

vnr allem die westlichen Teile des Landes. Die zeichnet CIL HI 8261. XI 5/70. o^l. ran. n

C^onisten bericC von ihren Zerstorungen (Stel- h. UI 113), vielmehr wird sie unterstQtzt durch

lenbeTLemcke Gesch. Span. 1 15), aber Orosius die Nachricht, daB Augustus die OitumnusqueUe

(VII 41 7) bemerkt, daB die Barbaren vielen als den HispeUaten geschenkt habe (Phn. epwt VIH

Befreier von der Steuerlast willkommen gewesen 8, 6) und durch ein Fragment einer^ffenbar ge-

srien Die Eroberer wurden auf Grund einer Ver- waltigen Ehrenmschnft des Kaisers CIL XI 5266.

eXuS «m als Foderaten angesiedelt 50 Die Burgerschaft gehorte zur T^bu^
;

I—
Galicien wurde den asdingischen Vandalen und Kubitschek Imp Rom. toil^.

discr. 71. Durch

S ueTen Lusitanien und die Carthaginiensis den Constantin erhielt die Stadt uber Ansuchen der

A?anen die Baetica den Silingeifzugewiesen; umbrischen Stadte, die sich bis dahin an den

£i etoe StS? ™e^LrLonLu (Sit Zara-' kultUchen Feierlichkeiten zu Volsini! durch emen

Xa) also der No dosten, blieb rOmisch. Spanien delegierten Pnester beteihgt hatten das Recht

Eermanischgeworden Im J.415fuhrteAthaulf einen mit Festspielen verbundenen Kult der Gens

^f™tgoten Aber die Ostlichen Pyrenaen nach Flavia einzurichten und den Titel crionta Flavn

Ipanlr An mnen gewann Houoriu/ HUfe gegen Constans (CIL XI 5265 vgl. 5283). Nach den Acta

te SringLge. Die Silingen und Alanen wurden Sanct. 18. Mai IV 167 hatte H. bereita um 300 B.-

md^wSten vernichtet, nur die asdingischen 60 schofe gehabt (Martynum des B.schofs Felix unter

Va^daTen und Sueven blieben unbeheUigt (416 Maximian) 487 erschemt ein .^"f^"^"
-418). Dann gelang es den Sueven, offenbar dem schen Synode, Mon. Germ. Met. ant XII 505^ Son-

sttrksten der &ZZ, die Vandalen nach Anda stage *^^*™i*f£L 1

SiaxL%
lusien zu verdrangen. Von dort aus gingen die Ptolem HI 1, 47 CLL^^^'P1- XLLV1

Vandalen 429 nach Afrika, so daB jetzt die Sueven 2379a 1, 44 = 32520. X
J344.

il hW&. UDer

sS nttTno^TnitdWEomernfim Nordosten, die baulichen Reste aus dem Altertom onenbert

3Sn/« K« TCarte in Somner-Menkes Hand- Frothingham Roman cities in Italy and Dal-

^feSa^ri!!chmTdt Ch, d. Van- matia, N?w-York 1910, 188ff. Im allgememen
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Bormann im CIL XI p. 764. Nissen Ital.

Landesk. 396. [Weiss.]

Hispo. 1) Knabenschander, Iuven. 2, 50.

Klebs (in der Ausgabe von Friedlander S. 604)
widerlegt die Vermutung Borghesis (V 511),

daB damit der Consul M. Eppuleius Proculus Ti.

Caepio Hispo gemeint sein konne. [Stein.]

2) s. Eppuleius (Nr. 1) und Romanius.
Hispulla. 1) Gemahlin des Corellius Rufus,

Senators zur Zeit der Flavier und des Nerva (s. o.

Bd. IV 8. 1225 Nr. 3), bemiihte sich mit ihrer

Toehter vergebens, ihren Gemahl von dem Ent-
schlnsse zum freiwilligen Hungertode abzubringen,

Plin. ep. I 12, 9f. 7. Die Toehter war zweifellos

CorelliaHispulla(o.Bd.rVS.1225Nr.6). [Kadlec.]

2) Hispulla wird von Iuven. 6, 74 unter

den Frauen genannt, die leidenschaftliche Vot-
liebe fur Schauspieler zeigen; vielleicht dieselbe

wie die 12, 11 als ubermafiig dicke Frau er-

wabnte H. [Stein.]

8) s. Calpurnius (Nr. 132), Corellius
(Nr. 6) und Terentius.

HJstania (>} lozavtaf), Ktoina von Eamiros auf

der Sporadeninsel Rhodos, IG XII 1 nr. 8. 167ff.

130, im Nordwesten der Insel beim Heiligtum
des Apollon Erethimios angesetzt (s. Karte).

[Biirehner.]

Histeios, eponymen Priester auf Rhodos
(Nils son Timbres amphor. de Lindos; Bleck-
raann Klio XII 256. [Sundwall.]

Hlster. 1) Ein Wflstling, der seine junge
Frau vernachlassigt, um widernaturlichen Um-
gang mit seinem Freigelassenen .zu pflegen, und
beide dafiir durch reiche Geschenke gewinnt,

Iuven. 2, 58—61 (der Schol. umsehreibt nur die

Worte des Dichters). Kaum identisch mit Pacuvius
Hister, wie Friedlander z. St. glaubt. [Stein.]

2) s. Pacuvius und Palpellius.
Histi, von Plin. n. h. VI 50 unter den sky-

tbischen Vclkern Transkaspiens aufgefiihrt, viel-

leicht aber eher in den Steppen im Norden des

Kaukasus zu suchen. [Kiessling.]

Histiaia s. Hestiaia.
Histiaios. 1) Tyrann von Milet. Das Leben

und der Charakter dieses Mannes bieten in dem Be-

ricbte Herodots, der fast die einzige Quelle unserer

Erkenntnis ist, viel Ratselhaftcs. Die friiheren

Gelehrten haben sich damit begniigt, Herodots

Erzahlung einfach wiederzugeben , ausgenommen
Ed. Meyer (Gesch. d. Altcrt. m 295ff. 305ff.)

und Beloch (Gr. Gesch. 1), die aber bei der um-
f'assenden Art ihrer Werke nicht naher auf ihn

eingehen konnten; erst Grundy (The great Per-

sian war. London 1901) und St. He in lei n (Klio

IX 341 ff.),' dem ich allerdings in den meisten

Punkten nicht beiznstimmen vennag, versuchten

es, durch kritische Zergliederung dieses Berichts

die PersCnlichkeit des H. scharfer zu erfassen,

H. war zur Zeit des Skythenzuges des Dareios
(im J. 514, vgl. o. Bd. IV S. 2191) Tyrann von
Milet; in die Jahre seiner Herrschaft fallt das
von iim auf dem heiligen Wege nach Didyma
gestiftete Denkmal IGA 490, zu weiehem Kirch-
hoff Studien z. Gesch. des griech. Alphabets*
17ffi Er nahm mit anderen Ueinasiatischen Ty-
rarinen an Dareios' Expedition gegen die Skythen
teil; nach Dunckers wahrscheinlicher Vermn-
tung (Gesch. d. Altert. IV 5 514) ftthrte er den

Oberbefehl uber die Flotte, vgl. Herod. IV 141.
Nach der Erzahlung uber den Abbruch der Ister-
briicke (Herod. IV 97. 133ff. , bes. 137—139. 141.
Corn. Nep, Milt. 3, 5), die in ihren Einzelheiten,
so was den Auftrag des Dareios, die Aufforde-
rungen der Skythen und speziell Miltiades' Auf-
treten anlangt, nicht haltbar ist, aber doch einen
Kern von Wahrheit in sich schliefit (vgl. Grundy
a. a. 0. 53ff.), trat H. bei der Beratung der klein-

10 asiatischen Tyrannen entschieden dafflr ein, die
Brflcke zu erhalten, und ermflglichte damit Da-
reios' Riickzug. Zum Dank dafiir schenkte ihm
der Konig auf seine Bitte den edonischen Plats
Myrkinos am Strymonischen See in Thi ikien
(Herod. V 11, dazu Perdrizet Klio X 3); Hein-
leins Ansicht (a. 0. 341ff.), dafi die Grundung
von Myrkinos bereits in die Zeit vor den Skythen-
zug falle, ist nicht ernstlich zu begriinden. Die
Wahl dieses Punktes, dessen Lage von unge-

20meiner Wichtigkeit war (Herod. V 23, dazu
Grundy a. 0. 66), zeugt von dem Scharfblick
des H. ; offenbar hiatte er die Absicht, wie Me-
gabazos ganz richtig betont, sich in diesen Ge-
genden einen Hansbesitz zu schaffen, der imstande
war, sich zu einer ansehnlichen Macht zu ent-

wickeln und Unabhangigkeit von der persischen
Herrschaft zu erlangen. Auf die Vorstellung hin,

welche Megabazos bei Dareios erhob (Herod. V
23), wurde H., bevor noch die Anlage einer hel-

30 lenischen Stadt bei Myrkinos vollendet war, von
Dareios unter dem ehrenvollen Vorwande, daB er

seiner Dienste bediirfe, an den Hof nach Snsa be-

rufen (Herod. V 24. 25) ; die Tyrannis von Milet

iibernahm als Stellvertreter sein Vetter und Schwie-
gersohn Aristagoras (Herod. V 30). Es wird dies

nicht langere Zeit nach dem Skythenzuge ge-

schehen sein, da die Unterredung des Dareios mit
H., in welcher er ihm seine Abberufung verkun-
digte, noch in Sardes stattfand, wo sich Dareios

40 auf der Buckkehr von der Expedition anfhielt

(Herod. V 24, daruber Macan Herodotus. The
fourth, fifth and sixth Books II 60). Der von
Heinle in a. a. 0. 343ff. uber diese Dinge ent-

wickelten Anschauung kann ich nicht beitreten.

Wenn die BeurteUung dee H. bis jetzt keine
sonderlichen Schwierigkeiten hot, so haufen sie

sich fur die spatere Zeit seines Lebens. Er brachte
(iber ein Dezennium in Susa zu. Herodot be-

hauptet, dafi er Aristagoras zu dem Abfall von
50 den Persern angereizt habe, ' und erzahlt bei dieser

Gelegenheit die auch von der spateren Oberlie-

ferung wiederholte Sendung des tatowierten Sklaven
(V 35, vgl. Aen. Poliorc. 31, 28ff. Polyaen.
I 24. Gell. N. A. XVTI 9, 19ff.); trotzdem, daB
die Neueren fast durchweg dieser Geschichte
Glauben schenken, kann ich in ihr mit Hein-
lein (a. 0. 346) nur eine Anekdote sehen, eines

der Qblichen Stratageine, wie sie im Altertum
haufig umliefen. Wenn die H. feindlichen persi-

60schen Groflen den Verdacht hegten, daB H. bei

der EmpOrung der Ionier seine Hande im Spiele

gehabt habe (Herod. VI 1), so beweist dies nichts

fur deren Realitat. Nach der Verbrennung von
Sardes sandte ihn Dareios auf seine Bitte nach
Ionien, am dem Abfoll dcrch seinen EinfluB ent-
gegenzuwirken (Herod. V 106. 107, dazu Ed.
Meyer Gesch. d. Altert HI 805). Die Absicht
des H. wird dabei gewesen sein, wie Grundy
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a. 0. 118. 141 ganz richtig bemerkt (vgl. schon
Duncker a. a. 0. VII 5 52), die Fiihrerschaft

der kleinasiatischen Griechen in seine Hand zu
bekommen, sei es nnabhangig von den Persern,

sei es unter deren Herrschaft, er spielte also ein

doppeltes Spiel; Heinleins Versuch, zubeweisen,

(a. 0. 340ff.), daB sein Vorgehen von da ab nur
in perserfreundlichem Interesse war, ist m eines

Erachtens ganz miBlungen. Die Zeit seiner Buck-
kehr an die Kiiste ist mit Grundy (a. a. 0. 119.

144) ungefahr in den Winter 496 auf 495 zu
setzen (Macans Datierung a. 0. II 70 auf Sommer
496 ditferiert nicht viel davon), jedenfalls, nach-

dem Aristagoras Milet verlassen hatte. vielleicht

als er schon tot war (Grundy 104). Allein,

wenn H. die Absicht hatte, eine Vermittlung zwi-

schen Persem und Ioniem zu versuchen, so schei-

terte dies gleich zu Anfang an der ablehnenden
Haltung des Artaphrenes, der ihm mifitraute und
von einer Mission des H. nichts wissen wollte

(Herod. VI 1. 2); in Sardes kntlpfte dieser Ver-

bindungen mit Persern an, die mit Artaphrenes
unzufrieden waren. Als ihm daselbst der Boden
zu heiB wurde, ging er nach Chios, wo er sich

als Feind des Konigs ausgab, und spann mit Ar-

taphrenes' Feinden auf dem Wege der Korre-

spondenz Plane, wie letzterer beseitigt werden
konne ; allein diese Konspiration fand durch Ver-

rat bald ihr Ende (Herod. VI 3. 4). Nun ver-

suchte H. mit Hilfe der Chier sich der Tyrannis
in Milet wieder zu bemachtigen und damit das

Haupt der Aufstandischen zu werden, was aber

blutig abgewiesen ward (Herod. VI 5). So ging

er von nun ab seine eigenen Wege. Nach dem
MiBlingen dieses Anschlags losten die Chier die

Verbindung mit ihm; daliir erhielt er von den
Lesbiern Schiife, mit welchen er nach Byzanz
fuhr, wo er sich festsetzte und die aus dem Pon-
tus kommenden Schiffe abfing (Herod, a. a. 0.).

Welche Absichten er dabei verfolgte, ist nicht

sicher; doch gingen sie gewiB uber ein bloBes

Corsarentum hinaus, wahrscheinlich wollte er auf
den Inseln des Agaischen Meeres ein Keich grfin-

den (Ed. Meyer a. a. 0. Ill 306) und suchte

sich zu diesem Zweck der Meerengen zu ver-

sichem. Mit der Niederlage der Ionier bei Lade,
die mit Ed. Meyer (a. 0. Ill 307), Macari (a.

0. II 70) und Grundy (a. a. 0. 144) auf das

J. 494 zu fkieren ist, war diesen Planen des H.
der Boden entzogen. Er kehrte von Byzanz nach
Chios zuruck und bemachtigte sich mit Hilfe

der I-esbier dieser Insel (Herod. VI 26) ; und nun
griff er auf seine alten Projekte im Norden zu-

rlick und wandte sich mit zahlreichen Flflcht-

lingen aus Ionien und der Aiolis, welche sich

in Chios angesammelt batten, gegen Thasos (Herod.
VI 28, dazu Grote Hist, of Greece IV* 235.

Grundy a. a. 0. 138); als er aber erfuhr, daB
die phonizische Flotte nach der Unterwerfung
Milete gegen Ionien vorgehe, lieB er von der Be-
lagerung von Thasos ab und setzte sich zuerst
in Lesbos fest, um es zu schtttzen; da er aber
dort Mangel an Lebensmitteln hatte, ging er auf
das Festund nach Atameus hinuber. Von da
aus unternahm er Fouragierungszuge und wurde
auf einem solchen von dem persischen Feldherrn
Harpagos gefangen genommen (Herod. VI 28. 29).
Harpagos brachte ihn in Artaphrenes nach Sar-

des, auf dessen Befehl er ans Kreuz geschlagen

ward (etwa Friihjahr 493, vgl. Bury a. a. 0.

144. Macan a. a. 0. II 69); sein Haupt wurde
konserviert und an Dareios nach Susa gesandt,

der es beisetzen lieB (Herod. V 30). Dareios soD
die Hinrichtung des H. miflbilligt und ihn noch
immer als einen um die Perser verdienten Mann
bezeichnet haben (ebd.), eine Nachricht, die zu
der Auffassung stimmt, welche bei Herodot uber

10 das Verhaltnis zwischen ihm und H. vertreten

wird, aber wenig glaubwurdig ist.

H. ist keino erfreuliche Erscheinung (dazu

auch Grundy a. a. 0. 141): er war von unleug-

barer Befahigung, allein die Triebfeder aller seiner

Handlungen war der Ehrgeiz, und um ihm genug
zu tun, war ihm jedes Mittel recht. Die unge-
meine Beweglichkeit und Vielwendigkeit seines

Geistes und seine noch in vorgerucktem Alter

anhaltende Elastizitat ist nicht zu bestreiten ; sie

20 setzte ihn instand, wenn ein Unternehmen ge-

scheitert war, rasch ein anderes anzugreifen. Doch
ging ihm die richtige Abschatzung seiner Mittel

ab und vor allem hatte er kein hoheres Ziel,

sodaB er als Abenteurer endete, allerdings in

grofiem Stil. Heinleins Ansicht (a. 0. 350ff.),

daB H. darnach strebte, die Griechen zu einem
von den Persern abhangigen Reiche zu einigen

und damit der griechiscben Kleinstaaterei ein

Ende zu machen, und daB ihm nur der Erfolg
30 fehlte, um zu einem groBen Staatsmann zu wer-

den, ist eine grandiose Cberschatzung des H.
[Swoboda.]

2) Histiaios, Sohn des Tymnes, Herrscher in

Termessos in Karien, war dem PerserkOnig Da-
reios ergeben und wurde mit anderen perserfreund-

lichen Tyrannen wahrend des Ionischen Aufstan-
des festgenommen (Her. V 37; vgl. Busolt Gr.
Gesch. II2 540), war spater Befehlshaber einer

eigenen "Abteilung in der Flotte des Xerxes 480
40 (Her. VTI 98). [SundwalL]

3) Histiaios (FHG IV 433f. Susemihl Gr.

Lit.-Gesch. n 400, 314) oder Hestiaios (Joseph,

ant. Iud. I 107. 119) wird von Joseph, a. 0. und
Helladios (bei Steph. Byz. s. BtjQvios) als Ver-
fasser von <Poivmixd in mindestens zwei Biichern

(Steph. a. 0.) zitiert. Er gehort fruhestens in

spathellenistische, vielleicht erst in rOmische Zeit.

[F. Jacoby.]

4) H., Athener, Bildhaucr, bekannt aus einer

50lnschrift von Theben IG VH 2463 (Basis von
schwarzem Stein, vielleicht von einer Athenastatue),

etwa Anfang des 3. Jhdts. v. Chr. [Lippold.]

Histoi (Histos). Namen for mehrere Hafen
und Vorgebirge im Ostlichen Mittehneerbecken.
Der Name wurde im Altertum auf Unos (= Mast-
baum, synekd. = Schiff) bezogen: Steph. Byz.
laxog vijaog AifSirqs, Ovievdrj leyopivr) vno At-

fiv<ov, vjto Si $ot*ixan> KiiAa ga<pad& (Bo chart
Geographia sacr. Chanaan 505 = ehibbel haraph-

60 soda = schlechtes Schiff [wenn nicht als ,Voll-

endung des Schiffes' zu interpretieren]), S iew
vevtxai loxot vtax; • vrfi fig iatt xaQCuiXJjotos. Viel-

leicht = Schiffswerft

1) Histoi Aglaosthenes bei Eratosth. catast.

2, Hafenort der Insel Crete.

2) Reede (tfpogftoc) der Insel Dxaros oder
Diana im ikarisehen Meer an der Westkuste Klein-
asiens, Strab. XIV 689 nach Westen zu gelegen.
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Es kann also nicht, wie RoB Reisen auf den

griechischen Inseln des Agaischen Meeres II 163

meint, das jetzige EvdyAos sein, da dieses in der

Mitte der Nordkuste der Insel liegt, auch nicht

das siidwestliche Kap Papas; denn dem wider-

streitet tf<pveos {= NNW-Wind). Ich habe (Pe-

termanns Mitteilungen 1894, 258) gezweifelt,

ob H. bei der Reede Na (wo R. Kiepert spater

H. ansetzt Karte t. Eleinas. I) oder bei 'Aofis-

vtonfc (s. Taf. 18) anzunehmen sei, habe mich

aber bei meinem zweiten Besuch der Insel iiber-

zeugt, daB als H. nur die nach Westen, Sfiden

und Osten geschiitzte Reede von Armenistis (Kot-

sowillis Neoi AifitvodeixTtjs 399) weBtlich Ton

den Eilandsklippen (Aijytaktaxdgt (doppeltes Hy-

pokoristikon von alyiaXog also = niedliches Ge-

stade) angesprochen werden kann. Das westliche

Vorgebirge dfxga, von dem Strabon a. a. 0. spricht,

heifit jetzt Streph6mi oder AXtm'j. Dahinter dehnt

sich das Frucht- und Obstgefild Diap6ri. Von
den antiken Stadten der Insel Ikaros steuerten

nur Oinoe und Therma zum delisch-attischen See-

bund. Das Demotikon zu H. ist loxiaioi auf

einer Inschrift von Oinog (Anfang : drjiucmgym .

.

.

oSmQov drjfujxQiov), die ich am Kampos
(im Gebiet des alten Oinoe) aufgefunden habe.

Der heutige Name Armenistis bedeutet Auftakler

(von oQfisritw , fihnelt also in der Bedeutung der

Bezeichnung Werft, so daB der antike und der

jetzige Name verwandte Bedeutung haben.

[BflTchner.]

Histonlnm (heute Vasto) , Municipium (CIL

DC 2855. 2860. 2862 ; Feldm. 260 irrig eolonia)

im Gebiet der Frentaner. IV. Region (Mela II 65.

Plin. HI 106. Ptolem. m 1, 15), an der Kuste

sudlich der Punta della Penna, wo eir Meilen-

zeiger mit der Zahl IIII, die der Entfernung des

Fundortes von H. entspricht, zutage kam, Not.

d. scavi 1883, 91. Die zahlreichen Inschriften

(CIL IX p. 265ff. Not. d. scavi 1883, 338. 1885,

531. 1887, 254. 300. 564. 1888, 461) lassen auf

ein grtfieres Gemeinwesen schlieBen. Erwahnt
wird H. noch in den Itinerarien (Itin. Ant. 314.

Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 31. VI) und auf

mehreren Inschriften, die zum Teil auch die

Arnensis als Tribus der Burgerschaft erkennen

lassen (CIL VI 221. IX 2858-2860. 2889. 2890.

2900. XIH 6893. Not. d. scavi 1885, 531?). ttber

H. als Bistum (nur bezeugt durch ein Reskript

des Papstes Gelasius I.), vgl. Kehr Italia Pon-

tificia IV p. 281. Die dort angegebene Spezial-

literatur (Palma Compendio istorico dell' antichis-

sima terra del Vasto, Fermo 1690. Marchesani
Storia di Vasto, Napoli 1838. Manzi L'origine

ed i primi secoli d'Istonio, Napoli 1880. Anelli
Ricordi di storia Vastese 2, Vasto 1897) war mir

unzuganglich. ttber antike Funde auBer den In-

schriften vgL Not d. scavi 1883, 376. 1886. 433,

1888, 750. 1889, 166. 1902, 69. 125. Vgl. noch

Nissen ItaL Landesk. II 782. [Weiss.]

Historia August*, der Benennung des Histo-

rikera Tacitus bei Vopisc. v. Tac. 10, 3 (Corne-

lioum Taciturn seriptorem kistoriae Augustae)

erst ron den Heraosgebem des 17. Jhdts. (Casau-

bonus-Salmasius a. a.) entlehnte Bezeichnung des

Corona der von Hadrian bis Numerian (f 284)
reiehenden Kaiserviten (mit Ausnahme der Philippi,

Deeii, des HostUiaaos, Galloa, Volosianus, Aemi-

lianus, des Anfangs der Valeriani, d. i. vom J. 244
—253) von angeblich seclis Verfassern: Aelius
Spartianus, Iulius Capitolinus, Vulca-
cius Gallicanus, Aelius Lampridius, Tre-
bellius Pollio und Flavius Vopiscus, deren

Biographien in den Hss. bald als vitae diverso-

rum prinoipum et tyrannorum a divo Hadriano
usque ad Numerianum diversis compositi (so

die Sltesten Hss., cod. Palatino-Vaticanus 899 s.

10 IX und der aus ihm abgeschriebene cod. Bam-
bergensis E in 19 n. 33331 saec. X/XI [Dessau
Hermes XXIX 393ff.], s. Peter ed.2 praef. p. XI,

ahnlich zahlreiche jflngere codd. des 14./15. Jhdts.,

Peter p. XXVTIff.), bald als de vita Caesarum
(in den Excerpta Cusana [Mommsen Herm. XIII

298ff.], Palatina [Peter p. XVI] und im cod. Urbi

nas 414 s. XV [Peter p. XXIX]), bald als gesta

Romanorum imperatorum o. a. [cod. Laur. plut.

XX 6 s. XV, Vatic-Reg. 5807 s. XV u. a., s.

20 Peter p. XXIVff.] bezeichnet werden). Dochscheint

keiner der drei Titel authentisch zu sein. Gegen
die Echtheit des ausfuhrlichen spricht der Um-
stand, daB Sueton bewuBt nachahmende Autoren

(Capitolin. Mai. et Balb. 4, 5. Vopifsc. Prob. 2, 7)

und eine dessen Kaiserbiographien doch auch

fortfuhrende Samralung schwerlich mit Hadrian

ihren Anfang nahmen und als letzten Kaiser im
Titel gewiB nicht Numerianus nannten. den unter

ausdrucklicher Begriindung Vopisc. Numer. 10

30 (haec de Caro satis esse credo, veniamus ad
Numerianum . . . et quamvis Carinas maior
aetate fuerit, prior etiam Gaesar . . . sit nuneu-

patus, tamen neeesse est, ut prius de Numeriano
loquamur, qui patris secutus est mortem, post

de Carina) an vorletzter Stelle behandelt hat;

daher in der subscr. cod. Vatic. 1902 s. XIV us-

que ad Carinum. Die an Sueton sich anlehnende

tJberschrift vita Caesarum, der Mommsen a. a.

O. als Corpustitel das Wort redete, ist abzulehnen,

40 weil der Redactor der Sammlung dann Caesarum
in suetonischem Sinn interpretiert hatte, die

Spartian oder gar er selbst vit. Aelii ablehnen

(1 qui Caesarum nomine appellati sunt neeprin-

cipes out Augusti fuerunt. 7, 5 qui post Cae-

sarem dietatorem . . . vel Caesares vel Augusti

vel prineipes appellati sunt, quique in adoptio-

nem venerunt, vel imperatorum filii aut paren-

tes Caesarum nomine eonsecrati sunty, s. Fr.

Leo Die griechisch-rOmische Biographie 269, 1.

50 Oesta Romanorum imperatorum als Buchtitel

einiger junger codd. entbehrt der nOtigen hs.

Gewahr, tragt vor allem in seiner Erweiterong

(rei p. invasores) inittelalterliches Geprage und
den Stempel seiner Vorlage (o divo Adriano tu-

que ad Numerianum Augustum ab historio-

graphis scripta diversis u. a.). Zu den einzelnen

Viten bieten die Hauptcod. als fJber- wie Dnter-

schriften in der Mehrzahl der Falle den Kaisef-

namen im Nominativ, den des Verfassers im

60 Genetiv, die HinzufQgung von vita in der subscr.

durchaus selten, in der inscr. nor Spart. vit. Hadr.,

Capitol, vit. Alb. Die verschiedenen Verfasser

der einzelnen Viten sprechen in der ersten Per-

son, meist im Singular, sie kennen einander nicht,

mit Ausnahme des Vopiscus den Pollio (v. AureL
If.; qnadr. 1, 3), wahrend die Erwahnong des

Inlhis Capitolinus and Aelius Lampridins (v. nob.
2, 7) mit Rncksicht auf die SehtAnamtt des
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Vopiscus (s. u.) bedenklich erscheint, ihr Werk,
die einzelnen Lebensbeschreibungen , bezeichnen
sie als vita {Oommodi Capitol. Marc. 19, 5; Marei
Capitol. Ver. 2, 3. 9, 9. 10, 2. 11, 2; Marei Anto-
nini Lampr. Comm. 1, 1 ; Pescennii Capitol. Alb.

1, 4. 12, 14 ; Severi Spart. Carac. 1, 2 ; Qetae
Spart. Get. 1, 2 ; Heliogabali Antonini Lamprid.
Heliog. 1, 1; Maacimi, Balbini, Oordianorum
Capitol. Maximin. 26, 7; Valeriani, Gallieni

der Vita Aelii an Diocletian, so benannt in den
ttber- bezw. Unterschriften des Didius Iulianus,
Sept. Sev. , Pesc. Niger und Caracalk, widmet
die Biographien des Aelius (1, 1), Septimius Se-
verus (20, 4) und Pescennius Niger (9, 1 maxime
Augustorum) dem Kaiser Diocletian, dem er im
Widmungsbrief zum Aelius als Aelius Spartia-
nus suus seinen GruB entbietet, wodurch Lebens-
zeit des Verfassers und dessen gesellschaftliche

Poll. Gall. 19,6; tyr. 1,2; Taeiti Vopisc. Aur. 10 Stellung im wesentlichen gekennzeichnet waren.
41, 15; Aureliani Vopisc. Firm. 2, 3), als genus
ae vita (Spart. Pesc. 1,2), als vita ac mores
(Spart. Get. 2, 1. Capitol. Max. et Balb. 15, 1),

als natura et mores (Vuleac. Avid. 3, 1), vita

prinoipum et tempora (Vopisc. Prob. 2, 7) ; als

gesta (Lampr. Diad. 6, 1) , auBerlich charakteri-

sieren sie es als liber (Spart. Ael. 7, 5. Capitol.

Maximin. 1, 1. 3. 29, 10; Gord. 1, Iff. Poll. Gall.

19, 7; tyr. 1, If.; Claud. 1, 1. Vopisc. Prob. 24, 7;

Bestande die nur im Index der Viten in den
codd. PB bezeugte, im Text selbst fortgelassene
Autorschaft Spartians fur den dem Constantinus
Aug. gewidmeten Geta (v. Get. 1, 1) zu Recht —
leider ist der Verweis im Geta 6, 7 auf den Ca-
racalla Spartians (v. Car. 3, 4ff.) ebensowenig be-

weiskraftig, wie der Hinweis von Carac. 11, 1

auf Geta (s. u.) — mufiten wir dessen Lebens-
zeit auf das constantinische Zeitalter ausdehnen.

Firm. 1, 3), libeUus (Poll. tyr.
. 1, 2. 33, 8. Vopisc. 20 Doch abgesehen von dem Umstand, daB Getan oi ov __/ ,rt :j..i « •_.•_ h , e

.

ne Ausnahmestej]tmg einnehmen ^rde im Ver-
gleich zu den sechs anderen Viten Spartians,
glaubt der Verfasser des Geta (1, 1) sich wegen
dieser Biographie rechtfertigen zu raiissen, wah-
rend Spartian. Ael. 1, 1 sein Programm auch auf
die erstrecken will, qui quolibet alio genere aut
in famam aut in spem prineipatus venerunt,
also Geta eingeschlossen. Hinzukommt, wie Em.
Brocks (Studien zu den Scr. H. A., Programm

Carin. 21, 2), volumen (Capitol. Maiimin. 1, 1.

Poll. Val. 8, 5; Gall. 19, 6; tvr. 31, 5ff.), ihre
Tatigkeit nennen sie vitas sertbere (Capitol. Ma-
crin. I, 2), vitam prinoipum et tempora disserere

(Vopisc. Prob. 2, 7, vgl. Poll. tyr. 33, 8), Cae-
sares . . . singulis libris exponere (Spart. Ael. 7,

5), imperatores (o. a.) in litteras mittere (Spart.
Pesc. 1, 1. Capitol. Gord. 21, 5, Vuleac. Avid.
3, 3. Lampr. Heliog. 1, 1. 18, 4; Alex. 3, 2. 5.

18, 6. Poll. Val. 8, 3; Gall. 18, 6. 19, 1. 21, 5 ; 30 Marienwerder 1877, llf.) gezeigt hat, daB Geta
tyr. 6, 7. 31, 1. Vopisc. Aurel. 1, 8. 16, 3. 24, 9;
Tac. 11, 7), Claudium in litteras digerere (Poll.

Claud. 1, 1), imperatores memoriae prodere (Vo-
pisc. Aurel. 2, 1), Carum propagare (Vopisc. Prob.
24, 8) , Oetam tradere (Spart. Geta 1, 1) , in
unum volumen duos Maximinos oongerere (Ca-

pitol. Maximin. 1, 1), triginta tyrannos uno libro

concludere (Vopisc. Firm. 1, 3), prineipes eogni-
tione numinis tui (Dioeletiani) sternere (Spart.

reicher an Widersprttchen mit den iibrigen Viten
Spartians ist, als die anderen desselben Verfassers

untereinander (weiteres s. unter Lampridius). Die
Diocletian unterbreiteten Viten erwecken, da Spar-
tianus im Aelius (1, 1. 2, 2), wo er sein Programm
entwickelt, auf die am 1. Marz 293 erfolgte

Ernennung des C. Galerius Valerius Maximianus
und Constantius zu Caesaren (s. L i e b e n a m
Fasti 118) als einen nostris temporibus voll-

Ael. 1, 1), singtdos quosque imperatores libris 40 zogenen Akt hinweist, den Anschein, als ob sie

singulis ad tuam clementiam destinare (Capitol
Gord. 1, 1). DaB sie also Biographen sind und
als solche sich fuhlen, lehren alle diese Wendungen
zur Genuge, daB sie aber nebenher auch als

Historiker sich zu betatigen glauben, folgt (trotz

Leo a. a. O. 270f.) aus den von ihnen benutzten
Quellen und der Tendenz ihrer Schriftstellerei (s. u.).

Die Personlichkeiten der Verfasser,
Der Schleier, der uber die Personlichkeiten der

zwischen dem 1. Marz 293 und 1. Mai 305 ent-

standen waren. Wenn auch die Vita Aelii mehr-
fach auf Hadrian Bezug nimmt (Ael. 3, 1 = Hadr.
23, 1. Ael. 5, 4. 5 = Hadr. 21, 4), wird letztere

zeitlich nicht erheblich differieren von der ersteren,

noch viel weniger aber Didius und CaraoaUa.
Spartianus' vorgebliches Programm lautete: Ael.

1, 1 in animo mihi est, Diocletiane Auguste,
tot principum maxime non solum eos, qui prin-

nur im Rahmen der Kaiserbiographien erwahnten 50 eipum locum in hoc statione , quam temperas
Verfasser der H. A. ausgebreitet ist, laBt sich
nur in unwesentlichen Punkten luften. Das Haupt-
sachliche ist schon zusammengestellt von H. Peter
Die Scr. Hist. Aug., Leipz. 1892, 4ff. (dasselbe
haben, meist im AnschluB an Peter, geleistet

fur die Franzosen Ch. Le"crivain Etudes sur
l'histoire Auguste, Paris 1904, 13ff. und G. Tropea
Studi sugli Scr. H. A. I Sulla personality deglf

Scr. H. A. in der Rivista di Storia Antica, Mes

retentarunt, ut usque ad divum Hadrianum feci,

sed Was etiam, qui vel Caesarum nomine ap-
peUati sunt nee prineipes aut Augusti fuerunt,
vel quolibet alio genere aut in famam aut in
spem vrineipatus venerunt, cognitioni[s] numi-
nis tui sternere. quorum, praecipue de Helio
Vero dieendum est, qui primus tantum Caesa-
ris nomen aeeepit. adoptione Hadriani familiae
principum adscitus. 7, 5 de

(
Vero Caesare) id-

sina 1899 fur die Italiener). AuBerdem sei hier 60 oirco non tacui, quia mihi propositum fuit om
einmal verwiesen auf die Literatnrgeschichten von nes, qui [vel] post Caesarem dietatorem, hoe es
Teuffel § 392. 402. M. Schanz R. Lit-Gesch
IV 1, 47ft H. Peter Die geschichtl. Literatnr
der Kaiserzeit 1897. Kornemann bei Gercke-
Norden ELnleitung in die Altertnmswissenseh.
m249.

Aelius Spartianus, so nennt rich der erste
Kaiserbiograph am Kopf der Epistula dedieatoru

est

divum Iuliuni, vel Caesares vel Augusti vel

prineipes appellati sunt, quique in adoptatio-
nem venerunt, vel imperatorum filii aut paren-
tet Caesarum nomine eonsecrati twit, sxnguli*
libris exponere. Ob non Spartianus seine Ab-
sieht, eine vollstandige Kaisergesehichte in bio-

gnphiseher Form ron Augustus bis Hadrian zu
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schreiben und dariiber hinaus bis Diocletian rait

Einschlufi aller Caesaren, Usurpatoren nnd Thron-

pratendenten (vgl. auch v. Pescenn. 1, If. 9, 1)

verwirklicht hat, ist unbekannt, jedenfalls durf-

ten nur sechs von alien Kaiserviten auf Spartia-

nus' Namen zu setzen sein (v. Hadr., Ael., Did.

Inl., Sever., Pesc, Carac.). Als Belege fiir die

Verwirklichung weiterer literarischer Plane kOnnen

Vor- wie Riickverweise in den Kaiserviten nicht

ohne weiteres gelten, da im Hadr. 2, 9f. Spartia-

nus auf die projektierte Vita des Verus hinweist,

in der Tat aber die unter Capitolinus' Namen
Ilberlieferte vit. Ver. 1, 3ff. 8f. die betreffende

Auskunft auch enthalt. Im Pesc. 9, 3 heifit es

:

sequitur nunc, ut de Glodio Albino dicam, wah-

rend die erhaltene Vita Albini tinter Capitolinus'

Namen geht and zwar, wie es scheint, nut Eecbt,

weil unter den Quellenautoren der nur von Capi-

tolinus benutzte Aelius Innius Cordus auftritt (a.

Peter Pbilol. XLIII 148) und Capitolinus allein,

wenigstens unbestritten, im ersten Teil des Cor-

pus an Constantin Biographien gerichtet hat (s.

auch Lampridius).

Iulius Capitolinus apostrophiert Diocle-

tian, den er v. Macrin. 15, 4 cupidus veterum
itnperatorum nennt, im Marcus 19, 12 als sacra

tissime imperator, im Verus 11, 4 als vestra

dementia , D. Auguste , im Macrinus 15, 4 als

serenitas tua, T>. A., Constantin im Albin. 4, 2

;

Maximin. 1, 1; Gord. 34, 6 als maxime, im Gord.

1, 1 als venerabUis Auguste; sein Leben mtifite

sich demnach iiber die Regierungszeit der beiden

genannten Kai6cr, von denen Constantin als un-

mittelbarer Auftraggeber erscheint (Maximin. 29,

10 nos enim hoc loco finem libri faciemus, ad alia,

ut iubetur velut publico iure, prqperantes) er-

strecken. Die Abfassungszeit der Viten der ersten

Diocletian gewidmeten Serie, wozu mit innerer

Wahrscheinlichkeit auch die Leben des Pius und
Pertinax— hier fehlen Spuren der Bekanntschaft

Herodians — zu rechnen, wiirde durch vobis ipsis

(v. Marc. 19, 12) und Marc. 7, 6 tuncque pri-

mum Rw.ianum imperium duos Auguslos habere

coepit auf das Doppelregime Diocletians und Ma-
ximians 1. April 286—1. Mai 305 beschrankt (s.

Chatelain Revue de philolog. IV 129ff. Momm-
sen Hermes XVII 540ff. Peter 29f.), die Vitae

Albin. Maximin. und Gordian. setzen fur Con-

stantin den Titel Maximus, der erstmalig am
28. Oktober 312 nach Maxentius' Sturz Maximus
Augustus geheifien hat (s. Liebenam Fasti 120),

voraus). In eben diese Zeit fallen die v. Alb.

4, 1 erwahnten, zum Teil bereits erfolgten, aber

auch noch erwarteten auffallenden und ungewflhn-

lichen Ehrungen verschiedener Ceionii durch Con-

stantin (quae farnilia hodie quoquc, Constantine

maxime, nobUissima est etper te auctaet augenda,
s. auch Seeck o. Bd. Ill S. 1859f. Nr. 17—21),
der nach v. Albin. 4. 10, 6. 12, 8. 13, 5 Albinus

unter seinen Ahnen ruhmte, so daft die Vita Al-

bini nicht vor Bnde 312 verfafit sein kann (s.

Peter 30f.), wahrend die ftbrigen eng zuaammen-
gehorigen Viten der zweiten Gruppe im Hinbliek
auf die wenig freundliche Bemerkung uber Iici-

nius (v. Gord. 34, 5 quern titulum etertisse Li-
cinius dicitur eo tempore, quo est nanetus im-
perium, eutn se pellet eideri a Philippis origi-

nem inhere) den Anschein erwecken. als ob sie

auf die Zeit kurz nach Licinius' StuTz (18. Sep-

tember 324) oder Tod (325) zu datieren waren
(s. Peter 34f.). Dafi die neun Viten im Corpus

(v. Pii, M. Aurel., Ver., Pert., Albin., Macrin.,

Maximin., Gord., Maxim, et Balb.) nur einen Teil

der Kaiserbiographien des Capitolinus darstellen,

muBte man aus den programmatischen Erklarungen
im Eingang des Maximus schliefien: 1, 1 vitae

illorum principum seu tyrannorum sire Caesa-

10 rum, qui rum diu imperarunt, in qbseuro latent,

idcirco, quod neque de privata eorum vita digna
sunt, quae dieantur , cum omnino ne seirentur

quidem , nisi adspirassent ad, imperium, et de

imperio, quod non diu tenuerunt, non multa
did possunt: nos tamen ex diversis historicii

eruta in lueem proferemus, et ea quidem, quae
memoratu digna erunt, vgl. auch § 2); der

Maximini 1, 1. 3 (ne fastidiosum esset elemen-

tiae tuae, C. M., singulos quosque principes vel

20 principum liberos per libros singulos legere, ad-

hibui moderationem, qua in unum volumen duos
Maximinos, patrem filiumque congererem . . .

quod quidem non in uno tantum libro, sed etiarn

in plurimis deinceps reservabo, exeeptis niagnis

imperatoribus
,
quorum res gestae plures atque

clariores longiorem desiderant textum); und der

Gordiani 1, 1. 3f. (fuerat . . . consilium, venera-

bUis Auguste, ut singulos quosque imperatores

exemplo multorum libris singulis ad tuam clemen-

30 tiam destinarem . . . sed inprobum visum est

vel pietatem tuam muUUudine distinere libro-

rum vel meum laborem plurimis voluminibus
occupare. quare ires Oordianos lioc libro conexui),

denen zu entnehmen ware, dafi Capitolinus in

richtiger Erkenntnis der Schwierigkeit , Kaiser,

Usurpatoren und Caesaren von nur kurzer Regie-

rungszeit in Monographien zu behandeln, sich in

der zweiten Gruppe in Anlehnung an Vorganger
im eigenen und des kaiserlichen Lesers Interesse

40 (Gord. 1, 4 consulens et meo labori et lectioni

tuae) dazu entschlossen hatte, mehrere Biographien

in einem Band zu vereinen. Wenn er diesen

Grundsatz in zahlreichen Fallen aufler bei den
ganz groBen Kaisern (Maximin. 1, 3) zur Anwen-
dung brachte, konnten mit den Gordianen und
Maximus und Balbinus, aui die Capitol. Maximin.

26, 7 verweist, ebensowenig die ins Auge gefaB-

ten kleineren Biographien erschOpft sein, als be-

deutendere Kaiser in Monographien projektiert

50 gewesen sein mussen. Aus der ersten Schaffens-

periode des Capitolinus wurden verschollene Viten

des Commodus (Marc. 19, 5), Pescennius Niger

(Albin. 1, 4), Septimius Severus (Albin. 12, 14),

Diadumenus (Macrin. 10, 6) zu nennen sein.

Mit einem umfangreichen Programm tritt auch
Vulcacius Gallicanus, den die Hss. als vc.

bezeichnen, und dessen cinzige erhaltene Via
Avidi Cassi dem Diocletian gewidmet ist, auf den

Plan: 3, 1 nos kominis naturam et mores bre-

HOviter explieabimus. neque enim plura de his

seiri possunt, quorum vitam et itUustrare nul-

lus audet eorum causa, a quibus oppressi fue-
rint. addemus autem quemadmodum ad impe-
rium venerit et quemadmodum sit oeeisus et

ubi vietus. proposui enim, DioeUtiane Auguste,
ornnes, qui imperatorium nomen sive {iusta ex
causa stve) iniusia habuermU, in litttras mit-
tere, ut ornnes purpuratos Augustas eognosceres.
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Jede nahere Bestimmung der PersOnlichkeit des
Verfassers — ohne Grund von Haakh Pauly R.E.
VI 2734 unter Zustimmung von Peter 4 mit
dem cos. des J. 317 Ovinius Gallicanus identi-

fiziert — seiner Lebens- und Schaffenszeit ist bis-

her mifilungen.

Aelius Lampridius nennen die Hss. den
SchOpfer derLebensbeschreibungen des Commodus,
Diadumenus. Heliogabal und Alexander Severus,
von denen die beiden letztgenannten Constantin
als sacratissime (Heliog. 2, 4), venerabilis (Heliog.

34, 1. 35, 5 Auguste venerabilis), maxime (Alex.

65, 1), imperator (ebd. 67) sowie dementia und
pietas tua (Heliog. 35, 3f.) anreden, der nach
Heliog. 35, 1 die Abfassung von Viten befohlen
hat: haee sunt de Heliogabalo, cuius vitam me
invitum et retractantem ex Qraecis Latinisque
eollectam scribere ac tibi offerre voluisti, cum
iam aliorum ante tulerimus (vgl. Heliog. 1, If.

34, If.). Da Constantin allein als Empfiinger der
Viten genannt wird, mOchte man des Lampridius
Leben und Schaffen vornehmlich ins erste Drittel

des 4. Jhdts. n. Chr. setzen. Eine gewisse Ein-
achrankung ergabe sich zunachst daraus, daB am
SchluB des Diadumenus (9, 6) eine Behandlung
Elagabals aiigekiindigt wird, dessen Vita mit dem
Hinweis auf Alexander Severus (35, 2) und andere
literarische Zukunftsplane , zu denen auch die

Leben des Licinius und Maxentius gehftren, quorum
omnium ius in dicionem tuam venit (35, 4. 6),

schlieBt, woraus einmal erhellt, daB diese Mono-
graphien in kurzen Abstanden einander folgten,

sodann, daB Maxentius und Licinius beim Nieder-
schreiben jener Zeilen erledigt waren, d. i. nach
dem 28. Oktober 312 bezw. September 324. Beide
Daten linden ihre Best&tigung durch Heliog. 7, 7

{Orestes) Orestam (statt-i'aw) condidit civUatem,
quam saepe eruentari hominum sanguine necesse
est. et Orestam quidem urbem Hadrianus suo
nomine vindicari iussit . . . Hadrianopel und
seine Umgebung waren mehrfach Schauplatz eines

entsetzlichen Blutbades, so am 30. April 313
beim Entscheidungskampf zwischen Licinius und
Maximinus und am 3. Juli 323, als Licinius Con-
stantin nach Verlust von 34000 Mann unterlag.
Die obige Notiz in v. Heliog. 7, 7 bezog O. Seeck
(Jahrb. f. Phil. CXLI 1890, 632 und noch jttngst

Rh. Mus. 1912, 605) auf die groBe Schlacht bei
Adrianopel vom J. 378, und in der Tat wftrde,
wenn es sich urn einen gewissenhaften Historiker
handelte, saepe mehr gerechtfertigt erscheinen,
wenn man auBer dem Gotensieg auch die Kampfe
bei Adrianopel unter Constantius 354 (Amm. XIV
11, 15) in Anrechnung bringen konnte. Einen
entscheidenden Terminus post quem gibt jedoch
das Epitheton Maxime, aber Peter (33) geht zu
weit, wenn er aus dem Fehlen eines Hinweises
auf die Vicennalienfeier Constantins in Rom Juli
bis September 326 (s. Fast. Hydat zum J. 326)
einen Terminus ante quem fur die Niedcrschrift
des Heliogabal zu gewinnen sucht. Lampridius'
weitere Plane erstreckten sich nach Heliog. 35
(vgl. auch Alex. Sev. 64, If.) auf die nach Ale-
xander Severus regierenden Kaiser bis auf Dio-
cletian unter besonderer Wftrdignng Aurelians nnd
des Kaisers Claudius EL, des ,Abnherrn' Constan-
tins — so wie es Trebellius Pollio im Claudius
tatsachlich getan —, und weiterhin sollten Dio-

cletian, Maximian, Licinius und Maxentius, Flavins
Severus und der Gegenkaiser Alexander bearbeitet

werden, und zwar mit dem bedeutsamen Hinweis
vit. Heliog. 35, 7 (non enim ego id faciam, quod
plerique scriptores solent, ut de his detraham,
qui vioti sunt, cum inteUegam gloriae tuae ae-
cedere, si omnia de Ulis, quae bona in se habue-
rint, vera praedicaro) — eine Taktlosigkeit, die

H. Dessau Herm. XXIV (1889) 338 wohl zu sehr

lOurgiert hat (s. Peter 4, 2) — Constantin selbst

will erFahigercnuberlassen. DaB Lampridius auBer
Commodus und Diadumenus schon andere Kaiser-

viten vor Heliogabal verfafit, diirfte aus Heliog.

35, 1 cum iam aliorum ante tulerimus nicht

gefolgert werden, wenn nicht Commod. 1, 1 auf
eine vita Marci Antonini verwiesen wurde, Diad.

6, 1 auf die bereits erledigten gesta patris, d. i.

des Macrinus.

Da gegen die Autorschaft der v. Getae seitens

20 Spartians gewichtige Bedenken erhoben werden
konnen und wegen der Widmung an Constantin nur
Capitolinus und Lampridius in Betracht kommen,
da fernerhin die der constantinischen Reihe des

Capitolinus eigene Heranziehung Herodians fehlt,

pflegt man Lampridius auch als den mutmaBlichen
Verfasser des Geta zu betrachten.

Trebellius Pollio (uber ihn s. Wolff-
lin S.-Ber. Akad. Munchen 1891, 480ff. und
Hohl Klio 1912, 474ff., der ihn mit Vopiscus

30 zu identifizieren versuchte) , dessen GroBvater
unter Aurelian gelebt haben und ein Freund des

jttngern Tetricus geweseu sein soil (Poll. tyr. 25,

3), auf Grund der Subskription des Claudius

Verfasser des Claudius, anfierdem Verfasser der

beiden Valeriani, Gallieni — diese Vitenpaare sind

nur trummerhaft erhalten — der 30 Tyrannen und
des Claudius, wurde angeblich, nachdem seine mit
Zenobia und Victoria schlieBende Serie der Triginta

Tyranni in die Offentlichkeitgedrungen, Gegenstand
40 heftiger hohnischer und scherzhafter Angriffe von

seiten der im Templum Pacis verkehrenden Lite-

raten oder Politiker, weil er tyrannae vd tyran-

nides aufgenommen. Das veranlaBte ihn, ex ar-

canis historiae zwei weitere tyranni, denen er

ursprunglich eine andere Stelle zugedacht hatte,

ausflndig zu machen, und diese in einem Nachtrag
dem ersten Volumen hinzuzufugen, um so 30 wirk-

liche Usurpatoren namhaft zu machen (Poll. tyr.

31, 7ff.), ohne jedoch die beiden Frauenbiographien

50 nachtraglich zu tilgen (v. Claud. 1, 1 libro quem
de triginta tyrannis edidi, qui Cleopatranam
etiam stirpem Victoriamque nunc detinet). Uber
Pollios literarischen NachlaB — Kaiserbiographien

von den beiden Philippi an bis Claudius, beruhmte
und nicht beruhmte — und seine Arbeitsweise

unterhielt sich einst Vopiscus mit Iunius Tibe-

rianuB (vit. Aurel. 2), der Pollio mangelnde Sorg-

falt und zu groBe Kurze vorwarf. Dieses Bedenken
suchte Vopiscus dm oh Hinweis auflrrtumer des

60 Sallust, Livius, Trogus und Tacitus zu entkraften.

Hinsichtlich der Zahl der Viten Pollios erklart

er selbst tyr. 1, 1, daB er bereits mehrere Bucher
verfafit, er verweist GaU. 19, 7 auf Valerian, tyr.

1, 2 auf VaL und GalL, auf diese auch Val. 8, 5;
tyr. 31, 7, auf Gall, und die trig. tyr. im Claud.
1, 1. 2, auf die tyr. und Valer. im GalL 19, 6f.

21, 1, auf Claudius im GalL 14, 2, auf in Aossicht
genommene Viten des Claudius, Aurelian nnd derer.
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qui inter Taciturn et Diocletianum fuerunt, denen

er ursprfinglich die ,Tyrannen' Titus und Censo-

rinus anh&ngen wollte, tyr. 31, 8, so daB kein

Ausspruch Pollios uns notigt, den Anfang seiner

Schriftstellerei friiher anzusetzen, als ihn das

erhaltene Corpus bietet. Wenn nun aber in den

Codices nach den Gordiani sowie Maximus und
Balbinus eine Lflcke klafft bis zu den aufierst

trfimmerhaft fiberlieferten Valeriani, d. h. von den

Philippi an, mit denen Vopiscus des Pollio bio-

graphische Tatigkeit anheben lafit, so liegt kein

Grand vor, an Vopiscus' Aussage zu zweifeln, der

Pollios Werk bis zu Maximian und Diocletian

fortzusetzen versprach (v. Prob. 1, 5; Firm. 1, 4)

und tatsachlich weitergeftthrt hat (Carin. 18),

zumal der scbeinbare Widerspruch zwischen subscr.

des Claudius einerseits, den Oberschriften des

Claudius, der Tyranni und der Gallieni, sowie

dem Vitenindex anderseits sich am leichtesten da-

durch erklart, dafi das auf Capitolinus sich be-

ziehende eiusdem in Wirklichkeit als Pollionis

zu interpretieren, dessen erste sich an Capitolinus

anschlieflende Kaiserviten verloren gegangen sind

(s. auch Peter 25, 1). Somit hatteD die samt-

lichen Viten des Pollio und Vopiscus im Gegen-
satz zu denen der ubrigen Antoren im Corpus
Anfnahme gefunden. Auch Trebellius hat sein

Werk einer angesehenen, ehrfurchtgebietenden Per-

sonlichkeit gewidmet (Val. 8, 5 semper enim me
vobis dedidi et famae cui nihil negare possum),
die in der Geschichte wohl bewandert ist (tyr.

31, 9 sed errorem meum memor historiae dili-

gentia tuae eruditionis avertit. 10. Val. 7, 1 nisi

et nobis pleraque nota essent), mit grflflter Un-
geduld der Abfassung der Biographie entgegen-

sieht und Pollio standig drangt (tyr. 33, 8), bald

im Singular (Val. 5, 3; Gall. 20, 1 ; tyr. 81, 8. 33, 7),

bald im Plural (Val. 7, 1. 8, 5; tyr. 11, 7. 22, 12)

apostrophiert wird, zu einem im ubrigen ganzlich

unbekannten Herennius Celsus, der sich urns

Consulat bewirbt, in verwandtschaftlichen Be-

ziehnngen steht (tyr. 22, 12), auch schon Gladia-

torenspieie gegeben hat (Claud. 5, 5).

Pollios Biographien lagen vorgeblich abge-

schlossen tot, als sich an den Hilarien des J. 303
(s. u.) Vopiscus mit dem Stadtpraefccten Innius

Tiberianus fiber ihn unterhielt (Vopisc. Aur. 1,1.

2, 1). Diesen Terminus ante quem scheinen zu

bestatigen mehrere Indizicn in Pollios Viten : Con-
stantius (f 25. Juli 306) lebt nocb und ist Caesar

(1. Marz 293 bis 30. April 305: Gall. 7, 1. 14, 3:

Claud. 1, 1. 3, 1. 9, 9. 10, 7. 13, 2), Claud. 10, 7

heiBt es : salvis Diocleiiano et Maximiano Augustis
et eius fratre Qalerio, so dafi die Abfassung vor

305 gewahrleistet. Daraus wfirde erhellen, dafi tyr.

21, 7 nam in his locis fuerunt, in quibus thermae
Diocletianae sunt exaedificatae, tarn aeterni no-
minis quam sacrati nicht auf die dutch Con-
stantius als Augustus zwischen 1. Mai 305 and
25. Juli 306 eirgeweilitci; und ercffneten Thermen
bezogen werden darf (Dessau Inscr. lat. 646),
wahrend die Erw&hnung der Diocletiansthermen,
deren Ban Maximian nach seiner Kfickkehr aus
Afrika, Frubjahr 298, angeordnet hat, uns einen
erwunschten Terminus port quem ffir die Nieder-
schrift der trig. tyr. bote. In weiterer Erwagung,
dafi Pollio selbst sagt tyr. S3, 7 dieto oum ea
festinatione ... ut respirandi non habeam facul-

tatem, wird man die fur trig. tyr. und Claudius

gewonnenen Zeitgrenzen 298—303, und zwar naher

an 303 als 298, auch fur die ubrigen Kaiserviten

als gultig ansehen. Im einzelnen aber scheint

Claudius gleichzeitig mit dem Nachtrag zu den

trig. tyr. dem Empfanger uberreicht worden zu

sein (Claud. 1, 1), wahrend die Zahl der Tyranni

erst bei der Ausarbeitung des Volumens auf 30
angewachsen sein mag, da im Gallien an nicht

10 weniger als drei Stellen die mafigebende Dber-

lieferung (16,1. 19,6. 21, 1) von viginti tyranni

spricht, nur einmal (19, 7) von triginta , wo die

Zahl erst nachtraglich geandert sein kann. Wie
20 leicht durch Streichung der Sohne zu ge-

winnen, zeigt Peter 38, 1.

Flavins Vopiscus Syracusius (s. Wolff-
lin a. a. O. 492ff. Fr. Kiihl Rh. Mus. XLIII
589ff.) — so benannt im Index vitarum und in

der tJberschrift der Vita Aureliani — beruft sich

20 mehrfach aufpersOnliche intime Beziehungen seines

GroBvaters zu Diocletian (Numer. 14, 1. 15, 1. 5),

derselbe soil Augenzeuge der Ermordung des Aper
durch Diocletian gewesen sein (Numer. 13, 3) und
der Adoratio des Satuminus, des Gegenkaisers des

Probus im Orient (Saturn. 9, 4). DaB Beziehungen

zum Kaiserhof auf Tradition beruhten, konnte

man aus Aurel. 43, 2 schliefien, wonach Vopiscus'

Vater von Diocletian, als er noch Privatmann

war, den Ausspmch nihil difficilius quam bene

30 imperare vernommen haben soil.

Wie er znr Abfassung der Biographie Aure-

lians durch Anregung des Praef. urbi Innius Tibe-

rianus gekommen, schildert Vopisc. vit. Aur. 1. 2,

wie alsdann — bereits 41, 15 verweist er auf

Taeiti vita — sein literarisches Programm sich

erweitert, und was er bereits geleistet daruber

auBert sich Vopiscus v. Prob. 1 , 5 sed non potior

ego ille, a quo dudum solus Aurelianus est ex-

pctitus, cuius vitam quantum potui persecutus,

40 Taeito Florianoque iam scriptis non me ad Probi

facta conseendere, si vita suppeditet, omnes, qui

supersunt usque ad Maximianum Diocletianum-

que, dicturus), ahnlich Prob. 247ff. (nunc in alio

libro et quidem brevi de Firmo et Saturnine et

Bonoso et Proculo dicemus. Non enim dignum
fuit, ut quadrigae tyrannorum bono principi

miscerentur . post inde, si vita suppetit, Carum
incipiemus propagare cum liberis); Finn. 1, 4

(ut dictis Aureliano, Taeito et Floriano, Probo

50 etiam, magno ac singulari principe, cum dicendi

essent Cams, Carinus et Numerianus, de Satur-

nino, Bonoso et Proculo et Firmo, qui sub Aure-

liano fuerant, non taeeremus); Bonos. 15, 10

(supersunt mini Garus, Carinus et Numerianus,
nam Diocletianus et qui secuntur stilo maiore
dicendi sunt), und dafi er seine Plane verwirk-

licht, bezeugt er selbst am Ende des Carinus

18, 5: (Diocletiani, Maximiani, Qaleri, Constanti)

vitam singulis libris Claudius Eusthenius .

.

.

QOscripsit, quod idcireo dixi, ne quit a me rem
tantam requireret, maxime cum vel divorum
principum vita non sine reprehensione dieatur).

Sonach hatten auch die samtliehen Viten dee

Vopiscus im Corpus Anfnahme gefunden and
waren tatsachlich erbalten. Ob dagegen Vopiscus,

em Anhinger des alten Glanbens (Aurel. 21, 4),

seinem Plan, die Wonder des Apollonioe von Tyana
zu schreiben, je verwirklicht (Aurel. 24, 9 ipse
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autem, si vita suppetit . . . breviter saliem tanti

viri facta in litteras mittam), wissen wir nicht.

Hinsichtlich der Lebenszeit des Vopiscus steht

zunachst aus vit. Carin. 18, 5 (s. o.) fest, dafi er die

Zeit der Eegierung des Diocletian mit seinen drei

Kollegen erlebt, weun nicht uberlebt hat. An
zeitgenOssischen PersOnlichkeiten nennt er Aurel.

If. den Stadtpraefecten Iunius Tiberianus, der

nach Borghesi OeuvresIX 392 jenes Amt vom

vit. Firm. 2, 3 auf ein Versehcn in der vit. Aurel.

32, 2, das nicht korrigiert ist, von Peter (41, 1)
mit Eecht gegen O. Seeck (621), der einen innigen

Zusammenhang der ganzen Reihe annahm, gefolgert

wird. Fur die relative Datierung der vit Probi

konnte man aufier vit. Tac. 6, 7 haec ego in

aliorum vita de Probo eredidi praelibanda, ne..

.

Probo indieto deperirem und ebd. 8 (s. o.) die

Worte dudum solus Aurelianus est expetitus

18. Februar 291 bis 3. August 292, sowie vom 10 (Prob. 1, 5) in Anschlag bringen, wenn dudum

12. September 303 bis 4. Januar 304 bekleidet nicht an sich dehnbar ware, und solus mit Vo-

hat. Da im J. 291/2 Pollio noch bei der Arbeit war

und Aurel. If. denAbschlufi der literarischen Tatig-

keit Pollios voraussetzt, kann fur das Gesprach

des Vopiscus mit Tiberian nur das J. 303/4 in

Betracht kommen. Aur. 15, 4 heiBt es: vidimus

proxime eonsulatum Furii Placidi, das hiefie,

wenn Identitat mit dem Consul M. Maecius Mem-
mius Furius Baburius Caecilianus Placidus nach-

piscus' eigenen Worten Aurel. 41, 15 nur schwer

zu vereinigen.

Die Anspielungen auf Burger- und Bruderkrieg

(Prob. 23, 5) sowie die Disziplinlosigkeit der

Soldaten (23, 3) wird jetzt meist auf das J. 307

gedeutet (s. Peter 41), als der betagte Diocletian

noch einmal eingriff und Ordnung schaffen mnflte.

Hinweise, welche diese Datierung zu beanstanden

weisbar, dieselbe Vita auf das J. 343 n. Chr. 20 scheinen, wie das Orakel vit. Prob. 24, 2 (Probi)

datieren. Auch der Firm. 2, 1 apostrophierte

Bassus ist nicht naher zu bestimmen, Consuln

dieses Namens waren urn dieWende des 3./4. Jhdts.

M. Magrius Bassus (289), Iunius Bassus (317) und

Annius Bassus (331), praefectus urbi war 316

A. Septimius Bassus, ein anderer Bassus 319 praef.

praet. Nicnt greifbarer ist die PersCnlichkeit von

zwei Celsini, von denen der erstere vit. Aur. 44, 3

als consiliarius Diocletians genannt wird, der

famHiae posteros tantae in senatu claritudinis

fore, ut omnes summis honoribus fungerentur
— weshalb hatte der wohlwollende Biograph des

Probus dann gegen besseres Wissen schreiben

sollen (24, 3) sed adhue neminem vidimus*} —
wie Aurel. 43, 2, wo es von den aus ProbuB'

Schule hervorgegangenen Strategen und Staats-

mannern heiBt patres nostri mirati sunt, lassen

sich meist rechtfertigen (s. Peter 42. 47f.) mit

zweite der Empfanger der Probusvita ist (vit. Prob. 30Ausnahme der Erwahnung des Iulius Capitolinus

1, 3), der ,vieles weifi, doch noch weit mehr wissen

mOchte' (2, 8), and dessen Freundschaft Vopiscus

in keinem Punkte tauschen will (2, 1). Endlich

wissen wir auch nichts von den amatores histo-

riarum M. Fonteius, Rut'us Celsus, Ceionius Iu-

lianus und Fabius Sosianus , die sich an dem
Disput fiber Firmus mit Vopiscus beteiligten

(Firm. 2, 1).

Die angeblich an den Hilarien der zweiten Stadt-

und Aelius Lampridius Prob. 2, 7, die beide noch

oder erst nach 324 schriftstellerisch tatig waren.

Daher hat die Namen nach Richters Vorgang

(Rh. Mus. VII [1850] 33f.) Peter im Text getilgt.

An den Probus schlofi sich sofort eine Heine

Monographie fiber Firmus, Satuminus, Bonosus

und Proculus, die quadrigae tyrannorum (Prob.

24, 8), an, gegen deren Datierung um 307 die

Viten keinen Anhaltspunkt bieten, da die von

praefecturTiberiansgelegentlich einer Wagenpartie40Mommsen zu CIL P p. 274 statuierte Differenz

— s. Peter 38f. — erfolgte Anregung znr Ab- — J- ! T" 1" J" °-,--!J A1-

fassung der lateinischen Vita Aurelians wurde

verwirklicht wahrend des Imperium des Constan-

tius zwischen dem 1. Mai 305 und 25. Juli 306

(Aurel. 44, 5 et est quidem iam Constantius impe-

rator), nach der Abdankung Diocletians und Maxi-

niians, 1. Mai 305 (42, 3 ab Augusto in Diocle-

tianum Maximianumque principes quae series

purpuratorum sit, index publicus tenet; auch

44, 2 setzt der Tadel Diocletians gegen Maximians 50

Roheit beider Verzicht voraus. AndersHunziker
in Bfidingers Untersuchungen II 137f. 226, wo-

gegen Mommsen Herm. XXV 1890, 258. Peter
40), als Diocletian bereits Privatmann war (43, 2

Diocletianum prineipem iam privatum dixisse).

Kein Datum der Vita weist mit zwingender Not-

wendigkeit auf eine spatere Zeit als das J. 306
(trotz F. Ruhl Rh. Mus. XLUI 597).

Die vita Taeiti hat Vopiscus fast gleichzeitig

mit der Aurelianbiographie und dem Leben des 60

Florianus ins Auge gefaBt (vit. Aurel. 41, 15) und
wohl auch vollendet Am SchloB des Tacitus

(16, 8) hingegen heiBt es : nunc quiescam interim

meo stilo satisfaetum arbitrans studio et cupi-

ditati vteae. Demnaeh scheint Vopiscus seme
Viten emzeln oder in Gruppen ediert zu haben,

was auch fan Hinblick auf die verschiedenen Wid-
mungen sowie den Hinweis des Verfassers in der

von drei Jahren wegen der Scheidung von Ala-

manni und Germani unwesentlich und keineswegs

zwingend ist (richtig Peter 43).

Am Schlusse des Bonosus 15, 10 weist Vo-

piscus auf die allein noch ausstehenden Viten des

Cams und seiner Sflhne hin, die sicherlich vor

Diocletians Tode 316 (18, 5) abgeschlossen scheinen,

wenn nicht noch nach 9, 3 zu Lebzeiten des Gale-

rius (f 5. Mai 311).

Nach Wolfflins Vorgang hat Hohl (Klio

1911, 320) Vopiscus zunachst als den SchluB-

redaktor und Herausgeber der H. A. zu erweisen

gesucht, dann aber (Klio 1912, 474ff.) ihn und

Pollio wegen der wechselseitigen Beziehungen der

Pollio- und Vopiscusviten als eine Person erklart,

die sich mit dem ,nom de guerre' Vopiscus nannte,

als den Oberlebenden vom angeblichen Zwillings-

paar Pollio-Vopiscus.

Zweck und Tendenz der H. A.

Wie fiber den Umfang ihrer schriftstelleri-

schen Tatigkeit geben die Scriptores H. A. auch

bereitwillig and gesprachig Auskunft fiber Zweck
und Tendenz ihres Schreibens und ihren lite-

rarischen Standponkt, Fragen, die auch Peter
Die Scr. H. A. Sap. 1 erortert hat. Wollte man
sie nach ihren Worten beurteilen, kSnnte man
sich mit ihnen wohl befreunden. Abgesehen da-

von, daB sie immer wieder den biographischen
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Charakter ihrer schriftstellerischen Tatigkeit be-

tonen (s. o.), prasentieren sich die Scr. H. A. als

Hofhistoriographen auf Grand der Widmungen an
Kaiser und hochgestellte PersOnlichkeiten, auf dafi

diese ihrem Wunsch entsprechend belehrt werden
— cognoscere und eognitio sindLieblingsausdrficke
— und mit ihnen die fibrigen Leser (Spart. Ael.

1, 1. 7, 5. Capit. Macrin. 15, 4. Gord. 34, 5. Vulc.

Gall. Avid. 3, 3. Lampr. Heliog. 18, 2). Von der

Geschichtschreibung haben sie scheinbar eine hohe
ethische Auffassung: Cap. vit. Gord. 3, 4 si quidem
ea debeant in historia poni ab historiographis,

quae aut fugienda sint aut sequenda. Lampr.
Heliog. 34, 2 veniam peto, quodhaee, quae apud
diversos repperi, litteris tradidi, cum multa im-
proba reticuerim et quae ne diet quidem sine

maxima pudore possunt (daher pudet persequi

u. ahnl. Poll. tyr. 26, 1. Vopisc. Carin. 16, 1).

Poll. Claud. 4, 1 (zu einer Claudius ehrenden Ac-

clamatio) interest et eorum, qui bonos imitantur

principes, et totius orbis humani cognoscere, quae

de illo viro senatus eonsulta sint condita, vgl.

auch Vopisc. Aur. 22, 4.

Zu dieser Auffassung pafit trefflich die schroffe

Verurtoilung des Iunius Cordus und Onesimus
wegen ibrer Preude am Schmutz und am Klatsch

(einzelnes zur Quellenkritik der H. A.), die Ab-
lehnung aller frivola und levia (Vopisc. quadr.

11, 4. Aur. 3, 1. 6, 6. 10, 1. 15, 3) oder obseena

(Lampr. Heliog. 18, 4). Bs mochte als eine lobliche

Selbsterkenntnis erscheinen, wenn sie offen er-

klaren, sie wollten es den ,Rhetoren' Sallust,

Livius, Trogus, Tacitus nicht gleichtun, sondern

nahmen Sueton, Marius, Maximus u. a. sich zum
Vorbild, qui haec et talia non tarn diserie quam
vere memoriae tradiderunt (Vopisc. Prob. 2, 7).

Sie halten die zeitraubende (Poll. tyr. 33, 8;

Maximin. 29, 10) eloquentia, das di-serte dieere

fur unvereinbar mit der Wahrhaftigkeit und histo-

rischen Trcue (Poll. Tyr. 1, 1. 11, 6f. 33, 7f. Vopisc.

Prob. 1, 6. 2, 6ff.; Aur. 2, 2. 10, 1; Car. 21, 2),

auf diese und auf die curiositas und dttigentia

ist ihr Streben gerichtet (Vopisc. Firm. 1,3;
Aur. 10, 1. 17, 1. 35, 1; Numer. 14, 1; Car. 21).

Quellenforschung , d. h. Befragung verechiedener

Quellen, aus denen dann das Facit gezogen wird,

markieren sie alienthalben (Spart. Pesc. 9, 1. Capit.

Macrin. 1, 1. 15, 4. Lampr. 34, 2. 35, 1. Vopisc.

Aur. 1, 9, s. auch unter Quellen), und wie Vopiscus

eingangs der Tit. Aur. (If.) in dem tatsachlichen

oder fingierten Gesprach mit dem Stadtpraefecten

Tiberianus und beim Streit der gelehrten Freunde
im Firmus 2 die Aufgabe des Historikers pra-

zisiert, ist keineswegs zu verurteilen : Archive sind

nach Aktenstficken zu durchstobern, autobiogra-

phische Notizen der Kaiser zu suchen, selbst fremd-

sprachliche, wie griechische und agyptische Quellen

sind zu befragen, auch sind die Munzen — fur

Kaisergeschichte ungemein wichtig — heranzu-

ziehen. Wie urn den Schein der Erfindung zu
meiden, sagt Vopisc. quadr. 7, 6 ac tie quis mihi
Aegyptiorutn irascatur et meum esse eredat, quod
in litteras rettuli, Hadriani epistulam ponam.
Wohltuend kflnnte den Leser die nie fehlende
Wendung longum est u. a. beruhren (Spart. Ser.

17, 5ff. Cap. Pert. 2, 8. 15, 8; Macrin. 12, 3; Ma-
ximin. 31, 4. Poll. Gall. 11,9; Claud. 18, 4. Vopisc.
quadr. 11, 1. 4; Prob. 6, 1. 7, 1. 21, 1; Tac. 11, 7.

19, 6; Aur. 15, 1. 20, 1; Car. 3, 5) und die Ab-
lehnung des Unwichtigen (Spart. Sev. 17, 5ff.

Vopisc. Aur. 15, 6. 16, 3; Car. 7, 1), das Lob der

Ktirze und Furcht vor Aufdringlichkeit (Cap. Marc.

19,12. Poll. Gall. 16, 1. Vopisc. Aur. 12, 3. 22, 4.

36, 1), die Entschuldigung und Begrfindung eines

Abweichens von diesen lcblichen Grundsatzen:

so im Interesse des Lesepublikums (Cap. Max. et

Balb. 6, 1), der curiositas (Vopisc. Aur. 10, 1),

10 Poll. tyr. 32, 7 heiBt es: longius mihi videor pro-

cessisse quam res postulabat . sed quid faciam?
seientia naturae facilitate verbosa est, Vopisc.

Aur. 15, 3 ein ausfiihrliches Exposed Dahingegen
erwecken Wendungen wie praetereundum non est,

nefas praeterire u. a. (Cap. Maximin. 28, 8. 29, 3.

82, 1. 33, 1; Gord. 21, 5. Poll. Gall. 9, 5; tyr.

12, 15. 14, 3. Vopisc. Prob. 24, 2; Aur. 35, 1;

Car. 6, 1) oder tacere non debui, taoendum non
est u. a. (Cap. Maximin. 33, 3; Gord. 21, 5. Poll.

20 tyr. 22, 9. 37, 5; Tac. 12, 1; Aur. 15, 2) oder scien-

dum est, interest scire (Vopisc. Prob. 18, 7. Spart.

Car. 10, 1. Cap. Maximin. 25, 1; Gord. 11, 1.

Vulc. Gall. Cass. 12, 1) oder absurdum non est,

non absque re est u. a. (Cap. Alb. 10, 5. Vopisc.

Prob. 10, 2; Aur. 33, 1) den Eindruck, als ob
wichtige Dinge gemeldet wiirden.

Dafi es sich aber in alien Fallen hinsichtlich

dev Quellenstudien, der hohen moralischen Bewer-

tung der Historiographie, der leitenden Gesichts-

SOpunkte bei der Aufnahme von Tatsachen usw.

nur um hohle Phrasen handelt, und dafi, je zahl-

reicher und uufdringlicher sie erscheinen, umso
weniger dahintersteckt, lehrt der Inhalt des Ge-

botenen, aber es ist Welfflins Verdienst (S.-Ber.

Akad. Munch. 1891 , 482ff.) und dasjenige von
E. Klebs Bh. Mus. XLVII [1892] 35ff„ erkannt

zu haben, dafi man es bei diesen Phrasen mit
rhetorischem Riistzeug zu tun hat, und manche
Wendung als Nachbildung aus Cicero sicb er-

40 weisen lafit. Der rhetorische Schwulst tritt deut-

lich zutage in den Biographien des Pollio und
Vopiscus, und zwar ganz besonders im Leben des

Claudius, dessen Inhalt trotz der Quelle Dexippos

uberaus mager (Peter 19), aber auch die capi-

tolinischen Biographien der zweiten Serie ent-

behren des rhetorischen Einschlags unter dem Ein-

flufi Herodians nicht. Die angeblich milhsam

eruierten, aber gefalschten Urkunden erheischen

besondere Wurdigung (s. u.): waren die nach

50 Suetons Vorbild gemachten Einlagcn echt, dann
besaflen wir in der H. A. ein Urkundenbuch ersten

Ranges.

Wie es fernerhin die Scr. H. A. trotz der

gegenteiligen Versicherung mit der Ablehnung
des Albernen und Widerwartigen gehalten haben,

das lehren Biographien wie die des Commodus,
Heliojabal, der Quadrigae tyrannorum. Freilich

sind ihnen in der Skandal- und Klatschsucht

Cordus vorangegangen und Marius Maximus, der

60 auch seinerseits entlastet wird, wenn er von Com-
modus (vit Comro. 15,4) berichtenkonnte: habuit

. . . morem, ut omnia quae turpiter, quae inpure,

quae erudeliter, quae gladiatorie, quae Unonie

faeeret, aetis urbis indi iuberet. Also die Tages-

zeitung bot reichlich Nahrnng far die Befriedigung

der niedrigsten Instinkte des Publikums, denen
dann auch die H. A. Bechnnng trug, so daB ein

Passns moglieh war wie Cap. Maximin. 4, 5 diceris,
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Maximine, sedecim et viginti et triginta milUes
aliquando lassasse: potes trieies cum muliere

perficere? oder wie Vopisc. quadr. tyr. 12, 6f. et

quoniam minima quaeque ioeunda sunt atque

habent aliquid gratiae, cum leguntur, tacendum
non est, quod et ipse gloriatur in quad-am sua
epistola, quam ipsam melius est ponere, quam
de ea plurimum dieere. ,Proculus Maeciano ad-

fini salutem dicit. Centum ex Sarmatia vir-

(Eutrop. Fest.), wie Peter 21 gesehen hat, sie

ist nur zu begreiflich in Hinblick auf die Skandal-
und Klatschgeschichten, die ein gut Teil der H. A.
ausmachen.

Da die Scr. H. A. ihre Gesinnungstttchtigkeit

hohen Gonnern gegenttber nicht gelegentlich der
Niederschrift der Taten der betreffenden Kaiser
bekunden konnten, liegt die Vermutung nahe, dafi

sie in ihren Biographien solche Vorzuge und Ver-

gines cepi; ex his una node decern inivi; omnes 10 dienste an ihren Helden besonders priesen , die

tamen, quod in me erat, mulieres intra dies

quindeeim reddidi'.

Plurimum dieere lehrte, was man von Super-

lativen, von Ausdriicken wie semper, omnia, in-

finitus usw., in denen die H. A. geradezu schwelgt,

zu halten hat. Diese ttbertreibungssucht tritt auch

in den nur mit aufierstem MiBtrauen zu betrach-

tendenZahlenangabendeutlichhervor,wenn Vopisc.

Claud. 6, 5f. nicht nur berichtet, der Kaiser habe

Anspielungen gestatteten auf Taten und Verdienste

der von ihnen mit einer Widmung bedachten

Ffirsten, um deren Wohlgeneigtheit zu erwerben

und zu erhalten. Material hat u. a. Peter Die
Scr. H. A. 7ff. zusammenzutragen versucht: so

sieht er eine Verbeugung vor Diocletian in Capi-

linus' Preis der Friedensliebe des Antoninus Pius

(9, 10), Lampridius' Ehrenbezeichming aurei pa-
rens saeeuli fur Diocletian (Heliog. 35, 4), so

320000 Barbaren besiegt, sondern fortfahrt: adde 20 erscheinen ihm gerechtfertigt Vopiscus' Expecto

servos, adde familias, adde carraginem et epotata

flumina consumptasque sileas, laborasse denique

terram ipsam, quae tantum barbarici tumoris

excepit.

Zur Renommisterei der Scr. H. A. pafit das

gelehrte Mantelchen, das sie sich umhangen: nicht

nur werfen sie, wie ein Blick in die Quelleniiber-

flicht (s. u.) lehrt, mit zahlreichen griechischen

und lateinischen Autorennamen um sich, sie zitieren

rationen fiber das Thema: brevi milites neces-

saries non futuros (Prob. 20, 3ff. 22, 4. 23, Iff.).

Dem von Diocletian geschaffenen Wahlkaisertum
gegenflber der Erbbercchtigung soil Capitolinus

huldigen, indem er als Marc Aurels einzigsten

Schmerz bezeiclmet, dafi er einem ihm so unahn-

lichen Sohn den ThTon vererben muflte (Marc.

18, 4), dessen Tod er sogar wiinschte (27, 11.

28, 10), Spartian, indem er dem Severus die Ab-

selbst ihrer Materie fern liegende Dichter und 30 sicht , Caracalla urns Leben zu bringen , unter-

Schriftsteller, wie Liv. Andr., Plaut., Enn., Caecil.,

Lucil., Varro, sie versteigen sich zu etymologischen

(Spart. Ael. 2, 3 Caesar, Poll. Gall. 20, 5 pran-
dium-parandium), antiquarischen (Spart. Carac.

7, 3 fiber deus Lunus, der 6, 6 erwahnt war, Cap.

Gord. 12, 1 liber ein senatus consultum taciturn,

Maxim, et Balb. 8, 5ff. den Feldherrnbrauch, vor

Abzug ins Feld Gladiatorenspiele und Jagden zu

veranstalten , ebd. 11, 5ff. fiber hecatombe, Poll.

schiebt (Spart. Car. 11, 8f.) und in ausfiihrlicher

Breite das Thema erortert, wie selten groBe Manner
brauchbare Sohne hatten (Sev. 20, 4—21, 11).

Unter diesem Gesichtswinkel mOchte er Traians

Sorgeum seinen Nachfolger(Hadr. 4, 8ff.) wiirdigen,

die AuBerungen Spartians liber die Wahl des Aelius

Verus als ersten der Caesaren (Ael. 2, 2. 5), die

Achtung und hohe Wurdigung des Doppelimpe-

riums, wie es erstlich geschaffen hatten M. Aurel

Gall. 20, 4ff. zum Brauch des cinctos accumbere), 40 und Verus, wie es aber auch erneuert hatte Dio-

ja grammatikalischen (Poll. Claud. 3, 3 fiber ely-

peus und clypeum) Exkursen. Riicksicht auf ihre

Lesermag sie veranlafit haben, nicht nur griechische

Epigrainme in lateinischer Ubersetzung zu geben

(s. Quellen) und Lampr. Alex. 18, 5 einen griechi-

schen Vers zuerst lateinisch anzubringen, sondern

selbst wohlbekannte Termini wie archon (Poll.

Gall. 11, 3), Nemesis (Cap. Maxim, et Balb. 8, 6)

oder paraenesis (Vulc. Gallic. Avid. 3, 7) zu erklaren

cletian (Spart. Hadr. 24, 2; Ael. 5, 13f. Capitolin.

Marc. 7, 6).

Die gesamte auf uns gekommene Schriftstellerei

des Trebellius Pollio durchzieht als leitender Ge-

danke die Verherrlichung des Claudius (vgl. auBer

der vit. Claud. — besonders die Einleitung —
Gall. 7, 1. 14, 3; tyr. 31, 6), wie Peter 9ff. aus-

ffihrt, vornehmlich auf Kosten Galliens, in ziel-

bewufitem Interesse und schmeichelnder Haldigung,

Wie nahe man damals selbst in gebildeten Kreisen 50 wie Peter vermatet, far Constantius Chlorus

dem graeca non leguntur war, mOchte man aus

Cap. Maximin. 1, 2 schliefien, wonach Constantin

den Tatius Cyrillus mit der Obersetzung griechi-

scher Kaiserbiographieu beauftragt haben soil.

Rucksichtnanme auf die lebenden Kaiser ist's

in Anbetracht ihres historischen und geistigen

Niveaus gewesen, welche die Scr. H. A. davon
abgehalten hat, die Taten lebender Kaiser zu
schUdern: auch das kleidei sie in schone Phrasen:

den angeblichen GroBneffen jenes Kaisers, dessen

dnnkle Herknnft dorch diese Abstammung legi-

timiert werden sollte, eine Falschung, die nicht

bloB in der H. A. begegnet, sondern als eine Art

Staatsdogma des constantinischen Hauses spaterhin

gegolten hat (s. Peter lOff. Seeck o. Bd. IV
S. 1040f.).

Vopiscus feicrt gleichfalls Constantius als einen

Nachkommen des Claudius (vit. Aur. 44, 3ff.)

Lampr. Heliog. 35, 5 te vero, Auguste venerabilis, 60 anderseits lehnt er das Geburtsrecht ab : dahev

multis paginis isdemque disertioribus Mi pro-
sequentur, quibus id fdicior natura detiderit.

Vopisc. quadr. 15, 10 Diocletianus et quiieeuntur
stilo maiore dicendi sunt; vgL die AusfQhrungen
des Vopiscus im Carin. 18, 98., die schliefien mit
cum vet divorum principum vita non sine re-

prehentione dicatur. Diese Scheu teilt die BL A.

mitden spaterenEpitomatoren der Kaisergeschichte

wenig gute Kaiser, aber gute Caesaren. Drum
fur Cams sein Hauptungliick, dafi er Carinus als

Erben hinterliefi, wieviel besser hatte er statt

dessen den Constantius adoptiert (Car. 7, 3. 17, 6f.).

den Thronfolger zn Vopiscus' Lebzeiten, von dem
nach Peters Vermutung Vopiscus in der Bio-

graphic des Probus ein Spiegelbild entwerfen wollte.

Die Ablehnung des Carinas bedingt die Bewun-
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derung seines tlberwinders Diocletian (Car. 10.

13—15), olme jedoch dem Mitkaiser nnd der

jiingeren Generation die Anerkennung zu versagen.

Dem Standpnnkt Constantius' gegentiber der

Thronfolge (Heliog. 34, 4f. imperatorem esse for-

tunae est... agendum vero, quod pietas tua solet

dieere, ut sint imperio digni, quos regendi in
necessitate™ vis fatalis adduxerit), sollen Capi-

tolinus in seiner zweiten Schaffensperiode nnd
Lampridius insofern Rechnung tragen, als sie die

Prage des Wahl- oder Erbkaisertums nicht be-

riihren. Statt dessen feiert Lampridius (Alex. 65ff.)

die Beseitigung der Eunuchenwirtschaft am Hofe
Constantins ; wie Constantin soil auch Alex. Severus

gegen Verconius Turinus verfahren sein (35, 5ff.),

nnd wenn Heliogabal mehrfach ein maneipium
eunuehorum betitelt wird (Alex. 23, 5. 34, 3. 45, 4f.

66, 3. Heliog. 10, 3f.), so mCchte auch darin Peter
(14) eine Beziehung auf die Gegenwart sehen. DaB
jedoch auBerste Vorsicht bei solchen Gleichungen
geboten, lehrt die Tatsache, dafi auf Grnnd der-

artiger Vor- nnd Riickbeziehungen — zum Teil

unter Benfltzung desselben Materials, wie Claudius,

Constantins, Probus, das sie freilich anders deuteten
— H. Dessau und 0. Seeck (wie weiter unten
zu zeigcn ist) die Datierung der gesamten ,Fal-

schung' auf das Ende des 4. bezw. den Anfang
des 5. Jhdts. zu beweisen versucht haben. Bei

der zeitlichen Fixierung der Viten spielt hflben

und drtiben die Bedeutnng, welche die Scr. H. A.

dem Senat zumessen, eine groBe Rolle. Denn
schwer vereinbar scheint mit der hofischen Ge-

sinnung der Antoren die der H. A. durchweg
eigene Verehnmg fur den Senat, nach 0. Seeck
(Jahrb. f. Phil. 1890, 636) ein arger Anachro-
nismns, vielleicht mit Recht. Aber nicht obne
Grand erinnert Peter 14f. daran, dafi in der
Huldignng vor der Macht des Senates gerade der

Autor am meisten schwelgt, der am starksten

rhetorisch angehaucht ist, Vopiscus, dessen Tacitus
geradezu enthusiastisch die Senatsautoritat bei

Besetzung des Thrones feiert, so dafi schliefilich

Tacitus, der Wahrheit zuwider, als reiner Senats-

kaiser erscheint (v. Carin. 1, 2). Als wirksames
Gegenstflck ist Aurelian der gefiirchtete paeda-
gogus senatorum, und von Carinus schreibt ent-

riistet Vopiscus (v. Carin. 16, 6) superbas ad
senatum litteras dedit.

Weniger ausgesprochen senatsfreundlich ist

die Stellungnahme des Pollio. Sachlkh, so wie

es Marius Maximus gehalten haben mag, verhalten

.sich dem Senat gegeniiber die Biographien der

ersten Serie aus diocletianischer Zeit, indem sie

Ehrungen des Senates mit Befriedigung aner-

kennen, Krankungen zuruckweisen (vgl. Spart. v.

Hadr. 5, 5. 6, 2. 7, 4. 9. 8, 1. 3. tiff. 10. 22, 4

;

Iulian. 5, 3. 5. 6, off. 8, 2ff. 8, 7 : Sev. 5, 5ff.

7, 4ff. 13. Cap. Pius 6, 3. 5ff. 8, 10; Marc. 10,

1—10. 11, 2. 12, 7. 25, 6. 29, 4; Pert, 6, 6f. 9,9
13, 2; Macrin. 4, 1. 5, 9. 6, Iff. Vulc. v. Cass

8, 7). Ausgesprochensenatstreundlich hinwiederv
sind Lampridius* Viten (z. B. Commod. 3, 9. V:

Alex. 1, 5ff.) und die aus Capitolinus' zweitc

Schaffensperiode (z. B. Albin. 10, Iff. 13, 3ff.;

jedoch ohne Obertreibung, in eben dem Hafie
so dunkt es Peter 17 — wie es Constantin, der

selbst die Wftrde des Senates erbohen half, ver

tragen and geduldet haben mochte, wahrend 8 e ec i

alles dies unter dem Eindrnck viel spaterer Ereig-

nisse geschriehen zu sein scheint.

Die Scr. H. A., wiewohl sie den Gegensatz zu

Sallust, Liviususw. wiederholtbetonen(z.B. Vopisc.

Prob. 2, 7), fiihlen und gebiirden sich als Historiker

(Cap. Gord. 21,4. Vopisc. Claud. 1 1, 5 ;tyr. 1 1, 6): das

illnstriert ihre Quellenforschung und Quellenkritik

nicht minder als die allenthalben von ihnen be-

liebte historische Eritik. Spartian bemerkt
10 zur wunderbaren Heilung des Blinden durch den

flebernden Hadrian (v. Hadr. 25, 4), quamquam
Mar. Max. haee per simulationem facta eom-
memoret. Im Anschlufi an Ausspriiche Hadrians

anliifllich des Todes des Aelius neifit cs v. Ael.

6, 8 ex quo ostendit (Hadrianus) out iudeium
suum aut scientiam futurorum, ebd. 7. 21'. kon-

statiert Spartian den Gegensatz zwischen einem
hanfigen Ausspruch Hadrians gelegentlich der

Adoption des Verus zur Version der meisten

20 Autoren , dafi sie den Kaiser bald gereut habe.

Iulian. 3, 8f. leugnet Spartian die Prasserei des

Didius, Sev. 17, 6f. wird der Ursprung des Bei-

namens Pertinax fiir Severus kritisch beleuchtet,

Geta 2, 1 der des Geta. Noch dem Spartian er-

scheint v. Pesc. 1, 3 die Abstammung des Kaisers

zweifelhaft, und Car. 9, 11 fuhrt Spartian richtig

aus, weshalb Caracalla den Isiskult nicht als erster

nach Rom ubertragen haben kann. Capitolinus
v. Pii 2, 3 und 4, 3 lehnt sowohl die Beilegung

30 des Cognomen Pius als die Adoption des Anto-

ninus von seiten des Hadrian auf Grnnd einer

dem gelahmten Schwiegervater erwiesenen Dienst-

leistung vor dem Senat ab, und weshalb Hadrian

sicherlich den Marcus adoptiert hatte, wenn er

nicht zu jung gewcsen ware, beweist er v. Marc.

16, 7. Dafi Commodus einem Ehebruch der Faustina

entsprossen, verisimile videtur (Marc. 19. 1, vgl.

19, 6), und wenn Marcus ihr nach dem Tode einen

Tempel erbauen licfi, so hat er den Ehebruch der

40 Faustina entweder nicht gekannt oder nicht wissen

wollen (v. Marc. 26, 5). flher das Verhaltnis der

Bruder Marcus und Verus, von dem Capitolinus sagt

peior poeta quam rhetor (Ver. 2, 7), gab es keine

offenkundige Wahrheit, nur dunklc Geruchte, die

durch verschiedene Umstiinde Nahrung erhielten

(Ver. 9, If.); dafl Marcus freilich derMOrder seines

Bruders gewesen sein soil, abhorrent a talis viri

vita fabula (Cap. Ver. 10, 2, vgl. 11, 2f.; Marc. 15,

5). v. Alb. 9, 3f. erlautert Capitolinus, inwiefern das

SOOrakel, Albinus wflrde non vivus nee mortuus
in die Hande des Severus fallen, sich erfilllt hat

(ahnlich Spart. Pesc. 9, 5f. fiber Pescennius' Unter -

gang), vit. Alb. 11, 4 stimmt er scheinbar dem
Severus gegen Cordus in der Charakteristik des

Albinus zu. Im Macrin. 4, 5ff. schildert er die

vCllig unsichere Uberlieferung uber die Vergangen-

heit des Macrinus. In den Maximin. 13, 2 gibt

er aus einer Rede nur das Notigste, in den Gord.

2, 1 begriindet er die Existenz von drei Gordianen,
6(i im Maxim, et Balb. 15, If., weshalb die beiden

Kaiser ein unwnrdiges Ende genommen. An ver-

• hiedenen Stellen wird das Problem der Vex-

tauschnng nnd Identitat von Maximns und Pup-
pienus erOrtert (Maximin. 33, 3ff.; Maxim, et Balb.

15, 3. 5f. 16, 2. 6ff. 18, If.). Lampridius im
Alex. 25, 1 widerspricht der Behauptung, daB die

Regierung des Alexander Severns unblatig ver-

laufen sei, er behauptet 51, 4, daB Alexander
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Severus lediglich dank der Dh-ektiven Ulpians ein

summus imperator gewesen, Alex. 62, 1 wird der

Beweis fur dieTodesverachtungAlexanders erbracht,

dahingegen, weshalb Alexander keinedreifligtagigen

Gladiatorenspiele gegeben, in occulta habetur (43,

4). TrebelHus Pollio zahlt die Grflnde auf, die

eine Samtherrschaft des Macrinus mit seinen Sohnen

rechtfertigte (Gall. 1, 4f.), Gall. 9, 1 illnstriert er

GaDiens Sebsttauschung , 11, 6 will er Galliens
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schalteten Urkunden und das ans ihnen gezogene

Facit (s. n. Quellenkritik).

Die Quellen.
Spartian nennt als einen seiner vorziiglich-

sten Gewahrsmanner Marius Maximus, den

Fortsetzer der Snetonischen Kaiserbiographien von

Nerva bis Elagabal, vit. Hadr. 2, 10. 20, 3. 25, 4

;

Sever. 15, 6, unter Hinweis auf die Fundstelle

oj __
;

. __ _ heifit es im Geta, fur den die Autorschaft Spar-

HterarischVBegabung nicht ahstreiten, aber (11, 9): 10 tians wenig glaubhaft, 2, 1 de cuius (Getae)vita

aliud in imperatore quaeritur, -aliud in oratore

eel poeta flagitatur, 14, 9ff. erOrtert er die Frage,

ob Galliens Bruder Valerian Augustus oder Caesar

oder keines von beiden war, 19, 2ff. die Unsicher-

heit hinsichtlich des Namens Saloninus. In den

Tyranni, in deren Existenz er einen Fingerzeig

der Gottheit sieht (tyr. 5, 6. 15, 6), wie sie ander-

seits dem Claudius hold war (v. Claud. 11, 3),

nimmt Pollio wiederholt AnlaB zu Widerspruch

nnd
tyr.

des Aureolus von seiten einiger

dem Pollio geradezu lacherlich (5, 3), zu Claudius'

scheinbarer Zuriickhaltung gegeniiber den an-

dringenden Barbaren bemerkt Poll. Claud. 6, 3

credo, ut Claudii gloria adcresceret eiusque fieret

gloriosior toto penitus orbe victoria und weist

den Verdacht der Schmeichelei weit von sich (ebd.

6,5). Im Aurel. 3, 2 begrundet Vopiscus die

et moribus in vita Severi Marius Maximus
primo septenario satis copiose rettulit, wOrtlich

zitiert wird er vit. Hadr. 12, 4. Auch ohne

Namennennung ist Marius Maximns als grund-

legende Quelle zu betrachten, und im einzelnen

sogar manchmal unschwer zu erweisen , wie far

vit. Hadr. 16, 7 und 21, 4 aus vit. Ael, 3, 9.

5, 5, wo Marius Maximus namentlich erwahnt

wird. Befragt haben will Spartian weiterhin die

Hadrianus tarn cupidus fuit, ut libros vitae

suae scriptos a se libertis suis litteratis dederit,

iubens, ut eos suis nominibus publicarent) und

Septimius Severus (vit. Sev. 3, 2 in historia

vitae privatae; vgl. 18, 6; vit. Pesc. 4, 7). Histo-

risches Material dankt Spartian fernerhin dem im
ubrigen unbekannten Aelius Maurus (vit. Sev. 20,

Unsicherheit der ttberlieferung uber die Heimat 30 1 legisse me apud Helium Maurum PhUgontis

von Kaisera ans nicht vornehmem Gebliite, 21, Iff.

erOrtert er die Grflnde fiir die Niederlage deT

ROmer bei Piacenza und die schliefiliche Abwehr

der schlimmsten Folgen durch das Eingreifen der

Gottheit, Cap. 36 setzt er die Grflnde auseinander,

die zur Ermordnng Aurelians fuhrten. Tac. 1, 5f.

diskutiert Vopiscus die Frage des Interregnum

im Verlauf der romischen Geschichte, 7, 5 bemerkt

er zum Bericht, dafi Tacitus in seiner Abwesenheit

Hadriani libertum memini) und Apollonius
Syrus (vit. Hadr. 2, 9 Platonieus), er zitiert

Sallust (vit. Sev. 21, 10), Vergil (z. B. vit. Hadr.

2, 8), Verse Hadrians (ebd. 16, 4. 25, 9) nnd des

Dichters P. Annius Floras (ebd. 16, 3), aus dem
Griechischen ubersetzte Orakel (vii Pesc 8) nnd

Epigramme (vit Pesc. 12, 5f.), sowie die Fasti

consulares (vit. Ael. 5, 13), er nennt an griechi-

schen Autoren aufler Homer, Platon, sowie Demo-

zum Kaiser emannt verum est nee dissimulare 40 sthenes (vit. Hadr. 16, 6. Sev. 21,2) den Anti-

possum, aber daB Probus ein VeTwandter des

Claudius gewesen quia per unum tantum Orae-

corum relatum est, nos in medio relinquemus;

unum tamen dico, quod in ephemeride legisse

me memini, a Claudia sorore Probum sepultum

(Prob. 3, 3f.). Zu kritischenBemerknngen geben dem
Vopiscus auch die obscuren Quadrigae tyr. mehr-

fach Anlafi (z. B. 5, 2. 6, 3. 9, 2. 11, 1. 12, 5. 8.

13, 1. 14, 1), nicht minder die letzten Biographien

machos (vit. Hadr. 16, 3), den Historiker Phlegon

aus Tralles , den Freigelassenen Hadrians (vit.

Hadr. 16, 1), die Philosophen Favorinus aus Aries

(o. Bd. VI S. 2078), C. Avidius Heliodorns (o.

Bd. LT S. 2383, 2) und Epiktet (vit. Hadr. 16, 10),

an Lateinern auBer Sallust, Cicero, Caesar, Ver-

gil, Sueton die Dichter Plautus, Terenz (vit Sev.

21, 2), Ennius (vit. Hadr. 16, 6), Ovids amor..

Martial (vit. Ael. 5, 9), die Prosaiker Coelius Anti-

des Cams (6, 1. 8, 3. 9, 3) nnd Numerian (13, 4). 50 pater, Cato (vit. Hadr. 16, 6), Apicius (vit. Ael.

Und schliefilich iiben alle Autoren sachliche 5, 9), Serenus Sammonicns (vit. Carac. 4, 4).

Kritik in den schier zahllosen Fallen, wo sie Be-

richte verschiedener Gewahrsmanner mit und ohne

Namennennung einander gegenuberstellen , und
sich fir fiiesf; oder jene Version entscheiden durch

undt, ippnret. constat, verisimile u. a. Wendungen
(z. B Spart Ael. 4,6; Did. Iulian. 3, 8. 4, 10;

Pesc 4.8; -:.'ar. 8, 7. Cap. Marc. 16, 7. 19, 6 usw.

s. untfti Quellen) oder aber die Entscheidung dem

Allenthalben werden Ausspriiche von Kaisern, so

des Traian (vit. Hadr. 4, 8), Hadrian (ebd. 5, 3

8, 3. 11, 3. 6f. 16, 9. 17, 1. 20, 8. 21, 2f. 23. 14.

26.9; vit. Ael. 4, Iff. 6, 3f. 6, 7. 7,2), Verus

(v. Ael. 5. 11], Pertinax (v. Did. 2. 3), Didius (v.

Did. 7, 2; v. Pesc. 3, 2). Severus (v. Sev. 2, 6. 8.

4, 6. 15, 6. 18, 11. 23, 3f.; v. Pesc. 4, 5. 10, Iff.

11, 5. 12,2. 7; v. Get. 2, 6f.), Pescennius Niger

Leser uberlassen (typisch Spart. Car. 8, 1 scio de 60 (v. Pesc. 7, 6ff.), Caracalla (v. Car. 4, 1. 10, 2ff.)

Papiniani nece multos ita in litteras rettulisse,

ut caedis non adsciverint causam, aliis alia

referentibus; sed ego malui varieiatem opinionum
edere, quam de tantiviricaedereticere usw. — 8, 8).

Hierher gehoren auch die nicht minder hanfigen

Hinweise der Autoren auf ihre eigene Zeit dnrch

hodieque, ntme quooue, urn Vergangenes zu er-

h&rten, und die zahlreichen tarn Beleg einge-

Bassianus und Geta (v. Get 2, 8. 4, 2ff.) ange-

fuhrt, aber auch AuBerangen von hoch und nied-

rig (v. Hadr. 11. 6f. ; v. Did, 2, 5. 4, 9f. 8, 3;

v. Sev. 4, 6. 8, 1. 22, 5; v. Car. 8, 5f. 8. 9, 5;

. Get 3, 3. 6, 1. 6, 6f.) : mehrfach werden er-

wahnt kaiserliche Reden (v. Ael. 4, 7 orationem
puleherrimam Aelii, quae hodieque legitur; v.

Did. 4, 5; t. Sev. 7, 4. 12, 8f.; v. Carac. 2, 4ff.
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9ff. 4, 10), Reskripte, Erlasse und Briefe (v. Hadr.
6, If. 7, 7. 18, 2ff. 22, 2 ; v. Did. 2, 6. 7, 5. 8, 5

;

v. Sev. 5, 9. 9, 1. 3. 11, 4. 6. 17, 5; v. Get. 1, 6f.

;

v. Pese. 3, 5. 7, 2 ; v. Car. 5, 9. 6, 5), von denen
die letzteren dreimal angeblich woTtlich zitiert

werden (v. Pesc. 3, 9ff. 4, Iff. 4, 4), endlich fehlen
auch nicht Hinweise auf Senatsprotokolle bezw. -be-
schliisse (v. Did. 3, 3. 6, 5ff. 6, 9. 7, 4. 8, 2. 7

;

v. Sev. 11, 3) und Kunstdcnkmaler aller Art (z.
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Mar. Arat. Hale. Uxor. Nil.), Caesar, Vergil,
Statius (v. Gord. 3, 2), Sneton, Fronto, die Philo-
sophen Apollonios aus Chalkis oder Chalkedon
(v. Pii 10,4; v. Marc. 2, 7. 3, 1; v. Ver. 2, 5;
s. o. Bd. II S. 125, 64), Cinna Catulus (v. Marc.
3, 2, s. o. Bd. ni S. 2562 Nr. 7), Claudius Maxi-
mus (v. Marc. 3, 2, 8. o. Bd. Ill S. 2772 Nr. 238).
Claudius Severus (v. Marc. 3, 3, s. o. Bd. m
S. 2868 Nr. 346), Iunius Rusticus (v. Marc. 3, 2f.,

. —„.uu^u^„^ »u« „.»
v «,. ,_,. Muo in. o*u), xuuius nusracus iv. Marc. 3, at.,

B. y Hadr. 19, 9ff.
,
v. Pesc. 1, If. 6, 8). Weniger 10 s. Prosopogr. H 243, 535), Sextus aus Chaeronea

greifbar sind Bezugnahmen auf doctissimi viri
et eruditissitmi (v. Ael. 2, 3 , vgl. v. Car. 7, 3),
auf qui Hadriani vitam diligentius in litteras
rettulerunt (v. Ael. 3, 8), qui vitam eius (Helii)
scripserunt (v. Ael. 5, 3), auf malivoli (ebd. 5, 1),

auctores plurimi (ebd. 7, 3), plerique (v. Sev.
16, 4) , plures libri (v. Pesc. 9, 1) ; vollig unbe-
stimmt sind hinsichtlich ihrer Herkunft gekenn-
zeichnet die zahlreichen Nachrichten , die einge
, .. . 7 .—V, .; ,

"—-"— "-"
>
,-*"

, r^sv « "u - '* « i«w*j, narpoKration , uepnaisnon
leitet und emgekleidet werden durch d*eiter, 20 Philemon (v. Maximin. 27, 5, unbekannt), Sulpi

(v. Marc. 3, 2 ; Ver. 2, 5, s. Prosopogr. Ill 240.
488); die Rhetoren Apollonius (v. Ver. 2, 5
nicht naher zu bestimmen), Caninius Celer (v.

Ver. 2, 5, s. Prosopogr. I 332, 520), Eugamius
(v. Maximin. 27, 5, unbekannt), Pronto, Herodes
Atticus (v. Marc. 2, 4), Iulius Titianus (v. Maxi-
min. 27, 5, s. Prosopogr. II 217, 395); die Gram-
matiker Eutychius Proculus (v. Marc. 2, 4, s,

o. Bd. VI S. 1534), Harpokration, Hephaistion,

perhibetur , constat, ferunt, putant, alii bezw.
multi dicunt, die als fama, fabella, opinio, sermo
vulgaris kolportiert werden.

In den capitolinischen Vitcn begegnen als

Quelleuautoren gleichfalls Marius Maximus (v.

Pii 11, 3 ; v. Marc. 1, 6. 25, 10 ; v. Pert. 2, 8.

15, 8 ; v. Albin. 3, 4. 9, 2. 5. 12, 14) und Kaiser
Severus als Autobiograph (v. Albin. 7, 1, vgl.

10, Iff. 11, 4f.), daneben erstlich Herodianus

cius Apollinaris (v. Pert. 1, 4), Telephos (v. Ver.

2, 5, s. Prosop. HI 299, 42), Terentius Scauri-
nus (v. Ver. 2, 5 , s. Prosop. Ill 303, 69) , der
Mimograph Marullus (v. Marc. 8, 1, vgl. 29, 2),
der Rechtsgelehrte Herennius Modestinus (v Ma-
ximin. 27, 5), die literarischen Versuche Gordians
(v. Gord. 3, 2f. 4, 7), Verse eines Pabillus (v. Ma-
ximin. 27, 3), eines Anonymus (v. Macrin. 3, 1).

Neben zahlreichen Erwahnungen und wortlicheni Aii- < o'r
—"--"" -""-"v.. u ..ivu*»uuo iicucu iaimcicuBu .crwannungen una worencnen

(v. Albin. 12 [= Her. in 5, 3]. 12, 14; v. Ma- 30Einlagen — solche hat v. Macrin. 3, wahrend
*imin. 13, 4 [= Her. VII 2, 9] ; v. Maxim, 'et Balb.
15, 3. 5. 16, 6); ein angeblicher Arrianus (v.

Maximin. 33, 3 ; v. Gord. 2, 1 ; v. Max. et Balb.

1, 2) — fiber ihn s. u. — Dexippus (v. Maximin.
32, 3f. [vgl. v. Gord. 10, 1]. 33, 3; v. Gord. 2, 1.

9, 6. 19, 19. 22, 4. 23, 1 ; v. Maxim, et Balb. 1,

2. 15, 5. 16, 3f. 6) und Asinius Quadratus
(v. Veri 8, 4 belli Parthiei seriptor, s. o. Bd. II
S. 1603, 31) als Griechen, Aelius Cordus (v.

auf die Viten der zweiten Serie 43 entfallen —
von kaiserlichen Befehlen, Erlassen, Edikten, An-
tragen im Senat (v. Pii 12, 6; v. Marc, 9, 7ff.

10, 12. 11, 4. 8ff. 12, 4. 13, 6. 21, 5. 23, 4. 6. 8.

24, 2. 25, 3. 5ff. 26, 5. 27, 3; v. Pert. 6, lOf. 7,
Iff. 10, 4. 10; v. Albin. 8, Iff. 9, 1 ; v. Macrin.
5, 3. 13, 1 ; v. Maximin. 1, 7. 6, 2. 12, 10. 24, 7),
von Reden der Kaiser (v. Marc. 7, 11. 20, 2f. 25,
10 [= Mar. Max.]. 26, 7; v. Pert. 7, 4. 2, 8f.

Albin. 5,10; v. Maximin. 12, 6f.) bezw. Iunius 40 [= Mar. Max.]. 4, 6. 5,1. 3. 7,4. 10,1.4'; v' Al-
Cordus (v. Macrin. 1, 3ff. ; v. Maximin. 27, 7,
v. Gord. 12, 1. 14. 7. 17, 3. 21, 3f. 22, 2; v. Max.
et Balb. 4, 2. 5) oder Cordus (v. Albin. 7, 2. 11,
2ff.

;
v. Maximin. 4, 1. 6, 8f. 28, 10. 29, 10. 31,

4; v. Gord. 4, 6. 19, 8. 21, 4. 26, 2. 31, 6. 33, 4;
v. Maxim, et Balb. 12, 4) oder Iunius (v. Gord.
5, 6f.) als Lateiner. Aufler diesen treten auf
als sonst unbekannte Gewahrsmanner je einmal
Aelius Sabinus (v. Maximin. 32, 1), Curius

bin. 3, 2f. 13, 4ff. 14, 1; v. Macrin. 6, Iff.; v.

Maximin. 5, 4. 6f. 12, 6 [= Cordus]. 13, 2. 14, 4.

17, 7. 18, 1; v. Gord. 7, 4. 8, 1. 14, Iff. 27, 5ff.;

v. Maxim, et Balb. 1, 2f. 2, 2. 3, 2f.) und Briefen
(v. Marc. 9, 6. 14, 7. 23, 7. 29, 5 ; v. Ver. 6, 1

;

v. Pert. 3, 5. 15, 8 [= Mar. Max.]; v. Albin. 2,

2ff. [= Cordus]. 4, 5ff. 7, 2ff. 9, 6. 10, 3ff. 12, 5ff.

14, 3; v. Macrin. 5, 9; v. Maximin. 12, 6. 15, 3.

6. 16, Iff. 23, 2. 24, 6. 29. Iff. 6f.; v. Gord. 5,
-

v — . XT',." -•"*" «• iu, in. ao, u. n, v. av, in. ui. ; y. vjrora. o,
* ortunatianus (v. Maxim, et Balb. 4, 5), Ta- 50 2f. 9, 7ff. 10, 6. 8. 13, 2. 14, 7f. [= Cordusl. 24,
tius Cyrillus (v. Maximin. 1, 2), Valerius
Marcellinus (v. Maxim, et Balb. 4, 5) — iden-
tisch mit Fabius Marcellinus, Lampr. v. Alex.
48,6. Vopisc. Prob. 2, 7? — Vulcacius Teren-
tianus (v. Gord. 21, 5). Zitiert werden Aus-
spruche Platons (v. Marc. 27, 7) und Philipps
von Makedonien (ebd. 27, 11), Lucilius (v. Pert.
9, 5), Vergil (v. Albin. 5, 2. 4; v. Macrin. 12, 9;
v. Maximin. 27, 4), Verse des Macrinus und eines

Iff. 25, 1. 27, 5ff. 31, 2 ; v. Maxim, et Balb. 17,

2, 18, 2), von SenatsbescMussen und Akklama-
tionen (v. Pii 6, 6. 10, 1; v. Marc. 8, 11. 9, Iff.

12. 7f. 24, 9; v. Pert. 6, 10; v. Albin. 9, 1; v.

Macrin. 2, 4. 7, 1 ; v. Maximm. 12, 11. 15, 2. 16,

1. 20, 1. 7. 25, 1. 26, Iff.; v. Gord. 5, 6f. [=
Cordus]. 8, 4. 11, 1. 4. 9. 10; v. Maxim, et Balb.

.

2, 9ff. 3, 2f.) sind nicht minder haufig Ausspruche
der Kaiser allenthalben wiedergegeben worden (z.

—.„. „., v , , >,.„„ „^ "»»i"i"» nun »"•» ucr .njuaer aiicuuiiuuen wieuergegeoen woruen ^z.
uugenannten griechischen Poeten in lateinischer 60 B. v. Pii 4, 8. 6, 3. 7, 7. 11. 9 10. 10, 4f. 12 7 •

tJbersetzung (v. Macrin. 11, 3ff.), ein Sprichwort
<v. Ver. 5, 1), ein Passus aus den Annalea (v.

Macrin. 3, 1) und einer scheinbar offiziellen Auk-
tionsliste (v. Pert. 8, 2ff.); inhaltlich skiiriert
sind lie Verse eines giiechischen Mimus (v. Ma-
ximin. 9, St), erwUmt sind fernerhin eine atatt-
liche Reihe grieehucher und lateinischer Antoren:
-aufier PUton, Sallust, Cicero (bes. t. Gord. 3, 2

v. Marc. 2, 5. 4, 7. 5, 4. 6, 2 usw.; v. Pert. 3,

10. 6, 7. 9. 7, 6 usf.). ScblieBlich fehlen nicht
Ausspruche und Reden anderer PersOnlichkeiten
(v. Pii 10, 4. 11, 8; v. Marc. 6, 9. 9, 5. 12, 3.

13, «S. 14, 3. 25; v. Ver. 9, 2; t. Pert. 1, 1. 3.

5, If. IS, 5; t. Albin. 5, 7f.j v. Macrin. 4, 2ff.

9, 4; t. Maximin. 6, 4. 22, 1. 24, 2. 25, S. 31, 1)
und eine Berufung auf eine in griechiscnen, latei-
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nischen, peraischen und hebraischen Lettern ein-

gemeiBelte Inschrift (v. Gord. 34, 2. 5).

Wendungen wie quidam imperiti scriptores

(v. Gord. 2, 1) , Latini scriptores (v. Maximin.

33, 3; v. Maxim, et Balb. 16, 7), nee desunt

histarici qui dicant (v. Maximin. 32, 5) lassen

ebensowenig einen SchluB auf die eigentlichen

Quellen zu, wie die allenthalben begegnenden

Phrasen fertur, diciticr, perhibetur, quidam, alii,

multi, plerique, plurimi (libri) dieunt, constat,

und die als fabella, fama, rumor, sermo, sermo
vulgaris gekennzeichneten Nachrichten.

Vulcacius Gallicanus macht in der vit.

Avid, als seine historischen Gewahrsmanner nam-
haft Marius Maximus (v. Avid. 6, 6 {in vita

divi Marei], ebd. 7 [in eo libro, quern secun-

dum de vita Marei Antonini edidit, desgi. 9, 5].

9, 9), Quadratus inhistoriis (1, 1) und Aemi-
lius Parthenianus (5, 1 qui adfeotalores ty-

rannidis iam inde a veteribus historiae tradi-

dit). WfiTtliche Einlagen von Briefen, Reden,

Akklamationen des Senats flnden sich in auffal-

lend grofier Zahl, im ganzen llmal, wie auch

mohrfach auf dergleichen wie Erlasse des Kaisers

und des Senats hingewiesen wird (1. 6ff. 2, Iff.

5. 4f. 5, 9. 9, 6ff. 9, 11. 10, 1. 11, 3ff. 12, 2. 13,

2ff. 14, If., vgl. 6, If. 7, 6. 8, 8). Vielfach wer-

den AusspTfiche des Kaisers u. a. wiedergegeben:

1, 4. 3, 5. 4, 5ff. 6, 4. 7, 2. 8, Iff. In angeblichen

Briefen Marc Aurels lesen wir ein richtiges Zitat

aus Ennius (5, 7) und Horaz (11, 8), mit qui-

dam, alii, dieitur
,
perhibetur bezeichnet auch

Vulc. Gallicanus seine Quellen ganz allgemein.

Lampridius nennt am hauflgsten als seine

Quelle den Marius Maximus (v. Comm. 13, 2.

15, 4. 18, 2; v. Hel. 11, 6 [in vita Heliogabali],

v. Alex. 5, 4 \in vita Severi], 21, 4 [in multo-

rum vita], 30, 6 [vita Hadriani], 48, 6 [in vita

Traiani], 65, 4), sodann Herodianus (v. Diad.

2, 4 [= Her. V 4, 12]; v. Alex. 52, 2 Graeeus

seripior ... in libris temporum sttorum [= VI
1, 7. 9, 8]. 57, 3 [= VI 6, 3]), und Dexippus
(v. Alex. 49, 3. 5). Erst bei ihm begegnen die

Historiker Acholius (v. Alex. 14, 6. 48, 7. 64,

5 et itinera [intima Lipsius] huius principis

scripsit, s. o. Bd. I S. 249. Prosop. I 5, 31.

L. Cantarelli im Bullettino di filol. cl. I 286),

Encolpius (v. Alex. 17,1. 48, 7, sonst unbe-

kannt), Alexander Severus (v. Alex. 27, 8
vitas principum bonorum versibus scripsit),

Gargilius Martialis (v. Alex. 37, 9), Statius
Valens (v. Alex. 48, 6 vita Traiani, vgl. Lyd.

de mens. IV 63?), sowie die durchweg unbekann-
ten Autoren Anrelius Philippus libertus pa-
tris

,
qui vitam eius postea in litteras misit

(v. Alex. 3, 2), Aurelius Verus (v. Alex. 48, 6

vita Traiani), Fabius Marcellinus (ebd. dsgl.),

Lolling TJrbicus (v. Diad. 9, 2 in historia sui
temporis. tJber ihn s. Kornemann Kaiser Ha-
drian und der letzte groBe Historiker von Rom,
Leipzig 1905), Septimius (v. Alex. 17, 2 vitam
eius nan mediocriter exsecutus est) und ein Ano-
nymus (v. Alex. 29, 2).

lampridius kennt bezw. zitiert Platon (v. Alex.

30, 1 [rep.]. 31, 4), Demosthenes (v. Alex. 62,3),
Cicero (t. Alex.' 30, 2 [off. rep.]. 31, 4. 42, 4
[Verr.]. 62, 3), Caesar (t. Alei. 62, S), Vergil (v.

Diad. 8, 7; t. Alei. 4, 6. 14, 4f. 31, 4), Horns

(v. Alex. 30, 2), Persius (v. Alex. 44, 9 [= 2, 69]),

Martial (v. Alex. 38, If. [= 5, 29]), Sneton (v.

Commod. 10,2), Serenus Sammonicus (v. Alex.

30, 2), Ulpian (v. Heliog. 16, 2), einen poeta tem-
porum Alexandra (v. Alex. 38, 3f.), vita Ale-

xandri M. (v. Alex. 30, 3), Verse auf Commodus
durch Vennittlung des Mar. Max. (v. Commod.
13, 1), ursprunglich griechische, von einem schlech-

ten Poeten ins Lateinische iibersetzte Verse auf
10 denselben Kaiser (v. Diad. 7, 2ff.), aus dem Grie-

chischen iibertragene poetische Versuche des Ale-

xander Severus (v. Aiex. 38. 5f.), Verse uber Diebe-

eine anonymen Autors (v. Alex. 18, 5), die acta

urbis (v. Comm. 15, 4 ; v. Alex. 6, 2ff.), die tabu-

lae publieae (v. Diad. 6, 7), annates (v. Alex. 1,

2. 57, 2), Munzen (v. Diad. 2, 6], Denkmaler,
Kunstwerke (v. HeL 17, 4; v. Alex, 1,2. 4, 2. 4.

25, 3. 26, 9. 39, 4. 40, 6), endlich Aufschriften

der sortes convivales (v. Alex. 22, If). Daneben
20 aber nennt er vit. Commod. 1,6; vit. Alex. 3, 2f.

eine Liste von griechischen und lateinischen

Lehrern der beiden Kaiser, von denen fast keiner

zu identiflzieren ist. Erwahnungen und Einlagen
von kaiserlichen Briefen (v. Commod. 13. 7; v.

Diad. 2, 7. 7, If. off. 8, 1. 3. 4ff. 9. 9, Iff. ; v.

Hel. 13, 6. 8 ; v. Alex. 49, 6), Reden (v. Diad. 1,

4ff. 2, Iff.; v. Alex. 3, 4. 6, 1. 53, 1. 4ff. 56, 2ff.) t

Edikten, Erlassen und Befehlen (v. Diad. 2, 10.

4, 1 ; v. Hel. 13, 6. 8. 16, 2. 26, 6 ; v. Alex. 15,

30 4. 18, 2f. 21, 1. 22, 8. 23, 4. 8. 24, 2ff. 25, 10.

26, 3. 27, 2. 4f. 31, 3. 33, If. 34, 4. 36, 2. 39, 8f.

40, 3. 42, 2. 43, 1. 3. 5. 44, 4, 45, 2. 48, 4f. 50.

5. 51, 2. 7f. 52, 4. 53, 2. 55, 2. 59, 4), sowie

SenatsbescMussen und Acclamationcs (v. Comm. 18,

2—20, 2ff. nach Marius Maximus; v. Diad. 1, 6ff.

2, Iff. ; v. Alex. 6—12, 1 ; v. Alex. 56, Iff. ex
actis senatus. 58, 2. 63, 3) fehlen bei Lampridius
ebensowenig — freilich liegen nur neun wcirt-

liche Zitate vor, von denen fiinf auf die v. Diad.

40 entfallen — , wie Ausspruche jeglicher Art von
hoch und niedrig (v. Diad. 5, 1. 4f. ; v. Hel. 3.

5. 9, 1. 10, 3. 5f. 11, 2. 5. 7. 15, 1. 28, 5. 31, 2.

32, 2f. 34, 4 ; v. Alex. 13, 1. 6f. 15, 3. 17, 4 u. o.).

Aber ein gut Teil aller Nachrichten flieBt aus

uns nicht mehr erreichbaren Quellen, ex Qraecis

Latinisque (v. Hel. 35, 1) aus den historici eius

temporis (v. Alex. 64, 5), libri plerique (v. Hel.

34, 7), man muB vorliebnehmen mit dieitur, di-

cuntur, ferunt, fertur, putant, putatur, constat,

50 aiunt, perhibetur, und daB also berichteten alii,

multi, quidam, aliqui, diversi, plerique.

In den Biographien des Trebellius Pollio
begegnen als Quellenautoren Herodian (v. tyr.

32, 1 [= VII 1, 9]), Dexippus (v. tyr. 32, 1; v.

Claud. 12, 6 , vgl. v. Gall. 13, 8 duee Dexippo,

scriptore horum temporum) und eine stattliche

Zahl meist unbekannter Namen : Gallus Antipater

(v. Claud. 5, 4), Caelestinus (v. Val. 8, 1, s. o.

Bd. m S. 1247 Nr. 2), Cornelius Capitolinus (v.

60 tyr. 15, 8), Dagellius (Arellius vermuten Salma-
sius und Stein o. Bd. IV S. 1984) Fuscus semper
insignia (v. tyr. 25, 2), Iulius Atherianus (= Hate-
rianus? Rfihl Rh. Mus. XLIU 597. Wessner
o. Bd. VTI S. 2513, 38ff.) de Vietorino sic lo-

quitur (v. tyr. 6, 5) , Maeonius Astyanai (v. tyr.

12, 3), Palforius Sura (v. GalL 18, 6 qui epkeme-
ridas Oattieni vitae eomposuit), PtqcoIm gram-
matious, doetissimus sui temporis vir (tyr. 22.
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14 cum i> peregrinis regionibus loquitur), viel- dictatam), Onesimus (v. Procul. 13, 1 ; v. Bonos,
leicht identisch mit Eutychius Proculus (s. o. 14, 4 seriptor vitae Probi [Carus 4, 2]. v. Cams
Bd. VT S. 1534C, dagegen Eohden Prosop. Ill 7, 3; v. Carin. 16, 1. 17, 6), PMegon libertus
743). Daneben beruft sich Pollio auf die vetus Hadriani (v. Saturn. 7, 6), M. SaMdienus (v. Sa-
historia. (v. tyr. 22, 9), die fasti (v. tyr. 14, 10), turn. 10, 4), Suetonius Optatianus (v. Tac. 11, 7
die authentiea (v. tyr. 10, 9 epistulam Claudii Taciti vitam adfatim seripsit), Theoclius Cae-
repertam in authenticis) , den libellus munera- sareanorum temporum seriptor (v. Aurel. 6. 4,
rius . . . in indice ludiorum des Claudius (v. 6, 6). Vopiscus beruft sich auf die ephemeris
Claud. 5, 5), die Iudaeorum libri (v. Claud. 2, 4), Turduli Qallieani (v. Prob. 2, 2, vgl. 3, 4 und
doetissimi mathematicorum (v. Claud. 2, 4), 10 5, 1 Zitate aus der Ephemeris), auf ephemerides
plerique poetae (v. tyr. 32, 6), er zitiert den Aureliani und bella character* historico digesta
philosophorum optimus (v. Gall. 17, 1), Ennius (t. Aurel, 1, 6), epliemeris quaedam (v. Car. 4,
de Scipione (v. Claud. 7, 7) , M. Tullius (bezw. 4) , Qraeei libri de ApoUonii Tyanei vita (v.

Cieero) in Hortmsio (v. Gall. 20, 1), de Scipione Aurel. 24, 8), units tantum Oraecorum (v. Prob.
(v. Claud. 2, 5), epist. ad fam. VII 30, 7 (v. tyr. 3, 3), plerique Oraecorum (v. Firm. 3, 1) , libri

8, 2), contra Oabinium (v. tyr. 22, 11), Vergil linlei aus der bibliotheca Ulpia (v. Aurel. 1, 7. 8,
(v. tyr. 24, 3 ; v. Claud. 10, 2ff.), ein griechisches 1, vgl. 24, 7 ; v. Prob. 2, 1), in bibliotheca Ulpia
Epigramm in lateinischer ttbersetzung (v. tyr. 11, in armaria sexto liber elephantinus (v. Tac. 8, 1),
51'.), Verse Galliens (v. Gall. 11, 8), und endlich libri Sibyllini (v. Aurel. 18, 5, vgl. v. Tac. 16, 6),
Inschriften (v. Val. 8, 1 ; v. Gall. 19, 4 ; v. tyr. 20 libri ex domo 'Kberiana (v. Prob. 2, 1), Qraeei
7, 2. 33, 4f. ; s. 22, 13 apud Memfin in aurea . . . Aegyptiique libri (v. Firm. 2, 1), liber grae-
columna Aegyptiis . . . litteris scriptum). So- cus (v. Aurel. 15, 2), acta senatus ae populi (v.

dann beriicksicntigt Pollio Denkmaler und Kunst- Prob. 2, 1), regesta scribarum porticus porphy-
werke (v. Gall. 19, 4; v. tyr. 14, 5. 22, 13. 25, 4. reticae (v. Prob. 2, 1), fasti (v. Car. 6, 1), den
32,5f.33,4ff.;v.Claud.3,3); er verweist auf Briefe, index publieus (v. Aurel. 42, 3).

vornehmlich der Kaiser (v. Val. 1. 2. 3 [vgl. 4, Vopiscus zitiert und kennt Livius Andronicus,
1]. v. tyr. 3, 8. 9, 5. 10, 9. 18. 4ff. [18, 13]. 18, Plautus und Caecilius (v. Numer. 13, 5), die
11. 30, 4; v. Claud. 7, 1. 8, 3ff. 14, 2ff. 15, Iff. commentarii pmUifieum (v. Tac. 1, 1), M. Cato
16, Iff. 17, Iff.), Keden der Kaiser und anderer (v. Prob. 1, 1), Sallust (v. Aurel. 2. 1 ; v. Prob.
(v. tyr. 8, 8. 12, 3ff. 10. 12, 7ff. 11. 12, 15ff. 23,301, 1; v. Firm. 6, 3), M. Tullius (v. Aurel. 39, 4;
3; v. Claud. 5,1), auf kaiserliche Befehle und v. Tac. 13,4; v. Prob. 2, 3), Varro (v. Finn. 4, 2),
Erlasse (v. Gall. 9, 7. 12, 1. 4f. 14, 7. 18, 2. 4; Trogus (v. Aurel. 2, 1), Livius (v. Aurel. 2, 1;
v. tyr. 26, 2. 30, 20; v. Claud. 5, 1. 13, 8), v. Prob. 2,3; v. Firm. 6,3), Cornelius Tacitus
Senatsh ^chlusse und Akklamationen (v. Valer. 5, (v. Tac. 10,3; v. Prob. 2, 1), Gellius (v. Prob
3ff. 6, 2ff. 6, 77ff. 7; v. tyr. 21, 3ff. ; v. Claud. 1, 1), Marius Maximus (v. Firm. 1, If.), Olympius
4, 1. 2ff. 18, If.), Ausspriiche von hoch und nied- Nemesianus (v. Numer. 11, 2), einen Aussprucb
rig (v. Gall. 6, 4ff. 9, 3. 6. 10, 1. 12, 1. 17, 5. Alexanders d. Gr. (v. Prob. 1, 2), Inschriften (v.

20, 4; v. tyr. 8, 7. 10, 4ff. 18, 3. 22, 3. 10. 25, 3 Prob. 21 , 1; v. Cari 5, 4; v. Numer. 11, 3;
narrabat avus meus. 27, 1. 30, 2. 23. 25. 33, 2; v. Carin. 20, '5), Epigramme und improvisierte
v. Claud. 2, 4. 5, 2. 4) — in 17 Fallen sind Be- 40 Verse (v. Aurel. 6, 5. 7, 2. 16, 3f.), Denkmaler
lege wOrtlich zitiert — , aber die Hauptraasse der und Kunstwerke (v. Aurel. 10, 2. 29, 1. 37, 2;
Nachrichten vermitteln ihm historici (v. tyr. 2. v. Tac. 2, 3. 15, 1. 16, 2; v. Prob. 9, 3. 24, 2;
3; v. Claud. 5, 3, vgl. v. tyr. 2, 4), scriptores v. Car. 5, 4; v. Numer. 11, 3 statua . . . ponenda
temporum (v. tyr. 18, 1. 13), doctiores (v. tyr. in bibliotheca Ulpia; v. Carin. 19, 1), Munzen
1, 2), omnes, plerique (pi. scriptores), multi, alii, (v. Firm. 2, 1). Ungemein zahlreich sind Er-
nonnuUi, quidam ; allenthalben heiBt es dicitur, wabnungen und Einlagen von Briefen von Kaisern
dicuntur, fertur, perhibetur, constat, traditur, und anderen hochgestellten PersOnlichkeiten (v.

traduntur. Aurel. 7, 5. 8, 2ff. 9, Iff. Valeriani . . . ex seri-
Flavius Vopiscus nennt als seine Gewahrs- niis praefecturae urbanae. 11, Iff. 12, If. [15, 1].

manner Acholius (v. Aurel. 12, 4 magister ad- 50 17, 1. 20, 4. 23, 4. 26, 2. 27, 2. 6 lingua Syro-
missionum Valenani principis . . . libro acta- rum; 29, 2 rex Persarum . . . scribens. 30, 3
rum eius nono), Asclepiodotus (v. Aurel. 44, 2f., Syro sermons contexta; 31, 4. 10. 38, 2f. 41, 1.

vielleicht identisch mit den cos. a. 292), Aurelius 3. 47, 1 ; v. Tac. 2, 5. 12, If. 18f. ; v. Prob. 3, 6.

Apollinaris iamborum seriptor (v. Car. 11, 2 4. 4, 3. 5, 5. 6, 2. 5f. 7, 2. 5. 10, 6. 15, 1, 17, 5;
patris eius [d. i. Gari\ gesta in litteras rettulit), v. Saturn. 11, 2; v. Procul. 12, 6f. [obszOnen In-
Aurelius Festivus libertus Aureliani (v. Firm. 6, halts] ; v. Bonos. 15, 5ff. 15, 8 ; v. Car. 4. 5f. 6,

2 Verfasser einer Vita des Festivus) , Calibrates 2f. 7, 3. 8, 4 ; v. Carin. 16, 6), von Reden (v. Aurel.
Tyrius Oraecorum longe doctissimus seriptor 13, 2. 14, 2. 4. 15, 1. 19, 1. 3; v. Tac. 7, 2ff. 8,
(v. Aurelian. 4, 2f. 4. 6. 7. 5, 1), Claudius Eusthe- 3. 5. 9, Iff.; v. Prob. 5, 3. 11, 2. 13, 1; v. Saturn,
nius (v. Carin. 18, 5, Biograph der spateren Kai-6010, Iff; v. Car. 5, 1; v. Numer. 11, 3. 12, 2),
ser) , Fabius Ceryllianus (v. Car. 4, S tempora Befehlen und Erlassen der Kaiser (v. Aurel. 39,
Cari, Carini et Numeriani solertissime perse- 3. 49, 3. 8: t. Tac 10, 2ff. 11, 5. 13, 6; v. Prob.
cuius est), Fulvius Asprianus (v. Carin. 17, 7 8,4. 6. 14,4; v. Firm. 5,2), von Senatsbeschlussen,
quicumque ostiatim eupit noseere, legat eiiam Akklamationen, Adrogationen (v. Aurel. 11, I. 12,
F. A. usque ad taedium gestorum eius [Carim\ 3. 18, 7. 20, 1. 41, 8ft; . Tac 3, Iff. 4, Iff. 5.
unieersa dxeentem), Nicomaehus (v. AureL 27, 6 7, 1. 4. 8, 1 senatus eontulto Toe. ipse manu
epistulam Zenobiae N. st transtulisse in Orae- sua subseripsit; t. Prob. 10, 4. 11, 5. 12); die
turn ex Itngua Syrorum dieit ab ipsa Zenobia Zahl scheinbar wOrtlich eingelegter Urkunden be-
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tragt 44. Hierzu passen die nicht minder zahl- Autoren erscheint ihm Sueton als Autoritat (z. B.

reichen Ausspriiche von jeweiligen Zeitgenossen, v. Maxim, et Balb. 4, 5), Curius Fortunatianus

hoch- und niedriggestellten Personlichkeiten (v. (ebd.) zu kurz, im Macrin. 14, 3 kritisiert er die

Aurel 6 2 10, 3. 22, 5. 23, 2f. 24, 3. 7 a gravi- lateinische Gbersetzung griechischer Verse im Ge-

bus viri's eomperi. 30, 4. 36, 5. 37, 3. 42, 5. 43, gensatz zum vorzuglichen Original als ab aliquo

2 a poire meo audivi. 43, 4f. 44, 2ff. 45, 5. 46, poeta vulgari translati, im Gord. 20, 6 beurteilt

1 48 3- v Tac. 11, 3. 15, 2ff. der Haruspices er die literarischen Leistungen des Kaisers, im

[Prob! 24, 2]. 16, 6. 17, 1 ; v. Prob. 7, 1. 8, 3. Maxim, et Balb. 15, 5f. rtlgt er die imperitia der

10 4 16 ' 5. 18, 4. 20, If. 5 ; v. Firm. 2, 1. 4, 4

;

historici und scriptores (vgl. ebd. 16, 7ff.), v. Gord.

v. Saturn! 9, 1. 5 ; v. Procul. 13, 4; v. Bonos. 14, 10 2, 1 lehnt er eine Ansicht der inperiti scriptores

l! 3. 15, 2 iocus extitit. 15, 4 avus mem dice- ab; v. Maximin. 13, 2 reliqua orationis ad hanc

bat' v Car 7 2; v. Numer. 13, 1. 2. 3 avus rem non necessaria erwecken den Anschein, als

metis rettulit [14, 'if. 15, 1. 5]. 15,4; v. Carin. ob Capitolinus nur das Notwendigste aus seinen

17, 5ff. 20, 2) ; am haufigsten jedoch charakteri- Quellen zitiert hatte.

siert auch Vopiscus seine Quellen unbestimmt Lampridius berichtet uber Zweifel an der

und allgemein: historici Qraeei (v. Aurel. 16, 2), Ecbtheit eines Briefes des Diadumenus (v. Diad.

kgisse me memini (v. Aurel. 3, 2. 5, 1. 15, 2; 8, 9), die Stellungnanme des Marius Maximus

t Prob. 3, 4 ; v. Bonos. 15, 9), populus memoria gegenuber Commodus charaktensiert er durcn glo-

tenet et fides historica frequentavit (v. Aurel. riatur (v. Comm. 13, 2), des Alexanderbiographen

35, 1, vgl. 37, 5), durch plerique, plures, multi, 20 Septimius literarische Leistung zensiert er als

alii,' nonnulli, quidam; oder es heifit dicitur, rum mediocriter (v. Alex. 17, 2), die Aufzahlung

dicuntur, fertur, feruntur, perhibetur, narratur. einiger wahnwitziger Exzesse Heliogabals schliefit

Die Quellenkritik der H. A. Lampridius mit den Worten (30, 8) sed et haec

Die Scr. H. A. stehen den zahlreichen von et alia nonnuUa fidem transeuntia credo esse

ihnen direkt oder indirekt benutzten bezw. zitier- efficta ab is, qui in gratiam Alexandri Helio-

ten Quellen keineswegs kritiklos gegenuber: es gabalum deformare voluerunt, die von einigen

fehlt nicht an Urteilen in bonam und malam kolportierten Grftnde, die zur Ermordung des Ale-

partem, wodurch sie den Eindruck literarischer xander Severus geffihrt haben, sind nach Lam-

Kritik wachrufen. Im allgemeinen kann auf die pridius' Meinung ab amatoribus Maximmt ficta

Quellenubersicht verwiesen werden. Einzelnes nur 30 (v. Alex. 63, 6). TypischeBeispiele, wie Lampridius

sei hervorgehoben und zttgefugt. So erwahnt Quellen bewertet und gegeneinander abgewogen

S p a r t i a n , daB Biicher Hadrians pseudonym kur- hat, sind v. Alex. 48, 6ff. (aus AnlaB der Ermordung

sierten (v Hadr. 16, 1), so spricht er von malt- des Thronpriitendenten Ovinias Camillus): sew

voli (v. Ael. 5, 1), von doctissimi (v. Car. 7, 3), vulgum hanc rem . . . Traiani putare, sed ncque

von solchen, qui Hadriani vitam diligentius in in vita eius id Marius Maximus ita exposuit

litteras rettulerunt (v. Ael. 3, 8). iiber Severus' neque Fabius Marcellinus neque Aurelius Verm

Autobiographie urteilt Spartian v. Sev. 18, 6 vitam neque Statius Valens, qui omnem eius vitam in

suam privatum publicamque ipse conposuit ad litteras miserunt. contra autem et Septimius et

Mem, solum tamen vitium crudelitatis exeusans, Acholius et Encolpius, vitae scriptores ceterique

v. Pesc. 5, 1 heiBt es si Severo eredimus, ebd. 40 de hoe talia praedieaverunt. quod ideo addidi,

1, If. bedauert Spartian die Unvollstandigkeit ne quis vulgi magis famam sequeretur quam

der monumenta und annates, die mangelnde Sorg- historiam, quae rumore utique vulgi verior re-

falt der Autoren, die entstellen und unterdriicken. peritur und das Urteil uber den angebhehen

Capitolinus steht Marius Maximus, Herodian Persersieg des Alexander: v. Alex. 47, 2f.: haec

und Dexipp wohlwollend gegenuber (v. Albin. 12, 14 nos et in annalibus et apud multos repperimus.

ad fidem pleraque dixerunt [vgl. 3, 4] ; v. Gord. 2,

1

sed quidam dicunt a servo suo eum prodttum

qui etiamsi breviter, ad fidem tamen omnia per- non vicisse regem sed, ne vineeretur, fugisse.

seeuti sunt), wenn er den Herodian auch einmal der quod contra multorum opinionem dicinon dubium

Parteilichkeit zeiht (v. Maximin. 13, 4 Herodianus est is
,
qui plurimos legerint. nam et amisuse

Maximino, quantum videmus, in odium Alexandri 50 ilium exercitum dicunt fame, frigore ac morbo, ul

plurimum favit), am scharfsten geht er mit Aelius Herodianus auctor est contra multorum opinonem

.

lunius Cordus, der sein Augenmerk auf die obscu- TrebelliuB Pollio gibt sich den Anschein,

riores imperatores gerichtet hatte, adserens se als ob in Einlagen von Senatsbeschlussen und

minima quae-que persecuturum, mit demBesultat, Briefen er sich einen gewissen Zwang auferlege

daB er libros mythistoriis replevit . . . cumom- (v. Val. 7), aus dem Umstande, daB Denppus

nino rerum vilium aut nulla, scribenda sint aut beim Tode des Quintillus nicht sagt, er sei ,an

nimis pauea (v. Macrin. 1, 3ff.), ins Gericht: v. einer Krankheit verstorben', sondern bloB ,ver-

Albin 5, 10 frivola super . . . ominibus euncta storben', schliefit Pollio, daB auch Denppus uber

persequitur, er ist ihm der Vennittier des Klein die Art des Todes im unklaren war (v. Claud.

bams und alien Klateches (v. Maximin. 31, 4 ; 60 12, 6). Den Gallier Antipater betitelt Pollio im

t. Gord. 21, 3ff.; v. Maxim, et Balb. 4, 5), so Claud. 5, 4 ancilla honorum et historieorum

Uber die Schlemmerei des Albinus (v. Albin. 11, 2), dehonestamentum, manches zu berichten empfin-

die Mitgift der Iunia Fadilla (v. Maximin. 27, 7), det er als eine Schmach fur den Historiker (wie

die Erotik des Marimimw (ebd. 29, 10) und Gor- v. Gall. 6, 3; t. tyr. 26, 1), v. Claud. 8, 1 rtellt

Him (t. Gord. 21, 3), was ihn freilich nicht bin- er dem posticus stilus Homers die vera ktstorta

dart in manehen Fallen der Version des Cordus gegenuber, deren hOchste Aufgabe, xnmal am dem

•ieh aanuebUefien : t. Myrimin. 12, 7 ; v. Gord. Vorwurf der Schmeiehelei zu entgehen, es Ut die

17 8; Maxim, et Balb. 4, 2. Von anderen Wahrheit xu berichten (v. Claud. 11, 5).
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Dem Vopiscna gilt quadr. 1, Iff. Sueton als der Scr. H. A., StraBb. 1878) als vornehmste bio-

emendattsstmus et candtdissimus scrtptor . . . eui graphische Quelle der Kaiserviten von Nerva—
familiare fwt amare bremtatem, Marius Maxi- Elagabal zu betTachten gewGhnt sind, wenn auch
mua als homo omnium verbosissimus

, qui et in seiner Beurteilung die Meinungen auseinander-
mythtstortcts se volummibus inplicavii, Trebel- gehen (s. die Literaturgeschichten und H Peter
ras Polho als ausnehmend sorgfaltig - desselben Jahresb. 1906, 25ff.) ebensowohl wirklich existiert
hteransche latigkeit und die der groBen HLsto- hat — liber ihn fallt ein nicht eben giinstiges
nker der Vergangenheit, von denen niemand nicht Urteil Ammian. Marc. (XXVILT 4 4) auf <Teine Vitaem klein wemg gelogen habe, wird gewfirdigt im Nervae bernft sieh der Scholiast zu Iuven. 4, 53
tresprach des \opiscus mid Tiberianus (v. Aurel. 10 - als die Autobiographien der Kaiser Hadrian
2
> -'

.

Llv
T;

us «nd Sallust lobt er (quadr. 6, 3), (s. o. Bd. I S. 493f.) und Septimius Severns (s.
weil ae Unwesentlicb.es beiseite lassen, wegen Teuffel Rom. Lit.-Gesch. § 370, 3), des kaiser-
deren Behandlung er sich selbst tadelt (quadr. 4, 4), lichen Preigelassenen Phlegon literarische Tatig-
CaUicrates aus Tyros ist lhm Graeeorum longe keit ist sowemg zu bestreiten, wie die unter
doehssimus scrtptor (v. Aur. 4, 2), aber von dem- Vergils Namen zitierten Verse. Da erscheint es
selben sagt er 5, 1 multa superflua in eodem bedenklich, den je einmal genannten Apollonius
legtsae (me\ memim. Von Cams' Heimat heifit Syrus Platonicus und Aelius Maurus ihre Existenz
es v. Car. 4, 1

:
sic ambigiie a plensque pro- abzusprechen, anonym iiberlieferte Verse ohne wei-

dttur, ut prae summa varietate dicere nequeam, teres als apokryph zu bezeichnen. DaB Ausspriiche
quae vera sit. Es widersprechen sich unter ande- 20 Eeden, Briefe, Erlasse, Senatsbeschlusse, wo immer
ren Onesunus, qui dthgenUssime vttam Probi sie zitiert werden, auch wenn sie unecht sind
seripstt (4, 2), und Fabius Ceryllianus, qui tern- anders zu beweiten sind, hat in der weitschichti-
pora Cart, Carxnt et Numeriant soUertissime gen biographischen Literatur seine Parallele (s
perseeutus est. Den Ausschlag gibt eine Urkunde, Leo Griech.-rem. Biographie 297ff)
ein Brief. Mehrfach pflichtet Vopiscus der An- Capitolinus ist freilich in der Benutzung
«cht des Onesimus, auch wo er allein steht, bei Herodians, des einzigen unbestrittenen Gewahrs-
(quadr. 13, 1 ;

v. Car. 7, 3), anderseits lehnt er es ab, mannes, dessen Werk wir mit der H. A. verglei-
skandalese Einzelheiten aus Onesimus zu bringen chen kflnnen, wenig sorgfaltig verfahren, sodaB
(Carin. 16, 1); quadr. 2, 3 berichtigt er ein Ver- Fehler und MiBverstandnisse untergelaufen sind
sehen hinsichthch der Abstammung des FirmuB 30 aber daB die Benutzung der Wahrheit entspricht
in der v. Aurehani (32), m quis me oblitum aesti- ist nicht zu bezweifeln. Als zweite griechische
maret met. Vorlage nennt Capitolinus das Werk des nicht

Den Anschein hteranscher Kritik geben sich minder bekannten Dexippos, wahrend der dreimal
die Scr. H. A. in all den Fallen, wo sie Briefe, genannte Arrianus mit Peter und Mommsen
Reden, Urknnden, Inschriften zum Beleg oder Ent (Herm. XXV 261, 2) als Korruptel des Namens
scheidnng eines histonschen Problems beibringen Herodianus gelten mag. Von den in den capito-
und aus der Urkunde die sich ergebenden Konse- linischen Viten begegnenden lateinischen Autoren
quenzen Ziehen oder durch solche ihre historische sind bekannt auBer Marius Maximus, Septimius
Treue und eigene Glaubwfirdigkeit anderen Auto- Severus, dem Autobiographen, Lucilius, Vergilius,
ren gegeniiber erharten wollen: Cap. Albin. 4, 5. 40 Sueton, Serenus Sammonicns, der Mimograph Ma-
}}\
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'
L ruUus mi Asinius Quadratus. Die umfangreiche

Vulcac. Gall. Avid. 1, 6. 9, 6. 11, If. 14, 8. literarische Betatigung Gordians I. und die Bio-
Lampr. Diad. 8, 1. 3f 9; Alex. 53, 1. Poll. Val. graphien des Aelius Iunius Cordus, der etwa
5, 3. 8, 3; tyr. 9, 5. 10, 13. 21, 3; Claud. 4, 1. 25mal - freilich nur in der H. A. - genannt
10, 7. Vop. lac. 15, 5; Prob. 3, 7. 6, 2. 7. 17, 1

;

wird, kOnnen fuglich nicht in Zweifel gezogen

nan I'
43

'
5; qUadr

'
7

'
6 ' werden

>
sodafi weder die nur je einmal erwahnten

12, 8; Car. 4, 8. 5, 3. 9, 1. Aelius Sabinus, Cnrius Fortunatianus, FabiUns,
Teils urn hteransche, teils urn sachliche Kritik Tatius Cyrillus, Valerius Marcellinus, Vukacius

handelt es swh, wo immer die Scr. H. A. die TerentianusproblematischeExistenzenseinmussen
Meinungen verschiedener Autoren — meist durch 50 noch die Verse des Macrinus und andere anonyme
alii, multi, quidam, plerique, plurimi, constat Verse unbedingt erdichtet.
usw. eingefuhrt — buchen, sie nebeneinander auf- Von den drei von Vulcacius Gallicanus,
zahlen oder einander gegenuberstellen, und viel- der Ennius und Horaz zitiert, namentlich erwahn-
fach znm SchluB ihren eigenen Standpnnkt in ten Autoren Marius Maximus, Quadratus und
der betreffenden Frage prazisieren. Den Ausschlag Aemilius Parthenianus ist nur der Letzgenannte
mag, wo nicht eine Urkunde herangezogen wurde, im iibrigen unbekannt.
bald die Autoritat dieses oder jenes Historikers Auch die lediglich in den unter Lampridius'
gegeben haben, der in den meisten Fallen nicht Namen uberlieferten Viten genannten Autoren (s.

'

namhaft gemacht wurde, bald auch sachliche Wflr- o.) und anonymen Verse branchen keine Fiktion
digung. 60 zu sein, da nicht nur neben Marius Maiimas,

Wnrdigung der Qnellen. Herodian und Dexippus als historischen Autori-
EinePrafnng der von Spartian namhaft ge- taten eine stattliche Zahl bckannter literarischer

machten QucUen — unbeschadet der Entscheidnng PersOnlichkeiten begegnen, sondern auch mehr
darnber, ob Spartian die betreffenden Werke selbst obskure Autoren, die rich anderwartg nachweigen
eingesehen hat oder lediglich der Vorlage entlehnt lassen: Acholius, Statins Valens und Gareilius— lehrt, daB seine Hanptantoritat Marios Mazi- M»Tti«.K«

°

mus, den -wir seit Joh. Plew's Untersuchungen Die Namen des Herodian mid Deiipp fehlen
(Manns Haznuns als direkte nnd indirekte Quelle auch nicht in den Viten des Trebellius Pollio

ay»i nistona Augusta rusu>na augusui

der Ennius, Cicero, Vergil, Verse Galliens anfuhrt an den oft genannten Cordus oder einen dritten

und fiber Quintilian trefflich urteilt, und offenbar Antor, als welchen zumal fur die Gordiane und

in Ermangelung der von den fruheren Scriptoren Max. et Balb. Mommsen (255. 261) und Ed.

befragten Autoritaten — welchen auch nur einiger- Schwartz o. Bd. V S. 293 den Dexippos (auf

mafien kritisch veranlagten Biographen oder Hi- Grand v. tyr. 32, 1 doeet Dexippus nee Herodia-

storiker Mtte es reizen kOnnen, Kummerlinge auf nus tacet) ansprechen mOchten. Unentschieden

dem Thron, wie sie in den Biographien Pollios ist nur die Frage wer 1) aus einem zugrunde-

und des Vopiscus grofitenteils figurieren, in ihren gelegten historischen Werk, wie es Herodian war,

Werken zu schildern ? — auf Quellen minderen die Vorgeschichte nnd "den Privatcharakter ent-

Grades angewiesen war. Aber selbst unter denlOnommen oder frei ersonnen hatte, 2) nebenher

nur einmal genannten Autoren scheinen Arellius aus einem anderen Historiker bei Herodian feh-

Fuscus, Iuiius Haterianus und Eutychius Proculus lendes zum Teil wertvolles historisches Material

nicht ganzlich unbekannt zu sein. entlehnte und so zwei verschiedene Werke kon-

Dem Flavius Vopiscus floB aus lauteren taminierte. Dies brancht keineswegs Capitolinus

Quellen das Material am dflrftdgsten zu. Aber selbst gewesen sein, man konnte an den von

nichts berechtigt von Ltigen und flngierten Per- ihm so oft genannten Cordus denken (s. auch

sOnlichkeiten einem Verfasser bezw. literarischen Leo 275ff.).

Werk gegenuber zu sprechen, das Kenntnis ver- DaB die sichere Benutzung des Dexippos in

rat und zum Teil richtig zitiert Antoren wie Iiv. der H. A. sich auf accessorische Zitate, Rand-

Andr., Plant., Caecil., M. Cato, Comment, pontif., 20 notizen, beschrankt, haben erwiesenEd. Schwartz
SalL, Varr., Cic, Pomp. Trog., libr. Sib., Liv., o. Bd. V S. 292 und H. Peter 60.

Tac., Gell., Olymp. Nemes., vit. Apollon. Tyan. Zu Das Verhaltnis der Selbstbetrachtungen Marc
diesen gesellen sich als bekannte Autoren der H. A. Aurels (B. I za els cavTov) zur ausfuhrlichen Jn-

Mar. Max., AchoL, Phleg., Onesimus, daB Asclepio- gendschilderung des Kaisers in der capitolinischen

dotus,dercos.desJ.292,sichliterarischbetatigthat, Vita hat nach O. Th. Schulz (Das Kaiserhaus

ist sehr wohl mOglich. Die bei Vopiscus in groBter der Antonine und der letzte Historiker Koms,

Zahl auftretenden singularen Autorennamen be- Leipz. 1907), der der Vita genaneste Saehkunde

weisen eben, daB nur ephemere Skribenten meist nachruhmte (39) und starke Betonung der einzel-

ephemerer Kaiser Viten geschrieben haben. nen Personalien (41), H. Schenkl (Zum ersten

Herodian ist abgesehen von dem umstrit- 30 Buche der Selbstbetrachtungen des Marcus Anto-

tonen Aurelius Victor der einzige Historiker, dessen ninas, Wiener Studien XXXIV 1912, 86ff.) einer

Werk wir zum Vergleich mit der H. A. heran- eingehenden Untersuchung unterzogen, deren Ee-

ziehen kOnnen, Parallelberichte liegen vor: Herod. snltat er dahin zusammenfaBte, daB die Jugend-

VII 1, 3—2, 7 oj Maximin. 9, 6—12, 4. | 2, 8 schildening der Vita scheinbar chronologisch ge-

—9 As 12, 10— 13, 1. | 2, 9—5, 4. 5, 7—7, 6 ordnete durftige Namenlisten darstelle, erganzt

c\s 13, 3—15, 5;
| 8, 9. 9, 1—11 ~ 18, 4—19, durch allerlei Anekdotentlberlieferung, sodaB die

5.
| 10, 2—12, 7 ew 20, 1—20, 6.

|
VTII 1, 4—5. Vita nur auBerlich den autobiographischen Bericht

2, 5—5, 9 ev> 20, 7—23, 7. | 6, 1—8 ~ 24, 1—8 an Keichhaltigkeit flbertrifft, den der Verfasser

I

VII 4 ~ Gord. 7, 1—3.
| 5, 2—6, 9 ~ 8, 5 der Vita nach Schenkls Ansicht (im Gegen

—9, 3. 6. 8. 10, 3—8
| 7, 1—4 e-o 13, 5—9. |40satz zu Schulz a. a. O. 42) ebensowohl einge-

9, 1—9 ~ 15, 1—16, 1. 3. | 10, 5—9 ~ Max. sehen haben mag — schon Schulz 42, 101

et Balb. 3, 1—5. 8, 1—4
|

llf. Vm 5, 4f. ~ hob die anffallige Cbereinstimmnng der Charak-

9, 1—3, 10
|
Vm 7, 1—6 ~ 12, 1-2. 7—9

|
teristik des Pius bei Marcus und in der Vita

8, 1—7 eo 13, 4—15, 1. Das Verhaltnis der H. hervor, und H. Schenkl verglich 96 v. Marci

A. zur Kaisergeschichte Herodians haben zuletzt 4, 10 cum frugi esset sine contumacia, verecundus

untersucht Dandliker in Blidingers Unters. sine ignavia, sine tristitia grains mit id els iav-

D3 298ff. Mommsen Herm. XXV 261ff. Peter toV 1, 8 avan<ptfS6X<oi axvfieviov, 9 os/woy aitXi-

Die Scr. H. A. 49ff. Baaz De Herodiani fonti- oza>s, sSiprj/iov dyxxprjxi, noXvfia&hs artnuparimt,

bus et auctoritate, Diss. Berl. 1909, 67ff., und 16 jiagaxcag^tixiv aBaaxdvtos, evxapi ov xaxa-

sind fast einmutig zu dem Besnltat gekommen, 50 xogwg — als fur die reichhaltigere Lehrerliste

daB in alien Viten spatere Zusatze aus Herodian den annalistiscben Geschichtsabrifi des Chryseros,
— nach Peter 79 samtlich durch Vermittlung des des Freigelassenen des Aurelius Verus, mit all

SchluBredaktors Capitolinus — sich finden, daB seinen Namen und Daten (b. Theophilns ad Auto-

hingegen die Maximine, Gordiane sowie Maximus lycum HI 27).

und Balbinus — hier 15, 3 sagt es Capitolinus Als wichtigen Faktor zur Eruierung der Quel-

selbst: haee sunt quae de Maximo ex Herodiano, lenbenutzung in der H. A. hat Peter (80ff.) den

Graeco seriptore magna ez parte colkgimus — ? Vergleich von Berichten uber dieselben Vorgange
woneben noch besonders zu berucksichtigen waren bei den gleichen und verschiedenen Autoren er-

Albinus und Macrinus, auf Herodian unmittelbar kannt und sich zu nutze gemacht. Die Gegen-
zuruckgehen und zwar unter Verzicht auf den 60 uberstellung der Parallelberichte Spartians zur

rhetorischen Einschlag der Vorlage, also ohne Adoption nnd zum Tode des Aelius (v. Hadr. 23,

Vermittlung des Dexippos, wie W. BOhme De- 12f. 16 cw v. AeL 3, 2f. 6, 1. 4, 7) sowie des

xippi fragmenta ex Capitolino, Trebellio, Syncello Capitolinus nnd Vulcacius Gallicanus zum Abfall

colleeta noch annahm. Wo hingegen die genann- nnd zur Besiegung des Avidius {Capit v. Marc,
ten Viten von Herodian abweichen, mflchte Peter 24ff. ~ Vulcac Gallic, v. Avid. 7ff.) zeitigte das

(74) teQs, soweH nicht freie Erfindungen anzu- Besnltat, daB wo dieselben Antoren dasselbe Er-

nehmen, Irrnngen sehen, entstanden ami Unacht- eignis ein zweHes Mai besprechen, sm der Be-
samkeit nnd tJbertreibungssncht, teils Anlehnung quemlichkeit halber die Fassnng der ersten Stelle

66T^iili TTI—il»B fniB VTII
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wOrtlich wiederholen, wahrend die wOrtliche tTber-

einstimmung verschiedener Autoren aaf wflrtliches

Abschreiben derselben lateinischen Quelle hin-

deutet. Diese Erkenntnis scbien sich Peter zu
bestatigen in der Gleichung H. A. = Eutrops
Breviarium = Aurelius Victor Caesares, indem
alle drei nach Peters Ansicht dieselbe Quelle

zum Teil wOrtlich ausschrieben, welche A. En-
mann (Eine verlorene Geschichte der rOmischen

Kaiser, Philologus Suppl. IV 335ff. 356ff.) als eine

unter Diocletian verfaBte and bis auf dessen Zeit

reichende in der H. A. neben den biographischen

und historischen Quellen durchweg benutzte ,Kai-

sergeschichte' prazisiert hat (a. auch Peter Ge-

scbichtl. Litteratur d. Kaiserzeit n 131ff. 341ff.).

Im Gegensatz zu Peter machten H. Dessau
(Herm. XXIV 361ff.) und Mommsen (Henn. XXV
273f.) Eutrop und Aurelius zu Quellen der H. A.

Wie dem auch sei, unter alien Umstanden
steht fest, daB die H. A. an ihre Vorlagen sich

engstens angelehnt hat, mag nun die Kaiser-

clironik die Quelle sein, oder, wo Eutrop und
Victor in Betracht kommen, sie beide oder einer

von ihnen. Denn daB ein Unterschied im Ver-

haltnis der H. A. zu Eutrop einerseits, zu Victor

anderseits vorliegt, hat Klebs Eh. Mus. XLV
446ff. erkannt, und ihm pflichtete auch Leo a.

a. 0. 290, 1 bei, sodafi die verlorene Kaiserge-

schichte sicherlich von der H. A. und Eutrop un-

abhangig voneinander benutzt sein mag. Schwie-

riger gestaltet sich die Klarung des Verhaltnisses

der H. A. zu Victor: Peter hielt die gemeinsame
Quelle fur gegeben, Dessau und Mommsen,
denen Leo beitrat (a. a. 0. 286ff.), glaubten

direkte Abhangigkeit der H. A. von Victor be-

weisen zu konnen, wahrend sich Peter auch

durch die gewichtigen Grfinde von Dessau und
Leo nicht fiberzeugen lieB (Bursians Jahresb.

CXXX 1906, 9f.) Der ausschlaggebende Passus ist

Spart. v. Sev. 17, 5—19, 4 ~ Aur. Vict. Caes.

20, 1—31, vom Verfasser der Severusvita einge-

standenermafien (17, 5 quoniam longum est mi-

nora persequi huius magnified ilia) nach einer

andeTen. knapperen Vorlage als das Vorhergehende

gearbeitet, und diese Vorlage beriihrt sich mit

Victor so eng, daB entweder ein Zwillingsexzerpt

bei Victor anzusetzen, dem im iibrigen ein so

enger Anschlufl an eine Vorlage nicht nachge-

wiesen werden kann, oder aber die H. A. aus

Victor schOpft, da an ein umgekelirtes Verhaltnis

kaum zu denken ist. Fiir die letztere Losung
erscheint Leo (288ff. Anm.) abgesehen von gc-

ringfugigeren Einwendungen Dessaus entschei-

dend 1) Victors schriftstellerische Technik, der,

wie an Sueton zu erweisen, paraphrasierte und
exzerpierte, nicht abschrieb — man mfifite dann

ihn schon Sueton im Auszug benutzen lassen —
2) ein MiBverstandnis der Vita, das aus Victor

allein seine Erklarung findet. Victor identifiziert

zu Unrecht den Kaiser Didius Iulianus mit dem
Juristen Salvius Iulianus, fiber den zuletzt E.

Kornemann Klio VI 1, 179ff. gehandelt hat.

Die damnata memoria des Kaisers kleidet Victor

(20, 1) in die Worte: Salmi rwmen atque eius

seripta foctave aboleri iubet. DaB dies der Wahr-
heit nicht entsprach, lehrten die Digesten Iulians

und die Sammlung der pratorischen Edikte. So
fuhr denn Victor fort: quod unum effiei nequi-

vit, um anzukniipfen einen Exkurs fiber die Un-
sterblichkeit und Unverganglichkeit literarischer

Verdienste. Bei Spartian heiBt es 17, 5 Salvii

luliani deereta imsit aboleri, quod non obtinuit.

DaB Severus mit dem Antrag der Damnatio me-
moriae Iulians, falls es sich um diese handelt,

nicht durchgedrungen sein sollte, erscheint Leo
mit Recht widersinnig, wahrend die Beziehung

auf seripta faetave einwandfrei ware. Eben diese

10 Worte Victors aber setzen ein MiBverstandnis des

Terminus technicus acta im authentischen Text der

Verurteilung voran, denVictor durch seripta faetave

ersetzte. Diese Worte aber kann, wer immer die

Severusvita, welche von deereta spricht, verfafit hat,

nicht vor Augen gehabt haben, da deereta alien-

falls acta ersetzen kflnnte. Es mfifite also der

Verfasser mit dem einen Auge in die Kaiser

chronik geschaut haben, mit dem anderen auf

Aurelius Victor, dessen Nachsatz er abschrieb.

20 DaB aber auch die Vita Severi mit quod non
obtinuit nur die Werke des Juristen im Auge
hatte, beweist der sicherlich beabsichtigte Zusatz

des Gentile Salvius, um diesen Julian von dem
unmittelbar zuvor genannten Kaiser zu diiferen-

zieren, das beweist der Terminus deereta, der fur

den Juristen besser paBt als acta. Hier sind

Kaiser und Jurist verwechselt bezw. identifiziert,

ein Versehen, das sich der Verfasser der Vita

luliani nicht hat zu schulden kommen lassen,

30 ebensowenig wie Eutrop. Wenn nun aber der

Wortlaut der v. Sev. im ersten Teile des Passus

Entlehnung aus Victor ausschlieBt, so gilt ein

gleiches fiir den Nachsatz quod non obtinuit. Die

gemeinsame Quelle hat den Fehler schon ent-

halten, der auf einer Verquickung von zwei Fakten

mOglicherweise beruhte. Wie wir von der Dam-
natio memoriae des Iulianus sonst nichts erfahren,

ware es nicht ausgeschlossen, daB in der ersten

Entrustung nach der Ermordung des Didius be-

40 schlossen wurde 1) damnatio nominis et actorum
des Kaisers (nomen . . . faetaque Victor), 2) Auf-

hebung bezw. Auflerkraftsetzung der deereta des

Juristen, des Ahnherrn des Kaisers, dessen Na-
men im Juristen, ob man wollte oder nicht, fort-

lebte und im Rechtsleben immer wieder genannt

werden mufite. Dann bestande sowohl zurecht,

was die Vita berichtet (deereta iussit aboleri,

quod non obtinuit), als auch die Fassung des

Aurelius Victor (seripta). DaB man selbst fur

50 diesen kleinen Passus mit der ausschlieBlichen

Benutzung des Aurelius Victor nicht auskommt,

wird auch von Dessau und Leo zngegeben, da

die Vita einige authentische Nachrichten vor Vic-

tor voraus hat: wie Severus Beiuamen Britanni-

eus (18, 2; s. Dessau Inscr. sel. 431ff.), diefll-

versorgung Boms (18, 3), die Unterwerfung der

Britannien feindlichen Volkerschaften durch Se-

verus unmittelbar vor seinem Tode (19, 1), die

Konsekration (19, 4) und schliefilich der Hinweis

60 auf die Autobiographie (18, 6 vitam tuam pri-

vatum publicamque ipse conposuit ad fidem),

nebst dem Zusatz: solum tamen vitium erudeli-

tatis exeusans. Den Titel der Autobiographie

wahrt die Vita im Gegensatz zu Victor: 20, 22
idemquc ab se gesta ornatu et fide paribus eom-
posuit. Die Worte solum exeusans haben sehwer-

lich so oder ahnlich in der .Kaiserchronik' ge-

standen, sie sind ein Niederschlag dessen, was in

2085 Histona Augusta Histona Augusta 2086

der Autobiographie zu lesen war, ihre Bertick-

sichtigung ware dann auch fur diesen Teil der

Vita als mOglich erwiesen, sie also die mutmaB-
liche Quelle ffir einen Teil der riehtigen Zusatze

neben der .Kaiserchronik'. So eng auch die Kon-
gruenz beider Quellen sein mag — sie herabzu-
mindern versucht Peter 97 mit Unrecht — den
den Chroniken eigenen Lapidarstil der Vita 8, 1

Persarum regem Abgarum subegit. Arabas in

tolinus in der zweiten Serie und der Gipfel bei
Vopiscus.

Peter hat in einer ausffihrlichen Analyse der
Einlagen und Urkunden der Pollio viten (156ff.)

hinsichtlich ihres rhetorischen Aufbans, ihrer
Tendenz (Verherrlichung des Claudius), ihres histo-
rischen Wertes gezeigt, daB sie alle nicht authen-
tisch sind, sondern im wesentlichen Machwerke
Pollios, denen nur hier und dort historische Daten

dicionem aecepit. Adiabenos in tributarios eoegit, 10 einverleibt sind. Wenn fernerhin dem Text des
wie er in den besten Viten (Hadr. Pii. Marc.)
mit ihrem historischen Detail zu Tage tritt, hat
der Verfasser der v. Sev. schwerlich aus Victor

reconstruiert. In der auffallenden Gleichung v.

Severi = Victor haben wir ein Zwillingsexzerpt

zu sehen, das freilich auf die Arbeitsweise des
Victor im allgemeinen — dann ware auch Sueton
von ihm nach einem AbriB benutzt worden —
oder speziellen — weil Severus sein Landsmann

Vopiscus eigene Wendungen nicht minder in
seinen eingelegten Urkunden sich finden (Peter
166f. 169f.), als der denselben Autor vor den
ubrigen kennzeichnende Schwulst und die rheto-
rische Sprache (Klebs 49£f. Wolfflin 529ft),
so dokumentieren schon diese Momente zur Ge-
nfige die schaffende Hand des Vopiscus. AuBer-
dem hat Peter (171ff.) fiberzeugend dargetan,
daB Vopiscus' im Aurel. 2 auspesprochene Hoch-

war, hatte er von einer Auswahl aus der .Kaiser- 20 schatzung seines Vorlaufers Pollio auch darin zum
chronik' abgesehen und mOglichst viel gebracht
(so Peter 97f.) — ein eigenartiges Licht wttrfe.

Diese Konsequenzen zu erwagen und zu ziehen,

liegt der Kritik des Aurelius Victor ob. So viel

aber scheint erwiesen, daB von einer zwingenden
Notwendigkeit der Benutzung Victors von seiten

des Verfassers der Severusvita nicht gesprochen
werden kann. Bestande sie zurecht, ware der

SchluB unabweislich, daB die una vorliegende Vita

Ausdruck konunt, daB er sich an seinen Vor-
ganger anlehnt, im Text wie in den Einlagen,
in der Sprache, in politischen Ansichten und Ur-
teilen (so in Redensarten fiber Koms GrOfie), in
der Verherrlichung des Probus nach dem Clau-
diusrezept bei Pollio. Diese Beobachtung der
Unselbstandigkeit des Vopiscus wird noch da-
durch erhartet, daB, wo immer Einlagen Tatsach-
liches iiberliefern, der Verfasser also das Gebiet

Severi — denn daB Kap. 17, 5—19, 10 ein in- 30 der Phrase verlafit und positive Nachrichten zu
tegrierender Bestandteil des Ganzen sind, hat
Klebs (a. a. 0. 446ff.) bewiesen (s. auch Leo
290, 1) — nicht vor dem J. 360, und zwar im
Widerspruch zu samtlichen AuBerungen des an-

geblichen Verfassers Spartian (und doch auch
anderer Scriptores), niedergeschrieben sein kann;
aber ein so folgenschwerer SchluB muB lfickenlos

sein und darf keine andere Losung zulassen.

Die derH. A. eingelegten Be den und Schrift-

bieten vorgibt, Vopiscus durchweg des Irrtums
zu fiberftlhren ist, wie in einer detaillierten Unter-
suchung fiber Senatsberichte, Amterbezeichnung >n,

Namen von Legionen, Cohorten und Personlich-
keiten in den Einlagen und fiber Widerspruche
zwischen Text und Urkunden u. a. m. Peter
(178—188) nachgewiesen hat. Die Urkunden in

der vit. Avid, des Vulcacius Gallicanus —
10 Briefe und 1 Acclamatio — haben schon teil-

stiicke, ca. 130 an der Zahl, darunter etwa 77 40weise angezweifelt Tillemont (Not. XIX sur M.
Briefe von Kaisern und AngehOrigen, stellen die

Olaubigkeit des Lesers auf eine harte Probe und
sind daher seit alters Gegenstand der Prfifung
gewesen; vgl. H. E. Dirks en Die Scr. H. A.,

Andeutungen zur Texteskritik u. Auslegung der-

selben (Lpz. 1842) = Abh. I 120. Mommsen
R. G. V und St.-R, ; Hermes XXV; K.C. C walina
De epistularum actorumque, quae a Scr. H. A
proferuntur, fide atque auctoritate. Diss. Bonn

Antoine), sowie Borghesi Oeuvres V 425fi'., wah-
rend andere Gelehrte in fruheren Jahren , wie
Waddington zu Borghesi a. a. 0. 437ff.

Wietersheim Gesch. d. Volkerwand. II 32f. u. a.,

sie ffir echt hielten. Doch auch sie sind nach den
Untersuchungen von Cwalina, Klebs, Peter
aus der Zahl der authentischen Dokumente zu
streichen : Briefe , die voneinander vOllig unab-
hangig sind, weisen gegenseitige Beziehungen auf,

1870. C. Giambelli Gli scrittori della storiaSOsie eint dieselbe rhetorische Tendenz von dem
Aug. studiati principalmente nelle loro fonti (Atti
dell' accad. dei Lincei ann. 278, 1880/81, 273ff.|.

H. Dessau Herm. XXIV. Klebs Rh. Mus. XLHI
328ff. XLVn Iff. E. Wolfflin S.-Ber. Akad.
Mfinch. 1891, 465ff. H. Peter Die Scr. H. A.
154ff.; aufier diesen die Verfasser von Monogra-
phien fiber die Kaiser Commodu*, Heliogabal,
Alexander Severus, Gordian, Probus usw. Diese
Einlagen verteilen sich auf die verschiedenen

der Milde und Langmut eines trefflichen, sich

der wirksamen Unterstutzung des Senates er-

freuenden Kaisers weichenden Tyrannen, sie ent-
halten endlich historische Unrichtigkeiten , Ana-
chronismen und Unmflglichkeiten , die sie trotz

verstreuter authentischer Angaben als Ganzes zu
verwerfen notigt. Und wenn auch die der Kaiser-
rede folgende Acclamatio des Senates (13, 2ff.)

im einzelnen nicht beanstandet werden kann, so
Autoren und Viten folgendermaBen: Spartian 3 60durfte sie in der Gesellscbaft der 10 mehr oder
(vit. Pesc.), Capitolinus 3 in der vit. Macrin ; 43
in den spateren Viten, Vulcacius 11, Lampridius
9 (5 vit. Diad.), Pollio 17, Vopiscus 44, wahrend
11 Biographien leer ausgehen, die altesten, Ha-
drian—Veins, sodann Pert., Did., Sept., Sever.,

Carac., Get, Heliog.: das Wachsen der Zahl der
Einlagen ist proportional dem Versagen der auto-
ritativen Quellen, daher die grofie Zahl bei Capi-

weniger erdichteten Briefe kaum autoritative Gel-
tung beanspruchen. Im Gegensatz zu den Ein-
lagen des Vopiscus und Pollio aber, die man ffir

diese Teite verantwortlich zu maehen geneigt ist,

scheint Vulcacius nicht der Urheber jener Briefe
und Urkunden gewesen zu sein, weil er den In-
halt derselben einmal nicht richtig erfafit hat
(den Brief des Cassias an seinen Schwiegersohn
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[14] leitet Vulcacius mit den Worten ein: qui,

si optinuisset imperium, fuisset rum modo
elemens et bonus, sed utilis et optimus impera-
tor, das soil der Brief beweisen, an den Vulca-

cius die Bemerkung farupft 14, 8: haee episttda

eius indieat, quam severus et quam tristis

fuerit imperator), bei anderer Gelegenheit das

Wesentliche auszuschreiben unterlassen hat : 9, 7f.

soil der Brief des Marcus an Faustina dartun,

daB 1) sich Cassias erst nach dem Tode des

Verus empOrt habe, 2) Faustina nicht Mitwissc-

rin deT EmpOmng war. Keines von beiden folgt

aus dem zitierten Brief, der also nicht vollstan-

dig Oberliefert ist, aber andarswo vollstandig zu

lesen war, und zwar entweder bei Marius Maxi-

mus, auf dessen zweites Buch, enthaltend die

Geschichte Marc Aurels nach dem Tode des Ve-

rus , unmittelbar vorher verwiesen wird (9, 5),

oder bei Aemilius Partheniauus. Peter 199 ent-

scheidet sich fur leteteren, weil der einigerma&en

brauchbare Kern der vit. Avid. (6, 5—9, 4) sich

mit der vit. Marc, eng berilhrt und dieser zu

den ubrigen minderwertigen Abschnitten, denen

die Einlagen naher verwandt, im Gegensatz, gar

im Widerspmch steht.

Was die von Capitolinus seiner zweiten

Vitenserie eingefugten Aktenstticke betrifft, so l&Bt

sich zunachst der Beweis erbringen, daB Capito-

linus aus demselbenAnlaB erfolgte Senatsbeschlusse

bezw. gehaltene Beden an zwei verschiedenen

Stellen (v. Maximin. 16 ~ v. Gord. 11, v. Maxim.
18 c\s v. Gord. 14) in verschiedener Fassung nach
Wortlaut, Inhalt und Umfang zitierte, unter offen-

barem Verzicht auf eine Einsicht der Origin&le

und in Anlehnung — wenigstens bei den Senats-

beschliissen (v. Gord. 12, 1) — an Iunius Cordus.

Hinzukommt, daB die Urkunden rhetorisches Ge-

prage haben. Noch ungfinstiger ftlr Capitolinus

gestaltet sich die von Peter (205ff.) durchge-

fuhrte Prufung der Einlagen der vit. Albini (7

Briefe, 2 Reden), die sich trotz ihrer zum Teil

weit auseinandergehenden Tendenz auf Grand
zahlreicher Irrttimer im einzelnen und des sie

trotzdem bisweilen einigenden den Senat verherr-

lichenden Kolorits als erdichtet erweisen, freilich

nicht allein von Capitolinus-, wiederam wird die

Vorlage, vielleicht Cordus mitverantwortlich sein.

An ihn zu denken wird man umsomehr genCtigt,

als mehrere der den Maiiminen, Gordianen, so-

wie dem Mai. und Balb. eingelegten Schriftstucke

Capitolinus ausdrticklich dem Iunius Cordus zu

danken erklart, andere, ohne es zu betonen, ent-

lehnt haben wird. Auch diesen Dokumenten
eignet die insbesondere den capitolinischen Viten

eigene senatorische Tendenz, auch sie sind nicht

frei von Irrtumern (Peter 205ff.). AnstoBe und
Bedenken fehlen endlich nicht in den der vit.

Pesc. Spartians, der vit. Macr. des Capitolinus,

der vit Diad. und Alex, des Lampridius einge-

schalteten Urkunden, wahrend drei Senatsberichte

bei Lampridius, v. Comm. 18, 8—20, 5, v. Alex.

6, 2

—

12, 1. 56 (angeblich nach den acta urbis

und senatus), durch Hinxuziehung anderer Quellen

sowie too Parallelen aus den Arvalakten, wohl
auch ana inneren Grunden verteidigt werden
kOnnen (Peter 218ft). Diese Erkenntnis aber
Ufit die Moglichkeit offen, daB wenigstens die

Senatsberichte, deren Capitolinus und Vopiscus

je vier, Pollio zwei eingelegt haben, einigermaBen.

Glauben verdiencn. Mit Reeht erinnert Peter
(225f.) hinsichtlich des Aufbaus der capitolini-

schen Senatusconsulta an das Schema des bei

Einfuhrung des Coder Theodosianus im J. 438
abgefaBten Protokolles, wahrend die SC bei Pollio-

die Riickbildung des Verfahrens nach einer For-

mel aus ciceronianischer Zeit erkennen lassen, die

auch Vopiscus adoptiert hat und um eigene Re-
10 miniszenzen bereichert. Mit der Authentizitat

der Form aber fallt auch die Glaubwurdigkeit
von Datum und Ort der Verhandlnngen, die selbst

bei Capitolinus nicht fehlen. Von den sieben in

der H. A. begegnenden Inschriften ist allein

die auf Misitheus (v. Gord. 27, 10), dessen Namen
freilich aus Timisitheus verderbt sein muBte,.

nicht ganzlich unmSglich (s. Hirschfeld Rom.
Verw.-Gesch. I 1 237, dagegen Fr. Eilhl Bh. Mus.

1907, 2ff.), wie das Urteil in alien andern Fallen

20 lauten muB. Die wiederholt eingelegten, vielfaeh

aus dem Griechischen angeblich ubersetzteu Verse
— was nicht immer glaubhaft erscheint — kflnnen

zum Teil schon Marius Maximus, der dem Bei-

spiel Suetons folgte, entlehnt sein, in anderen

Fallen aber wird man krasse Falschung annehmen
miissen und selbst die Tatsache eines je vor-

handenen griechischen Originals bezweifeln durfer*.

Die Einlagen der H. A., die von den Origi-

nalurkunden , wenn solche uberhaupt je existiert

30 haben, weit entfernt sind, sind keine Neuerungen
in der biographischen Literatur, wie weiter unten

zu erOrtern ist, und auch die freie Formulierung
konnte man als Endglied der Entwicklung einer

stilistischen Eigentumlichkeit betrachten, die schon

aus Sallusts und Tacitus' eingelegten Beden und
Briefen sattsam bekannt: die Adaptierung von

OriginalauBerungen und Urkunden, die den Ver-

fassern wohl gelaufig, an den von ihnen akzeptier-

ten Stil, die von ihnen befolgte Tendenz. Und
40 man mufite diesen minderbegabten Skribenten

manches zu gute halten, wenn sie nicht, wie es

vor allem Vopiscus getan, auf den archivalischen

Ursprung ihrer Urkunden (s. Quellennbersicht)

pochten, und eben deshalb, weil dies tatsachlich

nicht der Fall sein kann, sich selbst nach unserem
Ermessen der Luge und des Schwindels uberfuhrten.

Freilich haben nicht alle Skribenten mit gleicher

Kfihnheit Urkunden, Briefe u. dgl. erdichtet, wie

Vopiscus und sein Vorbild Pollio es getan, um
50 ihre Volumina zu fallen, Capitolinus dankt Briefe

und SC dem Iunius Cordus, der sich gleichfalls aufe

Formulieren von Urkunden verstand — so hat er

zweifellos die ,Rede desMaximums selbst' (v. Maxim.
12. 7) erdichtet, vgl. v. Albin. 7, 2ff ; v. Gord.5,6. 14,

7 — , und zwar in zahlreicheren Fallen, als er es

selbst bekennt, sodafi Capitolinus far die Schrift-

stficke nicht in gleicher Weise haftbar gemacht
werden kann wie Pollio und Vopiscus. Selbst

Marius Maximus, der unseres Erachtens am wenig-

60sten schlechte Kaiserbiograph, hat Aktenstucke
bald im Text, bald als Anyang seiner Viten auf-

genommen, und zwar, wenn man Cap. Pert. 2, 8.

15, 8 glauben darf, in soleher ZahL daB es selbst

den Scriptoren H. A. zu langweilig wurde, sie alle

zu ubernehmen. Die Existent derartiger Schrift-

stucke in den unbestrittenen Vorlagen der H. A.
entlastet in mancher Hinsieht die Seriptores, und
in dem Grade, wie man Mar. Max. holier einzu-
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schatzen geneigt ist als alle die ubrigen Epigonen
Suetons, miiBte man auch urkundliche Belege, falls

sie aus Mar. Max. entnommen sind, hoher in der

Glaubwurdigkeit, raOglicher Anlehnung an wirk-

Kche Urkunden einschatzen: sie rundweg abzu-
lehnen ware ebenso unberechtigt , wie blindlings

billigen. Freilich ist der Nachweis einer Uber-
nahme und dazu einer wortgetreuen Entlehnung
aus Mar. Max. kaum zu ftihren, wahrend das Ur-

toil der Seriptores selbst fiber Iunius Cordus zu 10

grttBter Vorsicht mahnt.
Aber nicht bloB fur Einlagen sind die Vor-

bilder verantwortlich zu machen: daB alii, multi,

jahrique, quidam normulli usw. nicht wOrtlich

zu nehmen, ist langst erkannt (s. auch Peter 237),

und diese Wendungen haben ihr Gegenstiick selbst

bei Tacitus, der sich genau ebenso ausdriickt in

Fallen, wo von einer Vielheit von Quellen keine

Bede sein kann. Durch Suetons Darstellungsweise

bedingt sind Berufungen auf .Vater1 und ,GroB- 20

vater', auf tituli statuarum u. a. m., was zum
Stil der Gattung gehOrt (Peter 238f.). Und
schlieBlich, wenn nicht einmal Tacitus die Er-
forschung des rein Tatsachlichen als Endziel der

Historie als Kichtschnur seines Schaffens geltcu

lieB, muB ein milder Mafistab walteu Skribenten

gegeniiber, die — iibrigens in einem andern lite-

rarischen Genus viel subjektiveren Geprages —
im Dienste des Hofes und dessen geistiger und
politischer Interessen schrieben, denen es darum 30

zu tun war, den Leser zu erfreuen und zu inte-

Tessieren zu einer Zeit, wo mehr als je verwischt
waren die Grenzen zwischen Wahrheit und Dich-
tung, Geschichte und Roman.

Es geht also nicht an, bei allem Negativen

in den Quellen das Positive vollig auBer acht zu
lassen, wie die zahllosen richtigen Zitate und
Autorennamen — von deren Fortleben bis auf

unsere Zeit die Scr. H. A. doch nichts ahnen
konnten — beweisen, wie der Umstand, daB 40

wenigstens die Fundorte der Urkunden (domus
Tiberiana, bibliotheea Ulpia u. a.) nicht er-

dichtet sind.

Umsoweniger ist man nun aber berechtigt,

wegen nachweislicher Unrichtigkeiten in Quellen-

angaben und Urkunden der H. A. Treu und Glauben
rnndweg abzusprechen. GroBe Skepsis gegeniiber

in der H. A. allein uberlieferten historischen Daten
ist geboten, und mit Becht sind Bedenken laut

geworden rucksichtlich der Glaubwurdigkeit dieser 50
Teste im einzelnen. Eine Kritik des in der H. A.

Gebotenen an der Hand der iuschriftlichen Quellen,

der Verfassungsgeschichte und der ubrigen leider

auch recht kQmmerlichen historischen Literatur

hat der allgemeinen Erkenntnis zum Durchbruch
verholfen, daB ,die Beihe der neon anerkannten
Kaiser, vom Schlimmsten ausgenommen, die H. A.
voll ist nicht nur von gefalschten Dokumenten,
sondern auch von Erfindung des Tatsachlichen'

(Leo 301). Fur einzelnes sei verwiesen auf die 60
"wrzugUchea und Qbersichtlichen Artikel der Proso-
pographia imperii Romani von Klebs-Dessau-
t. Ronden, die zahlreichen, meist von v. Rohden,
Stein, Heme bearbeiteten Kaiserbiographien
dieser Bealeaerklopadie: Hadrian o. Bd. I 8. 493
—521, AeUos II 1830—1832, Pins LH 2494—2510,
Mare Aurel I 2279—2307, Verus 111 1832—1857,
Avidins CasrinsII 2378-2383, Commodus H2464

—2481, Didius Iulianus V 412—424, Clodius

Albinus IV 67—76. Caracalla II 2434—2453,
Alexander Severus LT 2526-2542, Gordiani 1 2619
—2632, Maximus und Balbinus IV 88—98. HI
1258-1263, Aureolus II 2545f., Herodes Vin
920, Ballista LT 2831, Aemilian I 541 Nr. 5, He-
rennianus VTII 648, Celsus LU 1882 Nr. 8, Cen-
sorinus m 1908 Nr. 4, Claudius II 2458—2462,
Aurelian V 1347-1419, Tacitus in 2872—2881,
Probus II 2516—2523, Firmus VI 2382 Nr. 6,

Bonosus HI 713 Nr. 1, Cams, Numerian, Carinus
n 2456f. 2513f. 2455f., und endlich auf die ver-

schiedenen in den letzten J ahren erschienenen Mono-
graphien fiber einzelne Kaiser:

Hadrian: J. Plew Quellenuntersuchungen
zur Geschichte des Kaisers Hadrian, StraBburg
1889. O. Th. Schulz Leben des Kaisers Hadrian.
Quellenanalyse und historische Untersuchungeu,
Leipzig 1904. E. Kornemann Kaiser Hadrian
und der letzte groBe Historiker von Rom, Leipzig
1905. W. Weber Untersuchungen zur Geschichte
des Kaisers Hadrianus, Leipzig 1907.

Die Antonine, O. Th. Schulz Das Kaiser

-

haus der Antonine und der letzte Historiker Roms,
Leipzig 1907.

Marc Aurel: A. v. Premerstein Unter-

suchungen zur Gesch. d. Kaisers Marcus I, Klio

1910, 355ff. H Klio 1912, 139ff.

Commodus: J. M. Heer Der historische Wert
der Vita Commodi, PMlol. Suppl. IX 1 (1901).

O. Th. Schulz Beitrage zur Kritik unserer
literarischen tTberlieferung fur die Zeit von Com-
modus' Sturze bis auf den Tod dos M. Aurelius

Antoninus, Diss. Leipzig 1903.

Didius Iulianus: E. Kornemann Klio
VI 1, 179ff.

Septimius Severus und Alexander Se-
verus: F. Macchioro L'hnpero romano nell' eta

dei Severi. Padova Riv. di storia antica.

Clodius Albinus: 0. Hirschfeld Histor.

Zeitechrift XLUI 452n".

Caracalla: 0. Th. Schulz Der rOm. Kaiser

Caracalla. Genie, Wahnsinn oder Verbrechen,
Leipzig 1909. J. H. Drake Studies on the Scr.

H. A., American. Journal of Philol. XX 40ff.

Elagabalus: G. Pa3ciucco Elagabaio, Con-
tributi agli studi sugli Script H. A., Feltre 1905.

0. F. Butler Studies in the life of Heliogabalus,

Michigan 1910. J. S. Hay The Amazing Emperor
Heliogabalus, London 1911 (Macmillon).

ElagabaluudAle xander Se verus :K.H0nn
Quellenuntersuchungen zu den Viten des Helio-

gabal und des Severus Aleiander, Leipzig 1911.

Alexander Severus: W. Thiele De Severo
Alexandre imperatorc, Berlin 1909.

Gordian III: Karl F. W. Lehmann Kaiser
Gordian III, Berlin 1911.

Triginta tyranni: H. Peter N. Jahrb. I

(1898) 49ff. und Die rtmischen sog. 30 Tyrannen,
Abh. der sachs. Akad. XXVU 6, 1910.

Aurelian: L. Homo Essai sur le regne de
l'empereur Aurtlien, Paris 1904.

Tacitus: E. Hohl Vopiscus u. <L Biographic
des Kaisers Tacitus, Klio XI 2, 178ff. 3, 284ff.

Probas; E. Dannhauser Untersuchungen
zur Geschichte des Kaisers Probus, Diss. Jen. 1908.
J. H. E. Crees .The reign of the emperor Probus,
London 1911, Univ. of London Press.
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Cams: P. Bianchi Studi sull' imperatore

M. Aurelio Caro, Voghera 1911.
Es genfigt nicht, bei der H. A. zur Erklarung

ier historischen TJnrichtigkeiten zur rhetorischen

Verbramung seine Zuflucht zu nehmen und znr

Unfahigkeit der Verfasser zti kritischem Urteil,

richtiger Wfirdigung und objektiver Darstellung
nnd Anordnung des ihnen direkt oder indirekt

iibennittelten Materials ; sie fcaben nicht nur da,

wo sie nichts oder wenig wuBten xind wissen

konnten, wie titer das die Allgemeinheit damals
am meisten interessierende Privatleben der Kaiser

im Interesse der curiositas zu Anekdoten — selbst

Tacitus hat pikante omina nicht verschwiegen,

bei Cassius Dio spielen sie eine grofie Bolle, in

den kaiserlichen Autobiographien haben sie sicher-

lich nicht gefehlt — nnd Klatsch ihre Zuflncht

genommen, die schon bei Sueton nicht ganz fehlten,

denen Marins Maximus nach Amm. XXVIII 4,

14 seine Beliebtheit verdankte, in denen Iunius

Cordns in solchem Mafie schwelgte, daB es selbst

den Scr. H. A. zuviel wurde ; aber abgesehen von
alledem, die Scr. H. A. haben angeblich Tatsach-

liches einfach erdichtet in dem Grade, daB das
UbermaB des Negativen das Positive fast ver-

schwinden lafit, das sich meist hinter knappen,
formlosen, nfichtemen .Angaben vornehmlich in

den Viten Spartians und der alteren Capitolinus-

reihe verbirgt, historisch Brauchbares, das aus

dergeschichtlichen, epigraphischen undjuristischen
Literatur langst bestatigt worden ist.

Die Eomposition der Viten ist von
H. Peter (Die Scr. H. A. 102ff.) und Fr. Leo
(Griech.-rom. Biogr. 268ff., nnd dazn H. Peter
Jahresber. 7ff.) einer ausffihrlichen Analyse unter-

zogen worden — auch in den zahlreichen Mono-
graphien von Heer, Kornemann, Schnlz u. a.

wurden diese Probleme berflhrt — , die zu fol-

genden Resultaten gefuhrt hat: DaB der H. A.
Sneton und damit auch das suetonische Schema
der Biographie zugrunde liegt— nomina, resgestae,
vita, obitus (Leo a. a. 0. If.) — versichern die

Scriptores selbst wiederholt (Cap. Maxim, et Balb.

4, 5. Vopisc. Prob. 2, 7 ;
quadr. 1, 2), bat die Probe

ergeben. Schon Peter hat erkannt, daB Cap. vit.

Pii den Typus Suetons im wesentlichen rein

bewahrt hat: 1. Vorgeschichte bis zut Herrschaft

(1—5, 2); 2. Beschreibung von Begierung und
Personlichkeit ohne Scheidung von Offentlichem

und privatem Leben (5, 8-12, 3); 3. Tod, Testa-

ment und Ehren (12, 4—13, 4). Die einzigen Ab-
weichnngen bestehen darin, daB 2, If. wir bei

Spartian im Anschlufi an die Angaben fiber Ge-
sehlecht, Geburt und Erziehung eine lobende
Schilderung von forma und mores lesen — wie
Leo konstatiert, hier und sehr haufig bei den
Scriptores nach plutarchischem Rezept — und
eine entente Erwahnung der auBeren Erscheinung
13, 1 nach Tod und Testament. Auch dies Mo-
ment, die aufiere Personalbeecbreibung nach der
Erzahlung des Todes, kehrt — ubrigens nach
dem Vorgang einiger Suetonbiographien, wie der
des Nero, Domitian, Galba, Otbo (s. Leo 7. 273)— in der vit Hadr. (26, 1) wieder nnd fast durch-
weg in den Viten der alteren Beihe, wie schon
EL Klebe Bh. Mus. LV441 bemerkt hat. DaB
Suetons Disposition nicht etwa von Capitolinus
flbernommen wurde, ist an sich wahrscheinlich

uud direkt dadurch zu erweisen, daB, wie Peter
zeigt (107f.), in der Beschreibung die iiblichen

Stichworte teils fortgelassen oder in Nebensatze
vergraben (prodigia) oder nur nebensachlich er-

wahnt sind (die pietas und eivilitas). Da wir
in Marius Maximus das nachstliegende Binde-
glied zwischen Sueton und Capitolinus auch in

rhetorischer Beziehung zu sehen gewohnt sind.

haben Peter und Leo mit Becht in der vit. Pii

10 den Typus einer marianisclien Biographie gesehen,

die bereits die beiden auf Plutarch und Sueton
selbst zurflckzuffihrenden Neuerungen aufwies, sich

kurzer Satze und schlichter Sprache bediente, da-

neben aber schon die rhetorisehe Hansel anwandte.
die in einigen alteren Biographien kenntlich ist

(s. P. v. Winterfeld SatzschluBstudien zurH. A.,

Eh. Mus. LVII 549ff. Peter Jahresb. 33f.). Spar-

tians Leben des Hadrian (Peter 122) fugt sich

in Suetons Schema im wesentlichen ein: 1. Ab-
20stammung und Vorgeschichte bis zum Prinzipat

(1—4); 2. Leben bis znr Rfickehr nach Bom von
den Reisen in die Provinzen im J. 133/4 (5— 14, 7);

8. Personlichkeit und Regierung (15, 8—22);
4. Erzahlung bis zum Tode, Lebens-undRegierungs-
dauer, forma, Liebhabereien, Vorzeichen des Todes,
Consecration (23—27). Als Hauptdifferenzpunkt
von Suetons Art konstatierte Leo, daB dem
groBen Mittelstuck, das Regierung und Person-
lichkeit zu beschreiben pflegte, vorangestellt ist

30 eine freilich mehrfach durch Beschreibendes unter-

brochene (7, 3f. 11, 3ff. 14, 6) historische Er-
zahlung vom Aufenthalt des Kaisers in den Pro-
vinzen. Da auch diese Vita ein Exzerpt aus Marius
Maximus, der nach der Autobiographic arbeitete,

darstellt, wird schon Marius Maximus diese Stil-

widrigkeit, die Verquickung von Beschreibung und
Erzahlung, begangen haben. Die gleiche Ab-
weichung weisen auch die vit. Marci (s. u.) und-

die vit. Veri auf.

40 Der rein suetonischen Formkommenam nachsten

die Viten des alteren Maximinus, des ersten

Gordian und des Maximus und Balbinus,
alle unter Capitolinus' Namen fiberliefert. Im
Leben Maximinus' des Vaters sind 1. Vorgeschichte

(1—7), 2. Charakteristik (8f.) und 3. Regierung
bis zum Tode (1 0—24) nebstAuBerungen derFreude
fiber den Sturz der TyTannen wohl geschieden,

wenn auch in 1 . zwei Stellen fiber forma und mores

(1, 2. 4, 1— 3) unvermittelt eingelegt sind, Momente,

50 die in 2. noch einmal suo loco zur Sprache kommen.
Dieselbe Dreiteilung eignet auch dem ersten Gor-

dian, 1—2 Vorgeschichte, 3—6 Charakteristik,

7—16 Regierung bis zum Tode. Der der Charak-

teristik eingelegte genauere Bericht fiber die amt-

liche Laufbahn bis zur Consulwahl erscheint L e_o

bedingt durch die ruhmlichen Umstande, die sie

begleiteten. Dieselbe Disposition ist mit gewisser

Kunst unter Ineinanderschachtlung der beiden

Viten auf Maximus und Balbinus zur Anwendung
60gelangt, in der Weise, daB zun&chst die Wahl

beider (bis 4, 4) behandelt wurde, alsdann ge-

sondert eines jeden genus, Vorgeschichte, mores
und forma — bei beiden nicht in gleieher Folge
— mit deutlichem doppelten Abschlufi 7, 6f. hate
de uiriusque vita comperimus nnd hate de mo-
ribus atque genere, die eine Vergleichung beider

nach saJIustunisehem Vorbild nmimhmen, nnd
drittens, fur beide wiederum gemeinsam, die an
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4, 4 anschliefiende Erzahlung der Regierung bis

zum Tode (bis 15, 1) mit Nachwort fur beide

(bis 15, 6) und Nachtr&gen (15, 7—16, 1). Was
weiter folgt, sind Zusatze aus Dexippos nnd Hero-

dian nebst angefugtem Aktenstuck. Allen drei

Viten ist gemeinsam die schon fiber das Ganze

sich ausdehnende Mischung von Beschreibung und
Historic, welche nach Capitolinus' ausdrficklichem

Zeugnis (v. Maxim, et Balb. 15, 3 haec sunt quae

de Maximo ex Berodiano, Qraeco scriptore,

magna ex parte eollegimus) der Kaisergeschichte

Herodians (und zwar B. 7 und 8) entnommen ist,

deren Vergleich mit den Biographen lehrt, daB

fur die Geschichte der Usurpation oder Wahl,

sowie die jeweilige Regierungszeit das Geschichts-

werk genfigendes Material hot, wahrend es fiir die

Vorgeschichte uud Charakteristik, deren doch der

Biograph dringend benOtigte, im wesentlichen ver-

sagte. Wenn aber fur diese Abschnitte, wie schon

Mommsen gesehen hat (Herm. XXV 268; s. ein-

zebaes auch bei Leo 276 u. Anm.), gelegentliche

Notizen Herodians ausgepreBt und ausgedeutet

worden sind, fallt es schwer in den Fallen, wo
die H. A. mit ihren Angaben allein steht, wie

fiber das Privatleben Gordians (s. Prosopogr. 1 96f.),

an eine besondere Quelle zu denken, zumal derselbe

Capitolinus in der Einleitung zum Macrinus 1,

1

klagt: vitae illorum principum seu tyrannorum
sive Caesarum, qui non diu imperarunt, in

obseuro latent, was auch Spartian erfahren haben
mag (Pesc. 1, 2. 9, 1). Dann bleibt nur freie Er-

findung fibrig, welche in den Kaiserviten von

Capitolinus' zweiter Serie, bei Pollio und Vopiscus

fippige Blfiten getrieben hat. Wenn ein derartiges

Verfahren auch Sueton durchaus fremd war, eine

Neuerung der Kaiserbiographien war es nicht,

wie Leo durch Hinweis auf die plutarchisch-

peripatetische Biographie z. B. zur dunklen Vor-

geschichte alter Romer erhartet hat (279). Neu
ist hingegen die Durchsetzung des wissenschaft-

lichen und trockenen suetonisch-alexandrinischen

Schemas mit dem interessanteren, moralisierenden

plutarchisch-peripatetischen. Dieselbe Eigenart

verraten die Viten der Zenobia in den trig. tyr.

und des Tacitus : die Schilderung der PersOnlich-

keiten, schon durch die Durftigkeit des Inhalts

als Elaborate eigener Fabrik gestempelt, ist in

einen fortlaufenden Zusammenhang eingepreBt.

Die Spur einer besonderen biographischen Form,
die Sueton bei Galba nnd Otho zur Anwendung
gebracht hatte — die erst an eine chronologische

Lebensgeschichte von der Geburt bis zum Tode
sich lehnende Beschreibung der Personlichkeit

nebst Vorzeichen des Todes, sowie Bestattung und
Ehren — erkannte Leo (293ff), wiewohl sie fast

verwischt ist, in den Biographien knrzregierender

Kaiser wieder, deren Thronbesteigung wie bei

Galba nnd Otho den Anfang vom Ende bedeutete:

Pertinax, Didius Iulianus, Pescennius
Niger und Clodius Albinns. In der vit. Pesc.

ist aber bemerkenswert, daB sie mit Kap. 8 ab-

schlieBt, in 9 der Verfasser mit der Apostro-

phiemng Diocletians auf 1, 1 zurfickverweist nnd
vit. Clodii ankfindigt Nan aber fahrt der Text

9, 5 fort: ae ne quid ex his quae ad Peseenmum
pertinent praettriisse videamur and erw&hnt ein

OrakeL handelt vom Charakter nnd der Lebens-
fahrung des Kaisers, wie es schon 6, 5 bis 8, 6

geschehen ist, und schlieBt mit einem Epigranun
(9, 5 bis 12, 8). Zum ersten Entwurf hat dieser

ganze Passus, der in der fiberlieferten Fassong
mit dem Ganzen der Vita verbunden ist, nicht

gehCrt, aber nachdem Spart. 1, 1 und 9, 1 fiber

den dfirftigen Stoff zu den Viten der Nebenkaiser

geklagt hat, mOchte es scheinen, als ob dem Fort-

setzer ein neues Buch fiber Pesc. in die Hande
gekommen (9, 1 licet aliis libris cognosei possint)

10 oder aber unterdeB eine Samtbiographie fiber die

Nebenkaiser, wie das Werk des Aemilius Parthe-

nianus, erschienen (Leo 294).

Verwandt in ihrem Aufbau sind die Viten

Gordians III., Caracallas und Galliens:
auch sie beginnen mit einem Ausschnitt aus einer

annalistischen Zeitgeschichte, dem persOnliche Ab-
schnitte mit Zusatzen und Einschuben folgen.

Eine Sonderstellung nimmt die Vita Marci
ein: 1. Eine Lebensgeschichte bis zum Tode des

20 Mitregenten L. Verus (1—14), bestehend aus der

Jugendgeschichte bis zur Adoption (5) und zum
Tode des Pius (7), den Anfangen der Regierung

(8, 1—5) , den Kriegen bis zum Marcomannen-
krieg und bis zu Verus' Ende (8, 6—14, 8), unter-

brochen durch Exkurse fiber Rechtsprechung, Ver-

haltnis zum Senat und Verwaltung (9, 7—12, 6).

15, 1—16, 2 charakterisieren sich als zwei durch-

aus unpassende Einschfibe (15, 1. 2) und Expek-

torationen fiber das Verhaltnis der beiden Brfider

30 und des Vaters zum ungeratenen Sohn. Mit 16, 3

post Veri obitum Marcus Antoninus solus rem
publicam tenuit scheint eine Schilderung der

Alleinherrschaft des Marcus einsetzen zu wollen,

aber gleich folgt eine flhersicht fiber Kindheit

und Jugend (16, 4—7), und eine durch nichts

begrundete Bemerkung fiber die maBvolle Ver-

waltung der Provinzen, dann erst hebt als zweiter

Hauptabschnitt 17, 1 die Schilderung des Marco-

mannenkrieges an und der Regierung bis zum
40 Tode, nebst Bestattung und Konsekration (bis 1 8, 3),

der ein Exkurs fiber Commodus und Faustina sich

anreiht nebst einem abschlieBenden Naehwort an

Diocletian (bis 19, 12). Mit et quidem haec breviter

et congeste ist nnn aber der Text der vorliegenden

Vita nicht zu Ende, sie fahrt vielmehr fort 20, 1

:

sed M. Antonino haec sunt gesta post fratrem

und berichtet in einem dritten Teil fiber die Be-

erdigung des Verus und erzahlt und charakterisiert

die an Ereignissen nicht arme Begierung (und

50 auch die Personlichkeit) M. Aurels bis zum noch-

mals erzahlten Tode des Marcus (28). SchlieBlich

in einem letzten vierten Abschnitt (29) hfiren wir

von Crimimi aus AnlaB des Faustinaskandals und
andern Grfinden, fiber sein Verhaltnis zu den
parentes, suffragatores, fiber den Ersatz fur die

Faustina.

Die Prfifung der ZusammengehOrigkeit der ver-

schiedenen TeUe lafit keinen Zweifcl, daB Teil 1

und 3 (genauer Kap. 1—14. 20—29) — nach

60 Streichung der tJbergangsworte— eine imgleichen
Ton gehaltene zusammeBhangende Erzahlung mit
kleinen Einlagen darstellen, and zwar, wie gleich-

falls Peter nnd Leo hervorheben, in Anlehnung
an das erste nnd zweite Bnch des auch 25, 10
genannten nnd gewifi such aus der Autobiographic

des Kaisers (7a els lairt6r I) schOpfenden (einzelnes

8. o. nnter Qnellenvergleichnng nach H. Sehenkl
Wiener Stndien XXXIV 1912, 96) Marins Maximus
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vom Leben des Marcos, dessen Alleinherrschaft, denn dafl beide Veraionen aus der Feder des Ver-

die Capitolinus Kap. 20—29 behandelt hat, das fassers der Vita geflossen sein sollten, ist wenig

2. Bnch ausmachte (Vulc. Gall. v. Cass. 9, 5). wahrscheinlich. Waren aber 22ff. die ursprting-

Der zweite Teil erweist sieh in seinem erzahlenden liche Fortfahmng Ton 19, 4, so ergaben sich 19,

Hauptstjuck (16—18, 3) infolge der ttbereinstim- 5—10 als Exzerpt eines Kompilators, und diesem

mung mit Eutrop. 8, 11— 14 als der .Kaiserchronilf selben Kompilator fielen dann auch Kap. 20. 21

entlehnt, die auf Grand der Yerwandtschaft von an Diocletian zu, den der Kompilator oder SchlnB-

15, 5. 18, 4f. 19, 6 mit Victors Caesares (15, 2. redaktor tatsachlich nicht apostrophiert haben

6f. 16) auch fur diese Partien als Quelle anzu- kann. DieeinzigeLosungist, daB Spartian lr-17,

4

nehmen ist, somit wohl fur den ganzen Abschnitt 10 aus reichlich fliefiender Quelle schopfte, dann aber

15—19. So sind also noch heute an der Vita 17, 5—19, 4 aus der Chronik abschrieb und in

Marci der H. A. drei Etappen der Entwicklung aller Kflrze aus der ersten Vorlage 19, 5—10.

kenntlich: 1. das Exzerpt der beiden Bflcher des Das Ganze schloB die Diatribe an Constantin:

Mar. Max. (1—14. 20—29), 2. die Diocletian ge- der Redaktor hatte alsdann 22—24 angefugt Die

widmete Verkmrpfuug der Epitome des 1. Buches Majoritat der ubrigen Lebensbeschreibungen ver-

mit dem Exzerpt aus der Kaiserchronik (1—19), rat eine Trubung des erstgenannten suetonischen

3. die erhaltene, aus den beiden Fassuhgen be- Schemas teils durch Zusammenstiicklung aus ver-

stehende MiBbildung, doch so, daB ein Ganzes schiedenen Biographien: die Biograpbie des Ale-

aucb beabsichtigt war, wie die ftbergangsworte zander Severus laBt drei Phasen der Entwick-

19/20 lehren und mehr noch die .Verweise von 20 lung erkennen, den Grundstock und biograpbische

Teil 3 auf Teil 2: 21, 9 auf 17, 4; 23, 7 auf 19, 7. Zusatze und Einlagen vonzweiKompilatoren(s.Leo

Somit ist vit.Marc. 1—14. 20—29 als fortlaufendes 280ff.), oder richtiger in zwei Etappen, der gleich-

Eizerpt der Biograpbie des Mar. Max. erkannt, falls.unterLampridius'NamenuberlieferteHelio-

welche begann mit der Bildungsgeschichte des gabalus besteht aus einer zugrunde gelegten

Kaisers und, unterstetemHinweis aufdieTugenden, Biographic suetonischen Gefuges, die Ton einem

die Erzahlung bis zum Tode fuhrte, sonach im oder zwei Kompilatoren verunstaltet wurde (Leo

Gegensatz zu Suetons Art eine stark moralisierende 282f.). Nicht unahnlich ist der Werdegang der v.

Tendenz Terfolgte, die der plutarchischen Bio- CommodidesselbenAutorszudenken: den Sueton

graphie eigen ist und zum Philosophen auf dem angeglichenen Grundstock haben Einlagen aus fer-

Kaiserthron trefflich pafite (s. Leo 290). Nicht 30 tigen Biographien, wie Leo Termutet, und Schnitte

unahnlich ist in ihrem Aufban und Werdegang zum Teil unkenntlich gemacht. DaB Capitolinus'

die SeTerusvita. Sie setzt sich zusammen: vit. Macrin. aus zwei Biographien -t- Herodian

1. aus der Vorgeschichte (1 - 4) und der bis 202 bezw. Biograpbie -+- ,Kaiserchronik' -+- Herodian

fortgeftihrten inhaltsreichen Erz&hlnng Tom Prin- zusammengeschweiBt ist, gibt auch Leo (284f.) zu.

zipat (5—17, 4), 2. aus einem mit et quoniam In Aurelians erstem Teil (—36, bezw. 87, 4)

longum est minora persequi, huius magnified mochte Leo (291) in letzter Instanz eine Bio-

illa beginnenden groBzugig gepknten AbriB der graphie des peripatetisch-plutarchischen Typus

Taten des SeTerus aus seiner ganzen Regierungs- sehen. Dann setzt die Formlosigkeit ein in

zeit nebst allgemeiner Charakteristik. Der in mehreren Reihen Ton Nacbtr&gen: 1. zur Ge-

seinem Aufban gleichfalls an Sueton erinnernde 40 schichte Aurelians (—39) nach der Kaiserchronik

Abschnitt sehlieBt mit dem Tode und den ublichen (s. Peter 88); 2. fiber Wabl des Nachfolgers mit

Angaben fiber Regierungszeit, Alter. Schne, Be- einem elogium Aurelians (40f.), seine Nachkommen
stattung, Konsekration (bis 19, 4), an die sich reihen (42, 1. 2), und uber gute und schlechte Kaiser

die hauptsachlichsten Offentlichen Bauten, Beur- (.—44) ; 3. ein beschreibender Abschnitt (45—50)

teilung nach dem Tode, auBeres Auftreten (oultus, uberVerwaltung,Regierung,Gesetzgebung,Lebens-

vietus, forma). Damit ware die Lebensbeschreibung fuhrung, ein Exzerpt aus einer anders angelegten

des Kaisers erschopft. Doch lesen wir zunachst Vita, als sie im ersten Teil (—87) vorliegt. So

3. eine an Diocletian gerichtete Diatribe tiber fuhrte auch die Analyse der Viten desProbus,

Leibeserben (Kap. 20. 21) und 4. Mitteilungen ATidiusCassiusundFirmus zu dem Resultat,

— z. T. Dubletten — die auch sonst dem Todes- 50 daB sie, soweit nicht knisse Falschungen yor-

bericht folgen : fiber Vorzeichen des Todes, Offent- Uegen, als rhetorische Stfimperei zu bewerten sind,

liche Bauten, Sorge fur Korn und OL letzte Worte wahrend die noch ubrig bleibenden Viten keine

und Befehle, Bestattung (22—24, 2) und schlieB- rhetorische Form mehr erkennen lassen, wenn

lich als Nachtrag zu 19, 5 und 23, 1 uber SeTerus' ihnen uberhaupt je eine eigen war (Leo 292fc).

Absicht beim Ban des Septizonium. Somit bleibt als Resultat der rhetorischen Zer-

Im Interesse der Kflrze also hat Spartian mit gliederung der Viten, wie sie Peter und insbe-

17, 5 seine bis d&hin befolgte und sicherlich nicht sondere Leo unternommen haben, die Erkenntnis,

Tersagende Quelle aufgegeben, und der uns Tor- daB bei aller Verdunklung und Verscbiebung teils

liegende Abschnitt 2 (bis 19, 4) hat mit Aurelius bei den Scriptores H. A., teils bei Mar. Max. das

Victor Caes. 20, 1—31 so enge Beruhrungspunkte, 60 alexandriniseh-suetonische Biosschema nebst einer

daB entweder ein Zwillingseaerpt aus der ,Kaiser- suetonischen Abart und Zwischenform fortiebt,

chronik' Torliegt oder aber Victor selbst die Vor- daB auBerdem aber Spuren des peripatetisch-

lage gewesen sein muB. Der Rest des zweiten plutarchischen Type in Stil, Methode und Er-

Tefles 19, 5—10 hat seine Parallele in Kap. 22 zahhmgsform nachweisbar sind, Erkenntnisse,

—24, und ein Vergleich mit Mare Aurel legt die welehe den Gedanken an eine Filsehung des

Vermutung nabe, daB eine der beiden Fassungen Gansen vollig ausschliefien, rielmehr Ruckscblnsse

— man mochte der weitlaufigen den Vorxug geben auf die Genese der Sammlnng ermogiiohen, uber
— aus der ersten Vorlage («u Teil 1) stammt, die nunmehr in handeln ist
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Die Entstehung der H. A. Torliegenden Sammlung?) ansprechen, wenn auch
Von der ziemlich umfangreichen literarischen im einzelnen Fall, wie Poll. tyr. 31, 6 ausdrflck-

Tatigkeit der sechs Autoren, ist nur eine Aus- lich bezeugt, mit einem spateren, fur eine Neu-

wahl aus den Werken Ton Spart., Capit., Vulc. ausgabe gemachten Nachtrag des Verfassers ge-

Gall. und Lampr. auf uns gekommen, wahrend rechnet werden muB, ein Moment, das Leo (298)

der gesamte Nachlafi Ton Pollio und Vopiscus auch bei den Maximinen (30f.), Gallienen (21, 3f.),

erhalten scheint. DaB wir es aber nicht blofi Maxim, et Balb. (15, 4f.), Carus Numer. Carin.

mit einer Auswahl und Aneinanderreihung Ton (19f.) fur berucksichtigenswert halt. Dahingegen

Biographien Terschiedener Autoren zu tun haben, wird man Briefe, Senatsprotokolle, Reden am
daB der oder die Schopfer der Sammlung ihren 10 SchluB des Avidius Cassias, Commodus, Albinas,

Texten formell und inhaltlich zugesetzt haben Diadumenus und Tacitus, wiewohl sie sich als

mussen, kam bereits im Kapitel fiber die Kom- Zusatze charakterisieren, nicht als nachtragliche

position der Viten, fur die wiederholt mehrere Erweiterungen sei es des Verfassers sei es eines

Phasen der Entwicklung des uns heute Torliegen- Redaktors ohne weiteres betrachten dttrfen, denn

den Textes sich ergaben, zum Ausdruck. Beson- 1) bezeugt Capitolinus, daB dergleichen schon

ders bemerkenswert erscheint, daB nicht weniger Marios Maximus getan (t. Pert. 15, 8 horruisse

als drehnal (Capit. Marc. 21, 12. Spart. Sev. 20f.; autem ilium imperium epistula docet, quae viiae

Pesc. 9) eine Lebensbeschreibung unter Apostro- illius a M. M. apposita est. quam ego imerere

phierung Diocletians zu Ende gefuhrt ist, and ob nimiam longitudinem nolui), er selbst fugt

dann ein Zusatz folgt oder eine Fortsetzung des 20 Comm. 18, 2 aus Mar. Max. ein Senatsprotokoll an,

Textes, die schon Torher Berichtetes wiederholt, und so hats auch Vopiscus im Tac. 12, 2 ange-

scheinbar wegen zu groBer Kurze oder Dfirftig- kimdigt und 18, 1 gehalten, und 2) ist das An-

keit des zuTor Gebotenen, denn stets bieten die hangen Ton Aktenstiicken ein freilich Sueton und
auf den deutlichen SchluB folgenden Kapitel rei- Pluterch unbekannter, aber der literarischen Bio-

cheres Material als der unmittelbar Torhergehende graphie eigener Branch, nachweisbaT in Diogenes

Passus. Also sind dem Kaiser die betreffenden Laertius' PhilosophenTiten und den Biographien

Viten ohne die letzten Kapitel unterbreitet wor- der X Redner, also bereits von Marins Maximus

den, und mag das Gebotene der Niederschlag rezipiert (Leo 297f.). Und mit Recht betont Leo
einer ersten Konzeption gewesen sein oder der (298ff.) den Parallelismus der sich fernerhin kund-

tJberarbeitang eines Grundstocks, wie sich Vita 30 tut 1) in der Aufzahlung der Lieblingshelden des

Marci 1—19 darstellen, bezw. Kttrzung (und Er- Kaisers und der Wiedergabe eines Epigramms am
weiterung zugleich ? 20. 21) wie Vita SeTeri 1 Schlusse der Pescenniusvita einerseits, der Rubrii

—21, die MOglichkeit, daB, wo immer zwei bezw. ,Lieblingsdichter< in den PhilosophenTiten seit

drei Etappen der Teitentwicklung aus der Ana- Antigonos, den Epigrammen am Schlusse bei Dio-

lyse der Biographien sich ergeben, die zweite genesviten anderseits, 2) sodann in der Verwen-

Etappe dem Verfasser zugemutet werden darf, dung von gefalschten Briefen und Urkunden: aus

der neue Quellen fand bezw. nachtraglich kennen der Schule hervorgegangene Briefe literarischer

lernte oder Bearbeitungen derselben Materie von PersOnlichkeiten, lediglich rhetorische Erzeugnisso,

anderer Seite einarbeitete, ist nicht von der Hand hat Diogenes Laertius als echt verwendet — so

zu weisen: wenn also Marius Maximus die bio- 40 wie auch Briefe politischer PersOnlichkeiten glei-

graphische Vorlage der Viten bis zu FJagabal ge- chen Ursprungs kursierten — , nach diesem Vor-

wesen ist, so haben Spartian, Capitolinus, Gallicanus bild haben die Kaiserbiographen, mit Marius Ma-

undLampridius das Exzerpt der Marianischen Viten ximus angefangen, Briefe und urkundliche Belegc

mit Exzerpten jungerer, aber von den ersten Viten fur ihre Behauptungen erfunden.

gleichfalls abhangigen biographischen Literatur In welchem Grade das arsprungliche Exzerpt

vereinigt, wohl auch um aus der .Kaiserchronik', einer jeden Kaiservita sei es vom Verfasser, sei

Herodian, Dexipp geschOpftes Material ihr Viten- es von einem Redaktor durch Zusatze und Ein-

eizerpt bereichert: daB diese beiden Phasen zeit- schube entstellt worden ist, lehrt ein Blick in

lich auseinander liegen, ist sehr wohl denkbar — Peters 2. Aufl. der H. A. (1884), in dei darch

natiirlich and zu beweisen ist es bei dem Zustand 50 verechiedenartige Klammern die mannigfachen Zu-

der v. Marci, in der Kap. 1—14. 20—29 ein fort- satze kenntlich gemacht worden sind: ||-ll bezeich-

laufendes Exzerpt aus Mar. Max. B. I and II dar- nen den Grundstock oder einen Teil rekapitulie-

stellen, wahrend die Diocletian gewidmete Vita rende Parallelberichte, /fifl Erweiterangen und

Kap. 20—29 nicht enthielt, dafur aber 15, 3—19, Erganzungen aus anderen Quellen, <-> Nach

das Exzerpt aus der Kaiserchronik, in dem auch trage des Bearbeiters der Sammlung gelegentlich

von dem Giftmordversuch an Verus die Rede ist der Redaktion, die dadurch, daB sie von den Ab-

(15, 5), von dem der Verfasser des SchluBkapitels schreibern an die verkehrte Stelle gesetzt \vurden.

des Verus mit der Anrede Diocletians ausdruck- jetzt den Zusammenhang storen — prachtig ver-

lich bezeugt, dafi er im Leben des Marcus nicht weist Leo auf die zuerst von Usener erkannten

erwahnt war — , daB mehreren Autoren hinsicht- 60 Einschube an unechten Stellen in dem rorliegen-

lich des Materialzuwachses ein gleiches zuge- den Diogenestext — [-] Zusatze der Abschrciber.

gtoflen sein soil, ist, wenn man die grofie Zahl DaB in einer neuen Ausgabe der H. A. io der Be-

der in der H. A. genannten Kaiserbiographen er- wertung der Zusatze und Nachtrage zumal nach

wagt, nicht in Tenrundern. Leos Analysen in manchen Fallen eine Modifika-

Im allgemeinen wird man die hinter dem aus- tion eintreten mflBte, liegt auf der Hand, aber

drtcklich als SeUnfi gekennieichneten Passus der dieses Moment beruhrt die Grundfrage nicht, daB

Vita uberlieferten Kapitel als Nachtrage, Zusatze in den von Peter festgelegten Richtungen Zu
eines iweiten Bearbeiten (des Redaktors der uns sktse erfolgt sind.
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Die Tatigkeit des Redaktors der Sammlung
beschrankte sich aber nicht bloB auf eine Aus-
wahl aus den Viten verschiedener Autoren, auf

Zusatze und Schnitte, auch in sprachlicher und
stilistischer Beziehung weisen die sechs Autoren

zugeschriebenen Texte engste Beruhrungspunkte
auf, die sich aus dem einheitlichen Programm und
dem gleichniedrigen Niveau der Verfasser nicht

genugend erklaren lassen, wie die Durchfiihrung

einheitlicher Namensformen Helius und Cara- 10

callus statt Aelius und Garacalla, die gleichmaBige

Betonung des Prinzips Gegenkaiser und Prinzen

mitaufznnehmen (Spart. Ael. 1, 1. 7, 5. Vulcac.

Cass. 3, 3. Poll. tyr. 1, 2. Vop. quadr. 1), zahl-

reiche typische Redewendungen und Worter, die

sich nur in der H. A. finden, und zwar bei fast

alien Autoren gleichmaBig, wie in litteras mittere,

rei publicae necessaritts, eonflietu habito, statttas

oder tabulas deponere, eontundere, speciatim,

partieipatus (statt -id), rebellio (= -is). Diese20
Beruhrungspunkte, und manche andere, welche

sich aus dem Milieu der Autoren und ihrer zum
Teil identischen Quelle erklaren lassen — Fal-

schungs- und Renommiersucht, etymologische Spie-

lereien mit den Kaisernamen (Spart. Sev. 14, 3

Severus . . . vere severus, Vulc. Avid. Cass. 1, 7

Avidius . . . avidus est, 9, 7 Verus . . . verum
seripserat, Lampr. Hel. 2, 2 Varius . . . vario

semine, Vop. Tac. 6, 4 Commodos . . . incommo-
dos; Prob. 21 Probus . . . vere Probus) — hat 30
H. Dessau Henn. XXIV 378-390 zusammen-
gestellt und meist zum erstenmal hervorgehoben.

DaB aber trotzdem individuelle Eigentiimlich-

keiten der einzelnen Autoren bestehen bleiben

und sie kenntlich machen — es ware ja an sich

wohl denkbar, daB die ausgleichende Hand des

Redaktors auch verschiedene Autoren ihrer Eigen-

art vOllig entkleidet hatte, wodurch diese aber

nicht aufgehCrt haben zu existieren — haben
Klebs Rh. Mus. XLV 456. XLVH 25ff. 34ff. 40
Wolfflin S.-Ber. Akad. Munch. 1891, 469ff.

529ff. erwiesen (vgl. auch Peter 247ff. Jahresber.

30). Es kann zumal an der Hand des Lexikon

zu den Scriptores H. A. von Lessing nicht mehr
zweifelhaft sein, daB Pollio und Vopiscus mit
ihrer affektierten Rhetorik im Stil wie im Wort-
schatz erheblich von den anderen vier Autoren

sich unterscheiden : so sagt Vopiscus allein in

haee verba diseeruit (Tac. 5, 8; 8, 3; Sat. 10, 1),

ita (sic) locutus (Aur. 19, 3. 41, 4; Tac. 7, 2; 50

Prob. 12, 1), in medio relinquere (Aur. 15, 2. 6;

Prob. 3, 3, nur noch Cap. Ver. 11, 4), nuncupare
7 mal, iter flectere 4 mal, Vopiscus und Pollio quod
negari turn potest 8mal; anderseits meiden die-

selben Autoren alltaglichere Ausdrucke: Pollio

gebraucht nicht: eomedere, commendare, conce-

dere, conscius, eonseerare, deprehendere, iuxta,

max, nex, posteaquam, postquam, primo, publi-

rare, Vopiscus nicht damnare, fingere, inter hate,

lavare, prosequi, puleher, quondam, recedere, »ae- 60
vire, lakitare, scilicet, bei beiden fehlen abolere,

antequam, caedes, dem, deportare, praeponere,

que angeh&ngt an ein den Sate beginnendes Verb.
Lieblingswendungen des Capitolinns smd: quae
qui velit scire (o. L) legal (Albin. 5, 10. 12, 14;
Maiimin. 31, 4; Gord. 21, 4), cuius hoe exem-
plum est (o. L Albin. 3, 8. 7, 2. 10, 9. 12, 5;
Manmin. 13, 2. 15, 6. 18, 1; Gold. 5, 8. 14,

7. 24, 1), anderes bei Klebs und Wolfflin (a.

a. O.).

Die Spuren des Redaktors mochte man weiter-

hin erkennen in den mehrfachen Verweisen von
offenkundigen Zusatzen und Erweiterungen auf

den Grundstock der Vita und umgekehrt; Hin-

weise auf Viten untereinander, selbst wenn es

sich tun solche verschiedener Autoren hand6lt,

darf man nicht ausnahmslos dem Cberarbeiter

zuschreiben, weil in den verlorenen Viten eines

Spartian, eines Capitolinns usw. dasselbe gestan-

den haben kann (zum Material s. Gem oil Speci-

legium critic, in script, hist Aug., Progr. Wohlau
1876). Der SchluBredaktor hingegen wird, da er

dem Corpus einen einheitlichen Charakter zu geben

gewillt war, solche Partien, die die Persflnlich-

keit des Verfassers gar zu sehr hervortreten liefien,

gestrichen haben: so die Widmungsbriefe und
Vorreden, die wir heute nur mehr vor den Viten

des Ael., Verus, Macrin., Pesc, Heliog., der Ma-
ximin., Gord., trig. tyr. lesen, wahrend sie bei-

spielsweise vor den verschiedenen Freunden ge-

widmeten Biographien des Vopiscus geradezu not-

wendig waren. UnerlaBlich aber war sie auch
am Kopf der Sammlung, der zugleich mit den
Vitae Nervae und Traiani — Marius Maximus als

Fortsetzer Suetons hat mit den Biographien dieser

Kaiser begonnen — untergegangen sein mag.

Nunmehr erhebt sich die Frage: Wann ist das

Corpus entstanden, von wem ist es zusammen-
gestellt worden? Die LOsung der ersten Frage

hangt von der chronologischen Fixierung der Viten

und ihrer Zusatze ab, und da gehen die Ansichten

von Peter einerseits, Mom m sen und Leo
anderseits weit auseinander. Peter fordert mit

gutem Grunde, dafi, wer immer die aus den An-

gaben und Anspielnngen der seebs Autoren iiber

sich und ihre Zeit sich ergebenden chronologi-

schen Indizien (s. o ), die auf einen AbschluB des

Corpus etwa um 330 n. Chr. fiihren, nicht gelten

lassen will, den Beweis erbringen muB, daB auf

Grund dieser oder jener Notiz das Corpus oder

eine einzelne Vita oder ein Nachtrag einer erheb-

lich spateren Zeit, als sie selbst zu sein vorgeben,

angehoren muB, nicht kann, und daB eigentlich

die Zusatze die Entscheidung fur den Terminus

post quern abgeben muBten. DaB aber schon die

Viten ihrer ersten Konzeption nach, abgesehen

von den zahlreichen historischen Unrichtigkeiten

und Falschungen, von Anachronismen wimmeln.

versuchte in scharfsinnigen Ausfuhrungen H.
Dessau (tJber Zeit und PersOnlichkeit der Scr.

H. A., Herm. XXIV 337ff. XXVII 561) zu be-

weisen, ihm stimmte begeistert zu und steuerte

neues Material bei O. Seeck (Jahrb. f. PhiL
CXLI 609ff. ; Eh. Mus. XIIX 208ff.). In die durch

Dessau und Seeck aufgeworfene Kontroverse

haben eingegriffen und zur LOsung des Problems

beigesteuert Mom m sen (Herm. XXV 228ff. =
Ges. Sehr. VH 303ff.), Klebs Kb, Mus. XLV
436ff. XLVH Iff. 515. Wolfflin a. a. 0. 465ft

Peter 242ff.; Jahresb. 1906, 7ff. H. Vermaat
De aetate qua conscripta est historia Augusta,

Diss. Leyden 1893. S. Frankfurter Zur Frage
der Autorschaft der Scr. H. A, Eranos Vindo-
bonensis 1893, 218ft G. de Sanctis Gli Scr.

H. A., Messina 1896 (Bivista di Storia antica

1896 I nr. 4). Alsdann haben sich zu einzelnen
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Problemen geaufiert die Verfasser der verschie-

denen Monographien iiber einzelne Kaiser (s. o.),

und als letzter versuchte die Entstehungszeit der

Sammlung aufs Jahr zu thieren 0. Seeck (Po-

litische Tendenzgeschichte im 5. Jhdt. n. Chr.

Rh. Mus. 1912, 591ff.).

Auch die konservativste Auffassung tiber die

Zeit der EntBtehung des Corpus muB mit einer

unter Constantin um das J. 330 — einige Zeit

1, 5) eher verstandlich, ist wenig wahTscheinlich.

Weit mem- hangt von der Beantwortung der Frage
ab, ob die tTbereinstimmungen der Viten a) mit
den um 360 geschriebenen Caesares des Aurelius

Victor, b) mit dem Valens gewidmeten Brevia-

rium des Eutrop auf direkte Benutzung beider

Werke oder des einen von ihnen durch die H. A.

zunickzufiihren ist, oder ob das Verhaltnis um-
gekehrt ist oder eine gemeinsame Quelle anzu-

nach Niederschrift der jungsten Viten mufite ver- 10 setzen. Hatte Dessau mit der Entscheidung der

flossen sein — vorgenommenen Schluflredaktion

rechnen, die allenthalben zum Teil in recht plum-

per Form Farben einer spateren Zeit aufgetragen

haben kOnnte, sodaB sowohl die Diocletian ge-

widmeten Viten aus der Zeit von 284—305, als

die an Freunde adressierten aus den J. 298—311
bezw. 316 Spuren des ausgehenden dritten Jahr-

zehnts an sich tragen kOnnen. Derartige Wider-

spruche und Anachronismen sind ohne Belang.

Frage zu TJngunsten der H. A. in beiden Fallen

recht, dann kCnnte die SchluBredaktion keines-

wegs vor 360, vielleicht erst gegen Ende des Jahr-

hunderts erfolgt sein, und der Beweis ware er-

bracht, daB die Verfasser, sicherlich aber der

SchluBredaktor der H. A. die falsa species einer

friiheren Entstehung aufzupragen versucht haben,

und mit dieser Erkenntnis glaubt Dessau die

vorgenannten wirklichen und vermeintlichen chro-

vielmehr gilt es, solche ausflndig zu machen und 20 nologischen Schwierigkeiten beheben zu k6nnen.

zu priifen, welche auf die nachconstantinische Zeit

sei es in die theodosianische, sei es auf die des

Honorius weisen. Und da kfinnen nur solche Mo-
mente in Betracht kommen, die eine so spate

Datderung zwingend erheischen, nicht etwa einen

solch spaten Ansatz als moglich erweisen bezw.

mit ihm nicht im Widerspruch stehen : diese For-

derung ist zu stellen mit Riicksicht auf unset

auflerst durftiges gesichertes historisches Wissen
iiber eben jene Zeit.

Mit dieser Forderung werden aber eine Reihe

von Einwanden D ess aus hinfallig: UnmOglich-

keiten sind nicht uns erscheinende Taktlosigkeiten

(Dessau 338f), wie die Nennung der Gegner

Constantins am SchluB der Constantin gewidmeten

v. Heliog. (35), iiber Constantin hinaus weisen

weder die zeitlichen Indizien, die gegen einen

Ansatz der Trebelliusviten unter Constantius Chlo-

rus sprechen konnten (s. o. und Dessau 339ff.),

Dessau ging noch weiter und warf, weil die der

H. A. im einzelnen anhaftenden Falschungen auch

auf die Abfassungszeit sich zu erstrecken schienen,

die Frage auf, ob etwa auch die Autornamen.
vielleicht im Interesse der greBeren Autoritat der

neuen Sammlung gegenuber Marius Maximus, Vic-

tor, Eutrop, Ammian, im Gegensatz zu denen die

H. A. die Vorgeschichte berOhmter zeitgenOssischer

Familien behandelte, erdichtet seien. So schien

30 ihm die LOsung gefunden fur das eigentumliche

Sechsmannerwerk, das ihm nacl Inhalt, Tendenz

und Sprache ein so fiberaus einheitliches Geprage

zu haben schien (379—389), daB er einen unter

sechs verschiedenen Namen in der zweiten Halite

des 4. Jhdts. schreibenden Autor fur den Falsoher

der H. A. hielt. Freilich verhehlte sich auch

Dessau die seiner Lesung entgegenstehenden

Bedenken nicht: 1) die trotz der Gleichheit nicht

zu leugnenden sprachlichen Eigentiimlichkeiten

noch die gewifl nicht vdlig einwandfreien Daten 40 gewisser Gruppen; 2) die Rhetorik der Vopiscus-

der Vopiscusbiographien (s. o. und Dessau 344 ff.

DaB manche Namen von rflmischen GroBen (Toxo-

tius, Ragonius Celsus, Faltonius Probus, Clo-

dius Celsinus, Ceionius Albinus) in der H. A.

im ausgehenden 4. Jhdt. eine noch bedeutendere

Rolle gespielt haben (Dessau 350ff.), kann sehr

wohl statt als Anachronismus als Beleg fur ein

auf mehrere Generationen sich erstreckendes Em-
porbluhen einzelner Familien, fiber deren Werden

gruppe; 3) den Mangel einer befriedigenden Er-

klarung fur die Erdichtung der sechs Namen —
sollten sie die Aufdeckung des Schwindels er-

schweren?, den buchhandlerischen Erfolg sicbern?,

das Interesse steigern? — 4) eine kaum faBliche-

Vielseitigkeit des Autors, der sich nicht nur bald

so, bald anders nennt, sondern als Vopiscus ein-

mal zu I.ampridius und Capitolinns Stellung

nimmt (v. Prob. 2, 7), ein andermal zu Pollio

und Wachsen wir doch nur wenig wissen. gedeutet 50 (quadr. 1, 3; Aurel. 2, 1). DaB all diese Ein

werden, und selbst das Probusorakel (v. Prob. 24),

bei dem man am ehesten versucht ware, an die

beruhmtesten Trager dieses Namens aus dem Ende
des 4., Anfang des 5. Jhdts. zu denken, kann als

zwingendes Indizium nicht gelten, weil die Ahnen
jener Probi bereits im ersten Drittel des Jahr-

hunderts hochste Ehrenstellen bekleideten oder

erstrebten (s. o. Bd. I S. 2201 geneal. Tafel).

DaB die Alanen, welche seit Nero dem rOmischen

wande nicht gering anzuschlagen, daB der Ge-

danke eines krassen Schwindels unhaltbar, haben

Mommsen und de Sanctis durch sachliche

Grunde — das ganze in den Biographien sich

spiegelnde Bild der Offentlichen Zustande ent-

spricht der pratendierten Zeit — Klebs, Wolff-
lin, Vermaat, Frankfurter durch sprachliche

Erwagungen bewiesen, wahrend Peter insbeson-

dere die rhetorische Komposition der Viten und
Orient zu schaffen machten und schon in der 60 Vitengruppen klarte, sodaB ihm Leo beitreten

ersten Hilfte des 2. Jhdts. in Kappadokien und
an der Krim auftauchten, in den nachfolgenden

zwei Jahrhunderten , zumal sie selbst von den
Hunnen gehetzt warden, gsx keine weiteren Vor-

stoBe soflten getnacht haben (s. Dessau 359f.),

wodurch sie dem Gesichtskreis der ROmer naher
kamen, und eine eventuelle Erfindung gotiseh-

alanischer Herkunft Msiiminus' (Cap. v. Maximin.

und beistenern konnte, der scharfsinnig die Frage-

stellung richtig formulierte: es handle sich nicht

darum, ob die H. A. als Ganzes eine Falschung
sei, sondern wie weit die Falschung im vorlie-

genden Corpus reiche.

In einigen Punkten jedoch pflichtete Momm-
sen, der um 290 die Kaiser von Hadrian bis Macri-

nns Ton einem statt drei Autoren eotstehen lieS
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(Shnlich Ldcrivain Etudes sur l'Hiato're Auguste,

Paris 1904, der einem zweiten Verfasser [= Capi-

torinos] Heliog. bisBalb. zuerkannte), 303—306 die

"Viten Poilios und des Vopiscus, bis 330 einen Dia-

skeuasten in Tatigkeit dachte, welcher unter Zu-

ffigung der Beihe Heliogabal bis Gordianlll sowie

4er Mitherrscher, Caesaran und Usurpatoren des

ersten Teils das Corpus schuf, Dessau bei, indent

ier unter Valentinian und Theodosius einen zweiten

Diaskeuasten Einschiebsel aus Victor und Eutrop
machen lieB und Anspielungen auf lebende Fa-

milien aus plumper Schmeichelei (274ff.). Die
Tatigkeit des zweiten Diaskeuasten wurde nun
dadurch wesentlich eingeschrankt, daB schon Leo
(290, 1) die Gleichung H. A. = Eutrop durch die

gemeinsam benutzte ,Kaiserchronik' sattsam ge-

Ssst hat, Klebs (446ff.) bewiesen, daB der an-

geblich dem Aurelius Victor entlehnte Passus in

der v. Sev. keine Einlage ist, sondern mit dem
Bestande der uns vorliegenden Vita aufs engste

verwachsen, woraus sich die folgende durch Leo
(303) prazisierte Situation ergabe : entweder hatte

der Verfasser unter Preisgabe einer ergiebigeren

Quelle aus einer compendiarischen Quelle unter

4em Schein weitoren Ausholens das NOtigste ein-

geflickt und dann den Absehnitt rait der Anrede
Dioeletians beigegeben, urn dem Ganzen den An-
strich eines 60 Jahre hoheren Alters zu geben,

oder Spartian hatte zu Dioeletians Lebzeiten die

Vita auf dessen GehaiB verfaBt, nicht in vorlie-

gender Gestalt, sondern im AnschluG an die bis

17, 4 befolgte Voriage. Dann hatte der Uber-

arbeiter unter Beibehaltung der Widmung an

Diocletian die gegenwartige Form geschaffen.

Stande die Abhangigkeit jenes Abschnittes in

der Severusvita von Victor aulier Zweifel, ware
die zweite LOsung Leos die, welche aus der Ge-

schichte der Sammlang sich mit Wahrscheinlich-

keit ergabe, da aber oben (zur Quellenkritik) die

Benutzung des Aurelius Victor seitens der H. A.

an den entscheidenden Stellen in Frage gestellt

und negiert wurde, miiBte sich die Tatigkeit der

zwei Diaskeuasten auf eingefticktc Liebedienereien

beschranken, die nun aber weder qualitatir noch
quantitativ die Annahme eines zweiten Redaktors

rechtfertigen.

Mit der Abhangigkeit der H. A. von den
Caesares miiBte audi Leos Datierung der Gesamt-
redaktion unter Valentinian oder Theodosius in

Gbereinstimmung mit Mommsen fallen.

Dessaus warroster Verteidiger war bis in

4ie jungste Zeit 0. Soeck, der fiber Dessaus
Datierung der Gesamtfalschung nicht unbetracht-

lich herabging und als Termin den Anfang des

5. Jhdts. , das J. 407 bezw. 400/10 festnagelte.

Seecks Ausfuhrungen in den Jahrb. f. Philol. und
im Rh. Mus. ist Peter mehrfach in den Scr. H.
A. und in Bursians Jahresber. 1906, 13f. erfolg-

reich entgegengelTeten. Die Verlustlisten von
35 000 und 34 000 Toten der Schlachten bei und
in der Nahe von Adrianopel von 313 und 323
rechtfertigen bei der notorischen (Jbertreibungs-

sucht der Scr. H. A. vollauf den Ausspruch des

Lamprid. v. Heliog. 7, 7 oivitatem . . . saepe
cruentari hominum sanguine, man braueht nicht

an 354 and 378 zu denken (s. o. and Peter
32). DaB die Censor so in Vergessenheit geraten

sein sollta, daB die tfbertragong an Valerian (5,

4ff.) auf die Zeit des Symmachus zwingend hin-
wiese, ist wenig wahrscheinlich , da schon Con-
stants seinem Bruder Dalmatius dieselbe Wiirde
verliehen hat (s. o. Bd. IV S. 2455, 60). Nicht
beweiskraftig sind der erst 354 (s. auch Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Berl. 1901, 595) eingeftthrte

Titel vir ilhtstris fiir Aurelian (v. AureL 1, 1),

wo ein eigentlicher Titel noch nicht in Frage
konunt, sowie die an eine etymologisehe Deutung

10 des Beinamens Carpicus (zu earpisculum) des

Aurelian (v. Aurel. 30, 4f.) sich knupfende ,Maje-

statsbeleidigung1 zur Zeit Dioeletians, der das-

selbe Cognomen trug. Peter (258) betont mit
Eecht, daB die Erflndung eines derartigen Witz-
wortes iiber 100 Jahre nach dem letzten kriege-

rischen Hervortreten der Carper vOllig unverstand-
lich ware; hinzukommt die Neigung der H. A.

zu etymologischen Spielereien mit den Kaiser-

namen und -beinnmen. Andere Einwande wieder-

20 holt Seeck in der ,Tendenzgeschichte'. Was hier

Seeck zur Festleguug der Falschung auf das
J. 409/10 scharfsinnig vortragt, muBte als wert-

volle Beitrage zur miiglichen Datierung in jene

Zeit gelten, falls sie aus anderen Griinden ge-

fordert wiirde. Aber das bedeutet eine Verschie-

bung des Problems, da der Beweis fiir die Ent-
stehung im 5. Jhdt. im strikten Gegensatz zu
den Angaben der Scriptores gefiihrt werden muB

;

und achlieBlich tut man den auf tiefem geistigen

30 Niveau stehenden Skribenten, die schwerlich besser

konnten, wohl doch Unrecht (oder auch zuviel

Ehre an), wenn man ihre Elaborate als Blodsinn,

Liederlichkeit, Sudelei, Unverschamtheit, Lugen-
buch tituliert. DaB die Griinde Seecks uber-

zeugend waren und jcglicher Kritik standhielten,

scheint mir zweifelhaft: so ist das dem Claudius
gewordene Orakel (v. Claud. 10, 4) tertia dum
Latio regnantem videru aetas sattsam erklSrt,

zu einer Zeit, als sein vorgeblicher Enkel oder
40 GroBneffe Ccnstantius bezw. sein UrgroBneffe Con-

stants auf dem Thron safien. Diese Erklarung
fordert geradezu 9, 9 et ubique auspiciis Claudia-

nis victi sunt Ootki, prorsus ut iam tune Con-
stantio Caesari nepoti futuro videretur Clau-

dius securam parare rem p. Auch das weitere

Orakel his ego nee metas rerum nee tempora
ponam fiigt sich restlos ein. Damit aber fallen

auch die weitereu von Seeck vermuteten An-
spielungen auf Flavins Claudius Constantinus (407

50—411) und dessen Familie, vor allem der doch
nur auf Vermutungen sich stutzende Hinweis auf

den angeblich huchbetagten Constantin IEL in

tyr. 12, 7 und die Lorbeeren seines Sohnes im
Kampf gegen die in Gallien eingedrangenen Ger-

manen, und die feste Datierung der Albinusbio-

graphie auf Ende 409, der letzten Biographien

auf Ende 410. Die Flucht der Scr. H. A. nach

Gallien unter Stilicho halt jetzt Seeck selbst

nicht mehr fur notwendig, wenn auch an sich

60 fiir nicht unwahrscheinlich: aber das von ihm
selbst zogegebene stadtrOmische Geprage empfiehlt

doch auch an einen Abschlufi des in groflter File

niedergeschriebenen Diktats — diese Phrase der

tyr. 33, 8 halt Seeck for authentisch — in Bom
zu denken. DaB Venvandten- and N&chstentiebe

im 3. and Anfang des 4. Jhdts. leerer SchalL be-

darf keinee Beweises, dafur braueht man nicht

aufs 5. Jhdt. herabzugehen. Der Heliog. 18, 8
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uberlieferte Finch gegen eine in den Senat ein-

gedrungene Frau (s. v. Heliog. 4, If.) erweckt
ausnahmsweise den Eindruck, als ob eine arte

Formel verwendet ware: 18, 3 cautum , . . ne
umquam mulier senatum ingrederetur , utique

inferis eius caput dicaretur devovereturque, per
quern id esset factum. GewiB erscheint ein nur
in der H. A. bezeugtes bedeutsames historisches

Faktum verdachtig, falls andere Quellen, die es

auch batten bringen miissen, vorliegen, ab ein

skandaloses Detail kann man dem Elagabal eben-

sowohl zutrauen, wie jedem spSten Tyrannen, und
was im weiteren (4, 3f.) erzahlt wird iiber das
senaculum, tragt keineswegs das Geprage der

Luge. DaB Gallien im Bilde des Honorius dar-

gestellt ware, zu erweisen, genngt nicht beider

Verkommenheit, und der TJmstand, daB Honorius

bei der Verkundigung des Verlustes von Bom
iiber sein Lieblingshohn Eoma jammer'te und
Gallien beim Verluste seiner Provinzen schlechte

Witze machte, die keine entfernte Ahnlichkeit
mit Honorius' Klage haben, nicht minder proble-

matisch: ist die von Seeck aufgestellte Gleichung
Gordian cm Valentinian LL , und daB dieselben

Kaiser der H. A. als Spiegelbilder von regieren-

den Fursten bald des 3./4. Jhdts. gedeutet wer-
den (s. o.), bald des 4./5. Jhdts., empfiehlt nicht

gerade die Anwendung dieser Methode. Fiir oder
wider die erbliche Monarchie konnte im Anfang
des 4. Jhdts. ebensogut die Losung sein wie am
Ende.

Seecks Ausfuhrungen iiber den geschwun-
denen EinfluB des Senates im Verlauf des 4., An-
fang des 5. Jhdts. (S. 600ff.) niStigen geradezu
die Niederschrift der Viten mflglichst nahe dem
3. Jhdt. anzusetzen.

Von den zum SchluB von Seecks Unter-
suchung zusammengestellten Daten, die auf ein

bestimmtes Jahr zu deuten scheinen, ist kein

einziges zwingend, die meisten sind hOchst proble-

matisch: die Sibyllinischen Biicher sind im Im-
perium Bomanum nie in Vergessenheit geraten,

bei der in Superlativen und Verallgemeinernngen
geradezu schwelgenden H. A. soil Prob. 24, 2
omnes summis honoribus fungerentur wOrtlich

zu nehmen sein, was Ammianus Marcellinns iiber

die Isaurier erzahlt, geniigt zur Bechtfertigung
des Ausspruches des Probus (v. Prob. 16,5):
faeilius est ab istis locis latrones arceri quam
tolli, der maBlose Luxus bei Offentliehen Spielen
war zu jeder Zeit Tradition, und endlich recht-

fertigt der auch durch Zonaras bezeugte Aufent-
halt des Cams in Persien die Erwahnung eines

Orakels, wonach kein romischer Kaiser lebend
iiber Ktesiphon hinausmarschieren solle (Car. 9,

1), und selbst wenn die H. A. zu Unrecht be-
hauptet, daB Maximian Ober Ktesiphon hinaus-
gezogen, die Vennutunf ein fiber 10 Jahre vor
der Abfassung der letzten Viten der H. A. drohen-
der Perserkrieg habe die Erinnerung an Kaiser
Iulians Untergang in Persien wachgerufen und
so noch Ende 410 die Falschung hinsichtUch des
Galerins' Erfolge bedingt, ist doch sehr gewagt.

Noch heute wird man Peter (145 und Jahres-
ber. 13f.) beipfiichten mfissen, der leugnet, daB
nnxweidentige Sporen einer unter &>nstantin
herabgehenden Zeit in der H. A. vorliegen, da-
hingegen for die Datierung am 380 mit gatem

Grund in Anspruch nimmt , daB Constantinopel
stets Byzantium heiBt, die Einwohner Byxanlii
oder Byxantind, eine Benennung, welche ein spater
Kompflator schwerlich hatte stehen lassen, ohne
wenigstens bei Gelegenheit (sie bot sich Gall. 6,

8) des neuen Namens Erwahnung zu tun, welche
auch ein qualifizierter Falscher im Anfang des

5. Jhdts. nur nm einer durch nichts begrundeten
Schrulle willen, Constantins Begierungszeit bis

10 vor der Grundung bezw. Einweihung Constanti-

nopels im J. 330 zu berucksichtigen , schwerlich

so konsequent durchgefuhrt hatte, ein Falscher,

der vornehmen Familien seiner Zeit Komplimente
machte und dem mit der Widmung geehrten Con-
stantin den hOchsten Bnhmestitel versagte, die

Grundung eines zweiten Bom. Diese Lucke emp-
fanden auch Dessau 358f. und Mommsen 279,

welche drum im Gall. 6, 9 nulla vetus familia
apud Byxantios invenitur, nisi si aliquis pere-

20 grinatione vel militia oecupatus evasit, qui anti-

quitatem generis nobilitatemque repraesentet, die

eifersuchtige Anspielung eines AltrOmers auf die

emporblflhende Stedt am Bosporus erblickten.

Ein Grund fur eine bo versteckte Anspielung ist

kaum auszudenken, wenn anders der grOfiere Teil

der Begierungszeit Constantins in der H. A. be-

riicksichtigt wird, und die nuchterne Interpreta-

tion der Worte Poilios nichts anderes ergibt als

die Ausschmuckung und wohl auch Einschrankung
30 der umnittelbar vorhergehenden , doch gar zu

kiihnen Behauptung von den Exzessen der meutern-
den Soldaten : Byxantiorum civitas . . . per . . .

Oallieni milites ita omnis vastata est, ut pror-
sus nemo supercsset. Aber wer die Worte Gall.

6, 8f. niedergeschrieben hat, den trennten voir

dem Geschehnis eher eine als vier bis funf Gene-
rationen.

Durch die mangelnde ErwShnung Constanti-

nopels ergibt sich als Terminus ante quem fiir

40 die Tatigkeit des SchluBredaktors die feierliche

Einweihung der neuen Stadt im J. 330, und wer
mit der Moglichkeit rechnet, daB der Gesamtredak-
tor unter den Scr. H. A. selbst zu suchen, der

mfiBte bei den engen Beziehungen der Scriptores

zum Hofe einen Hinweis auf des vorgeblichen

Gonners grflBte SchOpfung geradezu verlangen,

wenn sie uberhaupt schon vollendet war. Insol'ern

wird man weiterhin Peter beipfiichten mfissen,

daB die Grundung des Corpus der vorgeblichen

50 Schaffensperiode des T.ampridius und alteren Capi-

tolinns ungemein iiahe kommt — nur wer die

Fiktion einer Gesamtfalschung oder einer SchluB-

redaktion im 4.-5. Jhdt. aufrecht erhalt, kami
mit Wolfflin und Hohl auch an Vopiscus

denken — und man versucht ist, einen von
beiden als den SchOpfer des Corpus anzusprechen.
Diese Folgerung zog zuerst Giambelli (434ff.).

der an Lampridius dachte, was deshalb bedenk-
lich erscheint, weil dfirftige Spuren Herodians

60 an drei Stellen der Viten des Lampridius (v.

Diad. 2
1

, 5; Alex. 52, 2. 57, 3), der ihn sonst
nicht kennt, auf den Entdecker des Hero-
dian und Dexippos, den Capitolinus, zu weisen
scheinen. Es bliebe also Capitolinus iibrig, der
nach Niederschrift der zweiten Serie (des Clodius,
der Manmine, Gordiane, des Haximus and Bal-
binus) durch Aoswahl aus verschiedenen Samm-
longen von Kaiserviten ein fortlaofendes Oorpcs
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•von (Nerva, Traian) Hadrian — Cams, Numerian
and Carinus schuf, dann durch Einstreuen und
Ankleben von Zusatzen in eigene und fremde
Werke, durch Verweise nach vorwarts und ruck-

warts, fernerhin durch Schnitte und teilweise

Tilgung gar zu augenfalliger Widerspriiche und
gegenseitiger Verschiedenheiten dem Ganzen einen

einheitlichen Charakter, freilich, mangels jeglicher

Kritik, mit wenig Erfolg zu verleihen versucht

hat. Capitolinus als SchluBredaktor (so auch Le-
crivain a. a. 0.) wurde bei seinera engen An-
schluB an die Griechen Herodian und Dexippos
u. a. die gr&zisierenden Namen Helius, Cara-
callus, Heliogabalus rechtfertigen und die auf

Herodian zuruckgehende Dublette im Macrin. 8, 3
—10, 4. Ein dem Kaiserhause nahestehend sich

gerierender Redaktor kflnnte die zwischen Verus
and Alexander Severus gestOrte Reihenfolge der

Viten insofern rechtfertigen, als die Antoninen-
gruppe XII—XVI auf bestimmte Neignngen und
Verehrung erstlich Diocletians fur Marcus Anto-
ninus (v. Marc. 19, 12; v. Ver. 11, 4), sodann
Constantins fur das nomen Antoninum allgemein
(v. Diad. 6, 2; Heliog. 1, 5. 9, 2) hinzudenten
scheinen; vgl. Cap. Macrin. 2, 1. 3. 5. 3, 1—9.
6. 7, 5—8; Gord. 17. Lampr. Diad. 1, Iff. usw.;

Heliog. 2, 4. 18, If.; Alex. 1, If. und Peter 149.

Diese Zusammenfassung der Antonini zu einer

besonderen Gruppe diirfte der Redaktor rezipiert

oder mit Riicksicht auf die Stimmung des Hofes
geschaffen haben — in nachconstantinischer Zeit

wurde ein derartiges Moment fehlen — so daB
durch Vertauschung der Biographien des Didius

Iulianus und Avidius Cassius im iibrigen die zeit-

liche Anordnung gewahrt bliebe.

DietJberlieferung der Historia Augusta.
Der erste und einzige Schriftsteller des Altertums,
der die H. A. unseres Wissens bentitzt hat, war
Q. Aurelius Symmachus cos. 485 nach lord. Get. 15
(s. 0. Seeck Jahrb. f. Phil. CXLI 632). Die erste

Spur der H. A. im Mittelalter zeigt sich im 9. Jhdt.,

wo Sedulius Scottus (verschoflen seit 858) in

seinem liber de reetoribus ehristianis (s. Mani-
tius Lat. Lit. d. Mittelalters 321) einen den sog.

Excerpta Cusana (vgl. J. Klein Eine Hs. des

Nikolaus von Cues, Berl. 1866) ahnlichen Auszug
der H. A. beniitzt hat (s. Mor. Haupt Op. Ill 339.

Mommsen Herm. XIII 298ff.). Ein ,nicht gar
zu lange nach 840' niedergeschriebener Katalog
der Bibliothek der Abtei Murbach verzeichnet

einen Codex Spnrtiani, den Erasmus fur seine

Frobener Ausgabe (Basel 1518) zugesandt erhielt,

als bereits acht Ternionen gedruckt waren, bis

zur Vita Alexandri Severi, so dafi Erasmus im
ersten Teil nur die Varianten eintragen konnte,

wahrend er im zweiten Teil den vetustus codex

Murbacensis zugrunde legte (s. Dessau Die Cber-
lieferung der Scriptores H. A. , Herm. XIX 400ff.

Peter Jahresber. 1906,36).
Dieser Codex, der nicht vollstandiger war als

alle unsere Hss. — also auch mit Hadrian be-

gann and nach Gordian die grofie Lucke aufwies
— scheint nach Basel nicht mehr zuruckgekehrt
zu sein, er ist heatzutage verschollen und war es

sehon im J. 1738 nach Ausweis eines Bibliotheks-
katalogs des Klosters Murbach (s. Bloch Strafi-

burger Festschr. zur 46. PhilologenTeraaramlung
257ff.). Doeh lehren die von Erasmus seiner Aus-

gabe beigefngten Varianten, daB der Cod. Mur-
bacensis ein Bruder des noch erhaltenen in angel-

sachsischer Schrift geschriebenen, aus Fulda stem-
menden cod. Palatino-Vaticanus 899 saec. IX (P)
— Schriftprobe beiChat^lain Paleogr. des class,

lat. 1900, tabl. 191 — ist. TJber weitere Schick-

sale dieser Hs. , welche erst im 17. Jhdt. nach
Rom uberfuhrt wurde, nachdem sie in Besitz und
ausgiebiger Beniitzung des Petrarca, Coluccio Sa-

10 lutati und Gianozzo Manetti gewesen — daher die

zahlreichenNotenundKorrekturendesl4./15.Jhdts.
— s. P. de Nolhac Pe"trarque et 1'humanisme
(Paris 1892) 252ff. Dessau 409f. DaB P als

Archetypus, wenn nicht fur die samtlichen Hss.,

was Dessau 399. 407f. Mr wahrscheinlich halt,

so doch fur die Mehrzahl zu gelten hat, ist nach
Mommsens (Herm. XXV 281ff.) undDessaus
minutiflsen Untersuchungen erwiesen (s. auch
H. Ballon The Mss. of the H. A.; Class. Philo-

20 logy 1908, 3, 273ff.). Vor allem steht jetzt fest,

daB der dem P zeitlich am nachsten stehende

Bambergensis E III 19 nr. 33331 saee. X (B), dem
H. Peter noch in seiner zweiten Auflage den
Vorrang gegentlber P einraumte, wahrschein-

lich noch in Fulda von P abgeschrieben wurde,

freilich zu einer Zeit, als P noch nicht von so

vielen Korrekturen und Rasuren entstellt war, so

daB ein gewisser Wert auch heute noch dem Cod. B
zukommt (s. Peter a. a. 0. 35f.) P, sein altester

30 AbkOmmling B und die ed. Basil. 1518 sind

die Hauptreprasentanten (und zwar P. gewisser-

maBen als Archetypus) der Mehrzahl aller Co-

dices und zwar derjenigen, welche gleich P und
B an zwei Quatemionenverschiebungen und einer

Blattversetzung kranken oder gekrankt haben
(falls sie tiberhaupt soweit reichen): Zunachst
sind v. Alex. 43, 7 — v. Maxim, et Balb. 8, 2

(= Peter vol. I 281, 15. II 63, 6) in folgender

Reihe uberliefert: I 292, 8—II 6, 18. I 281, 15
40 —I 292, 8. II 17, 17—63, 6. H 6, 18 -II 17, 17,

d. h. ein Quaternio a des Archetypus von P (I

281, 15—1 292, 8) ist hinter b (I 292, 8-LT 6, 18)

geraten, und ein gleichgroBes Stuck II 6, 18
—17, 17 hinter einen viermal groBeren Passus II

17, 17—63, 6, d. h. ein Quaternion nach cdef.
Alsdann stehen v. Numeriani 13, 1—15, 5 (II 239,

22—241, 21) hinter v. Car. 2, 2 felieitas (II

233,4). Zu dieser ersten Elasse gehOren 1. die

von Peter init II bezeichneten Hss. : excerpta Pa-
50 laiina886 saec. XI (s. Peter ed.2 p. XVI. Dessau

41 3f.), cod. Vaticanus 5301 saec. XV des Bonus
Accursius und der ed. princeps Mediol. vom J. 1475
(s. Peter ed.2 p . XVIII. Dessau 400ft), cod. Am-
bros. A 269 infer, saec. XV, und endlich, der-

selben Klasse, wenn auch nicht auf P selbst

zuriickgehend , angehOrend die excerpta Cusana
saec. XII (s. o.), welche auch Dessau (414f.)

trotz der auch ihnen eigenen Textverwirrung vit.

Alex., Marimin., Maxim, et Balb. nicht aus P,

60 sondem einem ihm sehr ahnlichen Codex herleiten

mochte ; 2. die von Pete r ed.« p . IV—XXVI als ¥
gekennzeichnete Hs.-Familie, sis deren vornehmster
Vertreter cod. Vaticanus 1899 saec. XIV zu gelten

hat DienbrigenbeiPeterp. XXVI—XXX. Diese
Gruppe geht auch aufP in letzter Instanz zuruek,

nachdem dieser selbst nach einem Codex der inter-

polierten Klasse {X) abkorrigiert war (s. Dessau
400fl. 406ff.), welche abgesehen von ehugen gluck-
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lichen Konjekturen (s. Peter Philol. Anz. XVI
414; Jahresber. 1894, 151. Dessau 407f.) vor

II den unleugbaren Vorzug voraus hat , daB sie

nicht an der Umstellung der Quatemionen krankte,

welche, wie Peter Jahresber. 1906, 37 mit Recht

hervorhebt, ohne aufiere Hilfe auf dem Wege reiner

Kritik damals schwerlich in Ordnung gebracht

werden konnte. Der Archetypus der 2"-Gruppe

miifite also vor der Quaternionenverschiebung im
Archetypus P von diesem abgeschrieben sein. Die

einzelnen Codices zahlt Peter p. XXDII—XXVI.
XXXf. auf, einiger Berucksichtigung wert erscheint

ihm einzig der Cod. Regius Casauboni saec.

XV (s. Peter p. XXIV), hinzukame um des Be-

sitzers willen, Paris. 5816 (im J. 1356 in Verona

geschrieben), nach P. de Nolhac (Melanges G. B.

de Rossi 100 Petrarque et 1'humanisme, Paris

1892, 254) Petrarcas Handexemplar.

Der editio princeps Accursii (Mail. 1475)

folgte die erste Venediger Ausgabe von 1489 mit

einer Reihe (6) von sich selbst durch falsche

Quellenangaben richtenden Zusatzen (v. Alex. 68,

1 ; v. Maxim, et Balb. 15. 18 ; v. Valer. in. ; v.

Aurel. 19, 6), deren Echtheit E. Patzig (Zur

Textkritik der Scr. H. A., Byzant. Ztschr. XHI
44ff.) irrigerweise zu verteidigen suchte (s. Peter
Jahresber. 1906, 37. Archiv. f. lat. Lexikogr.

XV 23ff.). Den Incunabeln stehen am nachsten

die Aldina (Vened. 1516. 1519) und die ed. Ba-

sileensis des D. Erasmus 1518 (die mehrfache

Neudrucke erlebten). Der Erwahnung wert sind

fernerhin die Ausgaben von Janus Gruter (Hanov.

1611), Is. Casaubonus (Par. 1603. 1620 mit

den Notae Salmasii), die ed. Leydensis 1671, die

von U. Obrecht, StraBb. 1677, rec. H. Jordan
und F. Eyssenhardt. Berl. 1864, und endlich

die 2. Aufl. von H. Peter, Leipz. 1884, die

einzige Handausgabe, welche hoffentlich recht

bald einer dem Stande der heutigen Forschung

hinsichtlich der Uberlieferung (s. Dessau,
Peter), der Textkritik (aufier den in den

Literaturgeschichten genannten Beitragen s. G.

L e u z e Quaestiones criticae et grammaticae

ad Scr. H. A. pertinentes, Diss. Munster 1894.

R. Novak Observ. in Scr. H. A., Prag 1896;
Ad Scr. H. A., Ceske" Museum III 249ff.; Varia

ebd. VII 442ff. M. Petschenig Philol. LII 348ff.

P. v. Winterfeld SatzschluBstudien zur H. A.,

Rh. Mus. LVII 549ff. Rob. Ellis On the H. A.,

Hermathena Xm 1903, 399ff. N. Vulic Mis-

cellania sugli Scr. H. A., Rivista di Storia antica

Vm 104ff. H. Peter Jahresber. 38f. Ft. Ruhl
Rh. Mus. LXH Iff. F. Walter Beitriige zur

Textkritik der Scr. H. A., Progr. Regim. 1909.

C. Brakman Annaeana nova Velleiana; Ad Scr.

H. A.; Ad Panegyr. latin., Leyden 1910. P. H.
Damste* Ad Scr. H. A., Mnemosyne XXXIX 185ff.

225ff., XL 3, 259ff. und zahlreiche Bemerkungen in

der zur .Erklarung* wie unten erwahnten Literatur),

des Sprachgebrauchs (insbesondere im AnschluB
an C. Lessing Scriptorum Historiae Augustae
lexicon. Leipz. 1901ff., auBerdem nach Klebs,
Wolfflin, Leuze, Petschenig, v. Winter-
feld, Peter Jahresb. 30ff.), der rhetorischen Zer-

gUederung und Entstehnng der S&mmlung (s.

Peter, Leo, die Untersuchungen in den ver-

schiedenen Monographien), der nistorischen and
saehlichen Erklftrung (unter Berucksichtigung der

Prosopogr., R.-E., von O. Hirschfeld Die Kaiser-

lichen Verwaltungsbeamten z 1905. A. v. Doma-
szewski Geschichte der romischen Kaiser, Leipz.

1909. Dessau, Seeck, Mommsen, der zahl-

reichen Monographien zu den Kaiserviten und
der Einzeluntersuchungen aus jungster Zeit: V.
Gardthausen Die Namen des spateren Kaisers

Claudius, Berl. phil. Wochenschr. 1908, 1263f.

W. Weber Die Adoption Kaiser Hadrians, Diss.

lOHeidelb. 1907. A. v. Premerstein Das Attentat

der Konsulare auf Hadrian im J. 118 n. Chr.,

EioVHIBeiheft,Leipz.l908; ders. DieDreiteUung
der Provinz Dazien, Wiener Eranos 259ff. J. Mesk
Der mauretanische Feldzug unter Antoninus Pius,

Wiener Eranos 246ff. B. Filow Die Teilung des

Aurelianischen Dakiens, Klio 1912, 234ff. Arthur
Jaekel Klio 1912, 121ff. ,Zwei kritische Bemer-
kungen zu den Scr. H. A.' [zu Helius und zur

Adoption des Antoninus Pius]. H. Schenkl Zum
20 ersten Buche der Selbstbetrachtungen des Marcus

Antoninus, Wiener Studien XXXIV 1912, 86ff.)

Rechnung tragenden, womoglich kommentierten
Neuausgabe in Mommsens Sinne (Herm. XXV
281) weicht. [Diehl.]

Historia monachomm pflegt ein anonym
iiberliefertes Werk genannt zu werden , welches
eine Reise durch die Monchskolonien Agyptens
anschaulich schildert und dadurch fur die Ur-
geschichte des morgenlandischen MOnchtums von

30 grflBter Bedeutung ist Lange war dies Buch nur
in der tTbersetzung des Ruflnns (s. d.) bekannt,
erst E. Preuschen gab das griechische Original

kritisch heraus (Palladius und Rufinus 1897), frei-

lich in der Meinung, nur eine Ubersetzung des

Rufin ins Griechische gefunden zu haben. C.Butler
(in Texts and Studies VI 1, 1898) erkannte richtig

den griechischen Text Preuschens als das von
Rufin ins Lateinische Qbersetzte Original. Als
Verfasser nennt Sozomenos, der fur seine MOnchs-

40 erzahlungen die H. m. reichlich beniitzt, VI 29, 2

den Tipio&eos 6 xrjv 'AXb^ovSqcwv exxlrjolav km-
TQoxsvoag d. h. den 385 verstorbenen alexandri-

nischen Patriarchen dieses Namens. Nun hat aber
der Verfasser den hi. Johannes von Lykos am
6. Sept. 394, dem Tage der Niederlage des Usur-
pators Eugenius, besucht (1, 64); also muB sich

Sozomenos irren. Butler hat (S. 277) einleuch-

tend an eine Verwechselung gedacht und den
alexandrinischen Archidiakon Timotheos, der 412

50 Kandidat fiir den Patriarchenthron war (Socrat.

VII 7) , als Verfasser vermutet. Der apollinari-

stische Kirchenhistoriker Timotheos kann nicht

gemeint sein (Preuschen 190), da Sozomenos
den sehr genau kennt (s. Lietzmann Apollinaris

43f. 153tf.) und nicht mit dem Patriarchen ver-

wechselt hatte. Mancherlei Faden verkniipfen die

H. m. mit der Historia Lausiaca des Palladios

(s. d.). [Lietzmann.]

'Iarcogiog, Ethnikon einer aitolischen oder
60 westlokrisehen Ortschaft in der Gegend von Nau-

paktos. 'Eq>. aeX . 1905, 55ff. n. 1, 19. Athen.
Mitt. XXXII 10 n. 3, 5. 11. 18. 13 n. 5, 10; vgl.

dazu Nachmanson 65f. [Bolte.]

Hlstorls (fern, zutaro^, also = ,die Wissende4
),

Tochter des Teiresias and somit Schwester der
Manto. Als Alkmene den Herakles gebtren wollte,

schickte Hera die #ag/M»»i%;, die duroh Geburts-
zauber (vgL Gruppe Griech. Myth. 885, 9) die
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Geburt verhindern sollten. Doch warden sie ge-

t&uscht durch H. (Paus. IX 11, 2). Diese rief

so, daft es die QaopaxiSss hCren mnBten, die

Geburt sei soeben glticklich vor sich gegangen,
worauf sich die <Paonaxi8eg entfernten. Nun
konnte Alkmene geb&ren. Andere Namen ilber-

liefem Nicander bei Anton. Liber. 29 und Ovid,

met. IX 306 (s. o. Galinthias, sowie Eoscher
Myth. Lex. s. Galinthias und Pharmakides). P a -

nofka wollte (Arch. Ztg. Ill Taf. 28) H. anf 10 schungen Xm 29)

Jtustna aiiz

schen dcm privilegierten Land und der Provinz.
Der Zeitpunkt der Grenzverschiebung ist unge-
wiB (Strabons Angabe VH 314 /*«xe' IliXae

,

'IaxQtx-^s niksws, jtQotjyayov ol vvv fiyewovss
xovg xfje IzaXlas ogovs, braucht nach Groags An-
nahme [Klio 1913, im Druck] nicht eine genaue
Zeitbestimmung zu enthalten ; ol vvv fye/iovec kann
als jetzige Begierung1 gefafit werden. Vgl. abev
auch Detlefsen in Sieglins Qnellen und For-
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einer Vase in Ruvo abgebildet flnden, doch ist

die Deutung ganz nnsicher, vgl. z. B. die bei

Beinach Bepert. des vas. peints I 467 ange-
ftihrte Literatnr. [Zwicker.]

Histria. Lage und Grenze. Nicht die

ganze hente Istrien genannte HalbinseL die zwi-

schen dem Tergestinus sinus (Golf von Triest)

und dem Flanatieus oder IAbumicus sinus
(Quarnero) nach Sfiden sich erstreckt und mit

Physische Geographic Die istrische

Halbinsel gliedert sich orographisch in drei durch
die Gesteinsbeschaffenheit voneinander gesonderte
Teile; im Nordosten zieht der istrische Hochkarst,
der als Triestiner Karst einsetzt, im Tschit ichen-

boden ein weites nach Sfidwest steilabbrecaendes
Plateau bildet und mit dem Monte Maggiore
(1396 m) am Quarnero endet. Diese Hehen, die

Istria bianca nach der Farbe dee Ealkgesteins,
Eap Promontore {axQoyt^giov IloXaxixov Steph. 20 werden von Oros. I 2, 62 und dem Geogr. Bav'
r>__

j.
ttj, _\ ___i«_^ jl-.,__i.- •„ -_^^^_ Jl

IV 37 als Auslaufer der Alpen gefaBt, wobei wohl
der antike Name des kroatischen Karstes "AkjSiov

OQog mitgespielt haben mag. Siidwestwarts ist

den EalkhGhen ein stark zerkalktes Terrain mit
niederen abgerundeten Erhebnngen und oberflach-

licher Entwasserung vorgelagert : das Flyschgebiet,
das gelbe oder graue Istrien. Hier zieht der
Formio (Bisano, schon beim Geogr. Rav. IV 36
so genannt), der Argaone (Dragogna Rav. a. 0.)

Byz. s. 116la) auslauft, ffihrte in antiker Zeit

diesen Namen ; derselbe haftete nur an dem Sied-

lungsbereich des histrischen Stammes, der ost-

warts bis auf die HChen des Tschitschenbodens
und des Monte maggiore und an den Arsakanal
reichte. Ostlich dieseT nicht unbedeutenden Ver-
kehrshemmnisse saBen Stamme, die unter dem
Gesamtnamen ,Liburner' erscheinen (Plin. Ill 139.

140. Ptolem. n 16, 2. Geogr. Eav. IV 31. Die
Tab. Pent, bringt die Ostgrenze gut zum Aus-30dem Golf von Triest zu; auch der Ningus (Nen-
diuck; vgl. fiber die Arsagrenze noch n.). Nach
Westen muB das istrische Gebiet einmal bis zur

Friauler Ebene gerefcht haben; denn Strab. V
215 lBfit nach alten Qnellen die istrische Kfiste

am Timavus beginnen, und auch der Hergang der

Operationen gegen die Istrer im J. 178 v. Chr.
deutet darauf (Liv. XLI 1), wie denn auch Ter-

geste bei Mela II 57 und Steph. Byz. als illy-

rische Siedlung erscheint. Wenn im 1. Jhdt.

gone Itin. Ant. 271. Bav. a, O., heute Quieto)
gehOrt mit dem grOBten Teil seines Laufs dem
grauen Istrien an. Stidwarts von einer Linie, die
ungefahr von Punta Salvore zur Punta Nera zieht,

breitet sich die sndistrische Kalktafel aus, die
fast uberall mit einem niederen Steilrand gegen
die Flachsee (Plin. Ed 151) der nordlichen Adria
absetzt Die weiBen Kalke, die in antiker Zeit
gesuchtes Baumaterial lieferten (Mitt, der Zentral-

v. Chr. der Formio (Bisano sudlich von Triest) 40 komm. 1898, 134. 1894, 119. Osterr. Jahresh.
Grenze ist, so hangt das sicher damit zusammen,
daB die keltdschen Earner sich in den Besitz des
Gebietes von Triest gesetzt haben (Strab. VII
314 Ttgyimtj xd>nr) Kapvtxq. Die Attribuierung
der Earner an Triest durch Augustus ist nur
eine Bestatigung, CIL V 532). Der Formio war
somit ethnographische Grenze gewoTden, und an
diese knupfte sich die Grenze zwischen der Galiia
togata und der illyrischen Provinz. In dieser

m Beibl. 204. Gnirs Mitt, der geogr. Ges.
Wien 1908, 6f. Erze fflhren diese Gesteine nicht.
Wenn Scymn. 391 das xaoohegov xdXXiojov istri-

scher Inseln erwahnt, so verhalt es Bich mit diesem
Bericht so wie mit denen fiber Bernsteingewinnuug
an der nordlichen Adria; die uralte HandelsstraBe
von den nordlichen Meeren durch Mitteleuropa
nach Sud endet eben an der Adria im venetisch-

histrischen Gebiet. So erscheint der Stappelplatz
sind die Histrer die ereten von Westen her (Strab. 50 als Ursprungsort), sind wasserdurchlassig , der
a. 0.), ,sie grenzen an die Earner und an Italien.'

Das ist gesagt von einer Zeit, da die Gallia
togata bereits italisches Gebiet geworden war.

Dies geschah 42 v. Chr. (die Belege bei Gardt-
hausen Augustus II 84, 4). Damals wurde die

Ostgrenze der Togata, der Formro, Ostgrenze Ita-

liens (Formio aniicus auctae Italiae terminus,
uune Histriae Plin. n. h. HI 129). DaB die

Grenze der gallischen Provinz gegen die illyrische

Grundwasserspiegel liegt sehr tief, die Bewohner
waren in der Kegel (Pola besaB eine Wasser-
leitung CIL V 47) zur Anlage von Zistemen ge-
zwungen, die zahlreich im Lande verbreitet, zum
Teil heute noch in Verwendung stehen ; an reich-

lichem Niederschlag fehlt es ja nicht (vgl. Gnirs
Rflmische Wasserversorgungsanlagen im sfldlichen

Istrien. Jahresber. der E. u. E. Marineunterreal-

'

schule in Pola 1901 ; Osterr. Jahresh. EX Beibl.
dieses Flufichen gewesen ist, daB Tergeste nicht 60 30; Jahrb. f. Altertumskunde LT 121). Die Ober-— Til™: J /l-ili :- n TF^Z*. Xlx^l.. J TT-_11__ ;_i. __ ^f.» n± «l ' ^ .zu Illyricum sondem zu Gallien in Caesars Zeit

gehGrte, wird man uberdies noch aus Hirtius Vlll
24, 3 erschliefien kOnnen. Erst unter Augustus
wurde das Gebiet der Histrer, in dem die Eolo-
nien Pola und Parentium entstanden und das
ziemlich raaeb rfimiachea G«prftge erhielt, zu Ita-

lien geeehlagan; die Ana, die ethnographische
Grenze, wie wir frfther sahen, wurde Grenze zwi-

flache dee Ealks ist an vielen Stellen von seinem
roten Verwitterungsprodukt, der tern roesa, uber-
lagert, einer sehr rruchtbaren Bodenart, die reichen
Ertrag an OL Wein mid Getreide lieferte. Ge-
hort ja H., gegenaber dem rauhen Eaxstbinnen-
land, Ton dem nicht aelten die kalte Bora herab-
weht (man nahm anf sie beim Hanserban Buek-
sieht, Gnirs Osterr. Jahresh. V BeibL 162; eine

Weihung an sie CIL V 7; ihre Wirkung in den land' 10 an; vgl. auchErebs a. 0. 112. Hoer-
lstrischen Gewassern Lucan. Phars. 455f.), durch nes TJrgeschichte der bildenden Eunst 562f
die Lage und die meist geringe MeereshOhe be- Gnirs Das Gebiet der HalbinBel Istrien in der
vorzugt, wenigstens mit den kustennahen Ge- antiken Cberlieferung, Pola 1902, 2; Jahrb. der
bieten dem mediterranen Florengebiet an (fruitur Zentraliomm. I 61f. ; fiber die prahistorischen
cadi admiranda temperie Cassiod. var. XII 22). Funde von Nesactium (Visazze bei Altera Ostlich
So sprofit an gesehfitzten Stellen der Lorbeer zu von Pola) vgL besonders Nesazio-Pola Volume
Baumeshohe und hat der Siedlung am OstfuB des unico degli atti e memorie della societa Istriana
Monte maggiore Lovrana (La«r«ma Geogr. Rav. TV di archeologia usw., Parenzo 1905); doch weist
22. V 14. Guido 116) den Namen gegeben. Die 10 die altertumliche Ornamentik der keramischen
Olive Istriens lieferte ein 01, das auf dem rOmischen Funde durch ihre enge Verwandtschaft mit den
Markt gesehatzt war (Plin. XV 8. Martial. XII 63. neolithischen Produkten von Butmir auf das hohe
Paus. X 32, 19. Cassiod. var. XH 22. 23. Hehn Alter der istrischen Castellieri, deren Anfange
EulturpilanzenS 115 ; fiber die Ausfuhr des 01s in Marchesetti bis ins frtihe zweite Jahrtansend v.
die Donaulander Gnirs Osterr. Jahresh.XTII Beibl. Chr. zurttckverlegt (Castellieri preistorici di Trieste
95f. Zahlreiche Olpressen und -Magazine sind e della regione Giulia, Triest 1903). Sehr inte-
aufgedeckt worden Jahrb. der Zentralkomm. It ressant sind die in der prahistorischen Eultur-
1^9. Jahresh. LX Beibl. 46. XI Beibl. 175 u. a.), schioht von Nesactium gefundenen sekundar ver-
"Uber den Weinbau im Lande berichten Cassiod. wendeten Steinplatten mit mykenischen Orna-
a. 0. und 26 und Plinius, der den Wein von20menten, ein Zeichen frfiher Beziehungen der
Pucinum feiert (HI 127. XIV 59. 60. XVLT. 31), Sgaischen Eultur zum Efistenlande. Andererseits
das allerdrngs im auBersten Grenzgebiet (nord- weisen Importartikel pizenischer Provenienz auf
westlich von Triest) lag (fiber aufgedeckte Eelter- rege Beziehungen zur Ostkuste Italiens; die starke
anlagen und Weindep&ts z. B. Osterr. Jahresh. Ahnlichkeit der Funde von Novilara bei Pesaro
VI BeibL 98). Wo Macchie und dfirftiges Weide- und der istrischen ist umso bedeutungsvoller, als
land vorherrscht, finden die Schafe noch immer verschiedene Nachrichten (Plin. EH 110. 112.
ihr Anskommen; ihre Wolle hat in antiker Zeit Iguvin. Tafeln in Bucheler Umbrica 95) eben
eine Tuchindustrie ermOglicht (Plin. VEII 191. im Ostlichen Mittelitalien von Ellyrern wissen, von
Baureste industrieller Anlagen: Gnirs Programm Stammesgenossen der Histrer. Von Unteritalien
der Marinerealschule 1901, lOf. Schwalb R0-30bezogen die Eastellierleute Vasen verschiedener
mische Villa bei Pola, Schriften der Balkankomm. Art (Amoroso Atti e memorie della soc. Istr V
antiqu. Abt. II 8f.). Hier sei auch bemerkt, daB 247. Gutscher a. 0. 24f.). GewiB haben die
der Beichtum des Meeres an Fischen und Schal- frflhen Beziehungen der griechischen Welt zu
tieren auch in antiker Zeit der Bevdlkerung einen diesen Landschaften der nordlichen Adria eine
Erwerb hot; es wird fiber den Export von Fisch- Bolle bei der Entstehnng von Sagen (Argonauten
konserven und Austern berichtet (Plin. XXXII 62. Medea, Mflndung des Ister u. a., zusammengestellt
Cassiod

.
XII 22). TOn Benussi L'lstria sino ad Augusto 64f.) ge-

Eine auffallige Erscheinung ist die Strand- spielt So sind die Tarentiner Handelsfahrten an
verschiebung auf Eosten des Festlandes, die an die istrische Efiste viel alter als ihre erste Er-
den ertrunkenen Tfilern (Leme, Area, die Valloni 40 wfthnung fttr die Zeit urn 300 v. Chr. (Flor. 1 18
des Nordwestens) erkennbar und deren Fort- Tarentos . . . in ipsis Hadriani maris faueibus
schreiten in historischer Zeit an rOmischen Bauten, posita in omnia terras, Eistriam Illyricum . .

.

die jetzt bereits dem Meere ausgesetzt sind, zu txladimittit). Aber auch dieHistrer selbst sind fiber
verfolgen ist (vgl. Gnirs Mitt, der Geogr. Ges., Meer gegangen und haben sich als Seerauber be-
Wien 1908, 4ff.; Osterr. Jahresh. XHI Beibl. 101. merkbar gemacht (Liv. X 2, 4 zum J. 302. XL
Krebs Istrien 65f. 71f.). 18 zum J. 182. Eutrop. HI 7 zum J. 211 v. Chr)-

Vorgeschichte und Geschichte. Zwar ein Schillstyp wird direkt als histrisch bezeich-
flndet sich die erste Eunde von H. erst bei helle- net (Fest. 840: Serilla. Verrius appellari putat
nisfechen SchriftsteUern (Scylax 20. Eallimach. navigia Ristrieia ae Liburnica, quae lino ae
bei Strab. V 216. Lvkophr. Alex. 1021f.), unsere 50 sparto eondentantur a eonserendo et eontexendo
Eenntms von der Eultur der Bevolkernng, die der dicta).

illyrischen Nation angehOrte, reicht aber dank der Die Wegnahme eines rOmischen Getreidetrans-
zahlreichen prahistorischen Funde in sehr fruhe portes im J. 221 hat die Bomer, welche seit
Zeit rorfick. Manches deutet darauf hin, daB der wenigen Jahren sich in Oberitalien festgesetzt
palSohausche Mensch sich auch hier niederge- hatten, veranlaBt, gegen die EL, die angebUch mit
lassen hat (vgL Oberhummer .Dalmatien und Demetrius von Pharos in Verbindung standen
das OsterreicMsche Efistenland', herausg. von vorzugehen. Liv. XX per. berichtetwie Eutrop
Brfiekner 79 und die dort zitierte Literatur). a. 0. fOros. IV 13 usw.) von einer .Unterwerfung"
the grofle Masse der in den Castellieri (Gradisce, des Volkes. Aber gerade nach 221 haben die
Stsjigrad: auf abgeplatteten Euppen angelegte 60 BOmer, falls flberhaupt diese Nachricht ganz scharf
Wonnstatten) und den Graberfeldem gcmachten to fassen ist, infolge des Punierkriegs keine M(fe-Fnnde gehort der Hallstattzeit an (Literatur, be- lichkeit gehabt, dieser .Unterwerfuni' auch Nach-
•onders fiber die Hauptfundstatten Vermo bei druck zu Terleihen. So ist man 183 wieder ver-
Jbttorburg, Pipughi bu. Parenxo, Villa nova am anlaBt, auf einen istrischen Krieg zu sinnen (Liv.
Qmeio, Anrt Gutscher in dem sehr grtndlichen XXXJ3 551 Bexeichneud for das Verhaltnis der
Proframmaufsab des H. StaatBgvmnsmums Gnus HistmroltomirtdiefetadseligeHaltungdeeStam-
1908 ,Vor- und frthgeechichtUehe Beriehungen mes anlaBheh der Grtodungder Kolome Aoufleia
Istnens and Dabnattens zu Italien und Grieeben- 181 t. Chr. (Liv. XL 28 quia bettum etunSistrit
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esset prohibentibus eoloniam Aquileiam deduct).

Auch hat er sich durch Seeraub in den unter-

italischen Gewassern der Adria eben in dieser

Zeit wieder fuhlbar gemacht (Liv. XL 18 . . . L.
Duronio Apulia {so. evenit) ; et Histri adiecti,

quod Tarentini Brundisinique nuntiabant, mari-
timos agros infestos transmarinarum natrium
latrociniis esse). So kam es zu Feldzugen von
178/7, die freilich zunachst der Consul A. Manlius

leuchtuDg. Sie wurde dann im J. 42 v. Chr., wie

oben angefuhrt wurde, Grenze Italiens. Kach dem
Iapudenkrieg von 35 v. Chr. hat sich Octavian

des Etistenlandes besonders angenommen. Triest

wurde 33 v. Chr. neu befestigt (CIL V 525. 526)
und das Territorium der Eolonie bedeutend ver-

grCBert (Carni Catalique attribute a divo Augnsto
ret publteae nostrae [scil. Tergestinae] CIL V 532).

Pola und Parenzo sind in derselben Zeit oder bald

auf eigene Faust unternahm (Liv. XLI 7, 7). 10 nachher Eolonien geworden (Pietas Iulia Pola;

Einen ausfuhrlichen Bericht fiber die zunachst
erfolgarmen Operationen enthalt Liv. XLI, vgl.

auch Flor. I 26. 177 wurde das Volk unter-

worfen, ihre Hauptverteidigungsplatze, darunter

besonders Nesactium, erobert. (Der Livianische

Bericht laBt auch die staatliche Organisation

einigermaBen erkennen. An der Spitze des aus

verschiedenen Stainmen zusammengesetzten Volks
•stand ein Eonig. dessen Wiirde erblich war. Neben

Iulia Parentium CIL p. 3, 35. Die so starker

einsetzende Romanisierung wird wohl auch der

Grund zur Einbeziehung des istrischen Gebiets

in Italien, zur endgultigen Verschiebung der itali-

schen Grenze an die Arsa gewesen sein. Mit
Yenetien zusammen bildete H. die zehnte augu-

steische Region, seit der Provinzialisiemng Ita-

liens eine Provinz desselben. Romischer GroB-
grundbesitz hat im Lande Eingang gefunden, wie

ihm linden sii'h Principes, wohl die Stammes- 20 Tac. hist. II 72 und zahlreiche aufgedeckte Villen-

haupter, Liv. XLI 11,1: Nesactium, quo se prin
cipes Histrorum et reyulus ipse Aepulo reeeperat.

10, 3: concursu ex omnibus populis iuventute

facto u. a.; vgl. Zippel Die rOmische Herrschaft

in IUyrien lOlf. Gnirs Gebiet der Halbinsel

Istrien 11—18. Veith Die Eroberung Istriens

durch die ROmer. Streffleurs Militar. Ztschr.

1908, 120f.). Der Consul C. Claudius feierte den
Triumph, Liv. XLI 13. Act. triumph, a. 177 (Er-

anlagen bezeugen. Auch in H. flnden wir Expo-
situren der Handelsflrma der Barbii (CIL V 134
—136. 412; vgl. Jahrb. der kunsthistor. Satnm-

lungen des allerhOchsten Kaiserhauses XV 121f.).

Freilich hat das Rcmertum zunachst vorwiegend
nur in den Eustengebieten abgefarbt. Im Inneren

flnden wir auf den lateinisch geschriebenen In-

schriften zahlreich die illyrischen Namen ver-

treten (Inschriften des Gebiets von Pinquente,

ganzung). Freilich konnte H. noch lange nicht 30dazu Mommsen CIL V p. 44f.). Von wirtschaft-

als sicherer und ruhiger Besitz gelten. Beklagen
sich doch schon 171 aquileiensische Gesandte, daB
ihre Eolonie inter infestas nationes Histrorum
et IUyriorum stark gefahrdet sei (Liv. XLIII 1).

In der Tat hat ohne Auftrag des Senats der Consul

C. Cassius den Histrern, angeblich trotz ihrer Fried-

fertigkeit, arg zugesetzt, sodaB sie 170 v. Chr.

Gesandte mit Beschwerden nach Rom schickten

(Liv. XLIII 5, 3). Und vom Senat wurde geant-

wortet, senatum ea, quae facta querantur, neque 40
scisse futura, neque si sint facta, probare. Das
ganze weitere Verhalten des Senats in dieser An-
gelegenheit zeigt nur zu deutlich, daB man be-

strebt war, die unruhigen Gesellen nicht noch

mehr zu reizen.

Bei einem solchen Yerhaltnis ist es daher

nicht anders zu erwarten, als daB neue Waffen-

g&ngc notwendig wurden. So hat C. Sempronius
Tuditanus 129 v. Chr. die Histrer bezwungen (Plin,

licher Bedeutung war die Herstellung der Via
Flavia von Triest nach Pola 78/79 n. Chr. (s.

unter Flavia via). Der Umstand, daB die

Marschroute der nach Suden drangenden Volker

liber Venetien nach Italien ging, war fur Istrien

von VorteiL da es verschont blieb. Gerade im
6. Jhdt. mufl es den Hohepunkt seiner Entwick-
lung erreicht haben, wie Cassiodors begeisterte

Schilderung var. XII 22 beweist.

Literatur: Franceschi L'Istria. Note sto-

riche, Parenzo 1879. Ben us si L'Istria sino ad
Augusto, Triest 1883. Die Csterreich-ungarische

Monarchic in Wort und Bild, Band Kiistenland.

Gnirs Das Gebiet der Halbinsel Istrien in der

antiken Oberlieferung, Pola 1902. Gutscher
Vor- und fruhgeschichtliche Beziehungen Istriens

und Dalmatiens zu Italien und Griechenland, Graz
1903. Nissen Ital. Landeskunde II 237ff. Ca-
prin Istria nobilissima 1905. Erebs Die Halb-

TTT 129), seinen Feldzug wohl behandelte der 50 insel Istrien, Leipzig 1907. Datmatien und das

Dichter Hostius (Schanz ROm. Lit. 1 3 219).

Uber die von Tuditanus anfgestellte Statue mit

einer den Feldzug betreffenden Inschrift vgl.

Reisch Osterr. Jahresh. XI 291. Seither ward,

wie das Ausbleiben von Eriegsnachrichten viel-

leicht erschlieBen laBt, Ruhe gehalten. Eine
Romanisierung ist aber in den nachsten Jahr-

zehnten gewifi noch nicht eingetreten. Denn noch

im J. 52 sind die Histrer nach alter Weise auf dem

Osterr. Eustenland, herausg. von E. Bruckner,
Wien 1911. Die Inschriften sind zusammenge-
stellt CIL V und Supplement; Nachtrage bis 1906
verzeichnet A. Stein Bursians Jahresbericht

CXLIV Abt III 312f. Sonstiges Material findet sich

im Archeografo Triestino, in den Atti e memorie
della societa di archeologia e storia patria (Pa-

renzo), den Mitteilungen und dem Jahrbuch der

Zentralkommission und in den Jahresheften des

Kriegspfad gegen das romanisierte Tergeste (Hir- 60 Osterr. arch. Instituts.

tins Yin 24, 3), was Caesar zu einer Truppen-
sendung veranlaBte. Yielleicht sind gerade diese

Gegensltze der Grund gewesen, dafi die Histrer im
J. 49 des Pompeius Partei ergriffen, wahrend die

Cispadaner die Hanptstutze Caesars waren, Lncan.

IV 406ff.; die n*-rigen Stellen fiber den Erieg bei

Benussi 278f. Die Formiogrenze der illyrischen

und gallischen Provinz eneheint da in neuer Be-

[Weisa.]

Histrio. Der erste rOmische Dramatiker lavius

Andronicus war zugleich auch Darsteller seiner

Werke (Ritschl Parerga 196). Plantus, obgleich

er selbst Schauspieler war (Leo Plautinuehe
Forschungen 65, 74), ubergab seine spater er-

schienene Lostspiele Schauspielem von Fach ran
AuffQhren (Plaut Baech. 214). Von Caedlius und
Terens wissen wir ganz bestimmt, dafi Owen fttr
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die Auffuhrung ihrer Werke besondere Schau-
spieler zur Vertugung standen. Nach antiker

tTberlieferung waren die ersten Schauspieler aus
Etrurien nach Rom berufen (Liv. VLT 2. Tac.

ann. XIV 21. Val. Max. II 4 § 4). Aber schon
bald kamen auch einheimische Eflnstler an die

Reihe: Plautus erwahnt bereits ludii barbari
(Cure. 150), unter welchen wahrscheinlich auch dra-

matische Schauspieler zu verstehen sind ; aus Etru-

kamen bestimmte Besoldung aus der Staatskasse
(Iuven. VI 380. Plut. Brut. 21), und auBerdem
waren sie am Erfolge des Stflckes auch materiell
betciligt (Ter. Hec. pr. II v. 57. Donat ad Hec.
49). Nach gelungener Vorstellung pflegte er seiner-

seits auch seine Schauspieler zu belohnen, die-

jenigen aber, welche sich irgendwas zu Schulden
kommen lieBen, wurden bestraft (Plaut. Cist. 785

;

Trin. 990). Wenn Plaut. Amph. 83. 84 keine WoBe
rien, wo alles, was mit der Eunst im Zusammen- 10 Wiedergabe des griechischen Originals ist, sondern
hang stand, geringgeschatzt wurde (vgl. G. Eorte
o. Bd. VI S. 769), stammt mOglicherweise jene

feindliche Stimmung, unter welcher in Rom die

Schauspieler fast immer gelitten haben. GrOBten-
teils waren es Sklaven (Plaut. Cist. 785. Cic. pro
Rose. com. 10, 29f. Sen. ep. 47, 11. 80, 7. Plin.

n. h. VII 39, 128. Dio LXXYII 21. Gai. instit.

IV 3, 10. Digest. VII 4, 12 § 1. XXXVIII 1, 7

§ 5. XL 12, 44 § 2). Die zur Buhnentatigkeit

einen wirklichen Zusammenhang mit dem rOmi-
schen Thedterwesen hat, so wurden die Schau-
spieler ebenso streng bestraft auch fur MiBhandeln
gegen andere Mitglieder derselben Truppe. In
den Didaskalien zu Terenz Adelphoe und He-
cyra sind die Namen zweier Direktoren erwahnt.
Ft. Schoell (Fl. Jahrb. CXIX 41f.) meinte,
daB groBere Truppen nicht einen, sondern zwei
Direktoren hatten, aber wahrscheinlich stainmen

ausgebildeten Sklaven (Cic. pro Rose. com. 28) 20 diese Namen nicht von einer, sondern von zwei
wurden von ihrem Herrn an verschiedene Unter-

nehmer vermietet (Dig. XXXH 73 § 3). Nicht
selten wurden sie auf Verlangen des Volkes im
Theater selbst l'reigelassen (Suet. Tib. 47. Dio
LVII 11). Sie wanderten aus einer Stadt in die

andere (Perdrizet Bull. hell. XXIII 1899,
573. F. Cumont in O. Hirscbfelds Festschrift

278. Osterr. Jahresh. Ill 49ff.) In der Kaiserzeit

•durfte niemand sich der Biihnenkunst widmen,

verschiedenen Vorstellungen, und nur spater sind
sie von dem Urkundenverfasser in eine zusammen-
geschmolzen (E. Dziatzko Rh. Mus. XX 591).

Die jiingsten von den Schauspielem erschienen
vor Beginn der Vorstellung als prologi (Ter.

Heaut. 2); aus Terenzillustrationen ersenen wir,

daB die letzteren mit einem Oliven- oder Palmen-
ast in der Hand erschienen (C. Saunders Costume
in rom. Comedy 35, vgl. Hesiod. Theog. 30. Suet.

ohne dazu eine spezielle Erlaubnis von den Eltem 30 de viris illust. 18R.). Zur Zeit des Plautus und
zu erhalten (Nov. 115, 3. 10). Wer sich der
Buhnenknnst widmen wollte, wandte sich an
spezielle Lehrer, hauptsSchlich aus der Zahl der
beruhmten Schauspieler; unter solchen Lehrern
war besonders beriihmt Roscius, welcher an seine

Schiiler sehr grofle Forderungen stellte (Cic de
orat. 1 129), und das Publikum zu seinen Schulern
schien besonders giinstig gestimmt zu sein. Die
Schuler dagegen seines Zei%enossen Statilius

Terenz wurden auch Frauenrollen von Mannern
dargestellt, und es gab in Rom Schauspieler,
welche speziell nur Frauenrollen darstellten, wie
z. B. Demetrius, Haemon und Carpophores (Quint.

XI 3, 178. Iuven. Ill 98. VI 197); vom ersten
sagt Quintilian, daB er dieses Fach seiner Stimme
wegen gewahlt hat (1 11, 2). Zur Zeit, als Donat
seinen Eommentar zu Terenz schrieb, waren die
weiblichen Rollen schon von Frauen dargestellt (zu

hatten einen schlechtenRuf (Cic. pro Rose. com. 10). 40 And. 716). Fur Frauenrollen muBten dieSchra
Die bei den Griechen feststehende Zahl von

drei Schauspielem ist fiir die meisten lateinischen
Dramen ungenfigend (Diomed. 491 E.). Nur Stichus
des Plautus konnte von drei Schauspielem dar-

gestellt werden (Leo Nachr. Gott. Ges. 1902,
391), aber Versuche, bestimmte Regeln in dieser
Hinsicht festzustellen, scheinen verfehlt zu sein.

H. W. Prescott Harv. St. XXI 31—50. Der
Text der Cistellaria hat sehr viel Schaden ge-

spieler mittels Gips ihre Hande usw. weifi machen
(Cic. ad fam. VII 6, 1). Zu Quintilians Zeiten
war Demetrius gepriesener Darsteller der Gotter-,

Jfinglingsrollen u. dgl., Statilius aber — Para-
siten- und Greiserollen, was mit ihrem Tempera-
ment und physischen Mitteln in Zusammenhang
stand (Quint. XI 3 §§ 178-180). Nach Cicero
(de off. I 31, 114) wahlte jeder Schauspieler die
Rolle, welche seinem Charakter am meisten ent-

litten
,

so dnfi wir tiber die Zahl der fur die- 50 sprach. Wir wissen aus den Inschriften, daB im
selbe notigen Darsteller nicht urteilen konnen.
Senecas Tragodien konnten auch nur von drei
Schauspielem dargestellt werden, aber Th. Birt
sieht gerade hier den besten Beweis dafiir, daB
sie nicht zur Buhnendarstellung bestimmt waren
(N. Jahrb. f. klass. Altert. 1911, 338). Die
Schauspieler bildeten eine Tmppe, und im Falle
dieselben Sklaven waren, durften sie nicht ge-
trennt verkauft werden (Dig. XXT 38 § 14), dar

hellenistischen Theater fiir die Rollen des Hera-
kles, 'AyilXev; Qegaixoxtorog usw. cin gewesener
Faustkampfer gewahlt wurde, damit seine Figur
fur die von ihm darzustellende Charaktere passend
ware (vgL R. HerzogPhUol. LX 1900, 440-445).
Nach Cic. ad Art. IV 15, 6 wurden auch in Rom
die Rollen den Schauspielem nach ihrer auBeren
Krscheinung verteilt (vgl. Luxorius beiE.Bahrens
PLM IV 398), und die Buhnendichter muBten bei

aus folgt, daB auch in Rom reiche Leute, wie 60 ihrem Schaifen auf die Eigenschaften der Schau-
englische Lords, eigene Schanspielertruppen aus
Sklaven fflr ihr persOnliches YergnOgen besafien.
Jeder Truppe {grex, catena) stand ein Direktor,
dominus gregis, vor (Plant Asin. 3; Poen. 4. 44:
imperator htstricus), der zugleich auch als Schau-
spieler tatig war (Ter. Heaut 37—40). Ausnahms-
weise enehien er auch als prologus (Ter. Heant.
1—2.; Hec. pr. II. v. 1). Solche Direktoren be-

spieler , welche ihre Stflcke spielen sollten, sehr
viel acht geben, wie das H. Schenkl (Serta
HarteL Wien 1896, 104—108) ganz uberzeugend
nachgewiesen hat Aber Hieronymus (ep. 45, 2)
kannte einen Schauspieler, der zu derselben Zeit
Herakles, Venus und Kybele darstellte. Die
Rollen wurden nicht immer den Wunschen des
Dichters gemifi verteilt Andemfalls wie konnte
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denn Plautus vor dem Publikum klagen, dafi sein

Epidicus von dem ihm nicht genehmen Pellio

dargestellt werde (Bacoh. 216). Aber desto mehr
war der Dichter zufrieden, wenn das Spiel des

Schanspielers seinen Wfinschen vollkommen ent-

sprach (Ter. Heaut. llff.). Z. B. war Terenz dar-

iiber gliicklich, daB Turpio seinen Phormio dar-

stellte (Donat. ad Phorm. 315).

AnBer Schanspielem waren zur Vorstellung

kums. Der Sieger in solchem Wettkampfe wnrde
mit einem Kranze belohnt (Cic. in Verr. Ill 79.
Varro de 1. 1. V 178. Phaed. V 7, 35).

Viele Stcllen der rOmischen Lustspiele zeigcn
ganz klar, daB die rOmischen Schauspieler reicha

Miraik und Gebardenspiel anwenden mufiten: so

z. B. Plant. Mil. 201—213; Most. 265ffi 456—468.
Ter. Phorm. 210-211, wo Donat bemerkt: hie
locus magis aetoris quatn leetoris est. AnBer

fast jedes Stfickes auch sturame Statisten (ope- 10 allgemein gewOhnlichen Gebarden, welche auch
rariv) nOtig, nnd am Ende der Republik lieBcn

geschmacklose Spielgeber sehr viele Statisten anf
der Bfihne erscheinen (Cic. ad fam. VII 1, 2.

Horat ep. I 6, 41). C. Robert meint, daB diese

Statisten unmaskiert auf der Bfihne erschienen:

er folgert das ans den Darstellungen auf den
pompeianischen BQhnenbildnissen aus Casa della

fontana grande, wo diese Statisten ohne Masken
dargestellt sind. In diesem Falle wfirde jedwede

im wirklichen Leben niemand entbehren kann,
waren bei den rOmischen Schanspielem auch kon-
ventionelle Gebarden vorhanden, z. B. fur den
eilenden Sklaven: Plant. Capt 778; Epid. 194.
Ter. Phorm. 844. Donat. ad Eun. 232. 274;
Adelph. 567. Sil. Ital. V 367. Weiscman De
servi cnrrentis persona apud comicos Romanos
1911. Im Vergleicb mit den Drarnsn Haupt-
manns oder anderen modernen Dichtem verlangt

Elusion fehlen , wenn a . der Buhne zur selben 20 durch den Text jedes Stuck Plautos oder Terenz
Zeit neben den maskierten auch unmaskierte Leute
erschienen. Aberaufdiesenpompeianischen Buhnen-
bildern ebenso wie in illustnerten Terenzhand-
schriften sind alle Jiinglinge und jnnge Frauen
ohne Masken dargestellt (vgl. H. Heydemann
Arch. Jahrb. 1886, 264. 288), und das hangt wahr-
scheinlich nur davon ab, dafi man die Maske nur
dann einmalte , wenn inre ZOge scharf von den
gewOhnlichen Gesichtern abwichen; somit haben

viel seltener fur eine besthnmte Stclle eine bc-

stimmte Bewegung und Gebarde. In dieser Hin-
sicht stehen die Alten Moliere oder Shakespeare
viel naher. Das hangt wahrscheinlich damit zn-

sammen, daB im Altertnm die Biihnendichter den
Schanspielem viel naher standen, als jetzt, nnd
darum alles, was sie von ihnen verlangten, ihnen
persflnlich mittoilcn konnten. Also kOnnen wir
mit vollem Becht annehmen, daB im rOmischen

wir hier nur mit einer rein technischen Eigen- 30 Theater das Gebardenspiel nicht weniger ent-

tumlichkeit der antiken Maler zu tun, und daraus

kann man nichts uber die wirkliche Erscheinnng
dieser Statisten schlieBen (C. Robert Die Masken
d. neueren att. Kom. 58).

Nach der Schwierigkeit und Bedentnng der

Rollen wurden die Schauspieler in Xlassen ver-

teilt: aetores primarum, secundarum usw. par-
tium (CIL VI 10103. X 404, 814. VaL Max. IX
14, 4), dann unterschied man noch tragische und

wickelt war, als im unsrigen. Zur Zeit des Plautus
nnd Terenz muBte auch die Gesichtsmimik nicht
minder entwickelt sein. Nach dem Siege des L. Ani-
cius tiber die Illyrer sind griechische Schauspieler
nach Rom gekommen (Polyb. XXX 13. Athen.
XTV 615 c). Griechische Spiele sind nach Rom
auch mit Mummius bei Gelegenheit seines Trium-
phes eingedrungen, obgleich Tacitus (ann. XIV
21) daruber so spricht, daB auch nicht dramatische

komische Schauspieler, und die Vermiscbung dieser 40 Spiele darunter verstanden werden kOnnen. Auch
Facher gait als etwas Unerlaubtes (Ovid. r. am.
383—384. Senec. ex. contr. IH); nur hervorragende

Eunstler konnten in beiden Fachern denselben

Erfolg erreiehen (Cic. orat 109). Wir wissen
aber nicht, ob die Besoldung der einzelnen Schau-
spieler von ihrem Range abhing; gewohnlich war
diese Belohnung (luoar) sehr armlich (Plin. n. h.

VII 39, 128. Tac. ann. I 77. Senec. ep. 80, 7.

Lncian. Icarom. 29), und nur einzelne hervorragende

w&hrend der Eriege in Griechenland konnten
rOmische Offlziere sehr gut mit griechischen Schan-
spielem zusammentreffen und von dort den Ge-
schmack und die Freude am ganzen griechischen
Buhnenapparat nach Rom mitbringen. Nun be-

gegnen wir auch unter den Schanspielem am
meisten griechischen Namen : Aesopus, Eros, An-
tipho, Diphilns, Spinther usw. Daran liegt die

Ursache, daB gerade Roscius, der Freund des
Schauspieler, wie z. B. Roscius (Cic. pro Rose. 50 bertihmtesten rOmischen Philhellenen, Cicero, die

com. 8, 23. Macrob. HI 14, 13. Pint. Sulla 36)
oder Clodius Aesopus (s. o. Bd. VII S. 67), be-

kamen von ihrer Eunst grofie Einkunfte.

Plant. Amph. 65ff.; Poen. 36. Ter. Phorm. 16ff.

Cic. ad Att IV 15, 6. Horat. ep. n 1, 181. Ma-
crob. II 7, 13. Artemid. oneir. TV 33 lassen uns
vermuten, dafi auch in Rom Wettkampfe mit Sieges-

preisen der Schauspieler (Plant. Cas. 17—19; Trin.

706f. — auch der Dichter) stattfanden, wenngleich

Mode, maskiert zu spielen, im rOmischen Theater
eingefuhrt hat, aber wenn Diomedes diese Neu-
heit nur aus dem persOnlichen ECrpermangel des
Roscius (Cic. nat. deor. I 28 § 79) zu erkliren

sucht (489, 1 1 K), so verkennt er den echten Grand
dieser wichtigen Neuerung der Schauspielertechrdk
ganzlich (P. Boltenstein De rebus scaen. rom.,

Stralsund 1875, 6. Fr. Leo Rh. Mus. XXXVIU
342. A. Dieterich Pulcinella 116 will dag mit

einige Forscber meinen, daB alle diese Stellen ans 60 Diomed. G. L. 1 490 : in eomoedia graeci ritus

den griechischen Originalen stanunen und mit den
rOmischen Einrichtungen nichts zu tun haben
(Fr. Leo Herm. 1883, 561. Brix zu Plant Trin.

706. F. Ostermayer De historia fabulari in

com. PL, Greifswald 1884, 7). Nach Bitschl
(Parerea 229) weisen solche Stellen nicht anf
dnen ftanBehen dramatlschen Wettkampf , son-

dem nnx anf ungewOhnliehen Beifall des Pnbli-

inducuntur personaeque graeeae belegen, aber es

folgt onmittelbar: Laches, Sostrata, in ilia fla-
btrnaria) vtro LaHnae, also hier bedentetpersona
Rolle, nicht aber Maske). Nach Donat (de com.
et trag. VI 3 Weamer) personati primi egiste
dsemOtir comoediam Omeius Faliscus, tragoe-
diam Mmueku ProOtymus, aber O. Bibbeck
(DieMm. Tragedie 660-661) ineht dieMn Bericht
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des Donatns oder richtiger des Varro mit dem
des Diomedes in Einklang zu bringen durch die

Annahme, daB Minucius Prothymus derjenige

Direktor gewesen sei, unter dessen Leitung Roscius
guerst maskiert auftrat (K. Dziatzko Rh. Mus.
XX 578. XXI 68. C. Saunders Amer. Journ. of

Phil. 1911, 58—73). Das suchte Weinberger
<Wien. Stud. XIV 126) zu widerlegen. Aber diese

Neuerong geflel nicht alien (Cic. de orat. Ill 59

§ 221). Nach Donat (ad Adelph. praef. I 6. Eun.
praef. I 6) agierten die Schauspieler schon zu
Terenz' Zeiten maskiert, aber Leo hat den Fehler

des Grammaticus nachgewiesen, welcher durch
illustrierto Handschriften irregefuhrt wurde (Rh.

Mus. XXXVIU 342). Diese Masken muBten den
Eindruck des Spieles sehr beeintrachtigen , und
dao Publikum konnte nur den Ausdruck der Augcn
bewundern (Cic. de orat. II 193. Martian. Capella

derhet.43. Donat. zu Adelph. 96). TJnter der Maske
verbarg der Schauspieler seine tiefen Erapfindungen
nnd Gefuhle (Quint V 2, 35). Gute Schauspieler,

wie z. B. Aesopus, sorgten sehr dafur, dafi dem
Aussehen der Maske auch das ganze Gebarden-
spiel ebenso wie auch die Stimme entspreche

(Fronto de orat. II 253 ed. Med. Chirius Fortu-

natianus ars rhet. in 22. C. Iulius Victor ars

rhet 24. Albiaus Magister § 40, bei Halm Rhet.

lat. minores). Cicero sagt (Parad. HI 2, 26) histrio

si paulum se movit extra numerum exsibilatur

et exploditur; auch nach Livius (VII 2, 7ff.) mufiten
schon die ersten rOmischen Schauspieler ihre Ge-
barden der Musik anpassen, aber seine Erzahlung,

nach welcher Livius Andronicus im Alter die Ver-

teilung von Deklamation und Mimik zwischen dem
singenden Enaben und dem Schauspieler einge-

fuhrt habe, klingt zu unwahrscheinlich (Ribbeck
Rem. Trag. 634, 2. Friedlander Erinnerungen
I 257): das konnte nur eine Ausnahme, aber

keine stehende Regel sein (van Eck § 29).

Ober die Mimik und das Gebardenspiel der
rOmischen Schauspieler kennen wir nach dem ur-

teilen, was die Rhetoren uber die vjioxqioi; be-

richten (Hammer R. G. I 194—197 = actio:

Cic. de orat. Ill 213—227, oder pronuntatio:
Rhet ad Herenn. I 2, 3 vgl. Ill 11, 12. Quint.

XI 3. Chirius Fortun. ars rhet. Ill 15—22. Sul-

pitius Victor inst orat. § 16 a. C. Iulius Victor
ars rhet § 24 S. 440—443 Halm. Albinus Ma-
gister § 40 S. 546. Martianus Capella § 43).

Diesen wichtigen Teil der Redekunst mufite man
bei den besten tragischen oder komischen Schau-
spielern erlernen (Longinus 1 196 Hammer). Nach
Quintilian XI 3, 111 waren die Bewegungen der
komischen Schauspieler viel rascher als der tra-

gischen, aber auch in derselben dramatischen
Gattung war das Spiel nicht immer das gleiche,

nnd seine Verschiedenheit hing von der Ver-
schiedenheit des Alters, des Charakters und der
burgerlichen Stellnng der einzelnen Personen ab
(Quint XI 3 § 71, 112. Chirius Fort. HI 22).
Aus Seneca erfahren wir, daB die Schauspieler,
welche Trrannen nnd Eonige darstellten, auf der
Bflhne mit hoeherhobenem nnd zurnckgeworfenem
Haupte nmhergingen (ep. 80, 7; ans Quint IX
4 § 140 ashen wir, dafi der hier von Seneca
zitierte Vera: quid nisi quaeris Menelae hoc
dextro ootids* nicht ans einem Mimus, wie es
H. Reich [der Mimus I 72] dachte, sondern ans

einer TragOdie entnommen sei). Aber vieles von
der Schauspielerkunst war fur den Redner unzu-
lassig (Rh. ad Heren. HI 15, 26. Cic. de orat I
59, 251; de off. I 130. Quint. I 11, 3. XI 3, 103
und 123. C. Iulius Victor ars rhet. 24. Martian.

Cap. de rhet. 43). Cicero macht namlich hinsicht-

lich der Bewegungen zwischen den Rednern und
den Schanspielem den UnterscMed, daB oratores

veritatis ipsius aetores, die H. aber nur imi-
10 tatores veritatis seien (de orat. Ill 56 , 214),

und er nennt die Bewegung theatralisch, wenn
durch sie nur einzelne Worte, nicht aber der ganze
Gedanke ausgedrflckt wird: omnis autem hos
motus subsequi debet gestus, nan hie verba «c-

primens seaenieus sed universam rem et sen-
tentiam rum demonstraiione sed significatione

declarans laterum deflexions hoc forti ae virili

non ab scaena et histrionibus, sed ab armis et

palaestra, petitus (de orat III 220, vgl. § 83; vgl.

20 Quint. XI 3, 89). Nach Quintilian waren solche

deutendmalende Gebarden nur bei schlechteren

Schanspielem im Gebrauch, ebenso wie auch jetzt

dieselben am meisten bei den Varietekunstlern

beliebt sind. Zwischen den Gebarden waren die

Handbewegungen die meisten nnd die wichtigsten

(Cic. ad fam. VII 6, 1. C. Iulius Victor ars rhet.

24. Quint. XI 3, 85).

Es waren bei den Schanspielem hinsichtlich

der Gebarden feststehende Regeln, so war es z. B.
30streng verboten, die Hand hoher als bis zu den

Augen emporzuheben oder tiefer als bis zur Brust
hinabsinken zu lassen (Quint. XI 3, 112; vgl.

3, 71. Chirias Fort, ars rhet. Ill 12. C. Iulius

Victor ars rhet. § 24). Die Gebarden durften

weder zu friih noch zu spat gemacht werden
(Quint. XI 3, 106).

GroBe Eunstler, wie z. B. Roscius, dachten
vor dem Auftreten zu Hause jede Bewegung durch
(Val. Max. VIII 7, 7). Sie standen den anderen

40 Schanspielem auch darin voran, dafi ihr Spiel von
alien Platzen gleich zu seken war, wie das Cicero

am beruhmten Ambivius Turpio preist (de sen. § 48).

Nach Macrobius (HI 14, 12) hintcrliefi der ge-

lehrte (Horat ep. II 1, 82) Roscius eine Schrift fiber

seine Eunst. Auch Cicero hat de gestu histrionis

geschrieben: ad Att. VI 18. Eb ist mOglich, daB
diese Bucher die Quelle fur Quintilian war, da er als

seine Quelle die Vorschriften der scaenici auctores

(XI 3, 71) oder veteres dortores (XI 3, 106 und 112)
50 nennt; wie zu Ciceros Zeiten (de orat. EI 26

§ 102), so auch in der Eaiserzeit galten die Ge-
barden des Roscius als etwas Musterhaftes (Tac.

diaL 20). Sehr viele, aber ganz unsystematisch
zerstreute Anweisungen uber die Schauspielerkunst

finden wir auch im Terenzkommentar des Donatus,

und als Quelle zu seinen Bemerkungen diente ihm
nicht bloB der Terenztext: einige seiner Beobach-
tungen konnten dem Texte des Stuckes allein nicht

entnommen sein (vgL uber Mimik ad And. 88;
60AdeL 96, 97; Phorm. 315 fiber die Vortragskunst
— Eun. 187. 986 usw.).

Man verlangte von den Schanspielem eine voll-

kommene Reinheit der Stimme nnd Elarheit des
Ansdruck8 (Cic de orat I 259. Chirius Fort. IH
15. C. Iulius Victor ars rhet 24. Albinus Magist.
§40 S. 546. H. Martianus Cap. 43), nnd in dieser

Hinsicht waren die ZuhOrer dem Redner gegen"
ttber nicht so streng wie gegennber den Bfihnen-
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kfinstlern (Cic. de orat. I 258; orat. 173; Parad.

Ill 26), und darum gait anch die Stimme der

Schauspieler, besonders aber der Tragflden, als

etwas Musterhaftes (Cic. de orat. I 128. II 25;

de off. I 114. C. Inlius Victor § 24), nnd in die

Tntppe engagierte man die Schauspieler nur nach

einer Prtlfung ihrer Stimme (Alciph. Ill 71, 2).

Die Untersuchungen von Otto Dingeldein
haben erwiesen, dafi die allbekannte Erzahlung

des Aulus Gellius (V 1, 2) fiber die Verstarkung

der Stimme der Schanspieler durch die Maske
ganz unbegrfindet ware: dazu konnte die alte

Maske achon ihren konstrnktiven Eigentumlich-

keiten nach unmOglich bestimmt sein. Ebenso
auch, wenn Plinius (n. h. XXXVII 56. 154) sagt:

chalcaphonos nigra est sed inlisa aeris tinnUum
reddit, tragoedis, ut suadent, gestanda, so ist

hier die Rede nur von einem Amulett, was anch

durch Vergleich mit einer Bemerknng bei So-

linns (1. r. m. 37, 22) klar wird , nicht aber von

einer mechanischen Einrichtung im Mnnde der

Maske, wie es z. B. noch 0. Ribbeck verstanden

hat. Die Stimme wurde demnach anch von an-

tiken Schauspielern nnr dnrch methodischeUbnngen
verstarkt (Cic. de orat. I 251. Sueton. Nero 20.

Senec. controv. libri I pr. Chirius Fort. Ill 16, 17.

Albinns Magister § 42 S. 547. H. Martianns Ca-

pella 43). Diese Ubnngen wurden von speziellen

Lehrern (phonasei) geleitet (Suet. Ang. 84. Qnint.

II 8, 15. XI 3, 19). Dazu dienten auch einige

hygienische Kegeln: der Schanspieler muBte im
Essen, Trinken und in Liebesgeniissen mafiig

sein (Inven. VI 73 m. Schol. Mart. VII 82. XI
75. XIV 214. Quint. XI 3, 19). Bei Chirius For-

tunatianns sind anch Rezepte von einigen Mitteln,

welche zur Verstarkung der Stimme dienen sollten,

angegeben (ars rhet. Ill 15— 18). Gelungene Par-

tien wnrden nach dem Verlangen des Pnblikums
wiederholt, Cic. ad Att. II 19, 3. Fur jeden Fehler

in der Vortragskunst wnrde auch der beliebteste

Schauspieler ansgepflffen (Cic. de orat. I 61 § 259.

ni 50 § 196; orat 173; Parad. 3 §26). Im Falle

eines MiBerfolgs wandten sich die Schauspieler an
berfihmte Lebrer, um durch neue Ubnngen das Ver-

lorene nachznholen (Cic. pro Rose. com. 11 § 30).

GroBe Anstrengungen der Stimme verursachten

bei den Schauspielern Halskrankheiten, am meisten

das Blutspeien, was auch durch Erholungsreisen

behoben wurde (Plin. ep. V 19, 6). Wenn die

Stimme des Schauspielers ihre frfihere Kraft und
SchOnhait verloren ..alue, muBte der Schanspieler

selbstverstandlich der Bflhne entsagen (Cic. ad
fam. VIII 1. 2), aber wenn der Schanspieler unter

dem Pablikum eifrige Gflnner hatte, so erklarte

man den Vortragsmangel dnrch schlechte Laune
(Cic. de orat. I 124). Nach Donat (de com. VIII

9 Wessner, vgl. ad Adel. I 7) warden in der

Komodie einige Teile bloB deklamatorisch vor-

ritragen, andere aber rezitatorisch gesungen (vgl.

e o Plautinische Cantica 78). Eben darum mafite

anch der KomOde imstande sein, zn singen. Ans
dem, wag Plinius der Jungere von seinem Frei-

gelassenen Zosimus, der KomOde war, sagt (V 19,

6), sehen wir, dafi der Erfolg des rOmischen Schau-

(pielers am meisten dnrch seine Vortragsweise
bedingt war, des Gesanges aber konnte er eher

ab der TragOde entbehren, da seine Vortragskunst
sich nnr wenig Ton dent gewohnlichen Sprechen

unterschied (vgl. Lucian. Anach. 23), obgleich anch
der KomOde anf der Bflhne nicht die Sprache des

alltaglichen Lebens reden sollte (Quint. II 10, 13.

XI 3, 57). Die tragische Vortragsweise war aber

vom gewohnlichen Eeden noch weiter entfernt

(Rhet. ad Heren. Ill 14, 24); deshalb sollten auch
die Redner die Vortragskunst nicht von tragischen,

sondern von komischen Schanspielern erlernen

(Quint. I 11, 1); der Schanspieler konnte anch
10 ganz prompt die Schwache der weiblichen Rede

[was fur solche Stellen der rOmischen Dramen,
wie Plaut. Rnd. 233-234. CRF» 280 v. 57—60
Rib. erforderlich war] oder das Zittern der Greisen-

stimme nachahmen (Quint. I 11, 1). Anch muBte
er die Eigenschaften der Rede der Dienstleute,

der Besoffenen usw. imitieren kOnnen (Qnint. I

11, 2). Das alles zn erlernen, war fur den Redner
ganz nnnotig (Quint. I 11, 2. XI 3, 57. C. Inlius

Victor ars rh. 24 S. 441 v. 33—35). Feine Kenner,

20 wie z. B. Quintilian. von welchem wir am besten

fiber die Vortragskunst der rOmischen Schanspieler

unterrichtet sind, tadeln jene Schanspieler, welche

anch dann, wenn sie etwas nicht von sich selbst

anssagen, sondern nur fremde Worte wiederholen,

dieselbe Tonmalerei anwenden, mit welcher die

von ihnen dargestellte Person sie ausgesprochen

hatte (Quint. XI 3, 91).

Wenn Cicero (div. in Q. Caec. 15, 48) bei den
griechischen Schauspielern die Sorgfalt, mit wel-

30 cher von ihnen das Ensemble gepflegt wird, her-

vorhebt, so standee wahrscheinlich die. rOmischen

Schauspieler in dieser Hinsicht ihnen nach.

Uber die Biihnentracht der rOmischen Schan-

spieler linden wir einiges bei den spateren Gram-
matikem , z. B. Donat. de com. VIII 4—7 oder

Pollux IV 118—120, bei welchem nach Kendall

K. Smith (Harv. St. XVI 154) hier auch vom
rOmischen Theater die Rede ist; ihre Anweisungen
aber leiden an groBen Widersprflchen , sind zu

40 knapp und zu oberflachlich, als dafi wir ein voll-

kommenes Bild daruber uns gegenwartigen konnten

(H. Usener Rh. Mus. XXIII 494-496). Ebenso
schwer fallt es, fiber die Buhnentracht auch nach
dem Teste der erhaltenen Dramen zu urteilen

(alle Stellen sind bei C. Saunders Costume in

rom. Comedy, New-York 1909 zusaromengestellt).

Mehr geben die illustrierten Tcrenzhandschriften,

aber ihr historischer Wert ist oft bestritten worden.

Eine grundlegende Untersnchung dieser Frage gab

50 C. Robert Die Masken d. nener. att Kom., Halle

1911,87-109.
Uber Schanspielervereine erfahren wir nnr ans

Inschriften: CIL III 3423. XII 1929. XIV 2229,

2408 (vgl. VI 10118 und W. Liebenam Zur
Geschichte und Organisation des rOm. Vereins-

wesens 123f.); alle diese Inschriften gehoren zur

Kaiserzeit, nnd darum wird der allbekannte Be-

richt des Festns s. scriba , <L h. des Verrins

Flaccus sehr verdachtig: er sagt namlich, dafi den

60 Schanspielern ebenso wie den Schriftstellem (vgl.

E. C. Sihler The collegium poetamm at Borne.

Amer. Joum. of PhiL XXVI 1—21) for hervor-

ragende Verdienste des Living Andronicus das iue

consistendi im Minervatempel anf dem Aventin.

als Preis vom Staate nberlassen wurde; es waren
ja zn jener Zeit in Bom noch zn wenig Schan-
spieler, nm eine KOrperschaft zn bilden, nnd der
rcmuebe Staat, der noch viel spater gegen die
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Schanspieler sehr feindlich gesinnt war, konnte

ihnen schwerlich solche Ehren nnd Vorrechte fiber-

lassen; deshalb ist es leicht mBglich, dafi bei

Verrins oder richtiger bei seiner Urquelle, bei

Varro, welcber in theatralischen Schriften seinen

alexandrinischen Mustem folgte, nach der bei den

Peripatetikern beliebten Art viel spatere Organi-

sation in die Vergangenheit verlegt war. Mit

Livins Andronicus, der in Rom zugleich der

erste Dichter und Schauspieler war, wurde diese

Erzahlung ganz kunstlich darum in Zusammen-
hang gebracht, weil dieser evgerfe des ganzen

rOmischen Theaterwesens dazu am besten pafite

und nach rOmischen Ansichten dem viel spateren

Institut Autoritat und Glanz einer alten Stiftung

geben konnte. So konnte solche Erzahlung nur

zum Ende der Republik (vgl. Caesar und Laberins),

nachdem selbst der rOmische Staat mit den grie-

chischen Schauspielervereinen in den Verkehr treten

mnfite (vgl. S. C. de artificibns Graecis a. 642/3

bei Bruns Fontes? S. 171-176), in den Schau-

spielerkreisen oder nnter ihren GOnnern entstehen.

Ein besonderer Schauspielerverein war fur den

Kult des Apollo eingerichtet und seine Mitglieder

wurden parasiti Apollinis genannt: CIL XIV
2113. 2977. 2988. 3683. Mart. IX 28. Naheres

bei Alb. Mfiller PhiloL LXIII 1904, 352-360.
Schon aus der bekannten Liviuserzahlung fiber

das Entstehen des rOmischen Theaters (VII 2)

sieht man, wie feindlich die Stimmung der Rflmer

gegen den Schauspieler war: movetur tribu et a
militaribus stipendiis repellitur (Val. Max. II

4, 4. August, de civ. Dei II 10, 13. Cic. de rep.

IV 10. Gell. XX 4). Eine Ausnahme gait nur
ffir die Darsteller der Atellanen (Liv. VII 2. Val.

Max. II 4, 4), aber das waren keine professio-

nellen Schanspieler, sondern nurDilettanten, welche

nicht wegen der Einkfinfte, sondern nur aus Liebe

zur Knnst inkognito und darum unter Maske schon

in frfiheren Zeiten vor dem Pnblikum erschienen

(Festns s. personatus. Mommsen R. G. 1463.
van Eek 77). Nur in der Kaiserzeit auch er-

schienen in den Atellanen professionelle Schau-

spieler (Tacann. IV 14—15. Suet. Nero 39). Noch
zn Ciceros Zeiten (de off. II 6, 21 . 1 42, 150) erschien

dem echten ROmer jede Arbeit fur Besoldnng als

etwas ganz Schandliches. Darum entsagte auch
Roscins, welcher nach Cicero (pro Quint. 25, 78)

artifex eius modi sit, ut solus dignus videatur
esse, qui in seaena spectelur, turn vir eius modi
est, ut solus dignus videatur, qui eo non aceedat,

obgleich er fruher sehr groBe Einkfinfte von seiner

Kunst bekam, jeder Belohnung (Cic. pro Rose,
com. VIII 23): das war fur ihn der einzige Weg,
um in den ritterlichen Stand erhoben zu werden,
was auch der Fall war, nachdem Sulla, der fiber -

haupt den Schauspielern sehr nahe stand (Pint
Sulla 2. 33. 36) und ihnen anch ein Landstuck ge-

schenkt hatte (Athen. VI 261c), ihm einen gol-

denen Ring d. h. das Zeichen der ritterlichen Wurde
geschenkt hatte (Macroh. Ill 14 § 13. Cic pro
Rose com. VI 17. VaL Max. VIII 77): dasselbe

macbte Balbns im J. 711 zn Cadix mit dem
Schanspieler Herennius Gallus (Cic. ad fam. X
32, 2).

Zur Zeit der Republik waren die Schanspieler

der vollkommenen eoereitio von der Seite der
Magistrate unterworfen, nnd nnr Augustus, ein

groBer Frennd des Theaters nnd seiner Kunstler
(Suet. Aug. 74), erlieB denselben die Zfichtigungs-

strafe (Suet. Aug. 45. Tac. ann. I 77). Dieselbe

wnrde aber ausnahmsweise auch von ihm nur in

besonderen Fallen zngelassen. Im J. 15 n. Chr.,

als die Schauspieler sich den Behorden gegenfiher

zu viel erlanbten, wollten einige Senatoren dieses

Vorrecht wieder aufheben (Tac. ann. I 77). Der-
selbe Augustus aber verbot nicht nur Senatoren-

lOkindern, sondern auch den Rittern und ihren

AbkGmmlingen, die Bfihne zu betreten (Tac. hist.

II 62. Dio LIV 2); auch Tiberius sorgte ffir

das Fernhalten der freien Stande von der Bfihne

(Tac. ann. I 77. Snet. Tib. 35). In der Kaiser-

zeit wnrde das Theater sehr beliebt (Tac. dial.

29), und es entstanden Parteien zwischen den
GOnnern der einzelnen Schanspieler (Suet. Tib. 37)

;

auch spater widmeten sich diesem Fache viele

Glieder der besten Familien Roms (Suet. Vesp. 19.

20 Tac. ann. XIV 15). Caligula lieB den tragischen

Schauspieler Apelles einerpersonlichen Beleidigung

wegen ermorden (Snet Cal. 33), aber im allge-

meinen war er den Schanspielern sehr gunstig

gewogen (Cass. Dio LIX 2), darum erlaubte er

ihnen nicht nnr freien Einzug nach Rom (ebd.),

sondern gab einigen von ihnen freien Zutiitt zn

hoheren Staatsamtern (Cass. Dio LIX 5). Das
geschah aber anch spater (Cass. Dio LXXVDZ 21.

Suet Vitell. 12). Neros Politik war anch Schau-

30spielern gegenfiher sehr unbestandig: das flans,

welches anf der Bfihne zur Vorstellung von Afra-

nius' Stfick Incendium (CRF3 S. 223 R.) vollkommen
eingerichtet war, schenkte er den Schauspielern

(Tac. ann. XIII 19, 22. Snet. Nero 11), aber den
Schauspieler Paris, in dem er einen gefahrlichen

Nebenbuhler sah, liefl der kaiserliche KomOde
(Cass. Dio LXIII 9. 10. 23) ermorden. Datus, wel-

cher von der Bfihne fiber die Handlungsweise des

Nero den Alteren gegenfiher Andeutungcn machte,

40wies er nur aus Italien (Suet. Nero 39). Alles,

was die Schanspieler von Nero geschenkt be-

kamen, wurde von Galba zurfickgefordert nnd
nicht nur von den Empfangern, sondern auch von
jenen, welche dasselbe von ihnen gekauft hatten

(Suet. Galba 15. Tac. hist. I 20). Plut. Galb.

16. Ebenso streng gegen die Schanspieler han-

deltc auch Domitianus (Suet. Dom. 7), aber Vi-

tellius, Otho, Hadrianus, Caracalla und Traianus

waren ihnen sehr freundlich gesinnt (Tac. hist.

5011 87. Plut. Oth. 6. Script, hist. Aug. I 16

§ 8. Dio LXVin 10. LXXVII 21). Das aber

gab den Schauspielern den EinfluB, fiber welchen

Iuvenal bereits klagt (VII 90-93). Obgleich

Alexander Severus die Schauspieler persOnlich

nicht liebte (Scrip, hist. Ang. 18, 33 §2. 41 § 5),

sorgte er ffir ihr Alter, nnd die Buhneninvallden
bekamen nach seinem ErlaB eine Staatsunter-

haltung (ebd. 34 § 2).

Was die Sittlichkeit der Schauspieler anbetrifft,

60 war ihr Ruf Behr schlimm : z. B. nur verworfene

Leute nahmen von ihnen irgend welche Hilfe

(Q. Cic. de pet. cons. 3 § 10), darum entschuldigt

sich auch Cicero, dafi er vor dem Gerichtsforum

von solchen Peraonen wie Schanspielern zn sprechen

sich erdreisten kOnne, obgleich es sich nnr um
den berfihmten Aesopus handelte, welcher dem
Cicero bei seiner Zuruckberufang von Nutzen war
(Cic pro Sest. §§ 120—124). Aber es fehlen anch
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nicht solche Inschriften, wo die Schauspieler fur

ihre morum probitas gepriesen werden (GIL III

875, vgl. Mart. IX 28, 7). Romische Damen fanden
hauptsachlich unter den Schauspielern ihre Ver-
fuhrer (Ovid, ars am. Ill 351. Iuven. VI 63—118.
379. 395—397. Cass. Dio LVI[ 21. LX 28. Tac.

ann. XI 4, 36. Suet. Bom. 8 und 10. Hist. aug.
M. Aural. 23. Senec. nat. quaest. VII 32, 3. Ter-

tull. de spect. 22. S. Aurel. Vict. Caes. 11, 7. In-

cert. liber de Caes. II 11. Mart. VI 6. Dig. XLVm
5, 10 § 2). In diesem Falle wurde es nach dem
rOmischen Recht erlaubt, den Verfuhrer zu toten

(Dig. XLVin 5, 24 § 3). Das alles erklart uns,

wie z. B. Tertullian (de spect. 22) sagen konnte

:

(RomaniscaenieosJ manifeste damnantignominia
et capitis minutione, arcentes curia; rostris, se-

natu, equite, ceterisque honoribusomnibussimulac
omamentis quibusdam, und wirklich gehcren nach
dem rOmischen Reoht die Schauspieler zu den in-

fantes : (mines propter praemium in seaenam
prodeuntes famosos esse Pegasus et Nerva fiiius

responderunt (Dig. m 1, 1 § 6, vgl. Qaint. m
6, 18. Corn. Nep. pr. 4. Cic. de rep. IV 10.

August de civ. Dei II 13. Cassiod. var. VII de
spect.). Die Schauspielerinnen wurden im Codex
ebenso wie die Dirnen behandelt (Instit. V 5, 7), und
schon nach der Lex Iulia vom J. 736 durfte kein
Senator oder Senatorssolm eine Schauspielerin oder
Schauspielerstochter heiraten (Bruns Fontes? nr.

23 S. 115). Ein Soldat, welcher die Buhne betrat,

wurde mit dem Tode bestraft (Dig. XLVIII 19,

44). Im edictum perpetuum praetoris urbani VI
3 findet man unter denen, qui nisi pro eertis

personis ne postulent, auch qui artis ludierae
pronuntiandive causa in seaenam prodierit und
neben: qui lenoeinium feeerit . . . qui furti, vi
bonorum raptorum iniuriarum de dolo tnalo et

fraude suo nomine damnatus paetusve fuerit
(Bruns Fontes 7 S. 214). Dieselbe sehr beachtens-
werte Zusammenstellung ist schon in der Lex
Iulia Municipalis vom J. 45 (§ 123) vorhanden
(ebd. 188). Auch im Codex Theodosianus , dem
Eapitel de seaenieis (XV 7, 1—13) folgt unmittel-
bar der Abschnitt de fewoniftus (XV 8, 1,2). Nach
dem Gesetz des Arcadius und Honoring vom J. 396
wurde dem Schauspieler verboten, unter dem
Publikum im Theater Platz zu nehmen (Cod.

Theod. XV 13, 1). Sie hatten auch in KlOster
als MOnche keinen ZulaB (Nov. 123 c. 44. Cod.
Theod. XV 7, 8). In demselben Jahre wurde den
Backern verboten, eine Schauspielerin zu heiraten
(Cod. Theod. XIV 3, 21). Nach Codex V 5, 27, 1

wurden Schauspielerinnen neben der tabernaria,
tabernarii vel lenonis aut arenarii filia als

humiles abiectaeque personae erklart, und kein
Senator durfte seine Kinder von solch einer Fran
legitim erklaren. Im Codex Theodosianus im
Eapitel de seaenieis (XV 7, 1—13) werden Be-
dingungen gestellt, unter welchen eine Schau-
spielerin sich von ihrem Fache lossagen (§ 2, 8)
oder den Segen der christlichen Eirche bekommen
konnte (§ 9). § 12 verbot, BUdnisse der Schau-
snieler an Offentlichen Platzen neben den Eaiser-
bildem aufzustellen: neque umquam posthae li-

eeat in loco honesto inhonestas adnotare per-
tonas.

Das christUch-kanonische Becht ubernahm die-

selbe Anaieht fiber den 8ch»uspielerstand , und

deshalb blieb ihre burgerliche und rechtliche Lage
in dem byzantinischen Reich ebenso elend.

Literatur: H. Alt Theater und Eirche,

Berlin 1846, 277—297. 0. Eibbeck Die rOm.
Tragodie im Zeitalter der Republik, Leipzig 1875,
647—677. Paul Olagnier Les incapacity des

acteurs en droit romain et en droit canonique,

Paris 1899. A. RoehrichtQuaestionesScaenicae
ex prologis Terentianis petitae, Argentorati 1885.

10 D. A. H. van Eck Quaestiones Scenicae Romanae,
Amsterdam 1892. I. van Wageningen Scaenica

Romana, Gron. 1907. 0. Dingeldein Haben die

Theatermasken d. Alten die Stimme verst&rkt?

(Berl. Stud. f. klass. Phil. XI 1, Berlin 1890).

Navarre s. v. bei Daremberg-Saglio. Albert
Muller Das Buhnenwesen in der Zeit von
Constantin d. Gr. bis Instinian. Neue Jahrbucher
1909 ur. 1 S. 36—55. B. Warnecke Die Vor-
tragskunst d. rOra. Schauspieler ebd. 1908 nr. 10,

20 704-713 und Gebardenspiel u. Mimik d. rOm. Schau-
spieler, ebd. 1910 nr. 8, 580—599. [Warnecke.]

Hlstriopolis s. Istriopolis.
Histropolls s. Istro.
Hlnlca pains (Victor Epit. 41, 5), sumpfiges

Bozut-Tal bei Vinkovci (Cibalis in Pannonien),

wo Constantin den Licinius schlug. Vgl. Cass. Dio
LV 32, 3 OvoXxatoig sXsai, wo beide Batone, die

Fuhrer des pannonisch-dalmatischen Aufstandes,

von Silvanus im J. 7 n. Chr. geschlagen wurden.
SOS. auch Zosim. II 18. CLL HI p. 415. Kiepert

Formae orb. ant. XVII. [Vulic.J

Hlndana. Die dea Hludana ist durch nieder-

rheinische Weihinschriften bezeugt, CIL XUI
8611 aus Birten (Vetera) bei Xanten (jetzt im
Museum zu Bonn) und 8880, gefunden 1888 bei

Beetgum in Friesland (jetzt im Museum zu Leeu-
warden), geweiht von einer Gesellschaft von
Fischereipachtern (conductores piscatus), ver-

treten durch einen manceps. Der Name der-

40selben Gottheit liegt auch vor in einer Weih-
inschrift aus Iversheim bei Munatereifel (jetzt

im Museum zu Bonn), CIL XUI 7944, gestiftet

unter der Regierung des Alexander Severus durch
das Detachement einer Legion, in welcher In-

schrift die germanische Gottin wohl unter Ein-
wirkung galiischer Aussprache Hlu&ena genannt
ist, auch 8723 (vom J. 197? n. Chr., gefunden
zu Holtedoorn oder Holdoorn, Gmde. Groesbeck,

bei. Nymwegen, jetzt im Museum zu Utrecht), wo
50ihr Name [HJlud. abgekurzt scheint. Dagegen

lautet CIL XIII 8661 (Burginatium, am Monter-
berg bei Calcar) die richtige Lesung Deae H.
LucenaeoierDeaeHlucenae wozuZangemeister
vergleicht CLL XIII 6761 (Mainz) Virodaeti sive

Lueene, wenn nicht in letzterer Inschrift vielmehr

eine gallische Gottin mit der gOttlicnen Geburts-

helferin der RSmer Iuno (Diana) Lucina gleich-

gestellt wird. Von J. Grimm Myth. I * 212 wird
die frflher nachgewiesene Identitat der H. mit

60 der aus altnordischen Qnellen bekannten Gottin
Hlodvn (,Schirmerin der Feuerstatte') gutgeheiflen.

Zangemeister Westd. Eorrbl. VIII 1889 § 5.

Roscher Lex. d. gr. u. rem. MythoL a. v., wo
altere Literatur aufgeffihrt ist. [EeuneJ

Moaner {Oamer, Od/uo), Asdinge und Ver-
wandter Eonig Hilderichs, dessen Feldherr er ge-
wOhnlich war. Er fuhrta die Vandalen auch in

der unglflcklichen Schlacht gegen den Maurcn
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Antalas und wurde zugleich mit dem KOnig ins

Gefangnis geworfen (Procop. bell. Vand. I 9).

Als dann Instinian sich emzumischen begann,

wurde er durch Gelimer geblendet und ist wohl
bald darauf im Gefangnis gestorben (vor 533,

Procop. bell. Vand. 1 17 ; nach Mommsen Chron.

min. II 198 im J. 531). [Benjamin.]

Hochzeit. A. Griechen. Die H. , der der

AbschluB des Ehevertrages (Verlobung), die iy-

vvj/oie (s. o. Bd. V S. 2567), vorausging, ist

hauptsachlich eine religiose Feier (Plat. legg. VIH
p. 841 D), ein ziXos , deren Sinn darin besteht,

die Braut aus ihrem elterlichen Hause in die

hausliche Gemeinschaft des Brautigams uberzu-

fahren. Sie wurde meist im Monat rafitjXuav

gefeiert (Aristot. pol. IV 14, 7; s. Bruckner
Athen. Mitt. XXII 114); zur Vermeidung des ab-

nehmenden Mondes wurde die Zeit dicht vor Neu-

mond gewahlt (Schol. Hes. L x. ij. 780fl.). Die

vorbereitenden Gebrauche, gehalten einen oder

einige Tage vor der H. (ngoavXia Poll. Ill 39),

%a jiQotilsia, tragen den Charakter derEntsiihnung

and Reinigung. Sie bestanden im Beachten der

Vorzeichen (Hesych. s. xj>«f), in Gebeten und Opfern

an die fool yaurfXtot, die Schutzgottheiten des

ehelichen Lebens (Hesych. s. ydf*. edt}). Die Braut

weihte den Gottern ihr Kinderspielzeug (Paus. I

43, 4) und andere Gabon (Paus. II 33, 1. Anth.

Pal. VI 280). Besonders zu erwahnen ist das

Haaropfer (Hesych. a. a. 0. Eurip. Hippol. 1421.

Paus. II 32, 1. 134,4. Heiod.IV84; s. Sommer
o. Bd. VII S. 2107; Das Haar in Religion und
Aberglauben der Griechen, Munster 1912). Die

wichtigste Zeremonie war anscheir.end das Xovtqov

vvfttpcxov, ein Bad fttr Brautigam und Braut

(Schol. Eur. Phoen. 847. Harpocr. 121, 25). Das
wichtigere war das Brautbad, das ursprunglich an
einem heiligen Flusse stattfand (Schol. Eur. Phoen.

347; in Troia im Skamander nach Ps.-Aescbin.

ep. 10, 8. Bedeutung wahrscheinlich Vermahlung
mit FluBgott: Fehrle Kult. Keuschheit, GieBen

1910, 10. Weinreich Trag des Nektanebos,

Leipzig 1911, 34. Nilsson Griech. Feste 367, 2).

Spater mufite das Wasser aus einem bestimmten

FluB oder einer heiligen Quelle geholt werden (Poll.

HI 43; s. Darstellung auf Vasenbildern Sticotti

Festschr. Benndorf 181ff. Furtwangler Samm-
lung Sabouroff Taf. 58/9; vgl. Plut. narr. amat.

772B. Thuc.ni5. Schol. Eur. a. a. 0. Aristoph.

Lys. 878). Zum Wasserholen diente dabei ein

GefaB , das loviQoipogo; hieB (Wolters Athen.

Mitt. XVI (1890) 371tf. Daremberg-Saglio
8. v. Schrader Totenhochzeit , Jena 1904, 5f.);

ferner wurden beim Brautbad die yafitxol oder

rvfiupacoi Xefttjtss verwandt, die zur Aufnahme des

kalten und warmen Wassers dienten (so gegen
Brttckner Athen. Mitt. XX (1907) 98, der an-

ninunt, sie seien zur Aufnahme von Speisen fur

das Brautpaar am Tage nach der Hochzeit be-

stimmt, nach Wolters Arch. Jahrb. XIV (1899)

125 und C. Pernice in Norden-Gercke Ein-

leitung II 51).

Die Gebrauche am Hochzeitstage selbst lassen

sich nicht mehr genau in ihrer Reihenfolge er-

kennen. Der Heimfnhrung der Braut ging ein

Mahl vorauf (-th'trri yaftuti) im Hause des Braut-

vaters mit einleitenden Opfern , xSrr yafirjXUur

iribr fraxa (Athen. IV 185 B). AuBer den M&nnern

nahm auch die verschleierte Bwut (Lucian. Symp.

8, 5. 47. Terent. Andr. 361ff.) mit der Braut-

fuhrerin und ihren Freundinnon teil, diejedoch

an besonderen Tischen saBen (Hermann-Blum-
ner Griech. Priv.-Altert., Frb. 1882, 271). W&h-
rend des Mahles scheinen manche Zeremonien

stattgefunden zu haben, die den Riten der Myste-

rien gleichen. Ein mit Dornen und Eichenlaub

bekranzter xals afitptfial^s trug ein Xlxvor mit

10 Brot herum und sprach die Formel Zavyev xaxov,

sv@ov apetvov (Zenob. Ill 98; vgl. Samter Fa-

milienfeste 99ff.). Mit dem Hochzeitsmahl (Bekk.

Anecd. Gr. I 200, 6. 890, 26) waren die dva-

xaXvxxriQia verbunden, ursprunglich eine Ent-

schleierung der Braut (Lucian. conv. 8), wahrend

der die Braut von ihrem Brautigam beschenkt

wird (die Angabe bei Harpokr. naga t&v olxelwv

xal r<3v tptXoiv beruht nach Deubner Arch.

Jahrb. XV 148ff. auf Verwechslung mit den

20 btavXtd). Diese Geschenke erhielten dann selbst

den Nameu avaxaXvmqgia. Die etwas abweichende

Angabe bei Hesych. s. v. und Pherekyd. bei

Diels Vors. U 508 erklart Deubner 151 durch

Ortliche und zeitliche Verschiedenheiten (vgl.

Hiller v. Gaertringen o. Bd. I S. 2031.

Bruckner 61. Berl. W.-Progr. 1904, 14. 19).

Den SchluB des Mahles bildete Libation mit

Opfer (Sapph. frg. 31 bei Athen. XI 475 A).

Am Abend fand die feierliche Heimftthrung

30 der Braut in ihre neue Wohnung statt. Sie wurde

auf einem in fruhester Zeit mit Maultieren (Phot.

52, 22), spater auch mit Pferden oder Rindern

bespannten Wagen (Eur. Hel. 723), auf dem sie

einen besonderen Sitz hatte (die xXivit oder wu-
<pix7] xd&tSga, Bruckner 64. W.-Progr. 5) von

ihrem Brautigam und einem Verwandten oder

Freund (naQaw/itpot oder x&qoxcs, Hesych. s. haX-

Qoi) abgeholt (s. Sticotti 183). .Tedoch fuhrte

man auch zu FuB die Braut heim (Poll. Ill 40.

40 Phot. a. a. O.). An dem Zuge nahmen weiter

teil die Brautmutter mit den Brautfackeln (Schol.

Eur. Phoen. 344. Schol. Troad. 315 u. a. Samter
Geburt, Hochzeit, Toa, Leipzig 1912, 72), ein

Zugfahrer (xgoyyijirie), geleitende Enaben (jraESej

Ttgone/utorre;), die den Zug mit Musik und Ge-

sang (Hymenaeus: Aristoph. Friede 1332; VOgel

1720) begleiteten (Hypereid. pro Lyk. II 4. Poll.

IV 80), ferner Freunde und Verwandte. War der

Brautigam friiher vennahlt, so vertrat ihn der

50 vvfupayoryos (Hypereid. a. a. O. Hesych s. v.). Die

Braut trug nach Solonischer Bestimmung aUerlerlei

Hausgerat bei sich, ein ROstgeschirr , ein Sieb

(Poll. I 206); an ihre Tare band man eine MOrser-

keule fest (Poll. HI 37) zur Damonabwehr (Samter
Geb. Hocbz. Tod. 52). Weitere bedeutsame Eiten

waren verbunden mit dem Empfang im neuen

Heim. Galten die vorhergehenden Gebrauche der

Entfernung vom Herde des Brautvaters (v^.. das

Nachwerfen der Schuhe, Samter N. Jb. XIX
60 132 Taf. 1; Geb. H. T. 196ff.), so die neuen der

Einfuhrung in den Schutz der neuen HausgOtter.

Beim Eintritt in das mit Eranzen und Binden
festlich geschmuckte Hans (Lukian. dial. mer. II

3. Plut. amat. 10) wurde die Braut von den
Eltern des Brautigams emnfangen; die Matter

trug dabei wieder Fackeln, wie Vasenbilder ceigen

(Sticotti 271). In einigen Gegenden war es

Branch, die Achse des Wagens zu verbreanen



(Pint quaest. Bom. 29 p. 271 D). Darauf wurde
die Braut in den Hauskreis eingeweiht, am Herde
mit Datteln, Feigen, Nussen u. a. fiberschiittet
(die sog. xataxvofiata , Samter Familienf. Iff.)

nnd nm den Herd gefuhrt (Phot. 1 246. Bruckner
Athen. Mitt. XXII [1907] 80f.). Dann wird sie

Ton der wftyeviQia znm Brautgemach geleitet,
nachdem man ihr vor der Tur ein Stuck des
Hochzeitsknchens (Phot. p. 270, 7) and einen
Quittenapfel (nach Solonischer Verordnung, Pint,
praec. coni. 1 p. 138D) gereicht. Darauf wurde
die T8r verschlossen und von einem Freund be-
wacht (Poll. Ill 42. Hesych.' s. &vgaigog. Theocr.
XV 77), wahrend die Hochzeitsgesellschaft davor
allerhand Scherze trieb (Hesych. s. xxvma).

Am Tage nach der H., der ixavXia hieB
(Deubner Arch. Jahrb. XV 146ff. Bustath. II.

XXIV p. 1337. Suid. s. v. Btym. M. Hesych.),
wnrden der jungen Frau von Frennden und Ver-
wandten Geschenke gebracht, die sich auf den
kilnftigen Haushalt beziehen (s. bildl. Darstellung
Deubner Taf. 2), meist yaftixoi Xe^zeg mit Dar-
stellungen, die H. betreffend (Bruckner Athen.
Mitt. XXH [1907] Taf. 8. 5. 2 S. 91ff.). Nach
Poll, in 39 soil sich der junge Ehemann nach
der H. von seiner Frau getrennt haben und zu
seinem Schwiegervater iibergesiedelt sein , wohin
lhm die Frau die cuavXtazriQia jXavig schickte.

Mit der Eintragung des Ehebnndnisses in die
Phratrieliste schloB die H. (Schol. Dem. LVII 43
als janfjXta bezeichnet). Ein Dankopfer an Aphro-
dite nimmt am vierten Tage nach der H. nach
troischem Branch (Ps.-Aeschin. ep. 10) Bruckner
114ff. an. In Athen pfiegte die Priesterin der
Athene mit der Aegis die Jungverheirateten zu
besuchen (Zonar. s. alvig; Dtimmler o. Bd. I
S. 1960).

In Sparta hat sich bei der Heimffihrung noch
eine Erinnerung an die alte Sitte des Brautraubes
erhalten in dem Brauch, daB der Brautigam die
anscheinend widerstrebende Braut gewaltsam vom
SchoBe der Mutter wegreiBt (Plut. Lyk. 15). Auch
in dem sonstigen H.-Zeremoniell sind uralte Formen
festgehalten. Die vv/t<psvzgia schneidet der Braut
daB Haupthaar ab (s. o., vgl. Nilsson 371 f.);

die Braut erwartete auf dem Lager den Brautigam
in Mannerkleidung und Mannerschnhen (Plut.
Lyk. 15; s. Samter Geb. Hochz. T. 92; vgl.
auch E. Kessler Plutarchs Leben des Lykurgos
Berlin 1910, 64tf. Nilsson Klio XII 326ff.).

B. Romer. In Rom wurde die Hochzeit in
ahnlicher Weise gefeiert wie in Griechenland.

Der H. ging ebenfalls eine Art Verlobung
voraus. Sie wurde auch von den Eltern abgemacht,
wenn die zu Verlobenden noch nicht das vor-
schriftsmaBige Alter erreicht hatten (s. Blumner
348, 10), ohne daB sie zur Ehe zwang (Blumner
345). Haufig wurden auch Zeugen (sponsores)
hinzugezogen (Plut. Cat. mai. 24. Macrob. I 6,
29. Isid IX 7. 4). Der Brautigam gab der Braut
ein Handgeld (arra, Isidor. a. a. O. Cod. Inst.
VI. 3. Dig. XXIII 2, 38. Blumner 346), aber
gewohnlich einen Bing (Plant miL glor. 957 u. a.),

den die Braut am vierten Finger der linken Hand
trog (Gell. X 10. Isid. de eccL off. H 20, 8).

tJber die SchlieBnng der Ehe dnrch confar-
rtatio, eocmptio oder usus b. A.

Die Zeit fflr die H. war beschrankt, fur un-

heilvoll galten die Monate Mai (Ovid. fast. V 487.
Plut. qnaest. Bom. 86 p. 284 F), die erste Halfte
des Marz (Ovid. fast. Ill 393. Porphyr. zu Hor.
ep. II 2, 209), die erste Halfte des Juni (Ovid,
fast. II 225), an den dies parentales des Februar
(Ovid. fast. II 555), iiberhaupt an dies atri oder
vitiosi (Wissowa Eelig. n. Kult der ROmer*,
Mfinchen 1912, 432ff.), an dies fasti (Pint, qnaest
Rom. 105), an Kalenden, Nonen, Iden (Fest. 179, 2.

10 Macrob. Sat. I 15, 21). Als besonders gluckver-
heiBend gait die H. in der zweiten Halfte des
Juni (Ovid. fast. VI 223).

Die Altersgrenze betrug fur Madchen 12, fur
Jungen 14 Jahre (Cass. Dio LIV 16, 7. Ten. de
virg. vel. 11).

Am Abend vor dem H.-Tage war eine Vor-
feier. Die Braut legte ihre bisherige Kleidung
ab, die sie samt ihrem Kinderspielzeug den Gottern
weihte (Amob. II 67. Prop. V 11, 33. Pers.1170.

20 Fest. s. praet. serm.), und statt dessen zog sie
vor dem Schlafengehen die tunica recta oder re-

gilla an (Fest. 286 b, 38; fiber deren Bedentung
s. Blumner 350f.). In diesem Gewande erschien
die Braut auch am H.-Tage. Die tunica recta
war durch einen wollenen Gtirtel zusammengehalten
(Fest 63. Claudian. de sext. cons. 525. J. Pley
De lanac in antiquorum ritibus usu, GieBen 1911,
46), der in einen nodus Herculeus gebnnden war,
den der Brautigam in der Brautnacht loste (Fest.

30 63, 5 und 9). Ihr Haupt verhflllte die Braut mit
einem roten Kopftuch, dem flammeum (Fest 170
b24; s. auch Rossbach 279. Samter Fa-
milienf. 47ff.; Geb. Hochz. Tod 186ff.). Auch
linden wir wahrscheinlich Spuren eines Haaropfers.
Das Haar der Braut wurde namlich mit der hasta
caelibaris in sechs Flechten geteilt (Fest 62, 16.
Pint, qnaest. Rom. 87. Samter Fam.-F. 58), die
durch wollcne Binden zusammengehalten waren
(Propert. IV 3, 15. IV 11, 33. Pley 78). SchlieB-

40 lich erschien sie unter dem flammeum mit einem
Blumenkranze geschmuckt, den sie selbst gepflfickt

hatte (Fest. 63. Schol. Iuv. VI 225). tJber die
Tracht des Brautigams ist nichts gesagt, doch
trug auch er wahrscheinlich einen Kranz (Blum-
ner 353, 6), wie die fibrigen Teilnehmer (Tert
cor. mil. 13. Rossbach 293).

Die Feier am Hoehzeitstage begann im Hause
der Braut unter Beteiligung der Frennde und
Verwandten (Plut. qnaest Rom. 105) mit Auspi-

50 cien schon friih morgens (Cic. de div. 1 16, 28. Val.
Max. II 1, 1), die spater durch Eingeweideschau
ersetzt wurde (Cic. a. a. O.). Bei gfinstdgen Vorzeichen
wurde die Ehe geschlossen. Die pronuba, eine
Frau erster Ehe (Fest. 242 b, 29. 244, 3. Serv.
Aen. IV 166. Blumner 355, 10), fuhrte nach
Erklarung des consensus die Braut zu dem
Brautigam zur dextrarum iunctio (Claudian. 31,
128. Stat. silv. I 2, 11. Isid. orig. IX 8); bei •

der confarreatio (s. d.) wurden unter bestimmten
60 Gebeten Fruchte nnd der panis farreus dnrch

den fiamen Dialis dargebracht (BIQmner 356).
Das Brautpaar saB wahrend des Opfers auf zwei
Stuhlen, uber die ein Tierfell gelegt war (Serv.
Aen. IV 374. Fest. 114, 17. Pint, qnaest Rom.
31. Samter Fam.-F. lOOff. Pley 15); wahrend
des Gebetes muBte das Brautpaar rechts nm den
Altar wandeln (Serv. Aen. IV 62. VaL Flaoc.Vm 242ff.), wobei ihnen ein eamiUu* voraus-
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schritt, der ein cumerum (Korb) trug (Varro de

1. 1. VII 34. Fest. 50, 7; vgl. Pernice 56). Da-

neben fand, auch hei der confarreatio (Serv. Aen.

62), daB sonst fibliche H.-Opfer Btatt, bei dem
ein Schaf (Serv. Aen. IV 56), ein Rind oder Schwein

(Varro r. r. II 4, 9) geschlachtet wurde. Nach

dem Opfer folgte die cena nuptialis, epulae ge-

niates (AuBon. id. 13. Rossbach 325). Mit Ein-

bruch der Nacht (Serv. eel. VIII 29. Fest. 245

a 3) begann die domum deductio. Der Brautigam

reiBt die Braut vom SchoBe der Mutter (vgl.

Brautranb; Fest. s. v. Cat. 61, 3. Ovid. met. IV

758) ; es folgt die Uberfuhrung in das mit Kranzen,

besondersLorbeer, undBlumen festlich geschmfickte

Hans (Stat. silv. I 2. 230. Iuv. VI 51. 79. 227.

Cat. 62, 293 u. a.) des Brautigams in feierlichem

Zuge nnter Flotenspiel (Ovid, heroid. XII 137)

und Fackelschein (Serv. eel. VIII 29, auch am
Tage, Plant Cas. 118, 389. Ter.Ad.907. Blumner
358, 5). Ein Knabe tragt die am Herd des Braut-

hauBes entzundete (Varro bei Non. 112, 13) Fackel

aus Weifldorn (spina alba Fest. 245 a. 1. Non.

a. a. O. Plin. XVI 75. Samter Geb. Hochz.

Tod 73) vor der Braut her; bei der Ankunft im
Hause streiten sich die Gaste um den Besitz der

Fackel (Fest. s. v.). Die Braut wird auf dem
Zuge von zwei pueri patrirni matrimi gefuhrt

(Fest. 245 a 17. Cat. 61, 176), ihr werden Rocken

und Spindel nachgetragen (Cic. de or. II 68. 277.

Plut. qnaest Rom. 31. Plin. VUI 48. 74). Beim
Eintritt in sein Haus streut der Brautigam Niisse

aus (Fest. s. nuc. mitt. Verg. eel. VIII 30 und
Serv. Plin. XV 22. Cat. 61, 119). Bei der An-

kunft im neuen Heim pflegte die Braut die Tiir-

pfosten mit 01 oder Fett zu bestreichen und mit

Wollbinden zu behangen (Serv. Aen. IV 458. Plin.

qnaest Rom. 31. Pley 83). DaTauf wurde die

Brant fiber die Schwelle gehoben, damit ihre FfiBe

diesen Sitz der Geister nicht bcruhrten (Plut.

quaest Rom. 29; Rom. 16. Serv. eel. VUI 29.

Lucian. Phars. II 359. Isid. orig. IX 7, 12. Cat.

61, 166. Samter Geb. Hochz. Tod 136ff.). Im
Hause wurde die Braut aqua igniqve empfangen

(Varro de 1. 1. V 61. Fest. 2, 15. Non. 516, 19.

Dig. XXIV 1. 66. Samter Fam.-F. 14, 2). wobei

sie mit Wasser besprengt wurde (Fest. 87, II) oder

Feuer nnd Wasser berfihTen muBte (Plut. quaest.

Rom. 1). Indes ist nicht ganz klar, in welcher

Weise diese Zeremonie vor sich ging; die Braut

wurde dadnrch in den hauslichen Kult eingeweiht

(Samter 14ff.). Am Herde legte sie dann ein

as nieder als Opfer fiir die Lares (Non. 531, 8.

Samter 19). Im Atrium l'uhrte sie die pronuba
znm lectus genialis (Fest. 94, 11).

Die Nachfeier bilden die repotia; die junge

Frau empfangt den Besuch der Verwandten, bringt

ein Opfer dar, an das sich gewohnlich ein Mahl
anschlieBt (Hor. LT 2, 60. Fest. 281 a 3).

Literatur: Hermann-Blumner Griech.

Privataltert, Freiburg 1882, 271ff. A. Rossbach
Untersuchungen uber die rom. Ehe, Stuttgart

1853; Romische Hochzeits- und Ehedenkmaler,
Leipzig 1871. Marquardt PrivatL der Rcmer2,
Leipzig 1886, 28ff. Pernice in Norden-Ger eke
Einl. in d. Altert-Wissenschaft U (1910) 48ff.

BlfimnerRom.-Privataltert., Mfinchen 1912, 342ff.

Collignon nnd L^crivain bei Daremberg-
Saglio m 1639ff. [Heckenbach.]

noemus no*

Hodalos (V&aTog), Epiklesis des Hermes, Phot.

Vgl. Hodios. [Jessen.]

Hodla fO&'a), Epiklesis der Kora, Hesych,

Vgl. Enodia o. Bd. V S. 2635. [Jessen.]

Hodios ("OStos). Epiklesis desHermes, Hesych.

s. SSiog. Steph. Byz. s. 686s. Phot Sdatos "Eqi*ijs
•

6 ivodioe. Phot. SSws ' T/Qftov ini&szav. Vgl.

Enodios o. Bd. V S. 2635. [Jessen.]

'O&onoioi, Wegeaufseher : Photios s. Sdoitotoi-

10 ot 68d>v kmttsXrjxai. SchoL Aischin. Ill 25 : 66o-

.toiuI emiteXovftevoi xffi xa&agor^zog itov dd&v

t^s noXecog. Fur die Zeit des Perikles wird ein

Aufseher der Wege in Athen erwahnt bei Plut

praec. ger. reip. 15 = Kock III p. 629. Nach
Aischin. Ill 25 waren in der Zeit von 01. 107
— 111 (348—322 v. Chr.) of «ri to fca>etxop xe-

XsigoTorriftevoi anch als 6. tatig. Zur Zeit des

Aristoteles wurden in Athen jahrlich funf 6. durch

das Los bestellt, die mit einer Anzahl ihnen zur

20 Verffigung stehender Staatssklaven die Aufgabe

hatten tag oSovg emoxeva&iv : Aristot 'A&. aoX.

54. v. Wilamowitz Aristot u. Athen H 226,

80 und Schoemann-Lipsius 1446,8 meinen,

die Funktionen der 6. seien auf die LandstraBen

beschrankt gewesen; diese Ansicht weist Kolbe
Athen. Mitt XXVII 60f. mit Recht zuruck und
bestimmt als Aufgabe der d., die StraBenreini-

gung und die Ausbesserungsarbeiten zu fiber-

wachen. Sie diirften also den Astynomoi unter-

30stellt gewesen sein, die die StraBcn- und Bau-

polizei hatten. Im J. 320/19 v. Chr. wnrden

die Astynomoi mit der Sorge fur die FeststraBen

im Peiraieus, die sonst den Agoranomoi zufiel,

betraut IG II 192 = Dittenberger SylL a 500.

L^crivain will darin eine Einschrankung der

Kompetenz der 6. erblicken, Kolbe dagegen be-

merkt richtig, es habe im Peiraieus keine 6. ge-

geben. Eine den athenischen 6. ahnliche Bestim-

mung hatte in Pergamon die a^upcSagxat, fiber

40 deren Tatigkeit das Astynomengesetz in den Ka-

piteln : odcSv nnd x°°s berichtet : sie hatten die-

jenigen, die Unrat auf die StraBe geworfen, zu

zwingen, den Platz zu reinigen, und die Unge-

horsamen den Astynomoi anzuzeigen, waren also

den Astynomoi unterstellt, ohne selbst ein Straf-

recht zu haben: Athen. Mitt. XXVII 47, 71

= Dittenberger Or. 483. Ein Aufseher fiber

die Wege wird auch in Amyklai in romischer

Zeit erwahnt 'Etpw. aeX - 18'J2, £0, 2: gcehrt er-

50 scheint Ti. CL Pratolaos ayogavdfio; xai ixl tat

oSovg.

Bei Xen. Kyrop. VI 2, 36 werden als d. die

Soldaten bezeichnet, die im Kriege mit der Her-

stellung von Wegen beauftragt waren. Literatur:

Westermann Pauly R.-E.i III 1414. Schoe-
mann-Lipsius I 446. Busolt Handb. 1V2 1,

1. 196. 245. Lecrivain bei Daremberg-Sag-
lio Diet HI 230f. Kolbe Athen. Mitt XXVII
60f. [J. Oehler.]

60 Hoenins. 1) P. Iuventius C'elsus T. Aufidins

Hoenius Severianus, Consul II ordinarins im J. 129

n. Ch., s. Iuventius.
2) T. Hoenius Severus, Consul ordinarius des

J. 141 n. Chr. mit M. Peducaeus Stloga Prisci-

nns (der vollBtandige Name CTL VI 161. 635-

= 30805. XI 5694. XTV 400. Grom. vet. ed. Lach-
mann I p. 244; in den hsL Fasten nnr Severus;

irrig Priscino et Stloga cot. CIL VI 31149, vgL



a-VS.U.UV1 J.LLLU. I'UIUUI noimoi
Vaglieri bei Ruggiero Diz. epigr. n 1056.
Liebenam Fasti cos. 22). Wohl Vater des Fol-
genden. Die Familie der Hoenii Severi stammte
anscheinend aus Umbrien, wo der Gentilname
Hoenius (vgl. zu diesem Schulze Abh. Ges
d. Wiss. Gottingen, phil.-hist. Kl. N. F. V 5, 90.
202) am haufigsten begegnet, und zwar dfirfte
Fannm Fortunae die Heimatstadt der Familie ge-
wesen sein (Grabstein eines Hoenius Severus in
Fannm Fortunae CIL XI 6263; der Name der
Hoenia Salvilla ebd. 6264 erinnert an Salvius
Nenfojlaus ... 3". [HJoenius Severus [Nr. 4],
auch die Nenolavi stammten ans derselben Stadt,
vgl. Bormann zu CIL XI 6248). Da8 die
Hoenii Severi schon vor dem cos. 141 den sena-
torischen Kreisen angehorten, dafflr burgt der
Name dps P. Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius
Severianus cos. II 129.

8) T. Hoenius Severus, scbied im J. 170 n. Chr.
aus dem Collegium der Salii Palatini, weil er zum
Consulat (als suffectus in diesem Jahre) gelangte
(CIL VI 1978). Entweder er selbst oder sein
Vater (Nr. 2) war unter die Patrizier aufgenom-
men worden.

4) Salvius Nen[o]laus Camp[ani]anus On.
Plo[tui3] Maximinus T. [HJoenius Severfus]
Serveienus Ufrsus] (CIL in 6755 Ancyra, vgl
Bormann zu XI 6248); s. den Art. Neno-
la is. [Groag.]

Holitorium Forum (vgl. Kiepert-Hiil-
sen Formae Urbis Romae p. 34. Lanciani
Forma Urbis Romae 28. CIL VI 4, 29830 aus
Bel lor is Fragm. vestig. vet. Romae ,ex anti-
qua pictura'), der Gemiisemarkt in Rom (vgl.
<lazu Varro de 1. 1. V 146 ubi quid generatim
[venderetur], additum ab eo cognomen, ut Forum
Bovarium, Forum Olilorium: hoe erat antiquum
Macellum, ubi olerum copia und ebenda 147
haec omnia /namlich F. Olilorium, Bovarium,
Piaearium CuppedinisJ posteaquam contracta in
unum locum quae ad victum pertinebant et aedi-
Aeattts locus, appellatum Macellum), lag vor der
Porte Carmentalis der Servianischen Mauer, er-
streckte sich im Osten bis an den Fu6 des
Eapitols, reichte im Stiden bis an die Servius-
mauer und bedeckte mit seiner nordlichen Halite
ungefahr die heutige Piazza Montanara. Seine
Ausdehnung nach Westen seheint durch die tber-
reete dreier Tempel bestimmt, die mit ihrer
Front gegen das Forum hin unter der heutigen
Kirehe S. Nicola in Carcere nachgewiesen wer-
den konnten.

Von Tempeln in Foro HoUtorio werden er-
wahnt: 1. Der Tempel der Spes, erbaut
but Zeit des ersten Punischen Krieges von A.
Atilius Calatinus (Cic. de leg. II 11, 28; de nat.
deor. II 23, 61. Tac. ann. II 49). Als Dedi-
kationstag gait der 1. August. 218 vom Blitze
(Liv. XXI 62, 4), 213 zugleich mit den Tempeln
der Fortuna und der Mater Matuta durch Brand
zerstOrt (Liv. XXIV 47, 15), wurde er im
nachsten Jahre zugleich mit den genannten
Tempeln wiederhergestellt (Liv. XXV 7, 6). Zur
Notiz des Liv. XL 51, 6 (zum J. 175) vgl.
Jordan-Hfilsen Topogr. d. Stadt Rom I
3, 509. Einen spateren Brand (31 r. Chr.) er-
wahnt Casa. Dio L 10, 8, Ton einer Restauration
dureb Qermanicus wahrscheinlich nach einem
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neuerlichen Brande 17 n. Chr. spricht Tac. ann.
II 49. — 2. Tempel des Ianus {Ianus ad
theatrum Marcelli CIL P p. 325. 337), erbaut
ebenfalls zur Zeit des ersten Punischen Krieges
und (am 17. August) dediziert von C. DuiliuB
(Tac. ann. II 49), wiederhergestellt von Tiberius
17 n. Chr. und aufs neue dediziert am 18. Ok-
tober (vgl. Tac. a. a. 0.). — 3. Der T e m p e 1

der IunoSospita, gelobt 197 von C. Corne-
10 lius Cethegus in der Schlacht gegen die Insubrer

(Liv. XXXII 30, 10), geweiht 193 (Liv, XXXTV
53, 3 aedes eo anno aliquot dedieatae sunt: una
lunonis Matutae [verschrieben fur Sospitae] in
Foro HoUtorio, vota locataque quadriennio ante
a 0. Gornelio consule Oallico bello). Zu einer
von Cicero (de div. I 2, 4. 44, 9; vgl. Iul.
Obsequens 55 [155]) erwahnten Restauration
eines templum lunonis Sospitae vgl. Jordan-

on5
fi

,L
8ei1

, \J*- °- 510
>

7
;

zu o™1 - fast-

20 II 55 vgl. Wis sow a Rel. d. Romer 117,
9.-4. Der Tempel der Pietas, gelobt
191 von M'. Acilius Glabrio in der Schlacht
bei den Thermopylen, dediziert 181 von seinem
Sohne (Liv. XL 34, 4 earn aedem dedieavit M\
Acilius Glabrio duumvir, statuamque auratam,
quae prima omnium in Italia statua aurala est,
Olabrioni patri posuit [danach Val. Max II 5,
1]; vgl. Fest. ep. 209 [dazu Val. Max. V 4, 7
und ahnlich Plin. n. h. VII 121]). Der Tempel

30 stand bis Casars Zeit und flel der Anlage des
Marcellustheaters zum Opfer (Plin. n. h a a
Cass. Dio XLIII 49).

'
'

Zur Lage Jer Tempel und zur Identiflzierung
mit den vorhandenen Resten unter der Kirehe
S. Nicola in Carcere Jordan-Hfilsen
Topogr. I 3, 511ff., zu den erhaltenen Resten
des Forums, zur sogen. Porticus Minucia und
zur lactaria columna in Foro HoUtorio dicta ebd.
514f. Vgl. auch Lanciani Ruins and eica-

4«vations of ancient Rome 460f. und Richter
Topogr. d. Stadt Rom3 192fl. [Gall.]

Holke (<Uxij, ovXxrj), bei den Metrologen sy-
nonym mit Drachme und Denar, Stellen bei
Hultsch Metrol. script. II 203. [Regling.]

Holkos (d 6Xx6g). 1) OrUichkeit auf der Grenze
der Epidauria und Korinthia, erwahnt in dem
Schiedsspruch dor Megarer, IG IV 926, 29f. 6
$dxt; 6 {utig tov SXxov. Wo die Grenze verlief, ist

unbekannt; s. o. Bd. VTI S. 2246, 9ff. [Bolte.]
oO 2) H. = Trockenplatz fur Schiffe nach der

spateren Vulgaraussprache 'Oexos Theod. Stud. I
3, vgl. den Art. Horkosios), Schiffsstation bei
Lampsakos, Georg. Acrop. 19; 25 Par. neel zov
ovzco noig 6vofia£6fitvoy xonov 'OXxoy za; rijas
tovzov xadcbgftnoev . Tomaschek S.-Ber. Akad.
WienphiL-hist. C1.CXXIV vm 15. [Burchner.]

Holmeion, Holmion (zi 'OX/isior korr. M.
Schmidt, °OX/uov Diogenian-Hesych. ; der Name
hangt jedenfalls mit dXuot = walzenformiger

60 Gegenstand zusammen ; vgL die Namen Holmuti,
Hohnoi u. a.), Hflgel auf dem Gebiet von Ephe-
sos; s. o. Bd. V S. 2781. [Bflrchner.]

Hobnol COlpot). 1) Stadt in Phrygia Paro-
reios, nach Artemidor bei Strab. 663 920 Sta-
dien von Karoura, an der StraBe fiber Laodikeia,
Metropolis, Chelidonia, und etwas mehr als 500
Stadienvon Tyriaeion. E. Kiepert (Forma orb.
ant VTn 12, sowie Karte von Kleinasien) setzt
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es vermutungweise bei Karadja Oren am Nord-

westende des Sultan Dagh an. Der Ort teilt die

Gesamtstrecke ungefabr in dem geforderten Ver-

haltnis, trotzdem bleibt naturlich der Ansatz

unsicher, Anderson Journ. hell. Stud. XVHI
1898, 109f. In derselben Gegend, in der Gheneli

Ova, 3ucht ihn Radet Nouv. Archiv. d. miss,

scientif. 1895, 474. Auf einer Inschrift aus Gun-

dani nOrdlich vom Hoiran-Gel flndet sich das

Zeit, wo der hasmonaische Staat sich den Seleu-

kiden gegenflber konsolidiert hatte (vgl. Schurer
a. a. 0. Ill * 234ff. iiber die Entstehungszeit des

Buches Judith, der den Ansatz in die rCmische

Zeit ablehnt; bisher ist freilich hierfur die kurzere

Rezension, obwohl sie gerade fur die Judithlegende

manches ITrsprungliche bieten diirfte [s. Gaster
Encykl. Bibl. II 2645], noeh nicht genugend ver-

wertet worden, wie tiberhaupt die Frage nach der

Ethnikon 'OXutavog, Ramsay Aberdeen Univer- 10 Entstehung der Judithlegende bei der Unter-

sity Studies XX 1906, 330, s. o. Bd. HI S. 15

Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien, phiL-hist. Kl.

1891, vm 101.

2) Stadt an der Ktiste von KiliMen, deren

Bewohner nach Seleukeia Tracheia tibergesiedelt

wurden, Skylax 102. Strab. 670. Plin. n. h.

V 92. Stad. mar. magn. 180. 181, Munzen
mit der Umschrift OAMITON, OAM1TIKON,
Head HN 603. Cat. Brit. Mus. Cilicia L. LXIV

suchung, warm unser Judithbuch entstanden ist,

nicht genugend beachtet , sondern beides mitein-

ander vermengt worden ist Nicht gerechtfertigt

erscheint es mir schliefilich , die Abfassungszeit

auf einzelne Jahre genau bestimmen zu wollen r

wie dies z. B auch Willrich a. a. 0. 33 vev-

sucht hat). Die Leugnung der Geschichtlichkeit

des H. in der Juditherzahlung schliefit es natur-

lich noch nicht aus, dafi dem SchOpfer dieser

85, 115, 1. Imhoof-Blumer Kleinasiat. Man- 20 Personlichkeit bei H. eine bestimmte historische'•--- - • - ' ' PersOnlichkeit vorgeschwebt hat; die Forschung

hat sich aber iiber eine solche noch nicht ge-

einigt. Man denkt ebenso wohl an den Assyrer-

kfinig Assurbanipal (s. z. B. Winckler a. a. 0.),

wie an den Legaten des Pompeius, M. Aemilius

Scaurus (Gaster Encykl. Bibl. n 2645); man>

zieht ferner den General Demetrios' I., Nikanor,

heran (Ball in Waces' Apocrypha [in Speaker's

Commentary] 1 252ff.) und verweist schlieBlich auf

zen 448. Die genaue Lage ist noch unbekannt

;

der Ort mnB aber am Nordende der Bucht von

Aghaliman gelegen haben, Heberdey und Wil-
helm Denkschr. Akad. Wien, phiL-hist. Kl. XLIV
1896, VI 100. [Ruge.]

Holmones s. Olm ones.

Holoios ('OX&ios), ein von v. Prott aus

Catal. coins Brit. Mus. Parthia LXVI angefuhrter

Monatsname, .hinter dem vielleicht nur der makedo-

nische Awios steckt', Hiller v. Gaertringen30 zwei kappadokische Fursten, Namens Orophernes--•' -" • — t>... i...i,i.._i;.»._i.
(fur den alteren aus der Zeit Artaxerxes' III. Ochos

z. B. auch jetzt noch Schurer a. a. 0., fur den

iungeren, der ein Zeitgenosse Demetrios' I. war,

Ewald Gesch. d. Volk. IsTael IV^ 621, 1. E. L.

Hicks J.H.St. VI 261ff. Willrich a. a. 0. 28ff.

Niese Gesch. d. griech. u. maked. Staat. Ill

258, 2 referiert falsch). So unglanbwurdig wie-

die Beziehung auf Assurbanipal und Scaurus ist,

so naheliegend erscheint in mancher Hinsicht die

Inschriften von Priene 71. Der dort flberlieferte

Monatsname unbekannter Herkunft ist wohl zu

'0(uo)Xio[t]os (s. d.) zu erganzen. [Bischoff.]

Holophernes. Diasen Namen fuhrt im Buche

Judith der Oberfeldherr des Konigs Nabucho-

donozor von Assyrien, welcher im Namen seines

Herrschers einen Rachezug gegen die seinem Herrn

unbotmaBig gewesenen Volier des Westens unter-

nimmt, hierbei auch die Juden angreift and wah-

rend der Belagemng der Festung Betylua von 40 Verbindung des H. mit den beiden Orophernes. Die

Judith, die sich zu ihm in sein Lager gewagt

hat, ermordet wird. In der kurzeren Rezension

des Buches Judith (s. Gaster P.S.B.A. XVI 156ff.)

ist H. durch einen KOnig Seleukos ersetzt Die

Unwahrscheinlichkeit des ganzen Vorganges, die

einzelnen, beeonders groben historischen VerstoBe,

die sich in dem Judithbuche finden, sowie der

vcllig novellenartige Charakter der Erzahlung, in

der die Teudenz — Erbauung und zugleich An-

Gleichsetzung der Namen darf man jedenfalls als

sicher bezeichnen. Denn der Name 'Ogotpcgrris er-

scheint sowohl bei Diodor. XXXI 19, 2 als auch bei

Appian. Syr. 47 auch in der Form 'OXotpierns, und

wir haben zu beachten, daB der uns uberlicferte

Name H. als Transkription aus dem arainaischen

Original des Judithbuches zu werten ist; hierdurch

kann auch sehr wohl die falsche Aspiration her-

vorgerufen worden sein, wenn man nicht spatere

feuerung des Volkes gegen die Bedrohnng durch 50 Verderbnis annehmen will. Nun erscheint mir die

"* ' " •
n * " •'" J "— Wahl des nicht besonders bekannten persischen

Namens durch einen jfldischen Literaten ohne £in-

wirkung eines bestimmtcn Vorbildes undenkbar,

und da liegt es an und fur sich nahe, zuerst

an den dem Verfasser zeitlich zunachststchenden

Konig Orophernes zu denken, der sich in seinem

abenteuerlichen Leben als Freund des ersten De-

metrios auch zeitweise in Syrien aufgehalten hat

und dadurch auch den Juden bekannt geworden

Glaubensfeinde — als Kompositionsgrund klar

zutage tritt, schheBen die Geschichtlichkeit der

in ihnen berichteten Vorgange aus (alle Rettungen,

auch die neueste von Steinmetzer Neue Unter-

suchungen iiber die Geschichtlichkeit der Judith-

erzahlung, erscheinen mir ^Ollig mifilungen, s.

auch Schurer Gesch. d. jiidisch. Volk. ni 4 232.

237): die Versuche, einen historischen Kem heraus-

zuschalen, haben bisher nur zu einander aufs

starkste widersprechenden und haltlosen Hypo- 60 sein diirfte. Freilich ist uns nichts uberliefert, daB

'

thesen gerahrt (man vgl. etwa mit einander die

Ausfuhrungen von H. Winckler Altorient. Forsch.

II 2, 266ft, Willrich Judaika 30ff. und Ga-
ster Encykl. BibL II 2645). H. und seine Taten
sind also ans der Geschichte zu streiehen; die

Kunst, die ihn uns vertraut gemacht hat, hat ihn

auch gesehaffen, and xwar nicht za lange nach

der makkabaischen Erhebung, wohl etwa zu der

er jemals mit den Juden in nahere, und zwar so-

gar in feindliche Beziehungen getreten ist; infolge

des Schweigens der Makkabaerbucher nber ihn

darf man es zudem wohl als unbedingt ausge-

schlossen bezeichnen, daB er an den Kampfen
Demetrios

1

I. gegen die Juden in irgend einer

fuhrenden Stellung beteiligt gewesen ist. Dem-
gegenflber ist eine scheinbar sichere Verbindung
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zwischen dem alteren Orophemes und dem judi-

schen Volke konstruiert worden; er soil als Feld-
herr des Artaxerxes Ochos einen judischen Auf-
stand niedergeworfen haben (s. z. B. v. Gut-
schmid KL Schrift. V 286. Judeich Kleinas.
Stud. 170, 1. Schurer a. a. 0. Ill* 7. 232f.).

Nun wird aber dieser jiidische Aufstand nur indirekt

aus den christlichen Chronographen erschlossen, ist

bei ihnen durchaus nicht direkt bezeugt, und Dio-

zunehmen hat (die kiirzere Rezension scheint mir
hierfur Fin?erzeige zu bieten; beachte auch, daB
in den Midraschim H. der Konigstitel beigelegt
wird, und daB er hier den Platz Nebukadnezars ein-
nimmt) oder ob es erst von dem Verfasser nnseres
Juditbbuches eingefuhrt worden ist, lieBe sich nur
durch eine eingehende Analyse des Werkes ent-
scheiden, die ich naturlich hier nicht nebenbei
fuhren kann ; die Verkniipfung mit dem Namen H.

dor erwahnt ihn an der Stelle, wo man ihn er- 10 dtirfte aber jedenfalls erst durch unseren Literaten
warten sollte — bei der Schilderung des Vor
gehens des dritten Artaxerxes gegen die Aufstande
in Syrien und Agypten im 16. Buche — ebenso-
wenig wie Josephus (die Stelle ant. Iud. XI 297ff.,

welche uns den einen Hauptfiihrer des Ochos auf
seinen syriseh-agyptischen Feldziigen, den Bagoas,
mit den Juden in feindliche Verbindung zu bringen
schien, ist auf einen anderen Bagoas aus der Zeit

Artaxerxes II zu beziehen, s. Sachau Aramaisch.
Papyr. Nr Iff. Vgl. audi die Bemerkungen ilber 20
die chronologisch irrefiihrenden Zeitangaben des
Josephus im Art. Herodes Antipas Nr. 24
n. Nachtr.). Wir durfen also einen Zug der Perser
gegen die Juden zur Zeit des Ochos nicht als ein
nur irgendwie gesichertes historisch.es Ereignis an-
sehen (ihn bezweifelt vor allem Willrich a. a. 0.
35ff. Holschers Bettungsversuch [Palastina i. d.

pers. u. hellenist. Zeit 46ff.] uberzeugt nicht, s.

ubrigens auch E. Meyer Papyrusfund v. Elephan
tine 71, 2).

" - - -
-

lich in eine

vorgenommen worden sein. [Walter Otto.]
Holovitreum in Kom, der nach seiner Aus-

schmiickung mit Glasmosaiken so benannte Palast
des Chromatius. Es befand sich nach dem Be-
richte der Memorabilien am Marsfeld (via dei
Banehi vecchi) an Stelle der 1741 abgetragenen
Kirche S. Stefano in Piscinula, vgl Jordan-
Hulsen Topogr. d. Stadt Eom I 3 597 und
Anm. 104.

^ ^ ^

[Gall.]

Hoiunder, ,'xzij (dxxea), sambucus. >i\vl\-

bucus nigra L. , allbekannter Strauch aus der
Familie der Caprifoliaceen. Fur den griechischen
Namen weiB Prellwitz Etyraol. Worterb. keine
Ableitung anzugeben, das lateinische sambucus
faBt Walde Lat.-etymol. Worterb. als eine Aus-
lautvariante mit Media zur Wurzel von sapio,
sapa. Die Pflanze wird zuerst genannt in den
Hippokratischen Schriften morb. mul II 4H8, wo.die Frucht im Wein gegeben wird. Vortretflich

Urn so weniger darf man dann natur- 30 ist die Beschreibnng bei Theophrast. h. pi. Ill
Beweisfuhrung die auf Grand dieses 13, 4: ,Den H. findet man meistens ajn Wasser

Zuges konstruierte Verbindung des alteren Oro-
phemes mit den Juden, fur die uns sonst kein Zeug-
ma vorliegt, als sicheren Faktor einstellen. Zudem
hat schliefllich die Vermutung viel fur sich, daB
dieser Sltere Orophemes vielleicht flberhaupt gar-
nicht gelebt hat, sondern erst im 2. Jhdt. v. Chr.
aus AnlaB der Thronstreitigkeiten des jiingeren
Orophemes in den kappadokischen Stammbaum

= .. „_ ,

eingeschoben worden ist (S. Mar quart Philo-40o oxoXog iaziv ' vixkn xhy oxsigav, Stxai'nepiitewd-

am
und an schattigen Platzen, er kommt jedoch auch
sonst vor. Er wachst strauchartig und seine Jahres-
triebe entwickeln sich bis zur Zeit des Laubfalles
in die Lange, hernach in die Dicke. Die Lange
der Triebe ist nicht sehr betrachtlioh, sondern be-
tragt hSchstens sechs Ellen. Die Starke der alten
Stamme 'kommteineisxegtxeqpiXaia gleich (vgl. Poll.

8. v. xo 8k pezafv xov i/ifloXov xai rijg jrgos/ij)oX{8os,

logus LIV 507ff. im AnschluB an Th. Reinach
Trois royaumes de l'Asie mineure 12, 1 ; das ein-

zelne bei Marquart ist freilieh sehr unsicher).

Man rechnet also mit einer ganz unsicheren GrOBe,
wenn man in ihm das Vorbild des H. sieht. Die
uns bekannten Lebensscbicksale der beiden Oro-
phemes geben uns somit keinen geniigenden An-
laB zu der Annahme, daB aus ihrer Kenntnis
herans der Verfasser des Judithbuches seinen H.

lata xaXelzai). Die Rinde istglatt, dflnnundtrocken,
das Holz locker und leicht, wenn es trocken ist;

es hat ein weiches Mark, so daB man die Zweige
ganzlich aushohlen kann, daraus macht man die
leichten StCcke. Ausgetrocknet wird das Holz fest

und dauerhaft, wenn es naB liegt und die Rinde
abgeschalt wird. Es schalt sich aber die Rinde
beim Trocknen von selber ab. Er hat oberflach-
lich verlaufende Wurzeln in mafiiger Zahl und

konstruiert habe. Wie durfen es daher wohl nur als 50 GroBe. Die Einzelblatter (= -blattchen) sind bieg
sicher bezeichnen, daB die Wahl des Namens H.
durch sie bedingt worden ist; es kann dies iibri-

gens sehr wohl auf Grand eines den jiingeren
Orophemes und seinen Vorfahren behandelnden
Literaturwerkes geschehen sein, das aus irgend
einem Grande dem judischen Literaten besondere
Anregung geboten hat (bei der Namenswahl mag
seine Vorliebe fur orientalische Namen mitge-
sprochen haben). Das fur den H. charakteristi

sam, langlich, wie die Blatter des breitblattrigen
Lorbeers, aber im Verhaltnis zur Lange in der
Mitte breiter und runder an der Basis; nach dem
oberen Ende zu laufen sie spitzer aus und sind
am Rande gezahnt. Das ganze Blatt hat einen
gemeinsamen starken und gefaBreichen Blattstiel

ahnlich einem beblatterten Schooling, an ihm
stehen sich je zwei Blattchen in einem Joche
gegenuber in Abstanden und eines unpaarig an

sche Motiv des gegen die Juden ziehenden Feld- 60 der Spitze. Die Blatter sind rOtlich angehaucht (?),
herm des feindlichen Konigs, der bei diesem Zuge —

'

-' J ^ -—«-•- J - _ T..- ii _.t.,., .— .'

seinen Tod findet, durfte alsdann wohl dem wirk-
lichen Leben entlehnt sein, dem Todesznge des
Nikanor, des Feldherm Demetrios' L, gegen die
Juden (auc' ihm wird von den Juden das Haupt
AbffeSChlafifeB!) Oh Ai«* ullM- KArMfd An* nnsAMMnabgeschlagen!) Ob dies aber bereits der unserem
literaten vorliegenden Judithlegende angehort hat,
bei der man wohl eine allmahliche Entwicklung an-

schwammig und fleischig; das Blattgebilde fallt

im ganzen ab, so daB man es ein (einheitliches)
Blatt nennen mOchte; eg haben aber auch die
jungen Sprofilinge gebnchtete Lappchen'. DaB
damit Theophrastos den Begriff des Fieder-
blattes gesehaffen, hat Bretzl Botanische For-
gehungen des Alexandenoges 19 klar dargetan.
,Die Gesamtblttte ist weiB and besteht aus yielen
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weifien Einzelbliitchen, die auf den Verzweigungen

des Blutenstiles wabenartig gedrangt stehen; sie

haben einen starken lilienartigen Wohlgeruch.

Auch der Fruchtstand sitzt in ahnlicher Weise

an einem dicken Stiel, ist aber traubig. Keif

wird die Frucht schwarz, unreif gleicht sie grftnen

Weinheeren und ist wenig groBer als eine Erve.

Sie enthalt einen weinartigen Saft (das weitere

ist nicht in Ordnung: z^y vyQaalav de ofoa>Sr) zy

otfei xai zas ze'6as ^eXsiov; • avafSXaoiei xai to? 10

xtqiaXag U acini eius infirmiores quam reliqua;

tingunt capUlum Plin. n. h. XXIV 52). Inwendig

enthalten die Frfichte KOmer wie die Sesamsamen'.

Weiterhin erscheint der H. bei Theophrastos unter

den axagna und <pllv&Qa, c. pi. I 1, 3, wo sich

auf ihn nur das letzte beziehen kann, er ist ao£og

h. pi. I 5, 4. 8, 1 und wie die meisten feuehtig-

keitsliebenden Gewachse nur kurzlebig (h. pi.

IV IS, 2).

Dioskurides unterscheidet vom eigentlichen H. 20
den Zwerg-H. (Attich, Sambucus ebulus L.) m. m.

IV 173W. : ,Der H. (ot 8k 8sv8gov agxzov, otdk q/te-

qoy, 'Pcofialoi aafiflovxovfi, rdXXoi axofiiijv, Aaxoi

aipa Ubeflief. der Wiener Hss.) kommt in zwci

Arten vor (axxij Siaorj, woraus die lateinische Diosku-

ridesubersetzung den Namen actidisse machte).

die eine ist baumartig mit rohrartigen runden,

hellfarbigen, langen Schossen. Die Blatter stehen

zu drei oder vier in Abstanden urn den Stil, ahn-

lich wie bei der WalnuB, sind aber kleiner (ob- 30

longa Diosc. lat. Oribas.). An der Spitze der

Zweige stehen runde Dolden mit weiBen Bliiten,

die Frucht gleicht der der Terebinthe; sie ist

schwarzpurpurn, traubenfermig, saftreich und wein-

artig.

Die zweite Art hciBt j;ai/ia(dxri; (ot dk efoiot

axzij, ol 8k dygla axzrj, ot 8k EiifSoXxr), 'Pm/mtot

epovXovft, rdX.Xot Sovxcovi — korrapt; vgl. Marc.

Empir. VII 13 kerba quae Qraece chramaeacte,

Latine ebulum, Oallice odocos dicitur: Ps.-Ap. 40

Galli ebucone: fort. 68ox&vefi W.) Aaxoi oX/ia,

bei einigen auch Sumpf-H. Sie ist kleiner und
krautiger und hat einen vierkantigen knotenreichen

aiengel. Die Blatter stehen abwechselnd an jedem
Enoten halbumfessend (?) , sie sind den Mandel-

blattem ahnlich, aber am Rande gesagt, langer

und starkriechend. Die Dolde an der Spitze ist

der vorigen ahnlich, ebenso Bliite und Frucht.

Die Wurzel ist lang urd fingerdick'. Es braucht

wohl nicht auagefuhrt zu werden , wieweit diese 50
Beschreibungen technisch hinter Theophrastos
zuruckbleiben.

Von den Romem befiehlt bereits Cato de agri-

cult. 37 , 2 : ex segete vellito ebulum • Colu-

mella ruhmt II 2, 20 ihn unter den Pflanzen

quae et dulcem terram et frumerdis habilem
significant. X 10 atque habilis natura soli . . .

et rtUilat ebuli creat uvida bacas. Plinius gibt

keine eigentliche Beschreibnng mehr, sondern

sagt nur kurzn.h. XXIV 51: sabueushabet alterum 60
genua mogis ailvestre, quod Qroeci ehamaeacten,
alii helion voeard, multo brevitts. XVI 122:

dwiduae nee ramoiae. 180: sabuei acinos habent

mgro* atque parvos, umorit lenti; n. h. XVI 179
stellt er den sabucux ganz in seiner Art als

fimgosi generis neben die Brombeerstraucher und
berichtet folkloristisch nieht oninteressant: ex
qua magi* canoram bueinam tubamque credit

pastor ibi eaesa, ubi gallorum cantum frutex

Me rum exaudiat. Zur Strafe fur ihre mangelnde
Wachsamkeit beim tTberfalle des Eapitols durch
die Gallier sollen auch nach ihm alljahrlich Hunde
zwischen den Tempeln der luventas und des Sum-
manus aufgehangt worden sein: vivi in furca
sabucea armo fixi. Als Rebenpfahl empfiehlt ihn

Colum. IV 26, 1 ; Quitten in H.-Mark aufbewahrt
Plin. n. h. XV 16; einzelne Friichte durch Zweig-

lein getrennt Pallad. IV 10, 9. Heilwirkungen
hat Nicand. Ther. 615 aus Apollodor, ferner Scrib.

Larg. comp. 153: ad calculosos, lienosos, hydro-

pieos ; urinam detrdhit, lapidem extenuat : . .

.

ebuli, aristoloehiae, singulorump. X { V). Nach
Dioskurides stimmen H. und Attich in den Heil-

wirkungen iiberein, nach Plinius ist letzterer wirk-

samer: in folgenden Angaben decken sich beide

Gewahrsmanner so ziemlich : H. und Attich sind

austrocknend nnd wasserabtreibend , aber dem
Magen zuwider. Die Blatter fuhren wie Gemftse

gekocht Schleim und Galle ab, ebenso die zarten

Stengel in der Schiissel genommen (Seren. 523.

831. Marcell. med. XXX 73). Die Wurzel ist in

Wein gekocht bei geeigneter Lebensweise Wasser-

suchtigen zrtraglicn (Plin. iun. 22. Seren. 498);

sie hilft aber auch bei SchlangenbiB in ahnlicher

Anwendung. Mit Wasser zum Sitzbade gekocht

erweicht und Offnet sie die Gebarmutter uud bringt

deren Affektionen in Ordnung. Auch die Frucht

hat mit Wein getrunken dieselbe Wirkung (vgl.

o. Hippokrates), eingerieben farbt sie die Haare
schwarz (Marcell. med. VII 13. Seren. 47. 582).

Die frischen zarten Blatter mit Graupen lindern

als Umschlag Entziindungen und sind als Eata-

plasma ein gutes Mittel bei Verbrennungen und
HundsbiB. Sie verbinden auch fistelartige Ge-
schwure und helfen bei Podagra (vgl. Scrib. Larg.

160. Lukian. tragodopod. 74), wenn sie mit Rinder-

und Bockstalg aufgelegt werden. Plinius fflgt noch

hinzu: n. h. XXIV 51 sucus cerebri eolleetiones

privatimque membraiiae, quae eirea cerebrum est,

lenit infusus. acini eius infirmiores quam reliqua

. . . pott acetabuli mensura urinam movent . . .

53 iidem (cauliculiy in aqua macerantur, ut

sparsa ea pulices necentur; foliorum decocto si

locus spargatur, muscae necantur (— Geopon.

XIII 12, 2) boa appellatur morbus papularum,
cum rubent corpora; sabuei ramo verberatur.

cortex interior tritus ex vino albo potus alvum
sistit. Ahnliches bieten Galen. XI 820. Oribas.

11 s. v. u. sonst, zum Teil aus Rufus schOpi'end.

Ps.-Apul. 91 kerba ebulum, wo auch in cod. C
der Name mtcos afrodites sich findet. Aet. I s. v.

Paul. Aeg. VII 3. Ang. Mai (dynam.). VII 416.

Isid. orig. XVII 7, 59 s. mollis et pervia arbor.

Im Antidotarium Braxellense U 83 (ed. Rose,

Theod. Prise. S. 382) wird ad colum Holzkohle aus
lignum nodosum sambucineum empfohlen. In
der Tierheilkunde vcrwendet radices ebuli Pela-

gon. 9 und 148. Gate Abbildungen des H. linden

sich zu Wien in Cod. C. f. 73 v° N 20; S. ebu-
lus (xafuuaxxt,) C. 381 v» N 172. In cod. Paris.

(MS. Gr. 2179) stellt nach Bonnet Essai d'identi-

ficat. des plant. m&L etc., Ianus VUI (1903) 169ff.

in c. 171/172 das erste Bild Viburnum Lantana
(Schneeball) dar, das zweite Sambucus raeemosa.
Jedenfalls spielte der mehr nordische Banm bei

den Alten nieht entfernt die Bolle wie bei den
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Gennanen;vgl. Kfihn Der H. in der alten Arzneik.

Med. Klinik (1907) 83. P i e p e r Volksbotanik 319.

Sohns Unsere Pfianzen 39ff. u. a. [Stadler.]

Holus ("OXovg in einem cod. des Scyl. [47]

und SoXovviog An. stad. m. m. 350. 351), ein

Hafenstadtchen auf Krete; s. Olus. [Burchner.]

Homagyrion s. Homarion.
Homagyrios ('O/iayvgtog), Epiklesis des Zeus

in Aigion, wo der Tempel des Zeus H. in der

UnteTstadt am Strande lag; die Legende leitete

den Namen davon her, daB Agamemnon die grie-

chischen Ffihrer zur Beratung fiber den troiani-

schen Krieg nach Aigion zasammenberufen haben
sollte, Pans. VII 24, 2. Zeus H. entspricht dem
Zeus Bulaios, der die povXq leitet, wie Zeus die

pfiTjyvgig $ewv (Horn. II. XX 142. Horn. hymn.
V 484. Pind. Isthm. VII 46). Man hat diesen

Zens H. identifizieren wollen mit dem Zeus Ho-
marios bezw. Amarios, in dessen Heiligtum die

achaische Bundesversammlung tagte (vgl. Gruppe
Griech. Myth. 1116. 3), doch lag das Bnndes-
heiligtum auBerhalb Aigions; vgl. o. Bd. I S. 1741
(Amarios) und I 969 (Aigion). [Jessen.]

Homarion (xd 'O/xagtov), ein Heiligtum des

Zeus Homarios oder Hamarios in der Nahe von
Helike in Achaia. Uber die Epiklesis hat Jessen
o. Bd. I S. 1741 gehandelt, aber so, daB eine

ernente ErCrterung der Form und der eng damit
zu8ammenhangenden Etymologie notwendig ist.

V. bietet Polyb. V 93, 10; ders. II 39, 6 Atbg

V/uaglov. Die Hss. Strabons geben VIII 387 AI-
NAPION, 385 APNAPION: offenbar fortschrei-

tendeXorruptel aus AMAPION; AMAPIOZsteht
auf der Inschrift aus Levidi Foucart Rev. Arch.

XXXJI 1876, 96. Le Bas Voyage arch. Explic.

n. 353. SGDI 1634. Michel Recueil 199. Syll.2

229. Besonders betont zu werden verdient, daB
die Inschrift ein Zeichen fur den rauhen Hauch
nicht mehr kennt (nach freundlicher Mitteilung

von Hiller von Gaertringen). Foucart er-

klarte 'Aytdgtog fur die richtige Form des Wortes,
das er von dftdga = fipiga ableitete. Seine Ansicht
fand die Billigung von Dittenberger Anm. 2.

Jessen (s. o.). Preller-Robert Griech. Myth.
I 148. Niese Geschichte der griech. u. maked.
Staaten II 292, 8. Topffer o. Bd. IS. 167, 15ff.

u. a. Dabei muBte man aber die hsl. Uberlieferung

des Polybios beiseite schieben, denn ein Ubergang
von a/MQ- zu opag- ware nicht zu erklaren ge-

wesen (Hoffmann SGDI 1634, 8). Deshalb ver-

dient eine andere Ableitung den Vorzug, die die

uberlieferten Formen zu vereinigen gestattet und
einen sehi angemessenen Sinn ergibt, namlich die

aus sam + ap: Cnrtius Griech. Etym. n. 488.

W. S.ehulze Quaest. ep. 500, 1. Gruppe Griech.

Myth. 1116, 3. Die Epiklesis lautet demnach
X)ftdgtog oder 'Afidgtog (daB bei Strabon A/idgtor

zu lesen sei, vermutete zuerst Welcker Ep. Cycl.

128, 144), und der achaische Bund stand unter

dem Sehntz eines .Bundeszeus' (so Schu lze).

Das H. war ein Hain des Zeus (Strab. ViU
387), als dessen Paredroi Athene und Aphrodite
verehrt wurden (Eid der Orchomenier auf dem
Stein von Levidi Z. 8); auch ein Altar der Hestia
befand sich in dem Hain (Polyb. V 98, 10). Das
Heiligtum lag im Gebiet Ton Helike, des alten

Vororts dea aehaisehen Bnndes (fiber seine Lage
s. o. Bd. VII S. 2857, 22ff.), und ging nach dessen

Untergang 373 zusammen mit dem ubrigen Land-
besitz an Aigion aber: Apollodoros bei Strab. VDH
387 AlyUmv S1

ioxi xal xavxa xal 'MX(xr) xal to

xov Atdg aXoog xo'A/tdgtov; vgl. Pans. VII 25, 4.

WeiBenbornzuLiv.XXXVTnS0,3. Gegrfindet

war es, wie der Name besagt, als Bundesheiligtum
der Achaer. Als nach dem Sturz der Pythagoreer

die unteritalischen Stadte ihre Verfassung nach.

dem Vorbild der aehaisehen neu ordneten, ent-

10 lehnten sie von dort auch die Einrichtung und
den Namen des H. (Polyb. II 39; nach Ed. Meyer
Gesch. d. Alt. UI 666 Mitte des 5. Jhdts.). Auch die

Versammlungen des nenen Bnndes von 280 tagten
zunachst im H. (Strab. Vm 385). Erwahnt wird

es im Zusammenhang der geschichtlichen Ereig-

uisse nur noch einmal (Polyb. V 93, 10) als Ort
der Aufstellung eines Dekrets der Megalopoliten

217 v. Chr. Dagegen wird als der ubliche Ort
der Bundesversammlung jetzt stets Aigion ge-

20nannt; die Stellen bei Merle ker Achaicorum
libri tres 47. Da nach griechischem Sprachgebrauch
der Name der Stadt auch ihr Gebiet deckt, so

kOnnen in manchen dieser Falle die Versamm-
lungen im H. stattgefunden haben. Haufig aber

muBte man in diesen kriegerischen Zeitlauften seit

228 den Schutz der befestigten Stadt aufsuchen

(anschaulich Plut. Arat 42 223 v. Chr.); wieder-

holt wurde die Versammlung auch in andern
Stadten abgehalten (Merleker 85. Topffer o.

30 Bd. I S. 167, 42ff.), bis Philopoimen es 189 zum
Gesetz erheben lieB, daB die Versamrnlungen im
regelmaBigen Wechsel in alien Bundesstadten
stattfinden sollten (Liv. XXXVIII 30, 2f. Dubois
Les ligues ^tolienne et achlenne 184f. Freeman
History of Federal Government2 226). So verlor

das H. allmahlich seine alte Geltung. Wenn ein

echtes Ding auch an anderer Statte abgehalten
werden konnte, so sprach eben die Lage des H.,

das mindestens 1 Stunde von Aigion entfernt

40 war, zu sehr zu seinen Ungunsten. Strab. VHI
387 wird das Heiligtum als noch vorhanden be-

zeugt; aber ob wir dies Zeugnis auf Strabons
Zeit oder auf die seiner Quelle (Apollodoros) zn
beziehen haben, laBt sich nicht entscheiden. Jeden-
falls spricht er von den Zusammenkunften der
Achaer im H. bier wie 385 als von einer ver-

gangenen Sache.

Zu Pausanias' Zeiten muB das H. nicht mehr
bestanden haben ; man wurde andernfalls erwarten,

50 daB er das alte Heiligtum auf seiner Wanderung
von Aigion nach Helike (VH 24, 5) erwahnte; er

kennt nur Aigion als Ort der Bundesversammlung
in alterer Zeit (VH 7, 2) wie in seiner eigenen
(VH 24, 4). In der Stadt Aigion selbst, am Strande,

in der Nahe der groBen Quelle, erwahnt er (Vll

24, 2f.) ein Heiligtum des Zens Homagyrios, das
Homagyrion, in dem sich Bilder des Zeus, der

Aphrodite und der Athene befanden. Ersagt nicht,
'

daB dies Homagyrion irgend eine Bedeutung ffir

60 die achaische Bundesversammlung hatte; aber es

scheint doch einleuchtend, daB es einen Er-
satz far das alte H. bilden sollte (Schorn
Geschichte Griechenlands 51, 1 dreht das Ver-
haltnis nm). Dafur spricht ebenso die Knltver-
einignng derselben drei Gottheiten, denen wir
vorher in dem Schwur der Orchomenier begeg-
neten, wie die neue Epiklesis, in der die ver-

dnnkelte Bedeutung der alten dem Veratftndnie
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wieder nahergebracht erscheint (Frazer Paus.
IV 162). AnlaB zu dieser eigenartigen Kulter-

neuerung kflnnte z. B. die Wiederherstellung des

xoivov iqjv 'Axat&v nach der Katastrophe von 146
geboten haben (Paus. VII 16, 10. Brandis o.

Bd. I S. 195, 46ff.). Curtius Pelop. I 463 hielt

das H. fur identisch mit dem Homagyrion in

Aigion, ebenso Frazer Paus. IV 162f. [Hermann-
Swob oda Griech. Staatsaltertumer III6 892f.].

Bursian Geogr. U 333 trennt beide Heiligtfimer

richtig, ebenso Jessen o. Bd. I S. 174, 15ff.

Hitzig-Blumner Paus. II 831. [Bolte.]

Homarios ('Oftdgtog) s. Amarios o. Bd.I
S. 1741.

Homereion (ro 'OfttfoEiov Heiligtum und Stoa

mit Statue des Homeros, s. d.) . 1) Ortlichkeit in

Smyrna im kleinasiatischen Ionien, Strab. XIV
646. Die Homerosgrotte auBerhalb der Stadt (s.

den Art Homeros) suchte Chandler Travels 2

72 bei den oberen Aquadukten des jetzigen Ms-
y&Xog JJa^ddswos des heutigen Smyrna. Vgl.

Hamilton Researches in Asia Min. I 55; s. den
Art Smyrne. [Burchner.

j

2) 'Otir\Qiutv hieB nach Strab. XIV 646 eine

bronzene Munzsorte von Smyrna; gemeint sind

die Kupfermunzen des 2. Jhdts. v. Chr. mit
Apollonkopf, R sitzender Homer. Vgl. Babe Ion
Traits des monn. I 511. [Eegling.]

Homereon £Ofitjped>v) , Monat auf Ios nach
einer Inschrift des 3. Jhdts. n. Chr. IG XH 5, 1,

15: dvoeig
|

/ir/vog \ 'Ofit)ge \
wvog

\
tg' . Die Insel

gait als Heimat und als Begrabnisstatte Homers,
und ihre Bewohner brachten am Grabe des Dichters

Opfer dar (Westermann Biogr. gr. 23. Cell.

DI 11, 6), wabrscheinlich in dem nach dem Dichter

benannten Monat H. Von gflttlicher Verehrung
Homers hOren wir auch anderwarts, z. B. in

Smyrna (Strab. XIV 646) und in Notion (Osterr.

Jahresh. VIE [1905] 163). [Bischoff.]

Homeridai. Nach dem Zeugnisse der Logo-
graphen AkusUaos und Hellanikos bei Harpokr.
s. X)/*r)Qidat gab es in Chios ein yevog (eine Sippe

oder einen Geschlechtsverband), das seinen Namen
"O/ttjgidai nach dem Dichter ftihrte: 'Ofiqgidat

yevog b> Xt<j> oneg 'AxovotXaog ev y (frg. 22 Diels,

14 Kordt de Acus., Basel 1903), 'EXX&vixog kv

if) 'AxXavnddi (frg. 55, FHG I 52) ano xov noir\-

xov iptjotv (bvofido&ai, vgl. Suid. s. X)fit]g(dai. . .

oi de yevog ev Xlcp and xov notrjxov wvo/xao/ievov.

Auf den Zusammenhang dieses yevog mit dem
als eine Art Stammesheros gedachten Dichter
(vgl. Niebuhr Jenaische Lit.-Ztg. 1813 Erg.-

Bl. 60) weist die Homerlegende im pseudo-hero-

dotischen Bios c. 25 Z. 343 Allen. Darnach habe
Homer als Lehrer in Chios ein Weib genommen,
das ibm zwei Tcchter gebar, von denen die eine

unvermahlt starb, wahrend die andere einem
Chier zur Gattin gegeben ward. Bei Suid. s. X>/xr)-

gog hat Homer von seiner Fran, der Tochter eines

Kymaers, Aresiphone, zwei Sohne und eine

Tochter. Nach dem Agon 12 Bz. fuhrten die

Bewohner von Chios als Argument dafur, daB
Homer ihr Mitbttrger war, an, es gebe bei ihnen
Leute aus seinem Geschlechte, die sich H. nennen:
Xtoi H xdltr xexfiTJgta ipigovaa' Tdiov that noXi-

xijr Uyorxts xal' xtguxpttoihU xtvag be xov ybrovg

a&xofi m' airxoZg 'OfttjgiSae xnXooptrove; 4hnlich

Strab. XTV 645 ifupio^tixoCot 8i xal 'Opjoov

XXoi fiagxvgiov fieya lotif '0/xtjgiSag xaXov/*evovg

and xov exelvov yevovg sigoxeigt^o/ievot. Man sah also

in diesen H. AbkOmmlinge des eponymen Ahn-
herrn Homeros. Die Ableitung des Namens bestritt

freilich Seleukos, frg. 76 Mueller (gegen Krates)

£v (T negl fttcov, indem er die Bezeichnung X)/ttj-

gldai von fifttjgog Geisel' herleitete, s. bei Har-
pokr. a. a. O. weiter: d>vo/ido{hjoav yovv auto xStv

6fifiga>v, enti at ywatxeg noxe x&v XUov iv Aio-
10 waloig nagaqpQovtjoaaai eig ftdxijv f/Xv^ov xotg dv-

Sgdoi xai Sdvxeg AXXrjXoig 8/.ttjga wpuplovg xal
vvjA,<pag snaioavxo', oyv xovg daioyovovg 'Oftrjgldag

Xeyovotv; vgl. auch Suid. s. "OftTjglSai am Schlusse.

Als traditionelle Aufgabe bezw. Funktion dieses

yevog der H. bezeichnet ein altes Scholion zu
Pind. Nem. II 1 , ohne daB gerade direkt auf
Chios Bezug genommen wird, den Vortrag der

Homerischen Gedichte: X)/itjgidag eXeyov xo fib>

dgxafov xovg amo xov X>iirjQov yevovg, of xal xt/v

20 noitjoiv avxov ex 8iab*oxfjg f/8ov. Somit pflegten

die H. ex bia&oxffi, indem sie einander von Ge-
schlecht zu Geschlecht ablOsten, also nach Fa-
milientradition, gewissennaBen erblich jene Auf-
gabe, indem sie offenbar damit zugleich das An-
denken ihres angeblichen Ahnherrn hochhielten.

Inwieweit es sich hier vielleicht auch nm eine

sakrale Korporation handelt, laBt sich nicht aus-

machen (vgl. Boeckh Index lect. sem. aest., Ber-

lin 1834, 11. Allen The classical Quarterly I

30 1907 , 189). Wenn wir nach den vorliegenden

Berichten ffir die chiischen H. eine bestimmte
kflnstlerische Tatigkeit annehmen diirfen, so wird

man anderseits in ihnen keineswegs eine Art
Dichterschule erblicken kflnnen, sondern nurberufs-

maBige Pfleger und BezitatorenHomerischer Poesie.

Da nun aber die Kenntnis des Homerischen
Gesangs von Ionien (und Chios) aus sich immer
weiter verbreitete, so war es naturlich, daB es

immer mehr Leute gab, die in sich Beruf und
40Neigung fuhlten epische Dichtungen zum Vor-

trage zu bringen: und so erweiterte sich der Be-
griff 'Ofttjgtdai : wie jenes Pindarscholion ferner

meldet, hiefien spaterhin auch solche Bhapsoden
so, die ihre Abkunft nicht auf Homer zuruck-

fiihrten : fiexd de xavxa xal oi gay><pdol ovxexi xo

yevog eig X>ftt]gov dvdyovxeg; wohl in diesem Sinne
gebraucht den Ausdruck schon Pindar Nem. II

1 fi&ev neg xal 'Ofttjgidai ganxuiv eTiecov to hoXX'

dotSol Sgxovzat, A tog ex stgooipiov. Und ahnlich

50 heiBt es bei Snidas s. 'OfiyglSat zu Anfang: 'Ofirj-

giSat oi xd X)ixrjgov vnoxgivoftevot. Nunmehr ist

es also die Beziehung zu der Homerischen Poesie

allein, welche die Bezeichnung der genannten
Bhapsoden als X)f*tigiSat bedingt.*)

*) Nach Aristokles negl Xoo&v (FHG TV 331
bei Athen. XIV 620 B), der am Schlusse des 2.

vorchristl. Jhdts. bluhte — vgl. W e n t z e 1 o. Bd.
II S. 936 — hat man spaterhin die Bhapsoden auch

WOttr/gtoxai genannt: ori 6' ixaXovvxo oi garpwdoi
xal 'Ofir/gtaxal 'AgtaxoxXijg eigrjxev iv xqi jiegt

Xog&v. Bei Athenaios wird dann eine Reihe Tha-

psodischer Vortrage im Theater oder bei Festen
erwahnt, deren Themata autter Homer auch an-
deren Dichtern entnommen waren. Wenn nun
hieran die Nachricht angeknnpft wird, daB Deme-
trios von Phaleron den jetzt sog. Homeristen zu-

erst Ringang in die Theater verschant habe (xoig Si
an
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Nebst Vortragen wimschte man aber allmah-

lich auch, zumal das Interesse an Homer infolge

der eingehenderen Studien, die man ihm zuwandte
(vgl. Metrodoros, Stesimbrotos, Glaukon bei Plat.

Ion p. 530 C) wuchs, fiber den Dichter und seine

Werke nahere Ausfcunft. Solche gelehrte Erklarer

und Kenner Homers bezeichnete man ebenfalls

mit dem Namen VfitjgiSai : sie mufiten iiber einen

Fond von Gelehrsamkeit verl'tigen. In dieser

Hinsicht verdient die Stelle bei Platon Phaidr.

p. 252B Beachtung: Xeyovoi Si olfiai xiveg X)fit)-

giS&v ex ziZv ano&tzoiv iitiav Svo entj elg x6v

ISgajza xzX. Selbst entlegene und nicht sehr be-

kannte Diehtungen waren solchen Homeriden bei

ihren gelehrten Forschungen nicht entgangen
(Lobeck Aglaopbam. II 861f.). Man muB, wenn
es sich auch hier allem Anschein nach um Verse

mystischen oder orphischen Charakters handelt,

nicht daran denken, dafi die H. ihre beson-

deren Geheimnisse hatten (Allen a. a. 0. 136);

sie werden vielmehr als gelehrte Literaten solche

eviofcta ejiij zur Bestatigung ihrer eigenen Mei-

nung mit herangezogen hiaben. Wenn auch kaum
zu verkennen ist. daB Platon den Sokrates in

einigermaBen ironisch gefarbter Art die Verse
anfiihren laBt, so branchen sie deshalb von dem
Philosophen nicht erfunden zu sein, wie Niese
D. Entwickl. d hom. Poesie 11, 2 angenommen
hat. An gelehrte Exegese durfen wir auch
bei Isokrat. Helen. t>5 denken: Xeyovoi Si zcveg

xai z<at> X}/4Tjgid5>v wg ejtiozaoa ^EXerrj) zijg

wxzog X)firiQcp ngooezag'e Jioteiv negl zoiv ozgazev-

oa/tevcov em Tgoiav xzX. Es nahert sich also

v vv X)ttt)giozag 6vo/xa£oftevovg Jigwzog elg za ftiazga

nagrjyaye Afi/trjzgtog 6 <PaXr)gevg), so muB zwischen

diesen Homeristen und jenen Rhapsoden ein

Unterschied bestanden haben. Nun erzahlte Cha-

maileon ev zqi sitfjl Zzrjoixdgov (frg. 9 K.J: xai

fieXip&ri&fivat (<pr)Oiv) ov fiovov za XDfifigov, dXXd

xai za TloidSov xai 'Agx'Xoxov ext Si Mtfiveg-

fiov xai 4>a>xvXi8ov. Mit Becht betonte Volk-
mann Geschichte und Kritik der Wolfschen Pro-

legomena 285 den Ausdruck fieXcpSeiv : es werde
sich um Stiicke gehandelt haben, die in Musik
gesetzt warden, um musikalischen Vortrag, der

sich auf Partien aus den genannten Dichtern

bezog. Nach Iason ev zgizta negl z<ov 'AXe^dr-

Sgov leoalv (frg. 3 M.) wird an derselben Stelle

bei Athenaios von Vortragen der Schauspieler

Hegesias und Hermophantos im grofien Theater

zu Alexandria berichtet, die Hesiod und Homer
betrafen. Auch Dialoge miissen in spaterer Zeit

durch solche Homeristen zum Vortrag gelangt sein,

vgl. Petron. 59, wo Trimalchio sagt: et Bome-
ristas spectemus, die dann in griechischen Ver-

sen ein Zwiegespracb auffiihren: cum Home-
ristae Oraecis versitnts colloquerentur. In Land-

stadten Sgyptens traten ebenfalls Homeristen ge-

legent ich auf. Nach dem Oxyrhynchos Papyrus
(VII) 1025 (3. Jhdt.) wird neben einem fiioXdyog

Namens Anrelioa Euripas, einem Mimen, auch
ein 6/iriQiozqg Aurelios Sarapas von der Stadt-

behOrie eingeladen, bei einem Kronosfeste mitzn-

wirken; andere Homeristen werden neben fu/ioi

auch in den Oxyrhynchos-Papyri 51!), 3f. and 10M),

251 erwahnt Vgl auch Calderini X>puieunal,

Bendic. Lomb. di scienz. e lett. 1911 S. 71Sff.

hier die Bedeutung von X)/*t]gi8ai allgemach der

von X)wQtx6g, einem Worte, das ahnlich den Kom
mentator oder Forscher auf homerischem Gebiete

bezeichnen konnte, wie bei Arist. met. 1093 A 26
Sfioun Si xai ovxoi zotg agxatotg X)fitjgtxoig , oi

fitxgag dftoiozrjzag Sgcooi, /ueydXag Si xagogwoi.

So ist dann "Onygixog auch gerade^u zum Bei-

namen von gelehrten Homerforschern oder Schrift-

stellern und Dichtern geworden, welche Stoffe

10 aus Homer schCSpften oder seine Weise nachahmten.

Endlich bleibt noch eines weiteren Gebrauchs

des Ausdrucks VftrjgiSai zu gedenken: er gilt

auch soviel wie Verehrer oder Bewunderer
Homers, wie bei Plat. Ion p. 530 D, wo der eitle

Rhapsode Ion sagt: xai prjv al-iov dxovoai, w
Swxgaxeg, tag ev xcxoofitjxa tov "O/trigov • &oxe

olfiai vjco X)jj.t)gt6&v aitog that X6va$ <m<pdv<p

ars<pava>&i}vat. Ion weiB sich also wiirdig von

den Bewunderern Homers fiir seine angeblich

20 vortrefflichen Darlegungen mit einem goldenen

Kranze geschmiickt zu werden. In ahnlichem

Sinn begegnet der Ausdruck bei Plat. Pol. X
599 E: nicht einmal die H., heiBt es da, ver-

mogen jemanden anzugeben, der den Homer als

guten Gesetzgeber priese.

Als sich die Homerische Dichtung von ihrer

Heimat iiber die griechischen Gebiete verbreitete

und an manchen von Hellenen bewohnten Orten

von berufsmaBigen Rhapsoden zum Vortrag ge-

30 bracht ward, die man nun, wie aus Pindar a. a. O.
hervorgeht, auch unter dem Namen H. kannte,

haben sich diese gelegentlich , zunachet

wohl nur schiichtern, selbst poetisch versucht,

indem sie ihren Rezitationen Prooimien voran-

schickten oder sonstwie etwa einen Hymnos
schufen, vgl. das pseudohesiodische Fragm. 265,

wo von einem angeblichen ersten Agon des

Hcmer und Hesiod die Rede ist: ev AtfXtp xoze

ngibtov bf&> xai X)/irjgos dotSoi
|

n&Xnoftev ev

40 veagoig vjxvotg gdy>avreg aotSrjv <Pol(!ov. Mit-

unter veranderten sie einzelnes in ihrem Vor-

rat an epischen Gesangen oder fiigten etwas aus

Eigenem hinzu. So war einer oder der andere,

dem es an der notigen Begabung nicht fehlte,

neben seiner berufsmaBigen BeschSftigung auch

selbst in gewissem MaBe dichterisch tatig. So
verstehen wir es, wenn Athen. I 22 B sagt Xlfit]-

gog rj zS>v tig X) ftr) gid&v h T(ji tig 'AndX-

Xotva vfivco tprioi, wobei er auf den Verfassei

50 des Homerischen Apollonhymnos zielt. DerCbiei
Parthenios, em Sohn des Thestor, der bei Suid.

s. Tlag&iviog als inonoidg und X)fii)gov dxdyovoe

erwahnt wird, ware, wenn anders der Bericht

auf Wahrheit beruht. in diese Eategorie zu

reihen. Einzelne dieser H. sind uns naher bekannt.

Als ein hervorragender H. muB Kynaithos
von Chios gelten, von dem das Schol. Pind. Nem.
II 1 meldet: btupavelg ii eyevevro ol ntgl Kvviu-

t?ov, ove tpaxsi noXXd xutv bimv nodjaavxas if*-

6'* fiaXelv elg xi/v "Opqgov noiijoiv. 1jv di 6 Kvvatdoe

Xiog, og xai x&v ixtygaqm/tevotv Vfrfgov xoa\pA-

xmv tor tig 'AxdXXwva yeyga/tfiirov v/ivov Xtyexat

staioiTixivai. Unter Berufung auf den sikelisehen

Antiquar Hippostratos (FHG III 432) wird hier

weiter berichtet: oSxot oCr Kvvat&og xg&xog ir

SvQaxovaaie iggaynpdiiot za X)ft^gov txtj xccti

vijv Ityxoozriv tlvdxTiv X)XvfUtidda, d>g Ixkdtrxga-

xdg rpr]ozr. Znn&chrt war also Kynaithos als
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Rhapsode thatig; an Interesse fiir die epische

Poesie hat eg in Chios nie gefehlt. Die weitere

Nachricht von seinem Auftreten als erster home-
rischer Rhapsode in Syrakus um die 69. Olym-
piade hat man mehrfach als bare Unmoglichkeit
angesehen. Namentlich W e 1 c k e r Episch. Cycl.

P 223 hat dargelegt, daB in der bedeutendsten
Stadt Siziliens die Homerische Dichtung nicht
erst um diese Zeit bekannt geworden sein kann.

xegoig), der SchluB der Odyssee (wegen der Be-
zugnahme auf Sicilien Od. XXIV 211. 365. 388)
u. a.; auch die an Ionismen reiche Sprache
bestatige die spatere Entstehung. Ihm spricht
endlich F i c k die Vereinigung der Telemachie
mit der Tisis und die mechanische Umsetzung
des urspriinglichen aolischen Idioms in das
ionische zu.

Gegeniiber dieser Uberschatzung des Kynai-
Er meinte deshalb es miisse die tTberlieferung 10 thos wird man ihn wohl fiir einen fahigen Rha-
"*s'"'"'t •""«'"« ;-^~™ ™~- -i-. s -k -i- psoden ansehen durfen, der einzelnes geandert

oder eigenmachtig hinzugefiigt haben mag, ohne
daB sich mehr konstatieren lieBe, welche Ab-
schnitte der Homerischen Poesie durch ihn einen
Eingriff erfuhren. An seinem Auftreten in Sizi-

lien, das durch Hippostratos gemeldet ward, ist

kaum zu zweifeln. DaB ihn einzelne fur den Ur-
heber des delischen Apollonhymnos ansahen, ist

nicht etwa dadurch veranlafit worden, quia pri-

geandert werden, indem man xijv exxriv rj ttjv

kdxrjv schreibe (a. a. O. I3 228), wahrend Duntzer
elxoaxrjv ivvdzqv vermutete. Aber die rhapso-
dischen Vortrage des Kynaithos brauchen keines-

wegg erst die Kenntnis der Homerischen Poesie
in Syrakus vermittelt zu haben; die Nachricht
kann sich sehr wohl auf das Auftreten in den
dffentlichen Agonen beziehen. Anders wollte die

Stelle F i c k auffassen, Die Entstehung der
Odyssee und die Versabzahlung in den griechi- 20 mus eum (hymnum) divulgaverat, wie N i t z s c h
schen Epen (Gbttingen 1910) 172; nach ihm
waren die Homerischen Gedichte damals in der

von Kynaithos stark interpolierten Form in Sy-
rakus zum Vortrage gelangt. Die Berichte mel-
den namlich auch von selbstandiger literarischer

oder redaktioneller Betatigung des Kynaithos in

bezug auf den Bestand der homerischen Epen.
Es heiBt weiter in dem Pindarscholion (55 Ab.):
X)(it)gidat ngoztgov fiiv oi "Oft^gov izaiSeg, Saxe-

De histor. Horn, melet. II 75 meinte, auch nicht
weil er, wie F i c k glaubt, Anklange an Sizilien

enthalt, sondern weil der Chier Kynaithos, der
wohl auch selbstandige Prooimien fiir seine Vor-
trage schuf, geeignet erscheinen mochte, als der
Verfasser zu gelten, da dieser sich selbst als in
Chios wohnhaft bezeichnet (olxei Se Xiq> evt nai-
naXoiooTj 172). Ware er wirklich der Autor ge-
wesen, so hatten Simonides von Keos (frg.

gov Se ol negl Kvvat&ov gayja>8oi • ovxoi ydg 30 85 B.4), Aristophanes (Vogel 575, Zitat aus
xijv X)fitigov nolrjom oxtSao&eioav tftvrj/tovevov

xai enrffyeXXov • eXvfi^vavxo Si avxfj izdvv. Im
Prooim. zur II. 6, 39 fOgt Eustathios, der im
wesentlichen dasselbe berichtet, hinzu: xai noXXd
x&v inibv avxol [ol negl Kvvai&ov] noir/oavxtg

xagevepaXov. Wenn mit Rucksicht auf diese

Nachrichten Welcker a. a. O. I2 359 der An-
schauung war, Kynaithos sei einer von denen
gewesen, welchen man eine Zusammensetzung

Hymn. Apoll. Del. 114) sowie Thukydides (III

104), die alle den Homer fiir den Urheber hielten

(vgl. Crusius Phil. LIV 715), doch auch
etwas davon wissen miissen.

AuBer Kynaithos ist hier noch ein anderer
Name anzufiihren, Kreophylos. Hatte man
es da sicher mit einer histori6chen Individuali-

st zu tun, so mliBte man ihr eine bedeutsame
Stellung innerhalb der epischen Poesie einrau-

oder Veranstaltung eines vollstandigen Homer- 40 men. Indes wir haben Ursache vorsichtig zu
exemplars zuschrieb, so ist diese mit Recht schon —'- T —"- " -'-- ""-'' T T" ""'

von Volkmann Geschichte und Kritik der
Wolfschen Proleg. 290 zuriickgewiesen worden.
Christ betrachtet ihn, Zur Chronol. des alt-

griech. Epos, S.-Ber. Akad. Munch, phil. hist.

CI. 1884, 50H., als Urheber der jiingsten Irter-

polationen auch in Hinsicht auf den delischen

Apollonhymnos, den er nicht verfaBt, sondern
interpoliert habe. Jene Mitteilungen fiber Ky-

sein, zumal, wiii Crusius Phil. LIV" 734
dargelegt hat, eine Reihe altester Epikernamen
onomatologisch kaum historisch 6ind und der
Sage und Dichtung ihre Existenz verdanken.
Eine Reihe von recht problematischen Nachrich-
ten hat sich an des Kreophylos Namen, dessen
Form schon Verdacht erregt, vgl. Schneider
Callimach. I 141, angeschlossen. Die Homer-
legende bringt ihn mit dem Dichter selbst in

naithos griff nach anderen F i c k wieder auf, um 50 Verbindung. Bei Platon schon wird er Polit. X
ihm bei der Frage nach der Komposition der
Odyssee eine bedeutsame Rolle zuzuweisen. Zu-
nachst halt er ihn ohne ein Bedenken gegen
den obenerwahnten Bericht des Scholions fiir den
wirklichen Verfasser des Hymnos auf Apollon
Delios, den er nach dem Muster des unter boo-
tischem Einflusse geschaffenen pythischen Hym-
nos kopiert habe. Da v. 14—17 von Ortygia
die Rede ist, habe Kynaithos das Gedicht in Sy-

p. 600 b als S tov X)firjgov haigog bezeichnet,
,Ej xa Xeydfteva negl T)nr)gov dXrj&rj

1

, Nach Pro-
klos Chrest. S. 100, 11 Allen weilte Homer bei
Kreophylos in Ios, dem er sein Epos OixaXiag
SXaxttg geschenkt habe: ygdyavxa 8' OtxaXiag
aXcooiv xovxcp [Kgtcoq/iXo)] xagioaa&at, {jxig

vvv <!>g KgeaMpvXov xeoKpeoexai: ahnlich lautet
der Bericht bei Suid. s. KgtdxpvXog (aus Hesych.
Mil.) und im Schol. Plat. a. a. O., doch ist hier

raku8 vorgetragen. Es sei ihm geglfickt, halb 60 Kreophylos Homers Schwiegersohn (nach andern
und halb fiir Homer selbst zu gelten, wie die
bekannte Annahme des Thukydides III 104 be-
treffs des Xtog avrig beweise. An der Komposi-
tion der Odyssee, wie sie uns heute vorliegt, sei

er stark beteiligt, da er sie mit Einlagen, die
ffir sein Auftreten in Sizilien und im Westen
bereehnet waren, bedacht habe (S. 180). So ge-
h6re ihm der Vzxov udauog (auf Grand der IXlov

bloB Freund); die in dem Platonscholion vor-
liegende kleine Differenz — Homer habe dem
Kreophylos to noty/ia xijg IXtdSog geschenkt —
bernht, wie Hi Her Rh. Mus. XLII 345 sah,
auf blofier Nachlassigkeit. Kreophylos gilt haupt-
sachlieh als Samier. Fiir diese Ansicht trat
namentlich Kallimachos ein, epigr. 7 Schn. 6 W.,
1: zoo Saittou ndvog etui heiBt es da von der
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Oichalias Halosis; auch Strabon XIV 638 be-

zeichnet ihn als Samier (26/iios d'fjv xal Koed>-
<pvlo;). Iin Suidasartikel gilt er als 2uog 1} Sd-
fuos, in dem Platonscholion wird er geiadezu
Xios tnonoios genannt. Des Anfenthalts Homers
aber bei Kreophylos in Ios wird in den auf die
Homerlegende beziiglichen Berichten wiederholt
gedacht, auBer bei Proklos in der Chrestom.
a. a. 0. noch im Agon 310 Rz., bei Tzetz. Exeg.

Quelle fur den Bogenwettkampf des Odysseus
angesprochen. Der Dichter gebe, indem er melde,
der Bogen stamme von Eurytos, unbefangen
seine Quelle kund. Der Parallelismus—Gewinnung
der lole durch den Bogenkampf des Herakles
einerseits und das analoge Gegenstuck mit Odys-
seus und Penelope — seien unverkennbar.

Literatur: Allgemeines fiber H o m e r i-

den. Wolf Prolegomena ad Horn.3 (ed. Pepp-
II. 154. Vgl. dazu Friedlander Herakles 71, 1. 10 miiller), Halle 1884 (besonders p. 75 u. A. 65).

Die Sage brachte ferner den Kreophylos auch
mit Lykurgos in Verbindung. Dieser soil nach
Herakleid. Pont. Polit. 2 von den anoyovoi des
Kreophylos die Homerische Poesie erhalten und
nach dem Peloponnes gebracht haben, eine Er-
zahlung, die auch Plutarch Lykurg. 4 (aus Ari-

stoteles) zu berichten weifi. Der Kern der Ge-
schichte mag darin bestehen, daB wie Max. Tyr.
XYII 5 H. mitteilt, Ehapsodenagone in Sparta ver-

Nitzsch De histor. Homer, melet., Hannover
7. 1830. II 1837. Welcker D. epische Cyclus,

Bonn 1865, P 150ff. 207ff. 375ff. S e n g e b u s c h
Jahrb. f. PhU. 1853, 268; ders. Homer, dissert,

poster, (in Dindorfs Odyss.4, Leipzig 1856).

Bergk Griech. Littg., Berlin 1872, I 4855.
Volkmann Geschichte und Kritik der Wolf-
schen Prolegom., Leipzig 1877, 259ff. v. W i 1 a-

niowitz Homer. Untersuch., Berlin 1884, 259.
anstaltet wurden, zu denen, ahnlich wie Kynai- 20 270f. 371. Hiller Homer als Collectivnamen,
thos im griechischen Westen auftrat. auch aus
Ramos Rhapsoden erschienen, die Homerische
Abschmtte rezitierten. Noch zur Zeit des Pytha-
goras soil nach Kleanthes h t<j> ne/uxxai %&v
fiv&tx&v (Porphyr. Vit Pyth. 1) das Geschlecht
der Kreophylier in Samos gebliiht haben, wo der
Philosoph mit einem seiner Sprossen Hermoda-
mas zusammengetroffen sei (Iamblich. Vit. Pyth. II

9 und 11. Diog. Laert. VIII 2). Sengebusch

Rh. Mus. XLII 327 und 345f. Crusius Phil.

LIV 714. 728. 734. Nilsson Rh. Mus. LX
167. Allen The Homeridae, The Classical Quar-
terly I (1907) 135ff.

tJber Kreophylos: Schmidt De Herodo-
tea quae fertur vita Homeri, Diss. Hal. H
(1876) 188B. Kinkel Epic. Graec. Fragm. I

60ff., Leipzig 1877. v. Wilamowitz Euri-

pides Herakles* II 117. Gercke Die Ein*
glaubte im Hinblick auf diese Nachrichten in 30 nahme von Oichalia, Neue Jahrb. f. d. kl. Altert.

der Homer, dissert, poster. 51 mit voller Be
stimmtheit eine Dichterschule in Samos anneh-
men zu dttrfen, analog der von ihm in Chios
statuierten.

Dem Kreophylos schrieb man im Altertum
das Gedicht OlxaXlas SXwois zu. Gegenfiber der
Ansicht, es rfihre von Homer (vgl. auBer den
angeffihrten Nachrichten Suid. s. Xtfitjoos • dva-
qpioexai 5k els avxov xal aXXa xtva noir/fiaxa . .

.

OlzaUas &Xo>ots, s. auch Eustath. ft 330, 42), 40
sah sich Kallimachos veranlafit, das Werk als

eines des Kreophylos anzusprechen, zugleich aber
an jener Ansicht Kritik zu uben epigr. 7 (6), 3
X)h^qeuiv 6e xaXev/tai yQafi/M.. Gercke meinte
N. Jahrb. f. d. kl. Altert. XV (1905), der Kreophy-
los, welcher bei Athen. VI 361 C als Verfasser
von cjooi 2afila»> erwahut wird, habe dem Ahn-
herrn das Epyllion zugeschrieben. Den Inhalt
bildete nach Kallimachos Epigramm 7 (6), 2 die

XV (1905) 400ff. Friedlander Herakles,
Berlin 1907 65H. 101.

Uber Kynaithos: v. Christ Zur Chronolog.
des altgriech. Epos. S.-Ber. Akad. Munchen,
phil.-hist. A. 1884 50fl. Kirchhoff Beitr.

z. Gesch. der gr. Rhapsodik, S.-Ber. Akad.
Berlin 1893, 904ff. Fick Die Entstehung der

Odyss. und die Versabzahlung in den griech.

Epen, Gottingen 1910.

AuBer den schon erwahnten brachte die

Homerlegende noch manch andere Werke mit
dem Dichter in direkten Zusammenhang, obzwar
sich ihr jiingerer Ursprung unschwer erweisen
laBt. Nebst den ,Homerischen Hymnen' (siehe

unter Hymncs) und mehreren Epen des ,K y-

k 1 o s' (s. d.) gilt dies von einer Anzahl von
Gedichten, die hier zu besprechen sind.

Voranzustellen ist der M a r g i t e s, das erste

komisch-scherzhafte Gedicht der griechischen
Rache des Herakles an den Verwandten der lole, 50 Literatur, ein ionisches nalyviov, dessen Bedeu-
die Eurytos im Bogenwettkampf als Preis be
stimmt, dann aber dem Sieger Herakles vorent-

halten hatte (xXeioi 5' Evovxov, oao' axadev
\ xal

i"av#rfv 16Xeiav). Man versteht deshalb, warum
Pans. IV 2, 3 das Gedicht als Herakleia {Koeoj-
tpvXos ev UgaxXeiq) bezeichnete; vgl. Welcker
Episch. Cycl. Is 217 v. Wilamowitz Eurip.
Herald.* II 117. Die Alten schon suchten zu
erforschen, welches Oichalia hier gemeint sei,

Strab. IX 438. Pans. a. a. O. Eustath. 11. 730; 60
vgL auch Wellmann Art. Eurytos Nr. 2, o. Bd. VI
S. 1359f. WahrendK. O. Mailer (Rezension von
Welckers Episch. Cyel. Ztschr. f. d. Alter-
tumsw. 1835, 1171) den Bogen des Eurytos, dessen
im Freiermorde der Odyssee gedaeht wird, als
den Anlafi erksnnte, in einem Epyllion das Sehick-
sal des Helden su besingen. hat Gercke a. a. O.
409 nmgekehrt die OlxaXlas Blmaie als eine

tung schon daraus erhellt, daB kein Geringerer
als Aristoteles ihm seine besondere Aufmerksanv
keit zuwendete. Wie er Poet. 4 in Ilias und
Odyssee die Grundlage fiir die Tragodie erkannte,

babe Homer in diesem Gedicht ,oi y>6yov dXXa
xo yeXoiov doaftaxoxoiyoas' analog einen Vorlaufer
der Komodie geschaffen : 6 yog Magylxrjs avdXoyor .

tyti, oxmeo IXtas xal 'Odvaoeta jxqos W xoa-

yq>Stas , ovxto xal o&ros ngbs xas xwfiwSlas.

Dieses xaiyviov bestand in einer Reihe von
lustigen Schwanken und Schnurren, die sich an
die Figur des Magyi-nje, den Typos eines Tolpels

oder Dummlings, eine offenbar volkstumliche
Gestslt, anschlossen, Harpokr. s. Ma^ylnjc Ixd-
Xovr 8i rois ivoTjtovi; ovrto Si& tot els X)fijjQov

avatpe&Sitevor Ma^ylxrp'; vgl. Eustath. Od. 1669,
47 oBwe tyvca/uv xal tdv &<pgova Ma^ytxijv.
Der Ausdruck wurde spriehworaieh: Magylttie
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el Apostol. XI 7. Als einen solchen hat Demo-
sthenes sogar Alexander den GroBen gescholten,

da dieser nach Philipps Tode zu Pella Opfer

darbrachte und sich Vergniigungen hingab statt

zu rusten, Aischin. geg. Ktesiph. 160; vgl.

Plutarch. Demosth. 23.

Der Charaktername Magylzrjs, abgeleitet von
dem epischen Worte fidgyos ,dumm', spater auch
,wollustig', dag selbst als Name nachgewiesen ist

(vgl. B e c h t e 1 Abh. d. Gotting. Gesellsch. d.

Wiss. N. F. II 1898 nr. 5, 52f.), steht zahlreichen

Denominativen auf — itqs gegenuber, die als

Appellativa, zum Teil auch als Propria im Ge-
brauche waren, und gelegentlich geradezu fiir

Typen (wie Xeoxyvlfis Schwatzer u. a.) verwendet
wurden, vgl. Radermacher Rh. Mus. LXIII

<1908) 459ff. Mit Magyl*vs wird die ganze Art
der Diimmlinge ebenso bezeichnet wie mit dem
aoliscb. jjefarbten GtQalxrjs bei Homer der .Freeh-

ling*. 1st er aber ein Reprasentant des ganzen
TypuB, so wird es begreiflich, wenn die Schwanke
und Narrheiten, die von dem Tolpatsch erzahlt

wurden, gelegentlich andern ahnlichen Figuren
von Dummlingen, die das Altertum kennt (vgl.

Fresenius De XiSe<ov Aristophanearum et

Suetonianarum excerpt. Byzant. 141. Cohn De
Aristoph. et Sueton. Eustathii auctor., Jahrb. f.

Phil. Suppl. Xn 350), zugeschrieben werden, wie

dem Amphietides (Amphisteides? fiber die For-

men dieses Namens vgl. Crusius o. Bd. I S. 1957.

RadermacheT a. a. O. 454f.), Melitides oder
Koroibos, wozu der Scholastikos im Philogelos

tritt, vgl. p i t z Volkskundliches z. antik.

Dichtung, bes. z. Margites, Jahresber. d. K.
Alberts-Gymn. z. Leipzig 1909, 8, 15. 21. Den
Verfassern solcher Schwanke muBte es unbenom-
men bleiben, diese ihren Helden anzupassen (vgl.

Radermacher a. a. 0. 464), da derlei Anek-
doten leicht auf verschiedene Personen uber-

tragen werden konnten.

So kommt es, daB einzelne Zfige von mehreren
dieser Tolpeltypen berichtet werden (Suid. s.

yiXotog). Wollte man, wie es Knaack Zum Mar-
gites, Rh. Mus. LIX (1904) 313ff. unternahm,
eine scharfe Sonderung der einzelnen Schwanke
in Bezug auf ihre Zugehorigkeit zu der einen

oder anderen Dummlingsfigur durchfuhren, und
das, was auBer vom Margites auch von anderen
berichtet wird, diesem entziehen, so wurde die

Zahl der uns bekannten Streiche auBerst zusam-
menschrnmpfen. Knaack belieB dem MargiteB
nur den bei Eustath. Od. 1669, 50 (aus Sueton)
erwahnten Schwank von seinem Verhalten in der
Ehe. Mit Recht haben jedoch Radermacher
a. a. 0. 448 und 464, dann Opitz 9 und 25
betont, daB die bei Suid. b. Maoylrrjs angeffihr-

ten Szenen dem xaiyvtov nicht genommen werden
dttrfen, wenn sie auch bei Suid. s. ytXoios teilB

dem Melitides, teils dem Amphisteides zuge-
sproehen werden*). War doch der Margites

*) In Amphietides will Radermacher
459 den Dionysos erkennen, in Melitides sieht

er 450 nicht die Figur einer ionisehen Novelle
wie Knaack $14, sondern erst eine 8ch5p-
fnng des Aristophanes; er habe merst einen
,Weiehling' dargestellt, der spater sis JMlmm-
Bng'geiaBt wurde, vgl. auch Opitz a. a. O. 26.

das alteste und berfihmteste Gedicht seiner Art.

Solche ,W»nderanekdoten' konnten Bich zweifel-

los forterben und dann wieder in verwandten
jfingeren Erzahlungen auftauchen.

Sind die Nachrichen der Alten auch karg, so

erhalten wir doch immerhin eine Vorstellung von
der volkstiimlichen Gestalt des Margites. Ein
allgemeines Bild vennittelt schon die Charakte-

ristik in den Worten des Verfassers des II. Alki-

10 biades p. 147 B, wo es heiBt: . . . &s oqo, noXXa

ftkv rjnlarazo ffyya, xaxco; Se . . . ijniaraco

nana (frg. 8). Dem Helden des Gedichts ist

eine gewisse geistige Stumpfheit eigen: wiewohl
er sich an vieles machte, verstand er doch nichts

recht. Ihn hatten die G5tter nicht tauglich ge-

macht zum Pfluger und Landmann, und auch

sonst wuBte er sich in nichts hineinzufmden,

immer griff er fehl: frg. 2 tot &' oik' Sg

oxamfjoa fool Oeoav our' aoorijQa
\
oik' SXXms

20 « oo<pov, naorjs d'ijfidoxavE zixvi/s. Er mochte

der Reihe nach verschiedene BeschSftigungen ver-

sucht haben, ohne es aber auch nnr in einer zu

etwas zu bringen, wenngleich ihm die reichen

Eltern (evxoooi els vneQpoXrfv Eustath. p. 1669,

47 in frg. 5) wohl die Mittel boten, dies und
jenes anzufangen. Wenn aber einer stumpfsin-

nig dahinbrfitet, ohne von dem, was um ihn vor-

geht, etwas zu beachten, kann er nichts zu stande

bringen. Den letzteren Zug lernen wir aus dem
30 neuen Fragmente kennen, das I m m i s c h Zum

Margites, Phil. LXP7 (1905) 633f. aus den iao-

fivrifiariofiol xal ornneidiaeis yvwfiixal des Byzan-

tiners Theodoros Metochites c. 76 (p. 504 Mtill.-

KieBling) gewann, indem er aus den Worten
xal fitwriov av ely, el xal SXcos elrj, xara xov X)fi

,

f\-

qov MaQylxrjv iirj&hv novovvxa, fitj&evos iaatovxa

den Trimeter /njSiv novevvxa fir)6' bialovxi xev

(IxalovW hos L u d w i c h Berl. phil. Woch. 1912,

1568) herstellte. (Bei Allen Horn. Op. V 159

40 alsfrg.6 aufgenommen). So ist es auch nicht zu ver-

wundern, wenn der Tfilpel, der es nicht dazu

gebracht hat, weiter als bis fiinf an den Fingern

zu zahlen (bei Suid. u. Photios s. Maoytxris • . . . 8v

tpaoiv aQidfifjoai fih> ftrj nXelai xwv e' &wr)frijvai,

von Knaack 314 dem Melitides zneewiesen)

in alien Lebenslagen sich toricht benimmt und
in lacherliche Situationen hineingerat. Bei seinem

beschrankten Hirnkasten tut er die dfimmsten

Fragen: schon im Jtinglingsalter stehend fragt

50 er die Mutter, ob sein Vater ihn zur Welt ge-

bracht (Suid. ebd. ayvoelv 6e veavtav fjin\ yeyerr\-

fi&vov xal nw&aveo&ai xfjs fflXDos, el ye &n& xov

avxoti naxQOS txiy^l (was Knaack dem Am-
phietides zuweisen m5chte), oder wie die (nach

K n a a c k s Meinung a. a. O. dem Melitides zu-

gehorige) Variante bei Tzetz. Chi}. IV 867ff.

fautet (frg. 4): l^avriQwxa, xls avxov eyxvftovri-

oas fSo&ipos ex xf/s yaaxoos eyevn)oev, 3p' S xa-

Trie ij prixrjg. Die erg8tzlichste Geschichte aber,

60 die eines pikanten Beigeschmacks nicht ent-

behrt, ist die Schnurre von der Ratlosigkeit und
Unbeholfenheit des Dummlings, als er in die

Ehe trat. Zunachst hSren wir ganz allgemein

bei Dion von Prusa LXVII 4, der Margites habe
nicht gewuflt, Stt XQ$ rifianaxg^a0aitg7vraixl;
ausfuhrlieher berichtet Suid. a. Magyhris-r6ft-

tftpf ti ayAfuro* /df fhpaa9ai avxijs , aXXi (<UT

i.(xooxMhi) versuchsweise Radermacher •,
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a. 0. 445) q>of)elo&ai Xiyovxa, /At] xfj firjxgl avxov wohl mit Recht (hiezu vgl. Ludwichs Ein-
diafSdXfl (K n a a c k spricht den Zug dem Meli- rede, Der Karer Pigres und sein Thierepos Batra-
tides zu a. a. 0.). Von dieser Angst vor der chomachia, Konigsberg 1900, 6, 2) dem Mar-
Schwicgermutter erzahlt auch das Scholion des gites zugeteilt; die Beziehung des Archilochos
Arethas zn Dion von Prusa a. a. 0. (Sonny Ad auf den Vers will Usener a. a. 0. im frg. 65
Dion. Chrysost. Anal. 125) ,Siei Sij&ev t<j> agog erkennen ev S

1

inloxafiai fieya, xov xaxwg fit Sg&v-
xqv nev&egdv'. Wie den Tolpel die Fran listig xa detvolg dvxafteifieo&ai xaxolg. tJber die Be-
zu belehren weiB, meldet Eustath. 1669, 47 (nach deutung jenes Spruches gibt p i t z a. a. 0. 28
Sueton) yrjfiavta Si [irj avftsteaelv xfj vifupfl, ea>s interessante Erlauterungen, indem er namentlich
avaneio&eioa ({imo xfjg xixvhjg} Radermacher 10 auf die bei KrauB Sagen und Marchen der
445, ,von der Mutter oder einer guten Freundin'. Sudslaven I 13 angefiihrte Erzahlung vom
Opitz 12, {vnb xfjg ftrjxgdg} nach ixelvrj Knaack Fuchs und Igel hinweist. Einen dritten iam-
315, kaum richtig &va{ggi}nio1>eioa Nauck bischen Trimeter hat, wie oben bemerkt, Im-
Herm. XXIV 463) ixtivi) xexgavfiaxio&ai xa xdxw m i s c h in dem neuen Fragmcnte restituiert.

ioxrjyaxo qidg/uixov xe firiSh <bq>eXrjoetv eqptj, Die bestimmten Nachrichten der Alten machen
nXrjv el to dvSgelov alSolov ixel iatag/ioav^elrj. xal es sicher, da8 die Iamben schon von Anbeginn
ovxco degaaetag xdgtv exelvog inXrfolaaev. Hier- dem Gedichte angehorten und nicht etwa erst
zu vgl. Hesychios s. Magylxijg • ficogog xig, rj nachtraglich hinzugefiigt wurden. So heiBt es
«d?> Cohn a.' a. 0. 350) /.tr/ elSoyg /uS-iv yv- bei Hephaistion xegl noaifx. Ill 65, 10 Consbr.,
vatxdg, x&v ywtj ngoxgenrjrat avxov. Ob auch 20 wo von pcxgixa axaxxa die Rede ist: xowvxdg
das Zahlen der Wellen dem Margites zuzuschrei- ioxt xal 6 Magytxtjg Vpqgov ov y&g xexay/*eva>

ben sei, das bei Apostol. XI 7 s. Magyixr/g el dgt&^a ijtwv xo la/iflixdv emtpegezai. Vgl. He-
erw&hnt wird, womit der SchluB des Schol. zu phaist. /iexgix. eloay. negl noii)uaxog Consbr. 60,.
Lukian Philopseud. 3 (162 R.) stimmt, ist zweifel- 3f., wo vom Margites gesagt wird: ev <£ nag-
haft: denn diese Dummheit wird sonst von Ko- ionagxai xolg eneoiv ia/tpixd, xal xavxa ov xax'
roibos erzahlt, so im Cod. Vatic. 942 des erwahnten toov ovoxr)/*a. Damit stimmen die Berichte der
Lukianscholions, worauf Radermacher447 hin- lateinischen Metriker. Die alteste literarische
wies, ferner bei Suid. s. Kogoiflog (pwgog xig, Verwendung des iambischen MaBes konstatiert
liexg&v xa xi/iaxa) und bei den Paroemiographen Atilius Fortunatianus, GL VI 286, 3 aus
Apostol. X 3. Diogen. V 56. Zenob. IV 58; vgl. 30 dem Margites, vor Archilochos und Hippo-
auBerdem Niketas Eugen. IX 23ff. Noch andere riax: sed primus Homerus hoe (iambieo metro)
Zuge mochte aus gelegentlichen Erwahnungen usus est in Margite (folgt frg. 1); von der Ver-
Opitz a. a. 0. 9 gewinnen, wie z. B. den von einigung des heroischen Hexameters mit dem
der Leichtglaubigkeit des Margites aus Lukian. iambischen Senar im Margites spricht das me-
Hermot. 13 und Philopseud. 3. trische Bruchstuck ,de heroo hexametro' des

Einzelheiten des Gedichts, dessen Verlust Cod. Berolin. 66 bei Keil GL VI 633, 27:
sehr zu bedauern ist, mb'gen auf bestimmte lo- ideoque dieitur Homerus in Margite suo mi-
kale Verhaltnisse gezielt haben; fur die Unwis- scuisse hos versus (heroum et senarium iambieum)
senheit und Dummheit im Wohlleben hindam- tanquam pares (Zitat von frg. 1); ahnlieh Ma-
mernder Einfaltspinsel, die Erwerb und Arbeit 40 rius Victorinus GL VI 68, 3 und 79, 12
nicht notig hatten, scheint es in Kolophon, wo nam duobus pluribusve hexametris antepositis
die Geschichte nach frg. 1, wenn es echt ist, istum (senarium iambieum) subidens eopulavit;
spiclte, inanche Musterfiguren gegeben zu haben. vgl. auch Tzetz. bei Cramer Anecd. Par. I 64,
Nach Phylarchos bei Athen. XII 526 waren die 14. Es schloB also das iambische Kolon in epo-
Kolophonier durch die Beriihrung mit den Ly- discher Wei6e jedesmal Perikopen von einigen
dern sehr verweichlicht, in ihrer Stadt lieBen Heiametern ab, die wohl zusammen auch dem
sich die Margitesschwanke gut lokalisieren. Sinne nach ein Ganzes ausmachten, ohne dafi

Die metrische Form des Gedichtes ist die Versgruppe etwa regelmaBig denselben Um-
yon besonderem Interesse. Demi hier erscheint fang hatte. Gelegentlich kehrt diese Art spater
in der griechischen Literatur zum erstenmale 50 wieder; so erwahnt Diog. Laert. IV 6, 64 ein
nach_ einer Anzahl heroischer Hexameter auch Epigranun des Earneades, in welchem auf zwei
ein iambi scher Trimeter als epodisches Kolon. Hexameter ein iambischer Trimeter folgte. Ein
Der Verfasser des Gedichts hatte das Bedurfnis, inscbriftliches Beispiel aus dem 2. Jhdt. bietet
fur das neue burleske Genre auch eine ent- Epigr. gr. ei lapid. conl. ed. Kaibel nr. 450.
sprechende Stilform zu schaffen, indem er eine Die Trimeter deg Margites hat man frQher (so
>erhindung zwischen dem bis dahin maBgeben- Wassenbergh, Bernhardy, auch Sengebusch
den epischen Verse mit dem sicher schon vorher Homer, dissert, poster. 24) als interpoliert ange- .

volkstumlich verwendeten iambischen MaBe her- sehen, angeblich durch Pigres. Noch Goett-
stellte. Als Beispiel wird bei den alten Metrikern ling war De Marg. Homer. Opusc 171f. derMei-
zunachst frg. 1 angefuhrt, wo auf zwei Hexa- 60 nung, der Margites hatte einetbloB ausHeiametern
meter das iambische Kolon folgt. Zu diesem bertanden; wenn er sich biebei unter anderem
kommt hinzu die im Lexikon des Photios II p. auf den Ausdruck ^aynyiovrxa im Agon 52 Ri.
97 N. und bei ZenobiosV 68 vorliegende Gnome: stttrte, so bat Hiller D. horn. Margit, Jahrb.
x6XX olb'aXiuxr,^ iU' izivoe er /itya. Da es von f. PhiL 1887, 18 riehtig erwidert, daB frxyxp-
dieser bei Zenobios heifit /liftvr/xat xavrrie 'A#- Stir nicht au&sehlieBlich von epischen Vortrigen
t&WK* *»«** (Usener Altgr. Versb. 112, gesagt werde, denn Athen. XIV 620 C beriehtet
flberaefert bup&ij), yed<pet Si *ai Vftr/eos xdr nach Elearehos «V t«j> xeort&p xtgl retqxor von
adx», so hat Bergk Lyr. Gr. n« 418 sie VortrSgen des Simonides von Zakynthos, der ,xi
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'Aqx'Xcxov eeQay(pbei. Durch die Beimengung nannt; im pseudoherodotischen Bios c. 24 (Z. 834

der iambischen Trimeter sollte, indem zugleich A.) wird er nicht direkt angefuhrt (es heiBt

ein gewisser komischer Kontrast (U s e n e r a. a. da bloB xal xSXXa ndvxa, oaa naiyvia eaxiv V/trj-

0. 113) gegeniiber den vorausgehenden Hexa- gov), doch hat Peppmuller Berlin, phil.

metern erzielt wurde, dem Ganzen auch formal Wochenschr. 1897, S. 524 vermutet, es sei neben

ein schalkhaft-satirischer Beigeschmack ver- den besonders erwahnten Scherzgedichten JS.ig-

liehen werden. So wurde der Verfasser des Mar- xamag — 'EmxixXidag' etwa {xal rov Magyixriv)

gites ein Vorlaufer des Archilochos, der an das ausgefallcn. tbrigens glaubte man gelegentlich

alte ionische Paignion ankniipfte (C r u s i u s einen Unterschied zwischen dem Homer der Ilias

PhiL L1V 112). 10 und Odyssee und dem des Margites machen zu

Autorschaft. Sehr alte Zeugnisse nennen sollen, indem man im letzteren die Erstlinge

Homer selbst als den Verfasser des Margites. seiner Poesie sah — wobei dann der in frg. 1

Kein geringerer denn Archilochos steht hier an (wenn echt) erwahnte yegmv nicht als Homer auf-

der Spitze. Der Kommentar des Metropoliten gefaBt werden durfte. Nach dem Agon 14 Rz.

Eustratios (12. Jahrh.) zu Aristot. Nikom. Eth. soil der Dichter in Kolophon, wo er den Bcruf

VI 7 p. 320, 36 Heylb. besagt: nagdyei S' eig eines Lehrers versah, zu Beginn seiner Dichter-

/tagxvgiav xov elvai xov oXcog ootpov exegov naga laufbahn den Margites geschaffen haben: KoXo-

xov xiva oorpov xal xiva noirjotv Magylxr/v ovofia- <pd>vm 6h xal xoaov deixvvovoiv•,- iv $ tpaoiv

Coftivyv X)ftrigov • fivrj/wvevei d' aixtjg ov ftdvov avxov ygdfiftaxa dtbaoxovxa xijg notyoetog ag£a-

'AgtoxoxeXrjg iv x<$ ngano) negl noirjXixi\g (4), 20 odat xal siotijoai agcoxov Magyixtjv, vgl. Ps.-

dXXa xal 'AgxiXoxog (frg. 153 B.4) xal Kga- Plut. 4. Ein Echo dieser Ansicht finden wir

zivog (frg. 332 K.) xal kcJ-Xifutxog iv xrp im- bei dem Stoiker Zenon Stoic. Fragm. I 63, 5 A.

ygdftuaxt (frg. 74 a Schn.) xal ftagxvgovoiv nach Dion von Prusa LIII 4 (II 110, 24 A.), der

elvai Vfirigov xo noitj/xa (spater p. 321, 8 wie tiber Ilias und Odyssee, so auch xegl Mag-

mid X>ftt}gog Xeyaiv iv x<p Magyixf) mit andert- ytxov schrieb (in den Problem. Homer.?): Soxei

halb Versen des frg. 2 zitiert). Man hat die ydg (Zrjvav) xal xovxo xo notrjfta vno Vfir/gov

Nennung des Archilochos angezweifelt: so wollte yeyovevai vewxegov xal anoneigwfuvov xfjg avxov

Ruhnken (Ausg. d. Velleius, Leyden 1779 I S. yiaewg ngbs noir/oiv. Die lateinischen Metriker

20) den Text andern, indem er (wegen Vog. 910) sprechen von Homerus in Margite.

'AQioxoqtdvrjg fur 'Agx^oxog vermutete. B e r g k 30 Als eine der Urkunden, auf die sich die

gab seine friihere Konjektur xal / gxiXoxoig Kga- Meinung vom homerischen Ursprunge des Ge-

xivog selbst auf, frg. 1534. Neuerdings suchte dichts stutzte, sieht Crusius Phil. LIV 712

Kirchhoff D. Margites d. Pigres von Hali- den Eingang (frg. 1) an, den er fur echt halt,

karnass, S.-Ber. Akad. Berlin 1895, 773, urn Allzuviel Gewicht ist jedoch auf diese Ein-

seine Annahme der Autorschaft des Pigres leitung nicht zu legen, zumal in Anbetracht der

zu stutzen, das Zeugnis des Eustratios zu er- von Hille r a. a. 0. 15 hervorgehobenen Mittel-

schuttern, aber ohne Erfolg. Wenn er meinte, mafiigkeit der Verse — glficklich ist die Verbin-

der Dicliter des Margites sei unter dem Ein- dung yigatv xal detog aotbog nicht zu nennen —

,

fluBe des Archilochos gestanden, so ist das eine weshalb dieser Gelehrte die Eingangsworte fur

Umkehrung der iiberlieferten Nachrichten. DaB 40 eine nachtragliche Zudichtung eines spateren

auch Kratinos Gelegenheit gefunden haben wird, Rezitators halt, der das Gedicht als Schopfung

auf da6 beliebte volkstiimliche Gedicht und die Homers vortrug und sein Erscheinen in Kolo-

Charakterflgur des Dummkopfs Bezug zu neh- phon (auf Grund der Legende) erwahnte. L u d-

men, ist nicht zu bezweifeln. Auch Aristophanes w ich a. a. 0. 7, 1 bezieht ahnlieh jeuen mut-

sah das Gedicht als homerisch an, er zitiert das maBlichen Eingang ,auf Homer als Inhalt dieser

erste Hemistichion von frg. 1, 2 Movodcov degd- einleitenden Verse', weniger konne man sie fur

acov Vog. 909 ,xata xov Vftrigov', vgl. das Schol. Homer als Verfasser des Gedichts deuten.

zu d. St Derselben Ansicht war der Verfasser Ks mangelt aber auch nicht an Spuren vor-

des zweiten Alkibiades p. 147 A (frg. 3), vgl. sichtiger und zuriickhaltender Kritik bei den

d. Schol. zu Aristoph.. Vog. 913. Ein weiterer 50 Alten. Man sah das Gedicht auch nur als ein

gewichtiger Zeuge ist Anstoteles Nik. Eth. VI 7,

2

auf Homer bezogenes oder zuruckgefuhrtes an,

(1141 a), wo es am Schlusse heiBt: woneg "O/irj- vgL Hephaistion /lexgtx. eloay. xegl noiT)p. 60, 2

gdg <pTjotv iv xtp Magyixfl (es folgt der groBte Consbr. MaQylxtjg 6 els X>iir}gov dva<peg6fievoe,

Teil von frg. 2). Auch in der Poetik 4 nennt er Harpokrat. s. Ma^yixtjg dta xov eig Z>(t*igov

Homer als Verfasser. Von dem fortgesetzten ava<peg6(tevov Magyixqv Schol. Aristoph. Vog.

Interesse der Alten zeugt die Wertschatzung des 913 btenloxevxo Si xal 6 Magylxr;g xov X)firigov

Kallimachos (frg. 74 a Schn.), der das Gedicht elvai, Eustath. Od. 1669, 47 6 noitjoag xov im-

ebenfalls fur homerisch ansah, vgl. Harpokration yga<p6/ievov X>/ty(iov Magylxrjv. Ja als unecht

6. Magylrqg . . . oxeg noirjfia RaXM/taxo; dav- wird das Epyllion geradezu bezeichnet im Schol.

ftdieiv eotxtv. Fur die Quelle der Ansicht der 60 Londin. zu Dionys. Thrax 471, 35 H. noXXa ydg

alten Kritiker nnd Philosophen betreffs der voffevoftevd ioxiv, <5? . . . Vpygov xa Kvnoiaxa
Autorsehaft Homers halt C r c s i u 8 Phil. LIV xal 6 Magylxrjg. Wenn die richtige Ernpfindung,

711 nnd 728 ein .Legendenbuehlein', das einen das Gedicht konne nicht homerischen Ursprnngs

alten Homerbios enthielt. In der Chrestomathie sein, erst spat aufkam, so erklart sich dies durch

des Proklos S. 102, 4 A. erscheint der Margites den EinflnB der alten Tradition.

miter den Scherxgedichten Homers, welche die Mit gebflhrendem Argwohn ist die vereinzelte

&QxaUu ihm msehrieben (agooxtOiaoi S' aitx$ bei Suid. s. niyene vorliegende Nachricht anf-

xal mfyrid nra ltagylzi)r xr>..\ aosdrScklich ge- znnehmen, wonacfa der Karer Pigres der Autor
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des Margites gewesen ware: eygays Si xal els

X)fti]QOv dratpegS/itvov Magyixrjv xal Baxgaxo-
ftvo/Mxlav. Kirchhoff will a. a. 0. 773ff.

dieser Notiz, dnrch welche das Gedicht bis ins
funfte Jhdt. herabgedrflckt wiirde, ernstliche

Beachtung geschenkt wissen (vgl. u.); die letzte

Quelle des Suidasartikels sei dieselbe wie fiir

den Art. Panyassis, der genaue Kenntnis der
Zustande in Halikarnass zur Zeit der Perser-
kriege verrate, namlich Glaukos von Rhegion
Jtsoi rwv dgxalam noaft&v xal fiovaixcov.

Kirchhoff steht deshalb nicht an, den Pi-

gre8, wie fiir den Verfasser der Batrachomyo-
machie, so aueh fiir den des Margites zu halten,
zumal er nach Suidas in der Ilias ahnlich epo-

dische Verse eingeschaltet hatte (5s xfj IXidSi

naoevefiaXs xaxd oxixw iXeyeiov); vgl. auch Lu d-

w i c h in der Ausgabe der Batracnom. 26. Das
Epyllion selbst sieht Kirchhoff nicht fiir ein
lustiges Possenspiel, sondern fiir ein giftiges

Pasquill an, gerichtet gegen zeitgenossische Per-
sonlichkeiten von Rang, dessen Urheber zunachst
unerkannt bleiben wollte, weshalb er irrefuh-

rende Angaben gemacht habe. So sei z. B. der
tk in frg. 1 eine Erfindung, um die Aufmerk-
samkeit von der Person des wahren Verfassers

abzulenken. Vermutungsweise wollte Kirchhoff
in der Fignr des Helden den Pisindelis, Neffen
des Pigres, Dynasten von Halikarnass, und in
dessen Mutter des Pigres eigene Schwester Arte-
misia sehen. Mit Kolophon habe das Gedicht
selbst nichts zu tun. Diese Aufstellungen
Kirchhoffs sind ein Eoman, dessen Aufbau
auf ganz unsicheren Grundlagen ruht. Hatte
ein literarischer Forscher von der Bedeutung
des Aristoteles das Gedicht noch als homerisch
bezeichnet, wenn es erst im fiinften Jhdt., also

nicht allzulange vor ihm, in Kleinasien entstan-
den ware?

Per Margites gehSrt vielmehr einer viel

alteren Epoche an, er entstand zu der Zeit, da
man daran ging, das dem Tonfall der gewohn-
lichen menschlichen Rede sich nahernde iam-
bische MaB neben dem althergebrachten hero-
ischen Hexameter in die Literatur einzuftihren

und gegenuber der ernsten Epopoe auch dem
Scherz- und Spottgedicht Raum zu gonnen. So
bildete das Gedicht die Briicke vom alten Epos
zur Iambendichtung nach Inhalt und Form.

Ob das Epyllion in Kolophon selbst entstand,
oder ob der Verfasser nur den Schauplatz der
Schwanke oder auch nur eines davon (vgl. Opitz
a. a. 0. 3, der die Vermutung aussprach, es sei

eventuell in frg. 1 nur die Einleitung zu einer
besonderen in Kolophon sich abspielenden
Schnurre zu sehen) dahin verlegte, wird man
kaum endgfiltig entscheiden k5nnen. Fiir die

Kolophonier selbst mochte es eine gewichtige
Stfitze fur ihren Anspruch bilden, Homer zu den
ihren zu zahlen. Zweifellos aber war die Heimat
des noXyvtm Ionien, dessen daseinsfrohe und
lebenslustige Bewohner gerade an dieser Scherz-
dicbtung besonderen Gefallen werden gefunden
haben.

Literatnr. Welckerder homer. Mar-
gites Rh. Mas. XI (1857) 498ft. (= EL Schr.
IV 27). Goettling De Margita Homerieo
(Jena 1863), Opnsc. 167ff. Bergk Grieeh. Litg.

Berlin 1872 I 774H. Kinkel Fragm. epic, graec.

I, Leipzig 1877, 64ff. Hi Her Der homer. Mar-
gites, Jahrb. f. Phil. 1887, 13ff. Crusius
Literargesch. Parerga, Phil. LIV 711. 714. 737.

Usener Altgriech. Versbau, Bonn 1887, 105
und 112ff. Kirchhoff Der Margites des Pi-

gres von Halikarnass, S.-Ber. Akad. Berlin 1895,

767ff . K n a a c k Zum Margites, Rh. Mus.
LIX (1904) 313ff. Immisch Zum Margites,

10 Phil. LXIV (1905) 633ff. Radermacher
Motiv und Personlichkeit. I Margites, Rh. Mus.
LXII1 (1908) 445ff. Opitz Volksttimliches zur

antiken Dichtung, bes. zum Margites. Jahresber.

des K. Alberts-Gymn. Leipzig 1909. Fragm. auch
bei Allen Horn. Opera V 152H., Oxford 1912.

Ebenso wie im Margites, haben wir auch in

dem gleichfalls dem Homer zugeschriebenen
alten Gedichte Kigxcones ein mxlyviov zu
sehen. Diese verschlagenen Kobolde, die trotz

20 der Warming ihrer Mutter, dem Meldfurvyos
(Herakles) in die Nahe zu kommen, mit Diebs-
geliist ihm begegneten, wurden, wie schon die

beriihmte Metope von Selinunt zeigt, von ihm
gebunden und auf einem Querholz von dannen
getragen; der Held lafit sie aber ihrer drolligen

Komik wegen laufen. Wie in der plastischen

Kunst, so ward die Geschichte der Kerkopen,
iiber deren Namen A h r e n s Kl. Schr. I 388f.,

und iiber deren Wesen L o b e c k Aglaophamus
30 II 12968., ferner S e e 1 i g e r bei Roseher Myth.

Lexik. II 1166, dann auch Furt wangle r

ebenda (im Artikel Herakles) I 2214 und 2233
zu vergleichen ist, schon sehr friih in der Dicht-

kunst behandelt. Die Homerlegende verkniipfte

das Gedicht mit dem Namen des groBen Sangers.
Bei Proklos Chrestom. S. 102, 4 A. heifit es:

ngoaxi&eaai 6' avxqi (¥)frqgq}] xal nalyvid xiva...

Klgxwnas; ebenso ist es im ps.-herod. Bios c.

24 Z. 332 A. neben andern Scherzgedichten,

40 die Homer in Bolissos auf Chios geschaffen habe,

angefiihrt. Vorsichtiger wird bei Harpokr. s.

Kigxcoyj gesagt: h xois is "Uftt]gov dvagregofie-

vois Kigxcoytt. Uns ist ein einzigeg Fragment
geblieben (Epic. gr. fr. I 70 K, S. 159 A.), welches

das nichtsnutzige, liigenhafte und betrugerische

Wesen dieser Kobolde in ein paar Strichen
zeichnet, bei Suid. s. Kegxwms. DaB die drei

Verse, die hier ohne Quellenangabe mitgeteilt

werden, sicher aus dem Gedichte stammen, er-

50 gibt sich aus der Notiz bei Harpokration s.

Kigxa>y>, wo dieselben Ausdrticke, wie sie zur
Charakteristik dieser Wesen in dem Fragmente
verwendet werden, wiederkehren; Stjlovxat, <S>s

i£ajcarrixrjQs$ tt ijaav xal ytevaxat ot Kigxmxts.
L o b e c k vermutete a. a. O. H 1297, es sei das

Gedicht vielleicht lanquam embolium quoddam
in eine Herakleia oder in die OlxaXtae SXcoais

verwoben gewesen. Doch lassen sich hiefflr keine

Indizien finden. Wir erfahren auch nicht, ob
60 die Kerkopen in dem Gedichte selbst schon, wie

sonst, bestimmte Namen fflhrten, vgL Seeliger
a. a, 0. H 1170f.

Literatnr. Lobeek Aglaophamus II

1296ff. Welcker Rh. Mus. XI 505 (KL Sehr.
IV 33); ders. Der Epische Cyelus, Bono 1865,
P382ff. Kinkel Epic graee. frg. Leipiig 1877
I 69L Allen Horn. Oper. V 159f, Oxford 1912.

Eine besondere Gruppe bilden unter den
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Pseudohomerica zwei sehr wertvolle alte volks-

tilmliche Gedichte, welche beim Einsammeln von

Gaben vorgetragen wurden. Das eine ist die

ElQcatcbvt], benannt nach dem mit Wolle um-

wundenen Zweig, dem bei Bittgangen und
Festen, namentlich des Apollon, eine wichtige

Rolle zukam. In Samos habe, so heiBt es im
pseudoherod. Homerbios c. 33 Z. 462 Allen,

der Dichter von Kindern begleitet xais rov/ty-

Jahrb. f. Phil. 1894, 15ff. Lud wich De Ire-

sione carmine Homerieo dissertatio, Konigsberg

1906; hiezu Mulder Berl. phil. Wochenschr. 1907

609ff., der die Tradition des Suidas fur vollig

minderwertig halt. Diese gibt nach dem Hexa-

meter 12 einen stark verderbten Vers Tiigoat

r<jJ ajiiXXwvog yvtdxiSos, der im Bios fehlt, wo-

nach mit xal eingeleitet die zwei iambischen

SchluBverse (die auch der Bios entha.lt) folgen:

vlats ngoonogev6fievos ng6s xas olxlas x&s evSai- 10 ci fdr xi dJ>oet;-el Si pr), av% ioxqlofisvov
1 „,'., T !«J »n.»«f>a»an nrnkoi' ar oino y^Q OVVOlxtfOOVZeS M)d8' ijX&OflSV. Dafi dieSCftoveaxdxae ein Lied vorgetragen, wobei er eine

Gabe erhielt; spater hatten dasselbe Kinder an

Apollonfesten getan (Z. 481 A.). Wir haben

hier ein Volkslied vor uns, das, wie die epische

Form des groBten Teiles zeigt, noch aus alter

Zeit stammen mufi, wahrend das analoge rho-

dische Schwalbenlied im Hauptteil schon in

lyrischer Form abgefaBt ist (Poet. lyr. Gr. Ill

671 nr. 41 B. 4
); ein weiteres Analogon, die

sich zwanglos an die Clausula des letzten Hexa-

meters SMd <pig' aly/a (welche der Bios nicht

kennt) anschlieflen, ist klar. Aus dem verderbten

Verse zuvor wollte man auch einen Hexameter

machen, so z. B. Crusius Anth. lyr.4 carm.

pop. 51 (q>eee) "VSV^ zwTioXXmvos ayvgxidos (dyXaa

8<Sga) und Peppmiiller a. a. 0. 18 (unter Benut-

zung einer F r a n k e sehen Vermutung, daB die

Kogairioxai des Phoinix von Kolophon, sind im20Knaben unter Apollons Beistand Gaben erbitten)

:

— - - • • •
• # i v.

»
i

nvgya (namlich <pigc) ngos 'AjtoXXarvos iyviiog

avxoftat (oder ayvtios Moooftat) vppe; es ware

also in diesem Verse, wie N i 1 s s o n a. a. 0.

116f. betont, eine Beziehung auf (den Ubel ab-

wehrenden) Apollon enthalten (vgl. u.). Indes

weist wohl das vorhandene xal darauf hin, daB

auch der vorausgehende Vers ein Trimeter ist;

deshalb vermutet L u d w i c h a. a. 0. 10 Ilegoi]l

xdmoXXaivoi c5 'yvtSxi (einfacher wohl wyvtSxi),

Hinkiambus geschrieben (vgl. Herondas ed

Crusius 4 92 und Gerhard Phoinix von

Kolophon 1795.); dies vielleicht ein ,kynisches

Bettellied'.

Solche Lieder, fiir die das Heischen von Ga-

ben charakteristisch ist, pflegte man auch zur

Zeit, da man dem Erntesegen entgegensah, vor-

zutragen, worauf besonders das im Schol. zu

Aristoph. Ritt. 729 u. s. erhaltene Bruchstiick eines

ahnlichen Liedes epischer Form weist (rigeoulm) 30 86s, worin er ein StoBgebet sieht, das im stillen

avxa q>egci xal alovas Sgxovs xrX.). Sie enthielten
" J

~ ~ '

Segenswtinsche fiir das Haus, in dem der Reich-

turn einziehen und Friede walten moge. In unse-

rer ,Homerischen' Eiresione verheiBen die Sanger

ihre Wiederkehr im nachsten Jahre, 10 vevpai

toi, vevfiai hiavoios, &s xe x^XiSatv eaxrjx' h
ago&vgoioi, die Erwahnung der Schwalben deu-

tet die Jahreszeit an, vgl. Nilsson Grieeh.

Feste von religioser Bedeutung 116ff.

oder in leisem Gemurmel an Hekate, die nach-

barliche Genossin ApollonB, gerichtet wird

(ayvidzis dvxl xov avvoixe Schol. Pind. Pyth. XI
inscr.), wahrend die folgenden Iamben, laut ge-

sprochen, sich an die Hausgenossen wenden
sollen. Verschiedene Einwande erhebt Mulder
a. a. 0. 612. Moglicherweise gelangte der (ver-

derbte) Zwischenvers nur gelegentlich zum Vor-

trage. Gegen die Annahme, daB das Gedicht

Beziiglich der Komposition des Gedichts 40 eine Beziehung zu Apollon und zu seinem Kulte

kann kein Zweifel bestehen. Der wesentlichste

Teil ist in epischer Form gehalten; wie das Ka-

minoslied, so wird auch die Eiresione im pseudo-

herod. Bios als enea bezeichnet. Am Schlusse

aber, wo die Bitte um Gaben folgt, erscheint, dem
Gesprachston, der nun angeschlagen wird, voll-

kommen entsprechend, iambischer Rhythmus.

Es erinnert also die Gestalt des Liedes einiger-

maBen an die Kunstform des Margites. Analog

enthalte, wendete sich entschieden K 1 i n g e r

Do znaczenia pieSni Elgeanivt], Eos XIV 77ff.

und 179ff. Abgesehen davon, daB die Erwahnung

des Gottes in eine verderbte Stelle falle, er-

scheine er hier allenfalls als Beschutzer der mit

dem Olivenzweig umherziehenden Jugend, zumal

er erst genannt werde, wenn der Zug sich an-

schicke weiter zu gehen. K 1 i n g e r will seiner-

seits, da die Zeremonie der Eiresione nicht auf

reiht sich im Schwalbenlied an die melische 50 den Apollonkult beschrankt bleiben musse, son

Form des Hauptstucks ebenfalls eine iambische

SchluBpartie an. Sowohl der Vers mit dem diese

anhebt (14 cl p£v xt Scoaets • « Si pr), ovx edoo-

fity) wie der, mit dem sie endet (20 ov ydg

y&Qovris iofiev, dXXa natSla), klingt an die iam-

bischen SchluBverse der Eiresione an. Pep p-

mflller vermutete deshalb, Jahrb. f. Phil.

1894, 19, dafi derlei Trimeter in verschiedener

Variation an solche Bittlieder und wohl auch an

die Eiresione erst nachmals angefugt wurden.

Der kritische Zustand des Textes ist leider

nicht der beste. Er beruht einerseits auf der

tJberiiefernng des erwahnten Homerbios, ander-

seits auf der des Art. X>fi7igos bei Suidas. Keine

Ton beiden Quellen kann fur sich allein als

mafigebend gelien, da keine von ihnen ein-

wandfrei ist; vgl. Peppmiiller Drei bei

Umgingen in Grieehenland gesttngene Bittlieder,

dem ein Wandermotiv darstellen konne, das Lied

mit dem Landbau und dem vegetativen Leben

in Verbindung bringen, indem hier eine Kult-

handlung agrarischen Charakters auf Demeter,

die Spenderin des Plutos, weise. Dieser Zusam-

menhang werde auch dadurch erhSrtet, daB

Kallimachos, der zwar im Apollonhymnos 6 auf

Vers 3 des Gedichts Bezug nimmt (avxal dva-

xXlvea&e #vgat — Kallim. avxol vvv xaxoxfjts

60 amxMveo&e nvXdmv), doch auch im Demeterhym-

nos, wo die Gottin als Verteilerin des Reichtums,

BesehQtzerin des Viehs und Getreides sowie als

Verbreiterin des Friedens auftritt, Gedanken
wiedergebe, die an die Eiresione erinnern und
einen Zusammenhang mit dem Demeterkult ver-

mnten lassen: vgL Eir. 41. airy nXoin<p Si xal

tixpeoavrri xedaXuia *le^rl «" tyadj-Sm f&f-
yea fteaxa fiir tit/ — Kallim. Dem. 133 tabu
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8i Arjoi dcboEt ndvx' Inipeoxa. 137 (pegjie fidag, Chiron bei Homer Stxaioxaxog Kevxavgoiv heiBt,
ifige fiaXa, <pege axdxvv, olae degiofidv, q>egfie wahrend seine weisen Katschlage, die Xigeovog
xal etgdvav. vno&fjxai, unter Hesiods Namen gingen. Den

Literatur: GoettlingDe Homeri Ire- Charakter des Gediehts als eines Bettelliedes be-
siona. Opusc. 175ff. (mit Text und krit. Kom- tont SchOnberger Wochenschr. f. class. Phil,
mentar). Peppmuller Drei bei Umgangen 1912, 781ff., der auf Analoga hinweist.
in Griechenland gesungene Bittlieder. Jahrb. f. Literatur: Lobeck Aglaophamus, K5-
Phil. 1894, 15H. (mit grieeh. Text 18 und freier nigsberg 1829 II 971. Goettling Carmen
Ubertragung 20). U s e n e r Gotternamen, Bonn Homeri fornaeale, Opusc. 1828. Vgl. Allen
1896, 284f. D i e t e r i c h Sommertag, Archiv f. 10 Horn. Op. V 212f.
Religionswiss. VIII Beiheft 1904, namentlich Um eine Gabe handelte es sich auch bei einem
S. 99ff. (jetzt Kl. Schr. 337ft*.). N i 1 s s o n weiteren als homerisch bezeichneten Gedichte, das
Grieeh. Feste von religioser Bedeutung, Leipzig uns verloren ist, den 'EnixixXISeg, dessen im
1906, 116ff. Ludwich De Iresione carmine ps.-herod. Bios c. 24 Z. 334 A. wie bei Suid. s>
homer. diBsert., Kbnigsberg 1906 (mit kritischem Vfiygog, namentlich aber bei Athenaios II 65 A
Text 11). Miilder Berl. phil. Wochenschr. gedacht wird (,xb eig "Vftrigov avaq>eg6ftevov
1907, 609ff. Klinger Do znaczenia piesni envXXiov'), also ein Krammetsvogel- oder Krona-
Eigeoubvt], Eos XIV (1908) 77ff. und 179ff. wetterlied. Seinen Namen hatte es wie Menaich-

Ahnlich volkstiimlicher Art ist das aus klein- mos ev x<p negl xexvtx&v (frg. 8 M.) erwahnte,
burgerlichem Milieu hervorgegangene Lied, das 20 ,dta xb tov "Ofiygov qSovxa avxb xolg natal xixXag
im ps.-herod. Bios c. 32 Z. 437 A. als Kd/nvog oaigov Xapftdvetv.'. DaBesaberein^eorixdvwar, geht
bezeichnet wird (xa htm . . a xaXeexai Kd/Mvog), aus Klearchos (Schiiler des Aristoteles, FHG II
wahrend bei Suid. s. Vfirjgog als Titel Kegafilg 316) ev Sevxtgqj Tlgwxixwv bei Athen. XIV 639 A
aberliefert ist, das Nauck Mel Greco-Rom. IV hervor: ext Si xa 'AgxiXdxov *<» *&* V/iygov
374 in Kegapelg (vgl. Vers 1 xegafiijeg) anderte. EntxixXlSoiv xa noXXd dta xfjg e/ipergov notrjoews
Jtegapetg heiBt das Gedicht bei Pollux Onomast. xovxwv exexai xwog xtov na&cov. Vgl. Welcker
X 85, wo es iibrigens als hesiodisch angesprochen Epischer Cyclus I2 390f. C r u s i u s Phil. LIV
wird. Nach der homerischen Legende (ps.-herod. 713, 9.

Bios a. a. O.) fordern Topfer, die gerade feines Von besonderem Interesse ist unter den
Geschirr in ihrem Ofen brennen, den Dichter zu 30 ,homerischen' Klcinigkeiten das Midasepi-
einem Liede auf : in der Voraussetzung ,eI fiev g f a m m , angeblich Inschrift auf dem Grabmal
Soiaexe /xio&bv aoiofjg' spricht er einen Segens- des Phrygers Midas (ein inlyga/tfia, S MiSa nj>

wunsch: kein MiBgeschick moge unter Athenes 4>gvyi <paotv xtveg intyeygd(pv\u Plat. Phaidr.
Beistand die Tonware im Topferofen treflen. p. 264 C), das eine x<dxeri nag&ivog schmuckte,
Wird aber dem Sanger der Lohn fur sein Lied wohl eine Ktjq xv^ovxog, wie C r u s i u s bei
nicht zu teil, so wandelt er alles, wie er schalk- Roscher Lex. d. Mythol. II 1154, 2 annahm,
haft drohend verkiindet, in Unsegen. Bose Da- wahrend Benndorf Grieeh. u. sicil. Vasenb.
monen will er rufen, er nennt einzelne mit be- 39 A. eine Grabsirene oder Sphinx darin sah.
zeichnenden Namen— und andere Kobolde, daB Der wichtigste Gewahrsmann des Epigramms
sie zu groBem Leide der Topfer alles kuTz und 40 ist Platon Phaidr. p.264D. Die Rede desLysias
klein schlagen und zertrummern. Auch die arge uber den Eros wird von Sokrates getadelt, weil
Zauberin Kirke wird erscheinen und Chiron und er keine regelrechte Abfolge in den einzelnen
andere Kentauren (die wir ahnlich im Horn. hymn. Teilen eingehalten habe; es verschlage nichts
Herm. 224f. als Unholde finden und deren ge- fiir den Sinn, wenn man einen Teil an den An-
walttatiges Wesen auch sonst hervortritt, vgl. fang oder ans Ende setze, ahnlich wie in dem
Tti m pel bei Roscher Lex. d. Mythol. II 1066 g, Gedichte die Verse vertauscht werden konnen.
1068 f), und zwar, wie der Dichter launig be- Die bei Platon vorliegenden vier Verse (1. 2. 5.

merkt, die sowohl, welche Herakles Handen ent- 6. der gewo'hnlichen Zahlung) stellen die eine
gingen, wie die er erschlug. Diesen scherzhaften der beiden fiberlieferten Fassungen dar: dieselbe
Drohungen geht die gelaufige antike Vorstellung 50 Verszahl bietet die Anthologie VII 153 (auch
parallel, daB das Topfergeschirr durch Zauber- das Autograph des Planudes, Cod. Marc. 481).
spruch Schaden leiden konnte, vgl. Plin. n. h. dann die korinthische Rede [Dion von PruBa]
XXVIII2, 19 multi Hglinarum opera rumpi eredunt XXXVII 38.
tali modo (inaantamentis). Die Anlage des Epigramms ist derart be-

Wir haben hier wiederum ein Gedicht im schaffen, daB man Vers 2. 5. 6 beliebig ver-
Tone urwOchsiger und anheimelnder Volkspoesie tauschen kann, ohne daB eine Stoning des Sin-
vor uns. Die Forderung des Lohnes fiir sein nes eintritt. Es ist ein attyga/i/m xglywvov, wie
Lied stellt der Dichter an die Spitze. Ein iam- es in der Bemerkung des Hermias zu der Platon-
bischer SchluB ist nicht vorhanden. DaB man es stelle heiBt: efeoxt yog x&v rgi&v axlxcov (Pre-
aueh dem Hesiod zuschrieb (Pollux a. a. O. xa 60 g e r, axolxtor Aberliefert) t&v er x<p intygdfipaxc
Si xavaoxga xov noirjoavxog xobe Kega/tiag, ovs or &v l&iXgs xgoxa£at . . . S&tr xtvis to xoiavza
xnres "HoidSip ngoavi/iowjt), ruhre, meinte Goett- httygd/x/una xgiywra xalovotv. Der erste Vers
ling Opusc. 183, daher, weil man glanbte, daB allerdings, der in einer Anzahl von Hss. des
dieser fiberhaupt fflr Arbeiter und Handwerker ps.-herod. Bios fehlt, mufl hiebei auBer Betraeht
schrieb (vgl. anch Bergk Gr. Lit.-Geseh. I bleiben. Stadtmfiller hat BerL PhO. Wo-
780, 100). Man hfitte indes nach seiner Ansicht ehensehr. 1890, 304 dargelegt, daB Vers 1 als
weder Homer noch Hesiod als Verfasser ansehen Gmndven dee Gediehts sn geHen habe (,das
soDen, da der hier als bOser Damon erseheinende eehte und urgprflngliche Epitaph*), an den ein
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sogenannter xvxXos gefiigt ward, vgl. Ioann. wahrend D u n c k e i Gesch d. Altert. 1 5 454

Philopon. zu Aristot. Anal, poster, p. 156, 12ff. einen andern Midas um 01. 45 hier erkennen

Wallies; die Verse, heiBt es hier, seien so ge- wollte. Dem gegeniiber sieht Preger a. a. 0.

artet, <bs . . . Svvao&at xov avxbv axixov xal agxhv 191 in dem Gedichte das Erzeugnis eines So-

xal xiXoe xoieiotiui, was genau genommen nur phisten des ausgehenden 5. Jhdts. Er will eine

auf 2. 5. 6. geht; vgl. auch Schmidt Diss, gewisse Verwandtschaft mit den Streitversen des

Hal. II 169. Agon wahrnehmen, wahrend Crusius Phil.

Anderseits finden wir das Epigramm um zwei LV 4 auch eine solche mit den Ratseln der

Verse vermehrt (3. 4 xal noxa/ioi nXrj&mai negi- .Kleobuline' konstatieren m6chte.

xXitn xe ddXaooa,
\
fjeXwg S'&viwv Xd/Mnfl Xa/mga 10 Literatur. Bergk Gr. Lit.-Gesch., Ber-

ts aeXr,vri im Agon des Homer und Hesiod 256 lin 1872 I 779. Schmidt De Herodotea quae

Rz., ferner bei Diog. Laert. I 6, 89 (wo sie fertur vita Homeri. Diss. Hal. II (1876) 167ff.

jedoch umgestellt sind), wahrend im pseudohero- H i 1 1 e r Rh. Mus. XXXIII 524. Stadtmiil-

dotischen Bios (W.) nur v. 4 vorhanden ist, 3 aber ler Berl. phil. Woschenschr. 1890, 304f. Pre-
— wie auch bei Philoponos — fehlt. Diese Er- ger Incript. gr. metricae, Leipzig 1891 nr. 233

weiterung des in Vers 2 enthaltenen Gedankens S. 188ff. Crusius Phil. LV 4f.

oq>g' av idcog xe van *<" SerSgea /xaxget xe&yXfl Mehrere der kleinen .Homerika' nehmen Be-

(= fiir ewige Zeit) z'erstort die Figur des xixXoe, zug auf die Schicksale des Dichters; sie sind in

da sie wohl untereinander (vgl. Diog. Laert.), seine romantische Lebensgeschichte im pseudo-

aber nicht mit den ubrigen Versen wechseln20herodotischen Bios verarbeitet. Das interessan-

kbnnen. teste ist zweifellos das umfangreichste, in der

Das Gedicht, welches bei Platon anonym iiberlieferten Fassung 17 Verse zahlende Gedicht

erscheint, ward gemeiniglich als homerisch be- an die Kymaer. Im Bios (c. 13 Z. 157 A.) ist

zeichnet, wie im Agon und bei Pseudoherodot, es angekniipft an den BeschluB der Kymaer, den

d. h. es ist mit der Homerlegende verkniipft blinden (omgog) Dichter nicht auf Staatskosten

worden (Crusius Phil. LV 4); anderseits zu erhalten, weil sonst viele omgot ihnen auf

aber gait es ,nach einigen' (mit der Begriindung dem Halse waren. Und so verlaBt er die un-

ov y&g ehai Vfirjgov xb Inlygafifia noXXois exeat freundliche Stadt. DaB er von Kyme scheidet,

Ttgoexovxog ...xov Mldav) als ein Erzeugnis des geht aus v. 15f. hervor oide xi (tot <piXa yvta

Kleobulos von Lindos, vgl. Diog. Laert. I 6, 89 30 pevetv legcug ev ayvmls
\
Ki/irjs ogftaivovai. Eine

xb bilygafijia zive; xb inl Ml&a xovxov [KXeopov- grofie Schwierigkeit bildet aber der Umstand,

Xov] <paoi noifjoai . . . yegovot Si ftagxvgiov 2ifio>- daB in v. 6f. von dem aolischen Smyrna die

viSov qofia (frg. 57 B.4). Tig xev alvJ/octe . .

.

Rede ist, was auf v._ 2 aiSoirjg enl yovvaot fitixgbg

heiBt es dort, AivSov vaexav KXeoflovXov &evd- diaXXwv geht, wo firjxrig die Vaterstadt sein muB.

otf noxa/ioig av&eal x 'eiagivoioiv aeXiov xe ipXoyl Es wollte deshalb Bergk Gr. Lit.-Gesch. I

xgvoiq Xmagag (Bergk) xe aeXdvag xal QaXao- 778, 95 in v. 16 fiir Kvptjs schreiben 2fivgvt]t,

aaiotatSivaigdvxl(a)&evxafiivogaxdXag;fc^eiidLeri so daB dies Gedicht sich tiberhaupt auf Homers

SchluB sagt der Dichter: 5 Xi&ov Si xal pgoxeot Vaterstadt Smyrna bezoge, vgl. auch Schmidt
aaXdpai Qgavovxi. Der Wortlaut weist auf Iden- De Herodotea quae fertur vita Horn., Diss. Hal.

titat mit dem (also schon recht friih) erweiter- 40 II 171. Auf anderem Wege wollte Peppmiil-
ten Epigramm; dem Ausdrucke Xi&og ist nicht ler helfen, welcher Jahrb. f. Phil. 1895, 433ff.

zu viel Gewicht beizulegen, da die *aWi7 nag- die v. 6f. ausscheidct, so daB die Erwahnung

devog doch gewiB auf einer steinernen Basis Smyrnas verschwindet. Es wiirde dann nur von

ruhte. Es ist nicht notwendig mit Hiller Kyme gesprochen, und auf dies muBte sich die

Rh. Mus. XXXIII 524f. Nietzsche Acta soc. in den Versen 3f . erwahnte Griindung durch die

phil. Lips. I 20. Bergk Gr. Lit.-Gesch. I 779, Mannen {Xaof) des Phrikon beziehen, was durch

99 und Preger Inscr. gr. metr. nr. 233 S. 188ff. die Bezeichnung Kim y $gixcovls xaXcoftivr)

jene Identitat zu negieren. Vielleicht ist wie bei Herodot I 149 bestatigt wurde. Die einge-

Crusius a. a. 0. annahm, das Gedicht unter schobenen Verse setzt Peppmuller auf Rech-

dem Namen des Kleobulos in ,ein Siebenweisen- 50 nung des Verfassers des Bios, der sie mit der

buch' aufgenommen worden, worauf Simonides Erzahlung von Homers Geburt in Smyrna habe in

Beziehung beruht. In der Anthologie VII 153 Einklang bringen wollen. Betreffs derAbfassungs-

ist zu dem alteren Autornamen Vrfgov von dem zeit des Gediehts sind einige der von diesem

Lemmatisten des cod. Palatinus hinzugefugt Gelehrten a. a. 0. 441 hervorgehobenen sprach-

worden of Si KXeofiovXov xov AivSlov, und zwar, lichen Kriterien zu beachten, so namentlich die

wie S t a d t m ii 1 1 e r in der Ausgabe n p. VHI Verwendung der 3. Person Dualis bei
^
Verben

sah, aus Diogenes. fur den Plural wie v. 9 xovgac Atbg . . .rj&eXexrjv

Nach dem pseudoherodotischen Bios hatte und 10 o? S'anavr)vdo&>]v, was dafttr spricht, dies

sich dies Epigramm auf dem Denkmal des Mi- Poem nicht allzu hoch hinaufzusetzen.

das, Sohn des Gordias, befunden c. 11 Z. 133 A. 60 Literatur. Bergk Gr. Lit.-Gesch., Ber-

ro biiygafifia xSSe, xb ixt xal vvv hil xijs aryXije lin 1872 I 778. Schmidt De Herod, nuae

toS ttvrjfiaxoe (Miasm Sch we ighau se r) xov fertur vita Horn., Diss. Hal. II (1876) 170ff.

rogSiem ixryiygcurxat. Die Nachrieht hat ver- Peppmuller Uber das vierte homerische

sehiedene Vermutungen betreffs dieses Midas Epigramm, Jahrb. f. Phil. 1895, 433f., wo anch

waehgemfen. Bergk Gr. Lit.-Gesch. I 779 u. eine kritiseh revidierte Fassung des Gediehts

A. 09 daehte unter Hinweis anf die Metallar- nebst einer deutschen ITbersetznncr gegeben ist

beiten der Phryger an den K5nig Midas, der (S. 441). Allen Horn. Op. V 200f.

beim Einbrnehe der Kinunerier am 01. 21 start), Anf andere Ortliehkeiten nehmen einige poe-
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tische Eleinigkeiten Bezug, die gleichfalls in die

Lebensgeschichte des Dichters verwoben wurden
und im pseudoherodotischen Bios, zum grofien

Teil auch bei Suid. s. X)fi7]gog, gelegentlich auch
noch in anderen Quellen bewahrt sind. Eines
ist an die Bewohner von Neov xelxog gerichtet,

einer Tochterstadt Kymes (2 Kvfirjs kgiwmoa
— corr. P a u w — xovgrjv). Das Gedicht wird
mit dem Schuster Tychios in Verbindung ge-

bracht. Auf Erythrais Gebiet beziehen sich drei

Verse, in denen das Land als notvw. yrj, xdvStoge,

dfotiga peXltpgovos oXpov angesprochen wird. Auf
eine Fahrt nach dem Gebiete der Stadt geht
das Gebet an Poseidon (c. 17 Z. 335 A. und bei

Suidas), von dem H. giinstigen Wind und ge-

fahrlose Heimkehr fur die Schiffer, die ihn in

ihr Fahrzeug aufgenommen hatten, fiir sich aber
gliickliche Ankunft am Gebirge Mimas und gute
Aufnahme bei rechtschaffenen Leuten erfleht, in

der Hoffnung den Thestorides, der ihn um den
Ruhm seiner Dichtungen betrog, zur Strafe

ziehen zu konnen. Einer anderen Gottheit, der

Kurotrophos (vgl. Usener Gotternamen 124ff.),

gilt ein Wunschgebet. Der Dichter wurde in

Samos durch die Priesterin der Gottin von einem
Opfer weggewiesen; zur Strafe wunscht er in

schalkhafter Bosheit, die Gottin moge ihr Liebe
zu grauhaarigen Greisen, nicht zu frischen Jiing-

lingen einfloBen. Einige der Epigramme sind

an gewisse Personlichkeiten gerichtet, eines an
Thestorides, eines an den Hirten Glaukos, zwei

an Schiffer. Ein hiibsches Gedichtchen betrifft die

Fichte, deren Frucht den Sanger im Schlafe

traf. Die schonen Verse von der behaglich durch-

warmten Halle stehen nicht bloB im pseudoherod.

Bios c. 31 Z. 425 A. und bei Suidas, sondern auch
— zum Teil mit Varianten — im Agon 269 Rz.

Mehrere der genannten Epigramme weisen schon
durch die darin erwahnten Ortlichkeiten auf
ihren Ursprung in kleinasiatischen Gebieten.

Mit dem Tode Homers bringen einige Bioi

das bekannte Fischerratsel in Verbindung,
das offenbar alter anigmatischer Poesie entstammt.
Heimkehrende Fischer fragt der Dichter in Ios

am Meeresstrand sitzend nach ihrer Beute: fiber

die Antwort ooa' eXofisv, XmofModa, Sao' ox>x

iXofttr, (pcgoficoda — die Worte sind mit kleinen

Varianten uberliefert — nachdenkend soil er

einen Fehltritt getan und den Tod gefunden
haben; so berichtet der Agon 321 Rz. und Pro-

Jdos Chrest. S. 100, 24 A.; nach andern starb der

Dichter vor Schmerz, da er das Ratsel nicht

lBsen konnte. Das Ungezicfer {qrteigeg), das die

Fischer in ihren Kleidern fingen, lieBen sie zu-

ruck, das sie aber nicht fingen, trugen sie noch

mit sich. Die Geschichte kannte schon Hera-
kleitos, frg. 56 D. (Vorsokr.5 I 70), sie muB
sehr popular gewesen sein, wie die zahlreichen

Anfuhrungen beweisen Agon, Proklos Chrestom.,

pseudoherod. und pseudoplnt. Bios, Homerbioi
TV 17ff. (Horn. Op. V 246 Allen), V 37ff. (ebd.

6. 249), VI 57ff. (ebd. S. 258). Tzetz. Exeg.
n. 37 und sonst; ganz besonderg aber zeigt dies

der Umstand, daB die Antwort der Fischer
aneh in einem pompeianischen Hause neben
einem OemUde, das naeh Beischriften den Dich-
ter (OUBPOZ) und die Fieeher (AAEIZ) dar-

SteUt, aufgexeichnet ist; vgl. Epigr. gr. ex lapid.

conl. 1105 Kaibel. tTbrigens enthalt die Frage
Homers avogeg an' 'Agxabirjg aXnfooges {fojgy-

xogeg Agon und Proklos) eine Aporie, die

Koechly durch die Vermutung Sygtjs &Xlije

dygyxogeg (Opusc. I 222) beseitigen zu konnen
glaubte. Die verschiedenen, zum Teil absonder-

lichen Erklarungen bespricht Schmidt De
Herod, quae fertur vita Homeri, Diss. Hal. II

194ff. Sie laufen meist darauf hinaus, daB in

10 Ios, wo sich die Geschichte zugetragen haben
soil, Arkader sich niedergelassen hatten.

S c h m i d t selbst beniitzt die Bemerkung des

Tzetz. Exeg. II. 38, 17f., der Vorgang habe sich

in Arkadien abgespielt, und meint in dem Ratsel,

das aus dieser Landschaft stamme, habe ur-

spriinglich drigr/xogeg gestanden (wie im Agon
und bei Proklos noch uberliefert ist), wahrend
spaterhin, als man die Erzahlung auf die Insel

Ios bezog, dies ii. aXrfxoges verandert worden sei.

20 Literatur: Bergk Griech. Lit.-Gesch. I 779,

98. S c h m i d t De Herod, quae fertur vita Ho-
meri Diss. Hal. II 194ff.

Von einigen Gedichten, die man gleicherweise

dem Homer zuschreiben wollte, blieben uns nur
die Titel, und auch die sind nicht einmal alle

sicher. Dunkel bleibt, was mit dem im pseudo-

herodot. Bios c. 24 Z. 333 A. erwahnten 'Emanaxxi.-

xrjv (Accus.) gemeint ist, wofiir Suid. s. X)pr)gos

'Hddmxxrog {r\xoi la/ufioi). und spater Inxan&x-

30 xioy, Tzetzes aber alleg. Horn. 33 Izixasndxxiov

geben. A 1 1 a t i u s und T o u p haben mit Hin-

zunahme des bei Proklos S. 102, 6 A. auf httnax-
xwv (soVen. A) folgenden Alya hieraus knxantxxov

Alya gemacht (vgl. bei Suidas bixantxxog r\

pa&eiav exovaa xd/ujv, ij bixaxis 8vva/*£vt) xagrj-

vat), was Welckers Beifall fand Episcli.

Cycl. P 386f.

Nebstdem werden bei Suidas neben dem gleich

zu erwahnenden Froschmausekrieg (hier Mvo-
40 fiaxgaxo/iaxla genannt), eine Agaxvopaxia und

regavofiaxta erwShnt, auf welch letztere viel-

leicht Lukillios Anthol. Pal. XI 265, 6 anspielt

¥u>(iaioig o' ovdtlg npog ytgdvovg nofe/tog. (Von

einem Kampf der Kraniche mit den Pygmaen
ist bereits in der Ilias III 3ff. die Rede.) Im
ps.-herod. Bios c. 24 Z. 333 A. erscheint dann
noch neben anderen Homerischen aalyvta eine

Wago/taxii] genannt. tTber den Inhalt dieser

Epyllien ist uns jedoch nichts Naheres bekannt:

50 es wird sich hier um scherzhafte TierkSmpfe
gehandelt haben, wie in dem uns einzig bewahr-
ten Beisniel.

Die kleineren Homerischen Gedichte und Epi-

gramme sind auBer in den bereits angefuhrten

Publikationen zusammengefaBt ediert bei W o 1 f

Homeri et Homeridarum Opera et Reliquiae,

Leipzig 1807. IV 417ff. G. Hermann Homeri
Hymni et Epigrammata, Leipzig 1806, 185ff.

Baumeister Hymni Homerici acced. Epi-

60 grammatis et Batrachom. Homero vulgo attri-

butis, Leipzig 1858. Abel Homeri Hymni Epi-

grammata Batrachomyomaehia, Leipzig - Prag
1886, 11 Iff. Vgl. die film bei Allen Homer.
Opera V, Oxford 1912.

Geradeso wie uns unter den angebliehen

SchSpfongen Homers von einer Araehnomaehie,
Geranomachie nnd Psaromaehie berichtet wird,
gait den Alten aneh die uns erhaltene Batra-
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chomachie, der Froschmausekrieg, als ein

Homerisches nalyviov. Die Ilias und Odyssee

lehren uns, wie fein und sinnig ihre Verfasser

die Tierwelt beobachteten: namentlich in den
Marchenerzahlungen der Odyssee treten Bezie-

hungen der Tiere zu den Menschen mehrfach
hervor, vgl. L u d w i c h in der Einleitung seiner

Ausgaoe Iff. Die Phantasie des Dichters stattet

die Tiere sogar mit menschlicher Sprache aus

Titel des Gedicht s. Die antike Tra-

dition kennt als solchen vornehmlich Batgaxo-
pa-Xia und Baxgaxoftvoftax^a, woneben jedoch
auch MvoflaxQaxopaxla und Mvo/Mixla. vorkommt.
Als ursprtingliche Namensform sieht L u d w i c h
Ausg. llfi. BaxQaxopiaxla an. Er beruft sich

zunachst darauf, daB dieser Titel bei guten alten

Schriftstellern bezeugt ist. So lautet er in Mar-
tiJs apophor. XTV 183; im Epigramm selbst

wie z. B. das RoB Xanthos, II. XIX 404ff. Wah- 10 wird nur von ranae gesprochen. Ein weiteres

rend die Beobachtung, daB gewisse Eigen-

schaften des Menschen auch bei den Tieren in

mehr oder minder ausgepragter Art sich bemerkbar
machen, zur Schopfung der Fabel fuhrte, die

ethiBche Tendenz verfolgt, vermochte auch bloB

eine marchenhafte epische Erzahlung aus der

Tierwelt sattsam Interesse waehzurufen. Dies ge-

schah im Tierepos, dessen einziges Beispiel aus

der griechischen Literatur in der Batracho-

Zeugnis, das L u d w i c h noch nicht mit in An-
schlag gebracht hat, liefert die Dedikation des

ersten Buches von Statius Silvae an Stella, in der

ebenfalls Batrachomachia Uberliefert ist. Die
Worte des Fulgentius Mitol. I 7, 27 Helm ,quod

Meonius ranarum cachinnavit proelio' sind zwar
fiir den Namen nicht entscheidend, doch sprechen

sie eher fiir die einfachere Form. Als gewich-

tiges Argument hat, wie Ludwich betonte, die

machie vorliegt. Die Voraussetzung bildet die 20 Analogie ahnlicher Komposita zu gelten. Ob die

Ilias, an welche sich das Epyllion anlehnt, indem
es zu seinem Vorbilde in einen gewissen ge-

dampft parodischen Kontrast tritt. In harmlos

heiterer Weise wird hier der zwischen zwei un-

gleichartigen Tiergattungen, von denen die Mause
den Typus des Landtiers, die Frosche den des

Wassertieres vertreten, sich entspinnende Krieg
dargestellt. Er ist verursacht durch den Tod des

Mauseprinzen Psicharpax, den der Froschkonig

Gegner derselben Art sind (teopuixia) oder nicht

(Tnavofiax^a)> es pflegt doch nur einer der Part-

ner genannt zu werdei Sollten sie ausdrucklicb
erwahnt sein, so konnte es in der Art geschehen,

wie bei Strab. II 70 betreffs der im Eingang
von Horn. H. Ill angefuhrten regayo/iax^t die

er als xfjv X)/i^gixi)v xa>v nvypaltav ysgayo-

IMX^av bezeichnet. Es ist somit BaxQaxopaxfa
zweifellos eine regelrechte Bildung und nicht

Physignathos auf den Riicken nahm, um ihm die 30 verwunderlich, wenn gerade die alteste und beste

Herrlichkeiten des Froschteiches zu zeigen: aus

Angst vor einer Wasserschlange taucht er ins

Wasser, so daB die Mans elend ertrinkt:* Einen
einigermafien ahnlichen Stoff behandelt der Aso-

pische Apolog von der Freundschaft des Frosches

und der Landmaus (Fab. Aesop. 298 bei Halm,
Fab. 191 des Babrios), die sich beide einen FuB
zusammenbinden und sich ins Wasser begeben,

wobei die Maus zu Grande geht. Der Kampf

Hs. Z ursprunglich diesen Titel bietet.

Dem gegentiber zeugen fiir die Form Baxga-
XO/tvojMixta Plutarch atgi xfjg UgoS. xaxorjdetag

43 (p. 873 E), ChoiroboskOB I 189, 2 H. und eine

Reihe alterer und jlingerer Codices des Epyllions,

wogegen die Homerbioi schwanken, doch vgl.

Ludwich Der Rarer Pigres und sein Tierepos

Batrachomachia, Xonigsberg 1900, 11.

Als Variante findet sich auch Mvopaxgazo-
der feindlichen Tiere, der die Folge jenes Er- 40 /uajtfa, z. B. als Subskription in solchen codd.,

eignisses ist, bildet den Hauptinhalt des Epyl-

lions: indem dei Verfasser sich den epischen

Apparat der Ilias zu eigen macht und den
getragenen Stil dei Epopoe auf die Behandlung
eines winzigen Sujets mit Geschick iibertr&gt,

erlangt sein Gedicht durch den komischen Gegen-
satz eine parodische Farbung. Die Waffnung der

Gegner, der Aufzug in die Schlacht, die mannig-
fachen Einzelkampfe versteht der Verfasser zu
ergotzlichen Szenen zu gestalten und so in seinen 50
kleinen Streitern ein drolliges Gegenstiick zu
den Helden der Ilias und ihren Taten zu liefern.

Er konnte der Wirkung umso sicherer sein, als

er Ubertreibungen des komischen Effektes ver-

meidet. Auch die witzig erfundenen Namen der
Eampen, soweit sie echt nnd ursprunglich sind,

tragen das ihre zu dem erheiternden Eindrucke
des Werkchens bei. An die Helden der Vorzeit
gemahnt direkt der Frosch Ilt)Xevg (m)X6g

die im Eingang den Titel Baxgaxo/ivo/Mx^a bie-

ten (Ludwich Ausg. 13), dann bei Tzetz.

Exeg. II. 37. 3. Endlich begegnet geleeentlich

der Name Mvo/taxia, so im cod. Ven. A
(10. Jhdt.) und anderen Hss. der Chresto-

mathie des Proklos (S. 102, 5 A.) paxgaxofta-

Xtav fj fivopuixlav. Von einer Mvo/xaxia epricht

Alexander der Gr. bei Plut. Ages. 15, wovon
noch unten die Rede sein wird.

Fiir die Beibehaltung der langeren Form
BaxgaxopvopaxLa t obgleich sie nicht so gut
beglaubigt ist, als die kurzere Baxgaxofiax^
sprach sich Baumeister aus (Ausgabe 40)

,quia vox longior ridiculum habet splendorem';

ahnlich erachtet C r u s i u s Phil. LVIII 589 die

sprachliche Hypertrophic im Titel fiir dem paro-

dischen Stil angemessen. Wenn er indes glaubt.

die Form Baxgaxofiax"1 sei durch Haplologie aus
der langeren entstanden — wie "EXXavixog aus

Schlamm), dessen Gattin
r
¥5goftidovaa der Was- 60 TSXXavuvacog —, so ist zu erwidern, daB dann

serbeberrscherin Bhtg entspricht. Eine Menge
von Namen sind fiir die beiden Tiergattungen
charakteristisch, wie $vofyva&og oder BogfSogo-

xohtie ffir die FrSsehe, TSpiftaolxvxeos oder Aeixo-
xlvat ffir die Mause. Der Sehera wird gesteigert

durch die zuwartende nnd diskrete Teilnahme
der olympisehen GOtter an dem drolligen Kampfe
oder die ergStzliehe Rede der Athene.

nicht bloB eine, wie es in solchen Fallen die
Regel ist, sondern zwei Silben (jivo) verloren
gehen. Haberlin Wochensehr. f. klass. Phil.

1896, 1389 meinte, Titel wie TixavofiaXk<
a. dgl. sollten ubertrumpft werden and zndem
durften die Hanpthelden, die Manse, darin nicht
fehlen. Gegen - Ludwich erkttrte rich aneh
Tominiek Wien. Stud. XX111 6B., der die
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einfachere Form erst spaterer Zeit zuweisen

will.

Wie dcr Diehter selbst sein Werkchen ge-

nannt, lafit sich nicht absulut sicher ausmachen.
Wold aber diirfen wir annehmen, daB die beiden
iiberlieferten Bezeichnungen Bazgaxo/iaxia und
Batgaxo/xvo(iax'a schon friihe nebeneinander be-

standen; ihnen gegenuber treten die gelegentlich

gewahlten Benennungen Mvoflaigaxo/Mixla und
Mvo/taxia in den Hintergrund.

Autorschaft. Die Anlehnung an die

Darstellungsweise der Ilias mochte bei den Alten

die Meinung erwecken, es handle sieh nm ein

Werk homerischer Art. Wie die grofien alexan-

drinischen Kritiker sich zu der Frage der Autor-

schaft stellten, ist uns nicht bekannt, aber es

muB eine alte Tradition gegeben haben, die in

Homer den Schopfer des Epyllions sah: ihr Nie-

dersehlag hndet sich in den Homerbiographien
und bei einzelnen Schriftstellern des spateren

Altertums. Nach der Legende im ps.-herod. Bios

c. 24 Z. 333 A. hatte der Poet wie andere

Scherzgedichte, so auch dies in Bolissos ge-

schaffen. Desgleichen wird es bei Proklos Chre-

stom. S. 102, 5 A. (vgl. Vit. V 22f . A.) bei Suid. s.

X)pi}Qos und Eustath. II. 4, 45 als homerisch

bezeichnet. 1m selben Sinne auBert sieh Martial

epigr. XIV 183, 1: perlege Maeonio cantatas

carmine ranas; Statius in der Dedikation des

ersten Buches der Silvae an Stella (S. 1, 12 Kl.)

spricht vom Culex und von unserem Epyllion als

einer Art Praludium zu den groBen Dichterwer-

ken, die ihre Verfasser (also Vergil und Homer)
diesen Yorausgeschickt hatten ,stilo remissiore'.

Auch Fulgentius Mitol. 7, 27 Helm ist hier zu

nennen: quod Meonius ranarum cachinnavit proe-

lio. Besser bleibt bei seite das bestrittene Zeug-
nis des Theon Progymn. Ill 173 W., wo mit
Bezug auf Asopische Fabeln von deren Kenntnis
bei Homer, Hesiod und Archilochos die Rede ist.

Die Erwahnung Homers gehe, meinte L u d-

w i c h Der Karer Pigres 4, 1 (unter Hinweis
auf Hermogenes Rhet. Gr. Ill 377 W.), auf die

bekannten Erzahlungen von sprechenden Rosscn

u. dgl., wogegen sie Peppmiiller Berlin.

Phil. Wochenschr. 1897, 525 und 1901, 679 auf

unser Epvllion bezicht. In den alteren Hand-
schriften 'des Gedichts (10.—12. Jhdt.) ist zu

Anfang oder am Schlusse Homer als Verfasser

angegeben, vgl. Ludwichs Ausg. 74. 199. 308.

DaB auch der Kiinstler der bekannten Homer-
apotheose, Archelaos von Priene, der etwa dem
3.—2.Jhdt. angehort (Watzinger 63. Winekel-

mannsprogr. 1303 veriest die Entstehnng unter

Ptolemaios Philopator , S a u e r Verh. der Philo-

logenvers. in Halle 1903, 21 unter Attalos II.

von Pergamon) eine Beziehung des Gedichts zu

Homer annahm, ergibt sich aus der Darstellung

eines Frosches und einer Maus am Schemel des

Dichters. (Ersterer nicht mehr sichtbar, vgl.

Allen Horn. Op. V 164).

Abgelehnt wird Homers Autorschaft im ps.-

Plnt. Bios, c. 5 Z. 98 A. cygayjs 5k noirjuaxa ovo,

IXidia xai O&voottav, &g de xtveg oiix alrf&ibg

Xfyortts, yv/traalag xai xatiiag evexa vai Bax<>a-

Xo/ivoftaxlar xgoafitie xai Ma^ylxr/r.

An frfihe (horaerische) Zeit zu denken ver-

bietet eine eiufache Betrachtung des Gedichts.

Auf eine Reihe sachlicher wie formeller Argu-
mente, welche es in eine jiingeie Epoche weisen,

haben namentlich Baumeister Einl. der

Ausg. 45ff. und Ludwich Ausg. 24 aufmerk-
sam gemacht. In dem Epyllion tritt uns vor

allem das Bild einer fortgeschritteneren Kultur-
epoche entgegen. Dahin gehort, um nur einzel-

nes zu erwahnen, der der Homerischen Poesie

noch unbekannte Hahnenruf (193 Iwg i^dtjaev

10 uUxxcoq) ; dies Haustier kam nach H e h n Kul-

turpflanzen und Haustiere7 323f. wohl erst vor der

Zeit des Theognis (alteste Erwahnung in der

griech. Literatur Theogn. 864) aus Persien zu

den Hellenen; von fruhen Vasenbildern abge-

sehen erscheint dann auch der Hahn auf Mtin-

zen von Himera, die bestimmt vor 4H2 gepragt
sind, vgl. Hill Coins of anc. Sicily, West-
minster 1903, 39. Head HN2

, Oxford 1911,
143f.; desgleichen als Beizeichen auf alten Te-

20 tradrachmen von Selinus bei Hill 84. Auf eine

bereits verfeinerte Lebensweise deutet die Er-
wahnung einer besonderen Art von Kuchenbacke-
rei, v. 36 nXaxovg xavvnmXog (ravvnXcxxog

einige jiingere codd. und Schneider) excov

noXv at]aa/A,<kvQov, langgezogene Fladen mit viel

Sesamkase; nicht minder die Anfiihrung von
fi&yeiQoi in v. 40. Auch das Aufstellen eines

Tropaions (159 fivoxxavov rgonatov) entspricht

erst der Gepflogenheit eines jiingeren, nicht des

30 homerischen Zeitalters.

Ebenso konnte sich der Verfasser des Epyl-
lions dem Einflusse des Sprachgebrauchs seiner

Zeit nicht vollig entziehen. Man findet deshalb

bei ihm Ausdriicke, die dem klassischen Epos
noch nicht gelaufig sind. So z. B. lafit sich be-

obachten, daB einzelne Wendungen mit der

Spraehe der Tragiker ubereinstimmen, wie 13
rig o ipvaag; vgl. Soph. Oid. Tyr. 1019 6 ipvaag;

Trach. 1185 xov ps ipuoavTOf.Eurip. Med. 1126
40 Kgecov #' 6 ipvaag, ferner 145 Xoyog ...ixdgal;s

cpolvag, vgl. Eurip. Hippol. 969 oxav xagaiji
Kvnoig fipwaav tpgha. In metrischer Beziehung
ist die vielfach begegnende Korreption einer

Silbe vor Explosiva und Liquida in der Senkung,
sei es im Inlaute sei es im Auslaute, zu beachten,

wie sie seit den Dichterphilosophen auch in der

hexametrischen Poesie gelaufig wird, denen sich

dann die Komiker (in Hexametern) und die Pa-

roden angeschlossen haben; um auf einen oder

50 den anderen Beleg z. B. beim Inlaute hinzu-

weisen, so liest man 238 c£exv<pXov, 88 xax£x(>i£e,

154 xardxQTjftvog 6 x&Qog, 148 ndvxcog o'htvlyi),

233 aniitvtg'e (aber 119 xovrov dminvtger), 191

avm>og xaxexct/jtjr (aber 190 {hrvov oevofihrrjv)

u. a. An Beispielen bei den Dichterphilosophen

mangelt es nicht, vgl. Parmen. frg. 8, 56 D.
ncninrrifjikvot tlaiv 8, 3 &.vwXcQq6v iattr, 8, 46
fitv Ixvtw&at, Emped. frg. 4, 8 D. hi axQOioi

ffod^ttr, 4, 1 ajioxghpaxe yXioomjg, 35, 13 fjniS-

60 <pq(ov. Dasselbe gilt von Korreptionen im Auslaute.

Homerischer Zeit kann also dag Gedicht nicht

angehSren, sondern erst etwa dem 5. Jhdt. Die
Mitteilung des Plot. Ages. 15, wonaeh Alexander
der Gr. mit Bezug auf ein in Arkadien geliefer-

tes Gefeeht des Antipatros geringsch&tzig gesagt
habe: fotxev, d> Svdgtg, Sit Aagtior ijfielg inxcb-

fftv irtavfa, ixtl Tie h 'AgxaSlq ftyorbrai ftvofia-

zta, womit doeh wohl unser Gedicht gemcint ist
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(vgl. Ludwich Der Karer Pigres 12f. P e p p-

muller Berl. Phil. Wochenschr. 1901, 677 im
Gegensatz zu Crusius Phil. LVIII 581, wel-

cher hierin vielmehr eine Anspielung auf den

Apolog vom Kampfe der Mause und Wiesel er-

kannte, Phaedrus IV 6. Babrios 31), braucht

nicht einmal fur die Zeitbestimmung herange-

zogen zu werden; es geniigen andere Kriterien,

es erheblich vor Alexanders Epoche anzusetzen.

Denn die Bemiihungen einzelner Forscher, es

weiter herabzudriicken , mussen als gescheitert

gelten.

Wie schon G o e B De Batrachom. Homero
vulgo adscr., Erlangen 1789, 38 das Epyllion

ad Ptolemaeorum tempus aut ad paulo serins

aevum verwiesen wissen wollte, hat es in neue-

rer Zeit namentlich v. Herwerden unternom-

men, das Werkchen als serioris originis zu er-

weisen in einer Abhandlung De Batrachomyo-

machia, Mnemos. n. s. X (1882) 163ff. Dabei

aber lieB er auBer acht, daB man es in diesem

Gedichte mit einem Erzeugnisse zu tun hat, das,

zumal infolge seiner Verwendung fur die Jugend-

lektiire, iiberaus oft abgeschrieben wurde und
viele unberechtigte Eingriffe iiber sich ergehen

lassen musste. DemgemaB darf man sich durch

Interpolationen und verderbte Stellen, deren es

in dem Gedichte mehr als zu viele gibt, nicht

tauschen lassen. Schon lange vor Herwerden
hatte Wachsmuth Rh. Mus. XX (1865) 176

warnend betont, es sei unstatthaft, alles mogliche

Ungeschickte und Plumpe dem urspriinglichen

Gedichte zuzuschreiben, und war (S. 185) ener-

gisch fur Beseitigung der durch Verderbnisse

verursachten Anstofle in Spraehe und Metrik

eingetreten. Einiges hiervon ist seitdem durch

die neu bekannt gewordenen besseren Lesarten

bereits einfach erledigt. Die V. 210ff., wo 'Aqzo-

<payog 5c IloXv<p<ovov mit Langung des v vor tp

erscheint, was mit der Aussprache von g> als Affri-

cata erklart wurde (Baumeister a. a. O. 50),

wahrend es gleich darnach 212 anoXXvfterov Ho-
Xiqxovov heiBt, sind als offenkundige Interpola-

tion entlarvt: die Oxforder tlberlieferung kennt

sie uberhaupt nicht, vgl. Rzach Ztschr.

f. d. osterr. Gymn. 1898, 310. Niemand wird
ferner heute das iiberlieferte rjXaaev o^ei ayntvco

am Schlusse von v. 214 fur urspriinglich halten,

da Cod. Z 253 oljvoxotvov bietet (J1Y d|0 ojoZ-

vov, die anderen Handschriften wieder ofti

oxoivtj)), vgl. auch 164. 245. Ebensowenig geht

es an, die alexandrinische Perfektform eogyav

179, die noch Baumeister gelten lassen

wollte (als aus alterer Epik stammend). stehen

zu lassen. Denn gleich im nachsten v. 181 gibt

die treffliche Handschrift Z (nebst anderen) ige-

|a», wahrend sonst auch hier logyav uberliefert

ist; darnach hat Ludwich mit Recht auch an
der erstgenannten Stclle igeSav geschrieben. Mit-

unter laBt sich mit Hilfe der neu bekannt ge-

wordenen Handschriften auch die Art der Ent-
stehung der Korruptel gut verfolgen. So z. B.

liest man im Eingang von v. 179 in den meisten
Codices das hochst auffallige iX&olfiijv IxaQcoyog

(auch igayyoe); aber die Pariser Hs. lit zeigt

una sofort durch ihre Lesart iX&oi/itj, daB dies

aus der itacistischen Schreibung hervorgieng,

wShrend Rt eX9ot(u geben. Es ist dann nur

noch entweder eX&otfii £vva(>coy6$ oder [iZJiX-

doip' hcaQcoyog herzustellen. Auch bei der Beur-

teilung der aus dem Bcdeutungswandel fur einen

spateren Ursprung des Gedichtes hergeholten

Argumente muB man vorsichtig sein. Noch
Baumeister fuhrte unter den Wortern, die

durch ihre veranderte Bedeutung bemerkenswert

seien, S. 54 aus v. 96 nlavav fallere an, da ein

Teil der Uberlieferung hier aXXa TtXav^aag bietet;

10 dieser in der spateren Gracitat in dem erwahn-

ten Sinne gelaufige Ausdruck muB aber jetzt

der Lesart der besten Hs. Z und anderer codd.

weichen, die &XX' amutjaag geben. Herwer-
den lieB sich durch die oft unglaubliche Textes-

verderbnis in seinem Urteil beirren, wie an

einigen Beispielen gezeigt werden moge. Einen

Fehler wie 118 rjv nayIda xaXiovotv setzt er auf

Rechnung des Verfassers des Epyllions, aber

schon S p i t z n e r sah De versu Graec. her. 62,

20 daB wohl eine Korruptel vorliege, die er durch

die Schreibung nayib' ayxaXeovot beseitigen

wollte, wahrend Ludwich besser naylda xXtl-

ovai oder xXxfiovoi vennutete. Allen setzt den

ganzen Vers unter den Text. Wenn Herwer-
den den Ausdruck 184 r)nr\xr\g (= axeoxrig, vgl.

Phrynichos p. 61 L.) als Argument fur den
jiingeren Ursprung des Gedichts in Anspruch
nimmt, so kann dessen Beweiskraft nicht hoch

eingeschatzt werden; denn wir wissen, daB das

30 zugehGrige Verbum ijntfoaa&ai schon in den

,hesiodischen' HiQcovog vno&fjxai frg. 172 stand

und darnach bei Aristophanes Daitales frg.

227 K. verwendet wurde. Auch oxxdnodcg 298

wird bemangelt, weil die veteris linguae ratio

oxxwno&eg verlange; allein vgl. Hesiod. Erg. 425
6xxa7i6br\v. 442 oxxd^Xm/xov, Horn. II. V 722 oxxd-

xvtj/M. Kein sicheres Zeichen fur spatere Ab-

fassungszeit ist das Vorkommen von Ausdrucken,

die sonst erst bei alexandrinischen Autoren be-

40gegnen; als der neue Bakchylides kam, war man
erstaunt, hier Worter zu finden, die man
friiher nur aus spateren Schriftstellern kannte,

vgl. die Ausg. von Kenyon Einl. XIV 2.

DaB die Korreption vor Explosiva und Liquida

fiir spaten Ursprung niehts beweist, ist schon

bemerkt worden. So ist es Herwerden mit

nichten gelungen, in dem Verfasser der BatTacho-

myomachie recentem poetastrum Alexandrinum

(S. 171) zu erweisen. Auch aus dem Prooimion,

50 das iibrigens einige, wie Althaus und Brandt,
verdachtigten, laBt sich niehts entscheiden.

Denn das dem Kallimachos von Schneide-
w i n u. a. zugewiesene frg. anon. 261 (II 752

Schneider) xal yap ore xqcoxiotov ifioig hit SSXxov

efh/xa yovvaat braucht keineswegs das Vorbild

dafiir zu sein, wie Crusius Phil. LVTII 592f.

meinte: es ware ebensogut das Umgekehrte
denkbar, oder es kann eine gemeinsame Quelle

angenommen werden, wie schon Baumeister
60 a. a. O. 47 vennutete.

Das Wahrscheinlichste ist somit, das Epyl-

lion als ein Erzeugnis des angehenden 5. Jhdts.

zu betrachten; Ludwich D. Karer Pigres 2
erinnerte daran, daB damals etwa ein Jahrhun-
dert seit der Zeit verflossen war, welche die

Alten als die Bluteepoche der Asopischen Fabel-

dichtung ansahen, somit noch ein Interesse an
der Tiersage lebendig war.
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lAflt sich nun eine Personlichkeit ausflndig
machen, welche etwa dieser Epoche angehorig
als Verfasser des Epyllions gelten konnte? In
zwei antiken Berichten wird uns tatsachlich eine
solche genannt, die der Zeit nach wohl in Be-
tracht kommen konnte, es ist Pigres von Hali-
karnaes. Zunachst wird bei Plutarch nsgl xfjg

"Hgo86zov xaxotjfaiag 43 (p. 873 E). in einer
Schriit, gegen deren Echtheit nichts Erhebliches
einzuwenden ist, gelegentlich der Erwahnung
der aus Herodot bekannten mutigen Konigin
Artemisia berichtet: to $' iv SaXafiivt dtqyov-
pevog (Hgddozog) xoooixovg negl 'Agzeptolag
Xoyovg yiygaipsv, Saoie xr/v 5Xr)v rav/mxtav ovx
bdiyytXxs- xiXog Si xaihjfthovg b> IlXaxaialg
ayroijoai fiexe 1 riXovs xov aycova xoig ^EXXtjvag,

ojoxeg fiazQaxo/tvo/taxlas yevofiivrjg — Iliygtjg

o Agxs/iiolag h Ineoi naiCcov xal <pXvag<ov iygaxpe— oiamjj Siaycovioao&ai ovvte/iivovg, tva Xafttooi

zdvs aXXovg, aitovg 8k AaxeSai/iovlovs av8gslq
ftb> oiSir xgitxxovag ysvia&ai z&v fiagjidgoir,
&v6nXoig 8c xal yvjivoig ixaxofthiovg xgaxfjoai.
Da der Satz, wo Pigres genannt wird, keine
Verbindung mit dem vorausgehenden erkennen
lSBt, hat Wyttenbach(§v)vor Illygrjg erganzen
wollen, wahrend ihn L u d w i c h D. Karer Pigres
12 als asyndetisehen Erklarungssatz paren-
thetisch faflt. Gleich hier sei bemerkt, daB
Weland in seiner Schrift De praecipuis par-
odiarum Homeric, scriptoribus ap. Graecos, Got-
tingen 1833, 23ff. die Ansicht aussprach, es sei

wegen des bei Plutarch erwahnten Vergleichs
mit der Schlacht von Plataiai in der Batrachomyo-
machie des ,Pigres' eine Stelle enthalten ge-
wesen, worin angedeutet war, daB ein Teil der
Kampfer vom andern nichts gewuBt hatte; das
aber treffe nieht auf unser Gedieht zu, es miisse
sich also bei Plutarch nm eine verlorene Batra-
chomyomachie handeln*). Diese Meinung ist mit
guten Argumenten von L u d w i c h (in der Ausg.
20f.), noch entschiedener von G e r c k e ,Der
Froschmausekrieg bei Plutarch' Jahrb. f. Phil.
1896, 815f. zuriickgewiesen worden. Das tertium
comparationis liegt bei Plutarch in der ,bagatell-

mafiigen' Behandlung des Kampfes, wie wenn
es sich nur urn ein Scharmiitzel im FroschmSuse-
kriege handelte. Wenn man geglaubt hat, daB
auch G. Hermann schon viel friiher — in
seiner Epistula ad ngen. XI (Vorrede zur
Hymnenausgabe) — mehr als eine Batrachomyo-
machie angenommen habe, so gilt angesichts der
zahlreichen Variae lectiones des Gedichts sein

Ausdruck plures constituendas esse Batracho-
myomachias offenbar nur verschiedenen Rezen-
sionen, wie Haberlin Wochenschr. f. klass.

Phil. 1896, 1391 betont hat.

Zu der Nachricht bei Plutarch tritt eine
zweite bei Suid. s. Iliygrig • Illygrjg Rag and
'AXixagvaaoov, adtXipog 'Agxtfuoiag xijg iv xoig
aoXifiotg duupavovg, MavotoXov ywaixog, Sg rg
IXia&t nagtri^aXt xaxa oxlxov iXcyelov oSzoi
ygayag • /iijvtv &ei3e, ded, IJtiXriiaScco 'AxtXtjog,

\

Movoa • oil yag xdat/g mlgax' exeig ootpitjg

.

*) Dafi das uns vorliegende Epyllion nieht
die ursprttngliche Batraehomyomachie sei, glaubte
ubrigens aehon im 16. Jhdt Henrieos Stepha-
nos Poet. gr. prine. her. earm. 488.

Jiomendai 217b

lygaipe xal xov eig X)itrjgov avatpsgo/uvov Magyhrjv
xal Baxgaxo/ivo/iaxlav. DaB MavowXov ywaixog
auf Verwechslung mit der jiingeren Artemisia,
Gattin des karischen Dynasten Maussollos, be-
ruht, ist langst von Weland a. a. 0. 22
angemerkt worden; es ist eine ungeschickte
Glosse. MiBlich ist es mit Crusius Phil. LIV
736 anzunehmen, es liege hier ein gedankenlos
aus der Quelle abgeschriebener Passus vor.

10
_
Die bei Plutarch und Suidas mitgeteilte Nach-

richt fiber Pigres als Verfasser des Epyllions
wird spaterhin noch weiter vermerkt, und zwar
auf Grund einer Quelle, die bereits den Namen
IHygtig zu Ttygrjg verderbt hatte. Im cod.
Venet. A der Hias, der auch die Chrestorr athie
des Proklos enthalt, steht zu S. 100, 5 .a. rot
beigeschrieben: ol 81 Uyovoi r^ygijxog (= Tty-
grjzog) zov Kagog; bei Tzetz. Exeg. II. 37, 3
heiBt es : /StflXovg 8e zavxag k£snovr)oaxo tjJv xs

20 MvoflatQaxo/iaxtav , ijv zivsg Ttygtjzog elval (paat

xov Kagog xai xbv Magylxr/v xxX. Ahnliche Noti-
zen enthalten einzelne Handschriften des Ge-
dichts , wie N& Vfiygov Bargaxofivofiaxta cv
8e ztoi Tlygqzog zov Kagog, CM: aSxi] 8i ioxi
Ttygtjzog xov Kagog (vgl. Ludwich Ausg. 199);
auch am Schlusse von II : xiveg 8i Xeyovoi Ttygrj-
xog xov Kagog ehai avxtfv (Ludwich 308).

GemaB dieser Tradition haben nun ver-
schiedene Forscher den Karer Pigres fiir den

30Autor gehalten: so war hiezu Baumeister
Ausg. 60 geneigt, da die Zeitumstande und die
personlichen Verhaltnisse des Mannes ihn leicht
zur Abfassung eines derartigen Werkes veran-
lassen mochten : literarische Interessen gab es
dazumal in Halikarnass, wie Panyassis und Hero-
dot beweisen, anderseits konne man die Mangel
im sprachlichen Ausdruck dem Pigres als SproB-
ling eines barbarischen Konigsgeschlechts aufs
Kerbholz setzen. Auch WachsmuthRh. Mus.

40 XX 176, 3. Bergk Gr. Lit.-Gesch. I 7721.
und Kirchhoff S.-Ber. Akad. Berl. 1895,
777f. traten fiir die Autorschaft deB Pigres ein,
vor allem aber Ludwich Ausg. 17 und 2311.,
der nachmals seine Anschanongen in der schon
erwahnten Schrift D. Karer Pigres 3ff. neuer-
dings verfocht. Dieser Gelehrte hat in seinem
Kommentar zu Vers 199 (S. 381) auch geogra-
phische Argumente hervorgehoben: nach der Vor-
stellung des Verfassers spiele sich der drollige

50 Kampf etwa bei Mvovg in Karien ab, indem diese
Gegend an die Szenerie der Ortlichkeit erinnere
(Paus. VII 2, 11): nebst Mvovg gemahne die
Landzunge MvxdXi] mit dem Vorgebirge i} Tga>-
yiXiog Axga (Strab. XTV 636) an die Mause und
an Mausenamen wie Tg<ayXizr}g und TgotyXoovnig.

Ganz anderer Ansicht ist Crusius in
seinem Aufsatze J)er Dichter Pigres und seine
Genossen' Phil. LTV* 734fl. Die Beziehung des
Pigres zu Artemisia werde bei Plntareh nieht be-

60 stimmt ausgedrfickt, da er kurzweg ntyevs $
'Agxe/uolag sagt, wobei an W<fe, a8tXq>6g, xoXlxt)g

gedacht werden kSnne, wihrend bei Suidas
a6eX<pog steht Nun wird bei Herod. VII 98
knn vor der Schilderung der kfihnen Tat der
Artemisia bei Salamis unter den Feldhauptleuten
der Karer Histiaios, Pigres und Damasithymoft
genannt, und cvar Ulygjjg 6 7oatU<&limKSAm
diesem Zugammentreffen wollte Cru8iu»*,(S. Mi

786) schlieBen, der hier genannte Truppenfuhrer

sei dieselbe PersSnlichkeit, welche bei Plutarch

und Suidas als Literat genannt wird — die Iden-

titat beider hatte ubrigens schon Schnitzer
in der Plutarchiibersetzung (Stuttgart 1860) 2585

angenommen. — Angesichts des Umstandes, daB

bei Suidas Pigres auch als Verfasser des Mar-

gites bezeichnet wird, was ganzlich ausgeschlossen

ist, konne auch die Nachricht von seiner Autor-

um von aiteren Ansichten, iiber welche Bau-
meister a. a. O. 57f. und Ludwich Ausg.

27 zu vergleichen sind, zu schweigen, wollte

Sengebusch Homer, dissert, poster. 26 das

Gedieht als Parodie auf die Hias selbst aufge-

faBt wissen; allein der Autor wollte nichts weni-

ger als den gottlichen Sanger verspotten, er be-

dient sich blofi seines Apparates, wie andere

Paroden. Eine Verhohnung ' gewisser Kykliker.

schaft betreffs der Batrachomyomachie nur ge-lOmeinte Baumeister a. a. O. 58f. erkennen

ringen Wert besitzen. Auffallig sei, daB er nach

dem Suidasberichte die Hias durch Einfugung
neuer Verse interpoliert habe, wie AhnlicheB bei

Suidas von den sonst unbekannten I8aXog "P68iog

htonoiog und TifioXaog Aagiooaiog ix Maxedoriag

QTjxmQ erzahlt wird. Alle diese Bioi, in denen

von dem Einschub von Versen bei Homer die

Rede ist, stammen nach Crusius' Meinung aus

der xawij iaxogla des namentlich von H e r c h e r

eharakterisierten Falschers Ptolemaios Chennos, 20 weist.

zu diirfen, z. B. einer Gigantomachie, vgl. 78
egya riyavtwv (siehe auch B r a-n d t in der Aus-

gabe 3). Bergk Griech. Lit.-Gesch. I 773 war

der Anschauung, das Poem sei gegen die freilich

vergeblichen Versuche gerichtet gewesen, das fast

erstorbene Heldengedicht neu zu beleben — er

denkt an verschollene Vorlaufer des Panyassis—

,

wobei er wie Baumeister auf die Erwah-
nung der Giganten (v. 7. [170 a]. 171. 283) hin-

der auch die beiden naiyvia dem Pigres zuge-

wiesen habe; desgleichen sei die ETwahnung bei

Plntareh von ihm abhangig. Bei allem Scharf-

sinn der Argumentation leidet indes diese Hypo-

these hauptsachlich an zwei Schwachen: einer

seits wird Pigres, Sohn des Hysseldomos, de

Feldhauptmann, und Pigres der Literat identifi-

ziert, bloB weil dann von Artemisia (Tochter

des Lygdamis) die Rede ist, obgleich der Name

Nieht literarische, sondern politische Tendenz
wollten andere Forscher wahrnehmen. So hat

Weland a. a. 0. 25 vermutungsweise den Ge-

danken ausgesprochen, es sei hier vielleicht der

Kampf der Adeligen, die als ycoifiogoi durch die

Mause dargestellt seien, und der Demokraten,

die sich ofter auf die Seemacht stutzen wollten

— der Frosche —, in irgendwelcher hellenischen

Stadt geschildert. Einen politischen Zweck
Pigres in Karien haufig vorkam, vgl. Haber-30nahm auch Kirchhoff a. a. 0. 779 an; wer

lin Wochenschr. f. klass. Phil. 1896, 1390,

Ferner wfire es merkwiirdig, daB auch der be-

dachtige Plutarch, dessen Lebenszeit sich mit
der des Falschers unmittelbar beriihrt, diesem

aufgesessen ware. In der betreffenden Stelle bei

Plutarch, die allem Anschein nach nieht ganz

intakt ist, eine Randglosse zu sehen, die auf

einer Interpolation beruhe, wie Im m i s c h Lit.

Zentralbl. 1896, 1706 vorschlug, dem Opitz

aber unter den Gegnern und den die Entschei-

dung herbeifiihrenden Krebsen gemeint sei, das

hatten wohl die Zeitgenossen gewuBt, wogegen
die Kenntnis davon spater abhanden kam.

Haberlin Wochenschr. f. class. Phil. 1896,

1394 mutmaBte, es seien unter den pvcg — wie

schon v. d. Hardt 1717 angenommen hatte

(vgl. Baumeister a. a. 0. 57) — die Mvov-
otoi, unter den ft&xgaxot — fidgflagoi zu ver-

Volkstumliches zur antiken Dichtung, beson- 40 stehen; vielleicht ziele das Ganze auf eine Epi

ders zum Margites 3 beipflichtet, bleibt trotz

der allgemeinen und unsicheren Ausdrucksweise
6 'Agxe/uolag (vgl. Peppmuller Berl. phil.

Wochenschr. 1897, 521 und 1901, 677) immerhin
bedenklich; denn, wie C r u b i u b selbst Phil.

LVIII 582 bemerkte, stammt das emphatische

nai£a>v xal <pXvaga>v kaum aus einer Marginal-

note. Eine eingehende Erwiderung auf die Aus-

einandersetzungen von Crusius gab L u d-

w i c h D. Karer Pigres 4ff.

Mit Sicherheit ist die ttberlieferung von der

Autorschaft deB Pigres nieht fiber den Haufen
geworfen worden; ebensowenig aber wird man
mit voller Bemhigung den Namen des Karers

dem Gedichte voranstellen durfen. Wir miissen

uns bescheiden, indem wir sagen, der Urheber
des EpyllionB laBt sich nieht mit Bestimmtheit
feststellen; doch gehort dieses etwa in den An-
fang des 5. Jhdts.

sode der Schlacht bei Lade, an welcher die Myu-
sier mit drei Schiffen teilnahmen; moglicher-

weise werde auch auf athenische Verhaltnisse

zur Zeit des ionischen Aufstandes hingewiesen,

vgl. Ludwichs Anmerk. zu 223a. 267. 303
und S. 484.

Es scheint jedoch, daB bei all diesen An-

nahmen einer bestimmten politischen Satire zu-

viel in das Gedieht hineingeheimnifit wird. In

50 einem Schliisselepyllion muBten derlei Bezie-

hungen doch scharfer umschrieben und bestimm-

ter angedeutet sein, urn auch von Zeitgenossen

verstanden zu werden.

Uberlieferung. Das Epyllion ist uns

in sehr zahlreichen Handschriften erhalten.

Ludwich, dem gegenuber den friiheren

Herausgebern weitaus die meisten Urkunden zu

Gebote standen, zahlt deren nieht weniger als

78 auf. Aus den oben angef&hrten Grunden ist

Wie hinsiehtlich der Autorfrage, so bestehen 60 jedoch die Tradition des Tertes eine schlechte,

auch betreffs der Tendenz des Gedichts verschie-

dene Ansehauungen. Dem Leser, der ohne Vor-
eingenommenheit an dieses herantritt, macht
es den Eindruck eines scherzhaften, parodiseh

gefarbten, aber harmlosen Tierepos, das ihn
dnrefa seine komisehen Pointen in heitere Stim-
nrang m versetien vermag. Eine Anzahl -von

Gelenrten sah darin eine literarische Satire;

P»h1t-WI»mw»-KidU T1U

da sich zu viel Hande an ihm versundigt haben,

so zwar, daB es heute ausgeschlossen ist, die

ursprfingliche Fassung auch nur annahernd
wiederherzustellen. Man muB, wie Ludwich
dargelegt hat, froh sein, wenn man das Arche-

typon der Handschriften einigermaBen rekonstrn-

ieren kann. Die Verderbtheit der Tradition l&fit

sich in mannigfacher Knsieht bis sor Ent-
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stehung der Korruptel verfolgen. Um bloB auf

ein charakteristisches Beispiel hinzuweisen, sei

der iiberlieferten Tiernamen gedacht. Da manche
von ihnen aus Beiwortern hervorgegangen sind

(vgl. Ludwich 73H.), so wurde dieser Um-
stand fiir das Gedicht verhangnisvoll; denn all-

malig wurden immer neue Namen auf demselben

Wege hergestellt und interpoliert. Aber diese

unechten Namen verraten sich teils durch falsche

Prosodie, teils dadurch, daB Bezeichnungen, die

nur fur die eine Tiergattung paBten, auch bei

der anderen auftreten. Speziell der Urheber der

Textesrezension L, auf dessen ,Ubertreibungs-

und VergrbBerungssucht' Ludwich 106 auf-

merksam macht, hat bei seiner Intention, die

Frosche und Mause abwechselnd an Sieg und
Tod beteiligt sein zu lassen, eine ganze Anzahl
neuer Namen erfunden (vgl. Ludwich 98).

Das Bemiihen der Herausgeber ging in fruhe-

rer Zeit dahin, moglichst viel Verse aus den

Handschriften zusammenzubringen, ohne dafi

man auf deren kritische Sichtung bedacht war.

Bei II gen (Halle 1796) ist ihre Zahl auf 319
gestiegen. Die erste Ausgabe, welche auf einer

methodischen Untersuchung der Handschriften-

iiberlieferung beruht, ist die Baiimeisters
(1852), wenngleich er jiingere Handschriften

Barocc. 46, Oxf. 64, beide aus dem 15. Jhdt. be-

vorzugte. Wachsmuth Rh. Mus. XX 176

(1865) und A 1 1 h a u s Diss, von Greifswald 1866

griffen auf altere codd. wie L= Laurent. XXXII
3 (XI saee.) und J = Ambros. J 4 sup. (XIII

saec.) zuriick. Der cod. L, fur dessen Be-

deutung besonders auch Ludwich, Schades

Wiss. Monatsbl. IV 164f. (1876) und Ztschr. f.

d. osterr. Gymn. XXXIII 817ff. (1882), einge-

treten war, land in der Ausgabe von Abel
(1886) und Brandt (1888) vor allem Beriick-

sichtigung. Infolge Bekanntwerdens anderer

wichtiger Codices gab indes Ludwich 6eine

friihere Meinung beziiglich des Wertes von L
auf. Er suchte nun mit Hilfe der altesten Hand-
schriften Z = cod. Barocc. 50 zu Oxford aus

dem 10— 11. Jhdt., L= der genannte Laurent.

XXXII 3 zu Florenz, Q— Escorialensis Q 1, 12

und II = Paris, suppl. gr. 690, letztere samt-

lich des 11. Jhdts., in einer xQoexdoots unter

dem Titel Batrachom. Horn, archetypon ad fldem

codd. antiquiss. restitutum, Konigsberg 1894,

ihre gemeinsame Quelle, das Archetypon, nach

Moglichkeit wiederherzustellen, vgl. hiezu Ezach
Ztschr. f. d. osterr. Gymn. 1894, 885ff., wo auch

die Kollation einer sehr bemerkenswerten Hand-
schrift des 12. Jhdts. lit = Paris, suppl. gr.

663 mitgeteilt ist. Naturlich ist mit dem mut-

maBlichen Texte des Archetypons, der sowohl in

der iiQoixboou; wie in der definitiven Ausgabe
der tJberlieferung gegenubergestellt wird, die

urspriingliche Textgestalt noch nicht wiederge-

wonnen, immerhin mochte Ludwich das

Archetypon bis fibers 2. Jhdt. hinauf verlegen.

Er suchte auch (vgl. Ausg. 57B. und 116) ein

Stenuna der Urkunden aufznstellen, indem er

vier Klassen von Handschriften unterscheidet.

Der Vorzog vor alien wird der Oxforder Familie

mit Z an der Spitie eingeianmt, die durch das

Fehlen von v. 42—52 eharakterisiert ist, vgl.

auch Biach Ztschr. f. d. osterr. Gymn. 1

312. Deutlich und scharf hebt sich von den

iibrigen Klassen durch ihre Eigenart die IV.

Florentiner ab, in welcher L der wichtigste Co-

dex ist (bezeichnend ist hier die Lesart fiatQaxos

xaxos statt 4>volyva&os v. 119 und jidvrwv statt

ftvwv v. 144). An einer Reihe von Stellen hat

sie das Urspriingliche bewahrt. Allen hat fiir

seine Ausgabe mehrere Codd. neu verglichen.

Fur die Erkenntnis der argen Verunstaltung

10 des Textes sind von Wert die in einer Anzahl

von Handschriften ehthaltenen Scholien, obwohl

sie an sich unbedeutend, oft schiilerhaft und fur

ein niedriges Wissensniveau bestimmt sind

(Beispiele bei Ludwich 125ff.). Aus ihnen

erklaren sich namlich eine Menge von Glossemen,

die in den Text eingedrungen sind. In L u d-

w i c h s Ausgabe sind sie zum erstenmale syste-

matisch gesammelt und gesichtet S. 198—308,
vgl. auch 117ff. Die groBe Mehrzahl geht ano-

20 nym, nur zwei Gruppen sind mit dem Namen
ihres Urhebers bezeicnnet; die eine stammt von
Moschopulos, die zweite von dem Kreter Lao-

nikos.

AuBerdem enthalt eine Handschrift, der cod.

0= Laurent. XXXn 1 (saec. XV), die Theodoros

Gaza fiir Franz Filelfo schrieb, eine vollstandige

Interlinearparaphrase, bei Ludwich 309ff.

Bei den Byzantinern war das Interesse an

dem Gedicht offenbar ein bedeutendes; ja im
30 12. Jhdt. behandelte Theodoros Prodromos einen

einigermaBen ahnlichen Stoff, einen Kampf der

Mause gegen die Eatze, sogar dramatisch, in seiner

Katomyomachia, vgl. Krumbacher Gesch.

der byzant. Lit,2 51; ein anderer Byzantiner,

Demetrios Zenos, hat im 16. Jhdt. eine Nach-

dichtung der Batrachomyomachie selbst versucht,

ediert zu Basel 1584 durch Crusius, spaterhin

wiederholt gedruckt, wie in der Ausgabe von

Barnes und Ilgen. Phil. Melanchthon fand
40 an dem Epyllion besonderes Gefallen. Das Inte-

resse, das man in Deutschland an dem Werkchen
nahm, fiihrte zu der Nachdichtung Georg R o 1-

lenhagens (1542—1609), .Froschmeuseler',

der Frosch und Meuse wunderbare Hofhaltunge,

Magdeburg 1596, letzte Ausgabe 1608, diese neu

wiederholt von Goedeke, Leipzig 1876. Das
rund 300 Verse umfassende Urgedicht ist hier

bis auf viele tausende angeschwollen. tJber

andere Nachbildungen vgl. Waltemath De
50 Batrachom. orig. nat. hist, version, imitation.,

Stuttgart 1880.

Literatur: a) Von Ausgaben seien ge-

nannt: Editio princeps besorgt von dem Kreter

L a o n i k o 8 , Venedig 1486. Demetrios C h a 1-

kondyles Homerausgabe, Florenz 1488. H. Ste-

p h a n u s in den Poetae graeci principes heroiei

canninis, Paris 1566. BarneB Homerausgabe,

Cambridge 1711. Ilgen in der Ausgabe der

Hymnen, Halle 1796. Wolf Homed et Home-
60ridarum Opera et Reliquiae IV 28111., Leipzig

1807. Franke Horn. Hymni Epigrammata
Fragmenta Batrachomyom., Leipzig 1828. Die

erste wirklich kritische Bearbeitung liegt vor in

Banmeisters Batrachomyomachia Homero
vulgo attribnta, GSttingen 1852, mit nmfassen-

der kritisch-literarhigtorischer Einleitung and
Appsxat. BloBer Text auch bei Baumeister
Hymni Homeri aecedent Epigrammatis et Batra-

2181 Homeridai

ehomyomachia, Leipzig 1858. Weiter Dra-
heim Homeri quae fertur Batrachomyomachia,
Berlin 1874, mit beigefiigtem kritischen Appa-
rat S. 20ff. Stadtmuller in den Eclogae
poet, graec, Leipzig 1883, 32ff. Abel Homeri
Hymni Epigrammata Batrachomyomachia, Leip-
aig-Prag 1886. Brandt Batrachomyomachia
Homer, im Corpusculum poesis epicae gr. ludi-
bundae I Iff. mit der varietas lectionis und den
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homerischen Parallelstellen, Leipzig
•
1*888 Text 10ta^SbiTK^ 19oT HTbTrlinin Mnnro Horn Otwra ot P«i;n„;o„ n-rt^-A m..i l_ « ., Br,,., 6 .... ..... .""

Stuttgart 1880. Crusius Der Dichter Pigres
und seine Genossen, Philol. LIV (1895) 734ff.
Gercke Der Froschmausekrieg bei Plat., Jahrb.
f. kl. Phil. 1896, 81411. Tominsek Batra-
chomachia oder Batrachomyomachia ? Wien. Stud.
XXill 6ff. Crusius Pigres und die Batracho-
myomachie bei Plut, Philol. LVIII (1899) 577ff.
und Zur Batrachomyomachie ebenda 592f . Lud-
wich Der Karer Pigres und sein Tierepos Ba-

in Munro Horn. Opera et Reliquiae, Oxford
1896, 1027. Die bedcutendste Leistung bildet
Ludwich Die homerische Batrachomachia des
Karers Pigres nebst Scholien und Paraphrase,
Leipzig 1896; mit ausfiihrlicher literarhisto-
rischer und kritischer Einleitung; dem iiber-
lieferten Texte ist das vom Herausgeber nach
Moglichkeit restituierte Archetypon gegenuber-
gestellt. Die Ausgabe enthalt einen umfassendenr ... . .

°—.

.
~-— """""""w ivonuuiic ^rei verueuiscnii, Stettin rroffr. d

kritischen Apparat, einen eingehenden Kommen- 20 Stadtgymn. 1911 (vgl. hiezu D r a s e k e Wochen
tar. die hChollpn linH dip Pnrnnliroeo inn. „;„„„ „„1 t _l tm_ji ir.?f> r.r,-..., .„ . .

Wochenschr. f. kl. Phil. 1900, I392f. Pepp-
muller Berlin, phil. Wochenschr. 1901, 677ff.

3. Von deutschen Ubersetzungen seien er-
wahnt: Christ. Graf Stolberg, Ges. Werke
d.Briid.Graf. Stolb. Bd. XVI 167, Hamburg 1824.
Korn, Breslau 1848. Uschner, Breslau
I860. Mitzschcke, Halle 1892. Fahland
(frei nach dem gr. Orig.), Greifswald 1902.
Eskuche (frei verdeutscht), Stettin Progr. d.

tar, die Scholien und die Paraphrase sowie einen
Index verborum zu dem Epyllion und zu den
Scholien und der Paraphrase. Hiezu vgl.
Immisch Liter. Zentralbl. 1896, I705ff.
Biiberlin Wochenschr. f. klass. Phil. 1896,
I387ff. Peppmuller Berlin, phil. Wochenschr.
1897, 513ff. Rzach Ztschr. f. d. osterr. Gym-
nas. 1898, 31 Off. Hauptsachlich fur Studierende
bestimmt ist G r 6 s c h 1 Text und Kommentar

schr. f. cl. Phil. 1912, 387ff.) [Rzach.]
Homeritae, 'Ofi^gnai, nach dem Peripl. mar.

Erythr. 2 If. Plin. n. h. VI 158. 161. Ptolem. VI
7, 9. 25. Marc, peripl. mar. ext. 115 (Mull.) be-
deutendes Volk im sudwestlichen Arabien (Arabia
felix), dem spateren Jemen, die Himjar der arabi-
schen Literatur. Plinius erwahnt VI 158 (nach
Iuba) aus ihrem Gebiete nur die Stadt Mesala,
wahrend Ptolemaios zwei ndleig, zwei xdiftai und

zur Batrachomyomachie des Karers Pigres, 30 ein i/^ogtoy (Adana; s. Eudaimon Arabia 2)Friedek 1910 (Progr.). Neuestens bei Allen
Horn. Opera Tom. V, S. 1618., Oxford 1912.

b) Andere neuere Arbeiten: 1. Zur Kritik:
Wachsmuth Zur Batrachomyomachie, Rh.
Mus. XX (1865) 176ff. Althaus De Batra-
chom. Horn, genuina forma, Greifswald 1866.
M. Schmidt Rh. Mus. XXVI (1871) 164ff.
WeiBenfels De versib. paucis Batrachom.
Gr. comment, crit., Zuellichau 1872. Ludwich

aufzahlt. Eine Stadt Mesalum nennt Plin. XII 69
als Depot einer Myrrhensorte, der sog. dusari-
tischen Myrrhe; doch laBt sich nicht entscheiden,
ob an beiden Pliniusstellen dieselbe Stadt be-
zeichnet wird. Im Stadtnamen kCnnte das ara-
bische Masil stecken. Der arabische Geograph
HamdanI nennt nun ein Masil dawa und ein
Masil al-Gomah; allein die von Plinius genannte
Homeritenstadt laBt sich weder mit der einen

&ss*,^jfTa?^^Mrf«S5A.^j^^.ai=:IV (1876) 164; ders. Ztschr. f. d. osterr. Gym-
nas. 1881, 170ff. und 1882, 817ff. v. Her-
w e r d e n De Batrachomyomachia, Mnemos. n. s
X (1882) 16ff. Stadtmuller Festschr. zur
36. Philol.-Vers. zu Karlsruhe 1882, 62ff. Kuehn
De pugna ranarum et murium, quae in Batra-
chom. describitur observ. crit., KSnigsberg 1883.
B r a n d t De Batrachomyomachia Homerica reco-
gnoscenda, Bonn 1884, hiezu vgl. R z a c h Ztschr.
f d Srfm ()™» i»fi K /• i

*m>i«ueu. x/er .ueuiung sprengers ist mit Un
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G a«« Skizze der Geschichte und GeoBerlin, phi]. Wochenschr. 1888, 1429H. Pepp-
miiller Philol. XLVIII (1889) 580. Schneider
Zur Batrachomyomachie, Philol. LI (1892) 374S
Ludwich Berlin, phil. Wochenschr. 1894, 411;
Derselbe Batrachom. Homer, archetypon ad fidem
codicum antiquiss. restitutum, Konigsberg 1894
(I), hiezu Rzach Ztschr. f. d. Bsterr. Gymnas.
1894, 885ff. L u d w i c h De codicibus Batrachom.
dissert., KonigBberg 1894 (III).

2. Hauptsachlich literarhistorische Fragen 60
werden beriihrt bei: Goefi De Batrachom.
Homero vulgo adseripta, Erlangen 1789. Schlie-
ben de Batrachom. Homero abiadicanda, Leip-
ag 1816. Weland De praecipnis parodiarnm
Horn, seriptoribns apnd Graecos, Gottingen 1838
(namentlich23ff.). Bergk Gr. Lit.-Geseh. I 7728,
Berlin 1872. Waltemath De Batrachom.
origine natnia historia versionibus imitationibus.

Ortlichkeiten identifizieren. Sicherlich falsch ist
das Raisonnement Sprengers, welcher (Die alte
Geographie Arabiens 1875, 76. 211. 241f.) bei
Plin. VI 158 mit der Mehrzahl der Hss. Nome-
ritae statt Homeritae las (s. dagegen Art. Gedra-
nitae und Hamiroei) und nun kein Bedenken
trug, Masil al-(jomah, eine Berggegend im Lande
der Nomair, mit jenem alten Myrrhendepot gleich-
zustellen. Der Deutung Sprengers ist mit Un

graphie Arabiens 1890, II 337 beigetreten, wahrend
er an einer fruhercn Stelle seines Werkes (140)
ihr widersprochen hatte. Wenn Plinius die Haupt-
stadt der H., Sapphar, an einer andern Stelle
(VI 104), die von uns noch erwahnt werden solL
nennt, so ist dies nur wieder eines der vielen
Beispiele far die Verworrenheit der Plinianischen
Geographie, welcheAngaben, diezusammengehOren,
an verschiedenen Stellen zerstreut bringt.

HCchst durftig sind von sonstigen Erwahnun-
gen der H. die vereinzelten Angaben bei Ioann
Epiph. 2 (Mull.), Philostorg. hist. eccL HI 4.
Procop. belL Pers. 1 19, wertlos die Notizen bei
8teph. Byz. s. XaxgafianXxK (nach Uran.) und
s. "Oyvgif und die Anrohrnng der Namensform
AfugTreu bei MalaL 456 (vgl. Nonnos bei Phot)
sowie der Bezeiehnnng der H. als McocoJSiot bei
Phot. 80 nach Theonh. Bv.
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Die sparlichen Zeugnisse der griechischen und
rOmischen Literatur lieflen begreiflicherweise keine

audi nur einigermaBen genfigende Vorstellung von
der Geschichte und Bedeutang der Himjaren ge-

winnen, wie denn iiberhaupt die stellenweise un-

richtigen Angaben der klassischen Autoren selbst

im Vereine mit den biblischen und keilschriftlichen

Zeugnissen und den Berichten der arabischen

Nationalliteratur weit davon entfernt waren, ein

befriedigendes Bild von der Geschichte Siidarabiens

entwerfen zu lassen. Erst die seit der zweiten

Halfte des vorigen Jahrhunderts nach mehreren
tastenden Versuehen systematisch betriebene Auf-

deckung und methodisch durchgefiihrte Entziffe-

rung verhaltnismaBig zahlreicher sttdarabischer

Inschriften, sowie die Auffindung von Ruinen

groBer Baulichkeiten aus der Zeit des arabischen

Altertums hat neues, ungeahntes Licht auf die

Geschichte Siidarabiens geworfen. Wenn auch

noch lange nicht alle wesentlichen Einzelheiten

feststehen, schon dEjrum nicht, weil das inschrift-

liche Material noch nicht in seiner Gesamtheit

verOffentlicht ist, so lafit sich doch, wie es Bcheint,

die iiberwiegende Mehrzahl der Haupttatsachen

der Geschichte Siidarabiens im allgemeinen (vgl.

Saba und Minaei) und der Himjaren im be-

sondern feststellen. Immer mehr schwindet der

Nebel, der fur die Forschung noch vor wenigen
Jahrzehnten fiber das Himjarenland gebreitet war.

Was sich nun aus der Zusammenstellung aller zu
Gebote stehenden Zeugnisse oder Indizien fiber

die Geschichte der Himjaren ergibt, soil ent-

sprechend dem Bahmen dieser Darstellung unter

Verzicht auf Anfuhrung und Diskussion des spezi-

fisch orientalistischen Details an Originalbelegen

und Literaturnachweisen in seinen Hauptztigen im
nachstehenden skizziert werden. Gegen Ende des

2. Jhdts. v. Chr. losten die Himjaren das beruhmte
Volk der Sabaer (s. Saba) in der Herrschaft fiber

Stidarabien ab, freilich ohne die einstmalige kultu-

relle und politische Bedeutung und Beriihmtheit

ihrer Vorganger jemals erreichen zu konnen. So
wie die Sabaer als Nachfolger der Minaer, welche,

ursprunglich in Nordarabien ansassig, ungefahr

vom 14. bis zum 7. Jhdt. fiber Sfidarabien ge-

herrscht hatten, etwa 150 bis 200 Jahre nach ihrer

im 9. oder 8. Jhdt. erfolgten Einwanderung aus

Nordarabien (dem <3auf) die Herren fiber Sfid-

arabien geworden und an die Stelle der Konige

von Ma'ln die Konige von Saba getreten waren,

so traten das Erbe der Sabaer die Himjaren an,

welche ursprfinglich als Nacbbarn der Sabaer nur

ein verhaltoismafiig kleines Gebiet im auBersten

Sudwesten AraMens bewohnt hatten. Den schwer-

sten StoB hatte der sabaischen Macht, welche auf

auBerordentlichem R^ichtum beruhte, die Unter-

bindung des arabischen Zwischenhandels von Indien

nach Agypten und dem Mittelmeergebiete durch

die Ptolemaer versetzt, welche durch Errichtung

von Hafen den direkten Seeweg von Indien durch

das Bote Meer nach Agypten unter Umgehung des

arabischen Binnenlandes geschaffen hatten. Man
nimmt gewohnlich an, dan in der Sabaerzeit auch
die ersten Einwandeningen von Arabern in das
benachbarte, nur durch die Strafie Bab el-Mandeb
getrennte Athiopien erfolgten; doch lassen Bauten
and Inschriften schlieBen, dafi edne Kolonisierung
Athiopiens durch Araber schon ran das J. 1000

v. Chr., also in der Minaerzeit stattgefunden habe.

Auf die Periode der ,K0nige von Saba,' wie

sich die Sabaer als Herren Siidarabiens (mit der

Residenz in Marib, dem Mariaba bei Strab. XVI
768. 778. Plin. VI 159f.) seit ungefahr 550 v. Chr.

nannten, folgte seit ungefahr 115 v. Chr. bis gegen

300 n. Chr. die Periode der .Konige von Saba
und Raidan', eine Bezeichnung, welche sich die

HimjarenkOnige als die neuen Herren des alten

10 Sabaerreiches beilegten. Wenn Sprenger seiner-

zeit, als der grofite und wichtigste Teil der in-

schriftlichen Literatur noch unbekannt war, an-

nahm, daB erst ,zwischen der Zeit des Iuba und
der des Periplus ein radikaler Umschwung in Sfid-

arabien stattgefunden' (a. a. O. 76) und in dieser

Zeit die Himjaren der Macht der Sabaer ein Ende
gemacht haben (vgl. auch 255, 300, 309) und

wenn er (78) ,den Anfang der himjarischen Ob-

macht ein paar Jahre v. Chr.' versetzt, so gerat

20 er mit seinem Ansatz um etwa ein Jahrhundert

zu spat. Haltlos sind auch (258) seine Berech-

nungen fiber die drei Perioden der Herrschaft fiber

Okelis, die katabanische von etwa 200 v. Chr. an*

die gebanitische (s. Gebbanitae) seit ungefahr

20 v. Chr., die himjarische ,schon 79 n. Chr.4

Die Kesidenz der HimjarenkOnige war Zafar, dessen

Ruinen noch heute zu sehen sind. Die Stadt ist

auch im Periplus 23 {SayaQ), bei Plin. VI 104
(Sapphar, ausdrficklich als regia bezeichnet) und

30 Ptolem. VI 7, 41
(
Xcmtpag fiijxQonoXK) und bei

Spateren (Philostorg. a. a. O. und Steph. Byz. mit
entstellter Namensform) erwahnt. Wenn Ptolem.

VI 6, 25 sich auf die Bewohner der Stadt mit

den Worten naga xovg "Optighas Scoupagliai be-

zieht, so verrat er mit diesem Ausdruck wohl nur,

daB er von der Ausdehnung des Himjarengebietes

und dem Verhaltnisse der Stadt Zafar zum Reiche-

keine klare Vorstellung hatte. In der ersten

Himjarenzeit wurden die Einwanderungen in Athio-

40 pien fortgesetzt. Diese Tatsache kommt in der

Notiz bei Steph. Byz. 'O/itjgiTcu s&vos Al&wxcov

(nach Markianos' Peripl.) zum Ausdruck. In die

Himjarenepoche fallt auch die miBglfickte Expe-

dition der ROmer gegen Sfidarabien unter Aelius

Gallus im J. 24 v. Chr. Sprenger fiberschatzt

den Erfolg des Gallus, wenn er von diesem arg

irregefuhrten Manne behauptet, daB es ihm ge-

lang, ,ohne ernstliche Kampfe Marib zu erobern

und dem alten Sabaerreiche den GnadenstoB zu

50versetzen' (a. a. 0. 259; vgl. 76 und Fabricius
Periplusausgabe 139, wo Sprengers Ansicht be-

folgt ist) ; er fiberschatzt den EinfluB Roms flber-

haupt, wenn er durch ihn ,den arabischenWelthandel

ffir immer gebrochen' sein lafit, ja auf ihn den.

Begins ,einer neuen Geschichtsperiode fur Arabien'

zurfickfuhrt (302). Eine originelle Deutung der

Darstellung dieses Feldzuges bei Strab. XVI 779f.

versucht Glaser (a. a. 0. 43f.). Es entspricht

vollkonunen den historischen Tatsachen, wenn Plin.

60 VI 161 mit Berufung auf das Zeugnis des Aelius

Gallus die EL im Vergleich zu den anderen sud-

arabischen VOlkerschaflen als numerosissimi be-

zeichnet.

Der Periplus 28 berichtet fttr die Mitte des

ersten nachchristliehen Jahrhunderts von einem
in Saphar residierenden CharibaeL KOnig der H.
und der ihnen benaehbarten Sabaiten (Sabler),

welcher sich durch Gesandtschaften und Geschenke
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die Freundschaft des rOmischen Kaiserhauses er-

worben habe. Der KOnigsname Karibael ist in

sabaischen Inschriften mehrmals erwahnt. Nach
Dillmann ZurFrage fiber die Abfassungszeit des

Periplus maris Erythraei, M.-Ber. Akad. Berl.

1879, 426, laBt sich kein KOnig dieses Namens
mit dem im Periplus genannten Herrscher identi-

fizieren, eine Behauptung, welche auch Fabricius
z. d. St. verzeichnet; doch s. den Art. Chari

turn in Zafar zur Anerkennung verholfen haben.

Bezeichnend fttr diese letzte Periode des KOnig-

tums ist das Hervortreten des Judentums in Jemen
und seine feindlichen Beriihrungen mit dem
Christentum. Infolge der ZerstOrung Jerusalems

waren schon im 1. Jhdt. n. Chr. Juden nicht

nur in die Gegend von Iatrib (dem spateren Me-

dina) und Mekka und iiberhaupt in den Hezaz,

sondern auch in Jemen eingewandert; noch im

baSl. (tfber eine MiBdeutung der Erwahnung 10 6. Jhdt., zur Zeit der Entstehung des Islam,

Ji T7"««i«n J«HAli C!Al.n<iTiVa«1r Tin/1 (3-loaav* oTYial+on Ttk^oti T*oTr»nnfli**Jl Ainp wir.htice Rnllfi im
dieses Kflnigs durch Schwanbeck und Glaser
s. Elisar). Wenn der Verfasser des Periplus die

Sabaer als Untertanen des Himjarenkonigs be-

zeichnet, so befindet er sich in vollem Einklange

mit den ubrigen Zeugen. Nach demselben Ge-

wahrsmann (21) erscheint Cholaibos (d. i. arab.

Kulaib), der Herr fiber die Ma'afir (in der Nach-

barschaft von Sapphar, in der Gegend des heutigen

Ta'izz), als Vasall des Himjarenkonigs. (Unklar

spielten Juden bekanntiich eine wichtige Rolle im
Hezaz, wie denn iiberhaupt das Judentum auf die

Entwicklung des Islam einen bedeutenden EinfluB

ausfibte. In verhaltnismaBig kurzer Zeit war es

den Juden gelungen, sich zum lebenskraftigen

Ferment eines weitschichtigen und gelockerten

Staatswesens emporzuschwingen und in Sfidarabien

nicht nur Handel und Gewerbe in hohem Grade

zu beleben, sondern auch politischen EinfluB da-

drfickt sich Glaser a. a. 0. II 503 aus.) Durch 20 durch zu gewinnen, daB sie den Himjaren als

den Namen dieses Ffirsten verleitet, hat der ara-

bische Geograph Ibn al-Mugawir (13. Jhdt.) in

das von jenem Cholaibos beherrschte Kiistengebiet

von Muza den Schauplatz des sagenberfihmten

Krieges der Basfis verlegt, in welohem nach der

Tradition Kulaib, der Hauptling des machtigen

zentralarabischen Stammes der Banu Taglib (zu

Anfang des 6. Jhdts.) die Hauptrolle spielte (vgl.

Sprenger a. a. 0. 313 ; die Kenntnis dieser Sage

Stiitze gegen die Abessinier dienten, welche ihrer-

seits wieder als Vorposten der von Agypten und
Byzanz ausgehenden Christianisierungsbestrebun-

gen nationale und konfessionelle Tendenzen zu-

gleich verfochten. Nach der arabischen Tradition

fand das Judentum in Jemen bereits im ersten

Drittel des 2. Jhdts. eine vorbildlich gewordene

Forderung durch den Himjarenkonig As' ad Abu
Karib, der den jiidischen Glauben auf einem Kriegs-

ist deutschen Lesern vermittelt durch Ruckerts 30 zuge in Iatrib mit seinem Heere angenommen und

Hamasa I 335f). Die Sabaer, die zu Beginn

der himjarischen Epoche noch neben den Him-
jaren genannt werden, treten hinter diesen all-

mahlich ganz zuriick. Da nunmehr die Himjaren

allein Erwahnung finden, erklart es sich, daB vor

ungefahr 50 Jahren selbst von den Fachgelehrten

die sudarabischen KOnigreiche iiberhaupt als him-

jarisch bezeichnet und so auch die sabaischen In-

schriften und ihre Sprache allgemein fttr himjarisch

nachher auch in seinem Reiche eingeftthrt haben soil.

In der letzten Konigsperiode setzten die i^es-

sinier ihre Angriffe gegen das Himjarenreich iort;

in der bilinguen (griechisch-altathiopischen) In-

schrift von Aksum, welche etwa aus der Mitte

des 4. Jhdts. stammt (zur letzten Textrevision auf

Grund neuer Kopien s. D. H. Milller Epigra-

phische Denkmaler aus Abessinien, Denkschr. Akad.

Wien 1894, 16f.), nennt sich der AthiopenkOnig

gehalten wurden (vgl. A. M filler Der Islam 1885 40 Aeizanas ,K0nig von Aksum und Himjar und Raidan

I 26). DaB in der Himjarenzeit der Glanz des

alten Sabaerreiches nicht wieder erstehen konnte,

ist selbstverstandlich : mit der Verlegung des

Handelsweges war die Quelle des sprichwflrtlich

gewordenen Reichtums des .Gliicklichen' Arabien

versiegt, und daran konnte weder der immerhin

lebhafte Handelsverkehr zu Lande auf der alten

von Jemen fiber Mekka nach Palastina ftthrenden

KarawanenstraBe noch die Handelsbeziehungen mit

und Habasat und Saba usw.', ein Beweis dafiir,

dafi der KOnig einen Sieg fiber die Himjaren er-

rungen und auch einige Zeit fiber sie geherrscht

hat; von Dauer war seine Herrschaft allerdings

nicht. (Gewagte Hypothesen fiber die Beziehungen

zwischen Jemen und Athiopien bei E. Glaser

im I. [nicht im Buchhandel erschienenen] und

II. Bande seines genannten Werkes, besonders II

471—564, wo gegen Dillmann der Nachweis

Athiopien etwas andern. Der Verfall des Uber- 50 versucht wird, dafi das fur die Geschichte Alt-

" - — - •
"•

• athiopiens hochwichtige Monumentum Adulitanum

(s. Adule) von einem Himjarenfursten herruhre;

dagegen D. H. Mfiller a. a. 0. 4f.; dagegen

wieder Glaser Bemerkungen zur Geschichte Alt-

abessiniens, Saaz 1894 und Die Abessinier in

Arabien und Afrika, Munchen 1895). Es folgten

lange und schwere Kampfe zwischen dem jfidisch-

himjarischen Jemen und seinen christlich-abessini-

schen Gegnern. Gegen den hervorragendsten Ver-

landhandels hatte im 2. Jhdt. n. Chr. eine Aus-

wanderung jemenischer Stamme nach Nordarabien

und somit eine Schwachung der himjarischen Be-

vOlkerung zur Folge (vgl. A. Mttller a. a. 0. 27).

Folgenschwer war fur die Geschichte Siid-

arabiens auch das Eindringen der Habasiten (Abes-

sinier) in das Himjarenreich, ihr altes Stammland,

in welchem sie allmahlich das politische tJber-

gewicht errangen. Im 2. Jhdt. n. Chr. ffihrten

AtbiopienkOnige Krieg gegen die sfidarabischen 60 fechter dies ersteren Streitteiles, den KOnig Da
— - - Nuwas (ca. 490—ca. 525), dem blutige Christen-

verfolgungen in Negran zur Last gelegt werden,

blieben die auf Byzanz gestutzten Abessinier be-

greifiicherweise siegreich (in der Schlacht bei Djl

Gadan um 525), und es folgten christlich-abessi-

nische Konige in Sfidarabien, aber nur ungefahr

ein halbes Jahrhundert lang. Gegen sie erhob

sich die aUnationale Beaktion, welche den Christen

Kustenbewohner.
Unter abessinischem Einflusse stand die un-

gefahr mit dem J. 300 n. Chr. beginnende Periode

der .KOnige von Saba und Baidan, von Hadramaut
und Jemen', die letzte Periode der sfidarabischen

Konige, deren Reich nunmehr auch seine grOBte

territoriale Ausdehnung erlangte. Schon zu Be-

ginn dieser Epoche sollen Abessinier dem Christen-
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nicht weniger fremd gegenfiberstand als den Juden
und persische Intervention anrief. Die Perser
hatten ein politisches Interesse daran, die Jemener
in ihrem Widerstande gegen die Abessinier zu
unterstfitzen, weil die Byzantiner, die gewaltigsten
Gegner der Sassaniden, namentlich im 6. Jhdt.
die Abessinier zu Invasionen in Arabien weniger
aus konfessionellen Grfinden als in der Absieht
angestachelt hatten, die arabischen Bnndesgenossen
der Perser, in erster Linie die Lachmidenfiirsten
in Hira, welche wieder die Rivalen der auf Byzanz
Seite stehenden Gassaniden in Syrien waren, zu
beunruhigen und so indirekt auch die Perser selbst
in Mitleidenschaft zu Ziehen und womOglich auch
in Jemen ihren Einfiufl geltend zu machen. Die
Tradition weiB fur diese Zeit von einem Zuge des
in Jemen residierenden abessinischen Statthalters
Abraha des Elefantenmannes gegen Mekka zu be-
richten; dieser Zug, bei dem auch Elefanten mit-
taten — ein Detail, welches an den Zug des
Pyrrhos gegen Italien erinnert — wurde in das
Geburtsjahr des Propheten (570/1) verlegt. Wie-
viel historische Wahrheit in diesem Berichte ent-
halten ist, lafit sich nicht ennitteln. Das aber
steht sicher, daB die Jemener um das J. 575
wahrend der Eegierung des groBen Sassaniden
Chosrau I. Anosarwan mit persischer Hilfe die
abessinische Herrschaft gestttrzt haben. Damit
nahm das siidarabische Konigtum nach einer
glanzvollen Geschichte, deren Anfange um 2i/

2
Jahrtausende zurticklagen und von weleher weite
Trfimmerfelder mit Besten einer hochentwickelten
originellen Kultur noch heute Zeugnis ablegen,
ein ruhmloses Ende. t)ber die uralten Kultur-
reiche von Ma'ln und Saba regierten noch einige
Zeit persische Statthalter (in San' a), die sich aber
bei der zu grofien Entfernung von der persischen
Zentrale auch nicht lange halten konnten. Ein
Iialbes Jahrhundert spater war bereits jene Be-
wegung im Werden begriffen, welche ganz Arabien
zu einer religiosen und nationalen Einheit zu-
sammenschloB, bald weit tlber die Grenzen ATabiens
hinaus im gewaltigen Siegeslaufe durch Vorder-
asien und Agypten Millionen von Glaubigen er-

faBte und im Verlaufe von nicht gaDZ zwei Jahr-
zehnten zur Weltmacht des Islam erstarkte. Seit
ungefahr 634 war Jemen, wo noch vor einem
Jahrhundert der Kampf zwischen Judentum und
Christentum gewogt hatte, ein Teil des Eeiches
des Islam geworden.

Die arabischen Geographen beTichten fiber

pialekteigentiimlichkeiten der Sprache der Him-
jaren; im Verglciche zum koranischen Arabisch
gait das Himjarische als Vulgarsprache. Interessant
sind namentlich Hamdanls genaue Detailberichte
fiber die einzelnen Stamme, welche zum Gebiete
der Himjaren gehOrten, und seine Angaben fiber

die groBere oder geringere Eeinheit des Arabischen,
welches die verschiedenenHimjarenzweigesprachen.
tlber die Einteilung der Himjaren auf Grund von
Dialektverschiedenheiten vgl. Sprengar a. a. 0.
72f. 78.

Die sfidarabischen Inschriften lassen im wesent-
lichen zunachst zwei Sprachtypen erkennen, den
minaischen und den sab&ischen, von denen der
minaische sich als der altere erweist. Cber Sprach-
eigentamlichkeiten des Hadramautisehen lafit sich
jetet wegen der viel zu geringen Zahl der zug&ng-

lichen Inschriften ebensowenig etwas Positives
sagen wie liber das Katabanische (vgl. Catabanes),.
welches in Inschriften vorliegt, die noch nicht
verOffentlicht sind. Das Minaische und Sabaische
gehOrt mit dem Himjarischen zur arabischen
Gruppe der sfidsemitischen Sprachen und zeigt die

engste Verwandtschaft mit dem aus der vorislami-

schen Poesie bekannten Mittel- und Nordarabischen,
welches sich in der Sprache des Koran zur Klas-

10 sizitat der Literatursprache entwickelt hat. Das
Sabaische, wie man jetzt zusammenfassend zu sagen
pflegt, verhalt sich zum Arabischen des Koran
etwa so wie die Sprache der altlateinischen In-

schriften des 5. und beginnenden 6. Jhdts. d. St.

zum StadtrSmischen des 6. Jhdts.; es reprasen-
tiert die ,epigraphische' Phase, die Vorstufe des

literarischen Arabisch. Aber auch zur zweiten
Gruppe der sfidsemitischen Sprachen, dem Athiopi-
schen, steht das Sabaische in besonders engen

20 Beziehungen. Die Schrift, von den Arabern Mus-
nad genannt, aus der auch die Schrift der alt-

athiopischen Inschriften hervorgegangen ist, zeigt

einen sehr gefalligen Duktus ; sie ist in der Regel
linkslaufig; nur ausnahmsweise verlauft sie bus-

trophedon ; die Buchstabenzeichen sind in der Form
geometrischer Figuren gehalten. Die himjarische

Sprache steht der sabai6chen augenscheinlich sehr

nahe; ein abschlieBendes, wissenschaftlich prazi-

siertes Urteil fiber diese Frage wird eist dann
30 ausgesprochen werden ko'nnen, wenn wenigstens

alle bereits vorhandenen Inschriftenkc-pien ver-

Offentlicht sind; um so besser natfirlich, wenn das
Inschriftenmaterial noch weitere Bereicherung aus

dem Lande selbst erfahren konnte, aus dessen
Boden noch reiche Schatze zu heben sind. Fur
die Spezialliteratur muB nach dem Stand der
Dinge auf Saba verwiesen werden. [Tkac\]

Homeros.
1) Homeros. A) Leben. Literatur zur Vita:

40 Welcker Der epische Cyklus 1 136ff. Lauer Ge-
schichte der homerischen Poesie. Sengebusch
Dissertationes homericae I und II in Dindorfs
Ausg. der II. und Od. Dfintzer Die homerischen
Fragen. Bergk Literaturgesch. I 440ff. G. Wie-
nie r D. und Od. als Quellen der Biographen H.s,

PTogr. Marienburg 1905. E. Maass Die Person
H.s, Neue Jahrb. 1911, 539ff. ; zur Chronologie

:

grundlegend Rohde Studien zur Chronologie der

griech. Literaturgesch., Rh. Mus. XXXVI = KL
50 Schrift. I Iff. Jacoby Philol. Unters. XVI 98;

Marm. Parium 152ff.

Erhaltene Biographien (in Westermanns
Bioyqatfoi, Braunschw. 1845, Iff.): 1. [Ps.-Her.].

'SoodSxov 'AXixagvaootfog neyi xov 'OftrjQOV yt-

veaios xal pioxrjs. Die Schrift stammt von einem
ionisierenden Grammatiker wohl aus dem 2. Jhdt.

n. Chr. (J. Schmidt De Herodotea quae fertur

vita Homeri, Dissert. Hallens. 1876, 97ff. Linde-
mann De Dialecto Ionica recentiore, Kiel 1889,

60 91). Sie ist die vollstahdigste und wichtig durch
viele Zitate aus Dichtungen, die H. zugeschrieben

wurden. Der Verfasser eifindet wohl selten selbst,

dentet aber seine Quellen selbstandig um. Im
Anfang ist Ephoros benfltzt (1— 2, vgl. Ps.-Plut.

I 2, die Beisen von Kolophon bis Neonteichos,
vgl. Schol. zur IL Vli 220 Pp. 209 Bekk.1, die
auf dieselbe Quelle zuiuckgehen, 24 vgL Steph.
Byz. s. Boliooot), 7 Polemik gegen Heraekd.
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Pont., 34—36 Umdeutung von Aristoteles' Be-

richt fiber H.s Tod. Sonst scheint noch Hippias

von Erythrai herangezogen zu sein. 2. [Ps.-Plut.].

Die Schrift IIXovtoqxov itsol xov fitov xal tiovt)-

aecos xov 'O/itJQov bestcht aus zwei Teilen. II—

6

enthalt Angaben fiber H.s Leben, besonders aus

Ephoros und Aristoteles, und ist von einem
Schulmeister zur Einfflhrung fur seine Schiller

geschrieben , II ist nach B. Schmidt (De Plu-

In Betracht zu Ziehen ist ferner ein Bericht aus
ahnlichen Quellen wie diese Vitae bei Cramer
Anecd. Paris, n 227—228. Suid. s. 'EoioSog.

Tzetzes vita Hesiodi 2—4 (nicht von Proklos,

vgl. Rose Pseudep. 508) und Exegemata in Dia-

dem; dazu kommen verstteute Angaben bei
Schriftstellern und Scholiasten.

Entstehung der Vita. Aus der antiken

Tradition fiber die Person H.s echte tTberliefe-

tarchi q. v. f. Homeri vita Porphyrio vindicanda, lOrungzu gewinnen, wie noch Sengebusch wollte,

Progr. coll. reg. Francogall., Berol. 1850) von
Porphyrios, nach Diels Doiogr. graec. 99.

Schrader Porphyr. quaest. hom. rel. 401.

Mekler De Plut. q. f. vita Homeri diss., Am-
sterdam 1906, 9, ein Exzerpt aus den echten vier

Libri 'Oprjoixai /leXhat des Plutarch, die auch
bei Stobaios vorliegen, nach Baedorf (De Plut. q.

f. vita Homeri, Diss. Mtlnster 1891) das erste

Buch von Plutarcbs 'Ofirjotxai fieXizai, das aber

ist unmCglich. Die Alten wuBten ebensowenig
wie wir fiber H. Die Entstehung, das Alter und
die Verbreitung der Berichte nachzuweisen, ist

bedeutend erschwert, da die sonst dem H. zu-

geschriebenen Epen verloren und wir vielfach

auf einzelne Notizen angewiesen sind. Leider

lassen sich keine Schlflsse aus zwei Liederfrag-

menten Ziehen, die aus dem 7. oder 6. Jhdt.

stammen; aus dem H. zugeschriebenen Gedichte
von dem Schulmeister, der Teil I schrieb, mit 20 an die Kym&er, Ps.Hes. 14, in dem ein wan-
Interpolationen versehen wurde. Fur die Vita

kommen aus Teil II in Frage c. 2 und 3 (Plut.

ed. Bernadakk. VII p. 337); pie sind aus der-

selben Quelle geschCpft, aus der vita 5 fioB.

3. Proklos ntQl 'O/j-rjoov. Proklos selbst ist

gegenfiber den Ansichten der andern skeptisch,

die er kurz, teilweise mit Angabe der Quelle,

aufzahlt; ausfiihrlich ist nur der Tod H.s nach
Aristoteles berichtet. 4— 6. Drei namenlose yevt].

dernder Sanger sich fiber die unfreundlichc Auf-

nahme in Kyme beklagt, und aus den vier Ver-
sen des Dichters Asios bei Athen. Ill 125 d fiber

die Hochzeit des Meles. Welckers Vermu-
tungen fiber diese I 135ff. sind haltlos, da H.s
Name gar nicht genannt ist und xviaox6Xa% un-
mCglich auf Kreophylos bezogen werden kann.

Im 6. Jhdt. regte sich wohl zuerst das Interesse

ffir H.s Person; man erfand, wie auch sonst im
Die 6. Vita ist wertvoll vervollstandigt durch 30 Zeitalter der Novslle , Geschichten , die ihn mit
den cod. gr. 6 der Vittorio-Emanuelebibliothek,

Sittl S.-Ber. Akad. Munehen 1888 II 274ff.

Piccolomini Herm. XXV 450ff. 7. Suid. s.

"OftijQo; benfltzt zum Teil Charax 'EXXrjvixd und
Porphyr. (ptXooorpos loxoQia. 8. [Certain.] jzegl

'Ofirjgov xal 'Hoiodov xai xov yevovs xal dywvos
avxair (zuletzt abgedruckt bei R z a c h Hesiodi

carmina, Leipz.2 1908 S. 231ff). Die biographi-

schen Notizen zu Anfang und SchluB stammen von

den bedeutenden Mannern der alten Zeit zu-

sammenbrachten , und zog aus H. und Od. , aus

den Hymnen, dem Margites und anderen Werken
Schlfisse fiber sein Leben. Dazu kam der Wett-
streit der Stadte, die H. den ihren nennen woll-

ten und die Beweise dafiir aufzubringen nicht
mfiBig waren. In diese Zeit wird auch die Ent-
stehung des poetischen Teils des certain, fallen.

Wieviel von diesen altesten Fabeln auf die ersten

einem Grammatiker aus der Zeit Hadrians (vgl. 40 H.-Erklarer Theagenes usw. zurfickgeht, lafit sich

certam. 35). Der poetische Teil, in dem der eigent-

liche Wettkampf erzahlt wird, ist entstanden

aus Hesiods op. v. 649—662 und ist betracht-

lich alter. Das zeigt schon ein Flind. Petr. Pa-

pyrus aus dem 3. Jhdt. v. Chr. , der zugleich

beweist, daB der erhaltene Wettkampf bedeutend
gekfirzt ist. Nietzsche (Rh. Mus. XXV 528.

XXXVIII 211) nahm aus certam. 346 und Sto-

baios ftor. 130, 3 an, daB der Redner Alkidamas

nicht mehr sagen ; ffir uns sind die ersten sicheren

Zeugen Simonides und Pindar, die ein bestimmtes
Vaterland angeben, Heraklit, der das Lauseorakel
zitiert, und Eugaion (Euagon 6. Jakoby s. Bd.
VI S. 819) in den uqoi Zafu'cov, der die Eltem
H.snennt. Crusius (Philol. LIV710)undChrist
(Lit.-Gesch.5 34 A.) wollen allerdings diese und spa-

tere Einzelangaben auf einen H.-Bios zurfick-

ffihren, der teilweise schon dem Archilochos vor-

im Museion den Wettkampf als rhetorisches Bra- 50 gelegen haben soil. Aus Zenob. V 68 (Archil.

vourstfick erfunden habe, und Kirchhoff (Der
Roman eines Sophisten, S.-Ber. Akad. Berlin

1892, IE 865) betonte noch einmal, daB vot Al-

kidamas noch keine Fassung des certam. exi-

stiert habe , und daB Alkidamas die alleinige

Quelle ffir die Spateren sei. Es lafit sich aus
den beiden Stellen jedoch nur nachweisen, daB
bei Alkidamas der Tod Hesiods und zwei Verse
aus dem certam. standen. E. Meyer (Home

frg. 118 Bergk) und Eustrat. ad Aristot. Eth.
Nic. VI 7 (frg. 153) folgt jedech nur, daB Ar-
chilochos einen Vers des Margites, vielleicht ohne
den Namen H. zu nennen, zitiert hat; aber selbst

wenn Archilochos den Margites H. zugeschrieben

haben sollte, so braucht er die Autorschaft nicht

einem ftiog entlehnt zu haben. tlberhaupt ist

die Hypothese von einem immer mehr anschwel-
lenden Volksbucbe, das die Quelle ffir jede An-

rische Parerga, Herm. XXVII 377) schloB aus60gabe sein soil, nicht aufrecht zu erhalten. Wir
dem Zitat der Eingangsweise des certam. bei

Aristoph. Pai 1282, daB der Kern des Wett-
kampfes alter als ADridamas sei; mit Recht,

denn auch Hesiods Tod wird schon von Thuc.
HI 96 so wie im certam. berichtet. Derartige

Certamina gehen'in sehr alte Zeit zurfick. Schon
Hesiod wuote von einem solchen zwischen Kal-
chas und Hopsos zu erzahlen, Strab. XTV 642.

mfissen mehrere Quellen voraussetzen und bei
einzebaen mit immer neuen Erfindungen und
Kombinationen rechnen. Ausgedehntere litera-

rische Fixierung beginnt in der Mitte des 5. Jhdts.,

wo Hellanikos, Damastes, Pherekydes die Genea-
logie festsetzen und schon zwischen den ein-

zelnen Cberlieferungen zu vennitteln suchen;
Herodot schatzt die Zeit des Dichters, Anti-
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machos von Kolophon macht die Anspruche
seiner Vaterstadt geltend; im 4. Jhdt. beriehtet

Platon von H.s Zusammentreffen mit Kreophylos;
Alkidamas fiihrt im Movoelo* den Wettstreit

H.s und Hesiods aus, Aristoteles erzahlt in aeinen

nohteUu und im dritten Bach des Dialogs asgl

aouitaiv verschiedene Ortssagen, die jedoch nicht

notwendig seine eigene Ansicht sein mussen
(Sittl 7 lot1? 'Itjzag laiogslv cptjoiv), und setzt

besonders Ios als Todesatatte H.s fur spater fest, 10
Ephoros benutzt schon in einer Spezialschrift
r
Emxd>Qiog den Hellanikos, sucht Kyme als eigent-

liche Vaterstadt hinzustellen una erfindet und
andert vieles nach Gutdunken. Zum grofien Teil

stent schon am Ende des 4. Jhdts. die Tradition

iiber H. fest. Die alexandrinischen und perga-

menischen Philologen haben sich dann noch be-

sonders mit der Chronologic beschaftigt. Gleich-

zeitig setzt aber aueh eine romanhafte StrOmung
ein , die von GeisterbeschwOrungen , Sibyllenpro- 20
phezeiungen, von H.s Liebe zur Penelope, von
seinem agyptischen oder babylonischen Ursprung
fabelte, so dafi jetzt viele der ganzen Forschung
MiBtrauen entgegenbrachten. Zu dieser Skepsis

mochten auch die Enzyklopadien beitragen, in

denen die widersprechenden Ansichten fiber Ge-
nealogie, Vaterstadt, Name, Erlebnisse zusammen
fiossen; Plut. U 2—3 stammt schon aus einer

solchen Quelle und ebenso fast alle erhaltenen
Biographien, von denen keine in die Zeit v. Chr. 30
hinaufgeht. Ein individuellss Bild hat keiner

von H. zu geben versucht.

Genealogie. Fast einstimmig nennt die

ttberlieferung als urspninglichen Namen H.s
Melr/otyevi);. Schon 0. Miiller (Lit.-Gesch. I

72 A.) meinte, dieser Name stamme aus einem
alten Gedicht in Hexametern, nach F. Marx (Inter-

pretat. hex. altera I, Ind. lect. Rostock 1889)
hatte sich der Verfasser am Schlusse einos Epos
selbst so genannt, v. Wilamowitz (Lit.-Gesch. 40
15) vermutet, der Verfasser des Margites habe
diesen Namen gefuhrt. Das ist sehr wahr-
scheinlich, denn nur in einer derartigen Dichtung
konnte sich der Verfasser mit Namen nennen und
auBer Ilias und Odyssee wird nur noch der Margites

von den Alten fast allgemein H. zugeschrieben. Aus
dem Namen Melesigenes wird dann spater Meles als

H.s Vater erschlossen und- dieser mit dem FloB
Meles bei Smyrna identifiziert sein (schon im poeti-

schen Teil des certam. 79 und bei Eugaion certain. 50

19). Daher stammen dann die von den meisten
Stadten anerkannten Anspruche Smyrnas als

Vaterstadt H.s. Der FluBgott Meles als Vater
sonst lei Ps.-Plut. II 2, in einem kolophonischen
Epigramm Ps.-Plut. 14. Anthol. VII 5. Luc. De
mosth. encom. 9. Philostrat. heroic. LT 8. Nonn.
Dionys. XXV 253. Himerins or. XI 2. Arnob. IV
5. Epiphan. adv. haer. p. 326. Diog. ep. gr. 256,
5 Herch. TheophyL p. 786, 1 Herch. certam 9
vita 4. 5. Sittl 3. Said. s. "Omgoi und Mtttjg.60
Eostath. D. I 249 p. 96. Tzetz. ad II. p. 8 ; Schol.

ad AUegor. h. (Cramer Anecd. HI 376); ChiL XEH
631; daher das Adjektiv Melr/vetoc, AnthoL VII
418. TibulL. IV 1, 200 u. «., H. und Meles auf
den Mfinzen von Amastris, Eckhel Doctr. num.
H 885. Ala Mutter nennt Eogaion certam. 25
die Kretheis (gebildet vie Brisels, Chrrsels), eine
Nymphe ist sie certam. 10. Said. B.'OwQog, vgL

auch Ps.-Plut. II 2. vita 4. 5. Epiphan. adv. haer.

326. Tzetz. in II. p. 8. Die Entstehung ist unklar;

Diintzers Erklarung als Weizennymphe' S. 36
ist durch Tzetzes torichte Ableitung von xgt&q
veranlaBt. Woher der Name Maion fur H.s
Vater stammt, laBt sich nicht genau sagen.

Vielleicht ist er von Hellanikos, bei dem er zu-

erst begegnet, eingefiihrt, weil ihm die Verbin-

dang des FluBgottes mit den mythischen Dichtern

seines Stammbaums nicht passend erschien; er

liefi daher H. am Melesflufi geboren sein. Maion
weist gleichfalls auf Smyrna; es ist eine alte

Sagenflgur. Nach Diodor. HI 58 zeugt er mit
Dindymene die Kybele und ist der Eponym der

Mfloveg, d. h. der Lyder, Steph. Byz. 426, 5 und
Schol. X 431. Daher ist Maion bei- Aristoteles

(Ps.-Plut. I 3) Kflnig der Lyder, bei Lucian De-
mosth. enc. 9 Maiwv 6 Av86g. (Maion als Vater

H.s nach Kleanthes certam. 20. Pint. II 2. Procl.

vit. Horn. vit. 4. Epiphan. a. a. 0. Suid. s.

"O/itjQos- Tzetz. in II. p. 8. H. daher als MaiovlSyg,

Anthol. VII 2. 138. 674 u. 0. Ovid. Trist. II 877

u. 0. Suid. s. Maiovl&rjs; als poeta Maeonius Ovid.

Trist. IV 21 u. 0. bei rOm. Dichtern). Als

Mutter erfand Hellanikos den darchsichtigen

Namen Metis (certam. 25) oder Eumetis (Suid.

a.'OptjQog aus Charax nach Hellan.). Den Stamm-
baum fuhrte er (Procl. vit. Horn.) auf Orpheus
zuruck (ebenso Damastes und Pherekydes; ein

Irrtum ist in vit. 6, wo H. nach Damastes ds-

xaiog and Movoatov genannt wird, Sengebusch
Jahns Jahrb. LXVDI 385); vervoUstandigt wird

er durch Charax bei Suidas und certam. 47—55

aus Hellanikos bis zur Thrakierin Aithusa, his

Atlas Apollod. bibl. Ill 10 und Suid. s. 'HaioSog.

Die direkten Vorfahren nach Hellanikos : Apelles

zeugt Maion and Dios, Maion den H., Dios den
Hesiod (in dem poetischen Teil des certam. ist

H. nicht mit Hesiod verwandt!). AuBerdem gab

es noch einen zweiten Stammbaum das Gorgias,

der H. auf Musaios zuriickfuhrte (Procl. vit.

Horn.). Aus Hellanikos schopft Ephoros (Ps.-

Plut. I 2), der willkfirlich andert, am den ky-

maischen Ursprung H.s zu beweisen (daher auch

Chariphem, der funfte Vorfahr H.s, als Bewohner
Kymes [cpxrjae Sittl 2], nicht Grander [coxioe

vita 6] ausgegeben) , und der auch die andere

Uberlieferung von der Mutter Kretheis aufnimmt.

Nach ihm sind Apelles, Maion, Dios Bruder;

Kretheis, die Tochter des Apelles, zeugt mit

Maion in Kyme den H. und geht dann, um die

Schande zu verbergen, nach Smyrna, wo H. am
Flusse Meles (exl xovg aXwovg) geboren und von
Phemios anfgezogen wird. Dieser Ursprung war
Ps.-Herodot 2, der hier Ephoros benutzt, zu an-

stoBig; er lieB den Vater einen Unbekannten
sein, anderte auch teilweise die weiteren Vor

:

fahren und lieB H. bei einem Feste am Meles

geboren werden. Der Bericht der Ieten nach

Aristoteles (Ps.-Plut. I 3) ist gleichfalls ver-

mittelnd; Kretheis zeugt in Ios mit einem mu-
sischen Damon (xanv avxxoQan&r Movaate) den

H. (auch Sittl 3); Kretheis geht, um die Schande
zu verbergen, nach Agina, kommt durch See-

rauber nach Smyrna, gebiert am Flusse Meles
den H. , heiratet den LyderkOnu? Maion , der H.
aufrieht. Die Anlichkeit mit Ephoros ist un-
verkennbar; wahrecheinlich gibt also Aristoteles
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den Bericht einer Lokalchronik von Ios wieder,

die von Hellanikos beeinfluBt war. Im certam.

47—55 sind die altesten Vorfahren des H. nach
Hellanikos unverandert beibehalten, bei den
nachsten herrscht jedoch die grOBte Quellen-

vermischung. Melanopos zeugt Dios und Apelles,

Dios den Hesiod, Apelles den Maion, dieser mit
der Tochter des Flusses Meles den H. Nach
Stesimbrotos von Thasos ist sein Vater Maion,

die Mutter Hyrnetho, certam. 26. Sittl 3. vita 4. 10
Tzetz. in II. p. 8. Eine spStere Kombination ist

sein Vater Telemach und seine Mutter Polykaste,

die Tochter Nestors, die Od. HI 464 dem Telemach
ein Bad bereitet; beiden ist deshalb wohl eine

Verbindung angedichtet, aus der H. entsproB.

Man erklarte damit zugleich die Verherrlichung

des Odysseus und die Kenntnis der ithakesischen

Verhaltnisse, certam. 24. 28. 35ff. Suid. s.'Ofttjgog.

Tzetz. AUegor. horn. Prol. 64. Um die geo-

graphischen Kenntnisse des Dichters zu erklaren, 20
gab Demokrines (vgl. Schol. Ven. II. II 744) ihm
zum Vater einen Kaufmann mit dem sprechenden

Namen Alemon, Sittl 8; in certam. 22, Vater

Daemon nach Demokritos dem TrSzenier, scheint

derselbe Verfasser und Name gemeint zu sein.

Aus welchen Griinden man certam. 23. Tzetz.

Alleg. hom. Prol. 64 aus II. II 595 Thamyras
zum Vater H.s machen konnte, ist unklar. Me-
tios als Vater (Suid. s. 'Owgog) ist analoge Er-

flndung zur Mutter Metis. Poetische Fiktion bei 30
Antipater Ps.-Plut. I 4 Eltern Cranos und Kal-

liope, ahrdich Suid. s. X>fi?igog Apollon und Kal-

liope, certam. 27 Mutter Kalliope. Als Mutter

nennt die nacharistotelische Tradition der Ieten

Klymene, ihr Grab wurde neben dem des H. ge-

zeigt, Paus. X 24, 3. Die Kyprier wiesen ein

Orakel des Euklos auf, in dem Themisto (The-

miste certam. 25 verschrieben) als Mutter H.s

genannt wird (ebd.); certam. 26 ist die Mutter

eine Ithakesierin, die von PhOnikiern (wohl nach 40
Smyrna) verkauft wird. Die agyptische Tradi-

tion erfand als Vater den Priester Menemachos
(certam. 23), einen agyptischen Propheten (Hcliod.

Aethiop. DTI 14); Aleiander der Paphier nennt

als Vater den Agypter Dmasagoras und die

Mutter Athra, Eostath. Od. XH 65 (vgl. Kaibel
Epigr. Gr. 254, 2 Damassagoras aus Paphos als

Vater), nach Kallikles Vater Mnasagoras, certam.

21; Tzetz. Alleg. hom. II. 60Massagoras; Anthol.

VH 5, 4 Demagoras. Unleserlich Sittl 3 nach 50
Deinarch (nicht dem Redner, vgl. Dionys. Hal.

fit. Din. 1) Vater xat Qrj&wvog. Schon Pindar
wuBte nach Aelian. var. hist. IX 15 von einer

Heirat H.s zu berichten; H. schenkt seiner

Tochter als Mitgift die Kixgia, als er sie an
Stasinos verheiratet (vgl. Phot. cod. 219 a, 35),

eine alte Vermittelungshypothese, da die Kyprien
sonst auch unter Stasinos' Namen gingen. Ahn-
liches KompromiB bei Suid. s. Kgeaxpvlo; , der

die Tochter H.s heiratet und von ihm die 01- 60
XaUac dXcoati erhalt. Nach Ps.-Herodot 25
heiratet H. in Chios und hat zwei Tochter, von
denen die eine unverheiratet stirbt, die andere
einen Chier heiratet. Said. s.'O/itiQos bietet so-

gar Namen: H.s Fran in Chios die Areiphone,

die Tochter des Kymaers Gnotor, hat von ihm
nrei Sohne, Enryphon and Theolaos, and eine

Tochter, die Stasinos aus Kypern heiratet; aus

derselben Quelle, doch entstellt Tzetz. ChiL XTTT
634ffi: H.s Frau, Eurydike, Tochter des Gnotor
oder Pastor aus Kyme, seine Sohne Seriphon
und Theolaos, seine Tochter Arsiphone, die mit
Stasinos verheiratet wird. Die Heirat ist auch
wohl zum Teil erfunden, um die Existenz der
Homeriden in Chios zu erklaren, die als <W-
yovoi 'OprjQov bezeichnet wurden, Harpokr. s.

'O/irjQldat. Schol. Pind. Nem. II 1. Lei. rhet. in

Bekk. an. I 288. Als an6yoroi "Ofiygov wurden
auch bezeichnet Terpander, Suid. s. TSgaavSgos,

und Parthenios, Suid. s. IIa.Q&. Nach Arrian.

diss. Epict. Ill 22, 78 hatte H. keine Kinder.

Ebenso umstritten war das VaterlandH.s.
Zuerst hOren wir nur von Smyrna und Chios,

viel neues Material tauchte dann in den Lokal-

nhroniken des 5. und 4. Jhdts. auf, oft machten
auch Dichter oder Schriftsteller aus Lokalpatrio-

tismus fiir ihre Heimatstadt Propaganda. Nach-
dem zuerst nor Kleinasien und die Inseln An-
spruche erhoben hatten, kamen spater alle mOg-
lichen Fabeleien auf. Die altere Tradition ist

nicht so verwirrt, wie es scheint, viele Anspruche
sind nur indirekt, fast alle Stadte sachen sich

irgendwie mit Smyrna abzufinden: entweder soil

H. in einer andern Stadt gezeugt, aber in Smyrna
geboren, oder aus Smyrna als Geisel in eine an-

dere Stadt gekommen sein. Auch nach dem Zeug-

nis der meisten Schriftsteller gait Smyrna als Vater-

stadt, Strab. 554. Die Anspruche begrundete es in

der Literatur nur durch die Abstammung vom Meles
oder durch die Geburt am Meles, Suid. s. 'Optjeos

32, 21 West. ; die groBe Anerkennung, die es ge-

funden hat, ist ein Beweis fiir die Bedeutung
des Namens MsX^aiyiyrig fur die H.-Legende.

H. aus Smyrna (iiber Pindar s. u.): Hellanikos

a. a. O. Stesimbrotos Sittl 2. vit. 6. Skylax

98. Strab. 646. Plut. Sert. 1. Dio II 86. VH
263. Lucian. pro imag. II 24 ; Demosth. enc. 9

;

ver. hist. II 20. Aristid. XII 142. XV 878. XX
425. XVHI 360, vgl. dazu Anthol. XVI 320.

Aeneas soph, (epist. gr. p. 29, 15 Herch.). The-

mist. XXVH 403. Nonn. Dionys. XXV 253.

Epiphan. adv. haer. p. 326; certam. 9. Procl. s.

"Ofirjg. Suid. s. "OfirjQ.; vit. 4. Eustath. H. p. 4.

Tzetz. in II. p. 7 ; ChiL XIH 630. Cic. pro Archia

Vm 28. Sil. Ital. Vm 594. Stat. Silv. IV 2, 9.

Solin. nach Nepos 40, 16. Martian. Cap. VI 686.

Nach Strab. 646 uud Cic. pro Arch. 8 gab es

in Smyrna ein 'Oftrjgetov (eine atoa zetgdywvog

mit einem l-oavov 'Opygov), es wurde dort eine

Miinze 'O/irjgeiov gepragt, Welcker I 166, und
am Meles eine Stelle gezeigt, wo H. gedichtet

haben sollte, Paus. VII 5, 12. Chios berief

sich auf den Hymnus auf den delphischen Apoll,

wo der Sanger von sich v. 172 sagt xviplog avrig, olxel

de Xitp evt jtauiaXoeaajj, oder auf das Homeridenge-

schlecht, Strab. 645. certam. 13; nach Ps.-Herodot

soil H. auch hier II. und Od. gedichtet haben.

Von den Argivera wurden nach certam. 315 die

Anspruche von Chios anerkannt durch die alle

vier Jahre stattfindende Sendung einer Opfer-

gesandtschaft. Schon Simonides nennt H. einen

Chier, Ps.-Plut H 2, vita 5 (vgL Poet. lyr.

p. 425 Bergk); Pindar nennt ihn Xidr is xat

SftvgvoOov, Ps.-Plut. II 2. Bergk frg. 264, nach
vit. 6. Sittl 2- Tzetz. in IL p. 7 nor einen

Chier, nach vit. 5 einen Smymaer. Pindar wird
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angenommen haben, er sei in Smyrna geboren und
hate in Chios gelebt (hymn. : olxet 8k Xlcp evi !),

so Boeckh und Bergk, und kann ihn daher
in verschiedenen Gedichten verschieden genannt
haben. Sengebusch Diss. I 167. Thuc. Ill

104 glanbt, H. rede im Hymnus auf Apollon von
sich selbst. Nach vit. 6 H. ein Chier bei

Damastes, Anaximenes, Theokrit (vgl. idyll. VII
47. XXII 218. Sittl 2 iv xoig eniygafifiaot, vgl.

s. Vpitie. Tzetz. in H. p. 7. Nicht ganz klar
liegen die Berichte iiber Kolophon. Geltend
gemacht sind die Ansprliche durch den Kolo-
phonier Antimachos vit. 5 und 6, vielleicht in

einem yevog, das seiner H.-Ausgabe vorangestellt

war, und von Nikander aus Kolophon in seinem
Buch negi x&v ex KoXotpwvog noirjx&v Schol.
Theriac. 3 zu v. 957-958. Anthol. IX 213.
vit. 5. Als Geburtsstadt werden sie Kolophon

XXII 1; auch Tzetz. ad H. p. 7). Oracul. Sibyll. lOschwerlich bezeichnet haben, denn in dem Epi-
IH422. DioVII263. XXVII 5, Lneian. Demosth.
enc. 9, ver. hist, LT 20. Anthol. VII 5. Themist.

27, 403. Epiphan. a. a. 0. Ps.-Plut. I 4. Procl.

vit. Horn. Suid. s. "0/*. Eustath. n. p. 4. Cic.

pro Archia 8. Clem. Strom. I 21 nach Euthy-
menes h Xiq> yeveo&ai vielleicht verderbt. Bei
Procl. vit. Horn, wird H. in Smyrna geboren,
den Chiern als Geisel gegeben; nach Alkidamas
Aristot. Rhet. II 23 wird H. in Chios nur

gramm auf dem Standbild des H. in Kolophon
(Ps.-Plut. I 4) ist zwar Kolophon ndxgt) genannt,
aber H. zugleich als Sohn des Meles bezeichnet.

Das weist auch auf eine Verbindung mit Smyrna,
ebenso die Notiz bei Snid. s. X)ft., da8 H. von
Smyrna als Geisel nach Kolophon gekommen sei.

Als einzige Begriindnng konnten die Kolophonier
den Margites anfiihTen, der wohl in Kolophon
entstanden ist, und dessen Anfang rjAdi xig els

verehrt , ist dort aber nicht Burger. Auch hier 20 Koi.o<ptZva yegcov xal detog aotdog (Epic. frg.

gab es H.-Munzen, Poll. IX 8, 4, und ein 'Opr)-

geiov (Gymnasium) , Kaibel Epigr. gr. 860, 4.

Die Geburtssage von Ios ist durchaus ver-

mittelnd. Von Bakchylides schon gekannt, vit. 5,

ist sie von Aristoteles im dritten Buch des Dia-
logs negl jiottjzwv in die Fassung gebracht, in

der sie spater meist begegnet, Ps.-Plut. I 3.

n 2; Aristoteles angeschlossen hat sich Timo-
machos vita 6 (in den Kvngtaxa, vgl. Athen. XIV

S. 63 Kinkel) deutlich auf Kolophon weist. Wie
sich damit ceitam. 15 reimt, dafi der Margites
das erste Gedicht des H. sein sollte — auch der
Platz wurde noch gezeigt, wo er in Kolophon
entstanden war — , ist nicht recht verstandlieh

;

denn der yegcov ist doch wohl der Dichter des
Margites. Fur H.s Verweilen in Kolophon fiihrte

man auch an, daB er dort erblindet sei, Ps.-

Her. 8. Eustath. II. VII 220. H. aus Kolophon:
638 a). Die Ieten konnten H. als den ihren be- 30 Strab. 643. DioXLVII5. Lucian. Dem. enc. 9 ; ver.

zeichnen infolge eines alten Orakels von Delphi,
das H. selbst auf die Frage nach seinem Vater-
lande erhalten haben sollte; darin wird Ios als

ftrjxgig bezeichnet und auf den Tod angespielt.

Es gibt zwei Fassungen des Orakels: Ps.-Plut.

I 3; certain. 60. Procl. vit. Horn. Anthol. XIV
64. 65. Euseb. praep. ev. V 33, 3. 14. Steph.
s. "log. Tzetz. schol. in Exeg. in II. p. 154), eine

dritte Form scheint bei Cramer Anecd. Par. II

hist. II 20. Epiphan. a. a. 0. Procl. vit. Horn.
Suid. s. "O/itjg. Tzetz. exeg. in II. p. 7. Cic. pro
Arch. 8. Ciris 64. Victorinus I 1 . Als Argiver
wurde H. von Philochoros vita 5 und 6 bezeich-

net, vielleicht weil er die 0r//JaiV, in der Argos
sehr hervortritt, fur homerisch hielt; als Dorier
kann er ihn aber sicher nicht aufgefafit haben.
Die Argiver selbst scheinen nur einen Aufenthalt
H.s in Argos behauptet zu haben infolge des

228 vorzuliegen. Nach Paus. X 24, 1 und VIII 40 Lobes ihrer Stadt, Ps.-Her. 28. certam. 296ff.

24, 14 ist es dann Unterschrift unter dem Stand-
bild des H. in Delphi geworden. Nach dem
Orakel ist nur die Mutter eine Einheimiscbe,
von dem Vater ist nicht die Rede. Aristoteles

berichtet daher, daB H. in Ios nur gezeugt, aber
am Meles in Smyrna geboren sei. Unbestritten
war den Ieten nur, daB H. bei ihnen gestorben
sei (s. u.). H. aus Ios auch bei Dio XLVII 5

Snid. s. X>ni]Q. Eustath. p. 4. Tzetz. in II. p. 8.

(das eigentliche Lob certam. 309— 310 steht

nicht in unsern Ilias-Ess.) — deshalb hattcn sie

Standbild und Kult H.s — und die Tradition von
seinem chiischen Ursprung anerkannt zu haben,
certam. 317. An der Ausbildung der H.-Legende
muB Argos Anteil haben, denn nach Aelian. LX
15 bericnten die Argiver von dem Verschenken
der Kyprien an Stasinos. Athen muB es sehr
scbmerzlich gewesen sein, in den Epen nicht her-

Genau dieselbe Tradition begegnet bei Ephoros, 50 vorzutreten und keine Beziehung zu H. zu haben.
der fur seine Vaterstadt Kyme nur die Zeugung *->•" -.--., . , ~
H.s in Anspruch zu nehmen , Smyrna aber als

eigentliche Geburtsstadt nicht zu leugnen wagte,
Ps.-Plnt. I 2. Ps.-Her. 2. Vorangegangen war
ihm aus unbekannten Griinden Hippias vit. 6.

Die Verbindung von Smyrna und Kyme war er-

leichtert, da Smyrna als Kolonie von Kyme gait,

Ps.-Her. 2. 14. 38. Steph. Byz. s. <Pg!xiov.

Ephoros konnte auch eine Stelle aus einem H

Die Piedner, die doch sonst den Buhm Athens in

alien Tonarten preisen, haben cs noch nicht ge-

wagt, den athenischen Ursprung H.s zu behauptcn.
Schliefilich ist auch dieser Schritt getan worden,
und er hat wunderbarerweise die Anerkennnng'
von Aristarch und Dionysios Thrax gefunden,

Geliius HI 11. vit. 4. 5. Epiphan. I 3. Suid.

s. "OfujQog. Eustath. p. 4. Fur Aristarch muBte
ehen der bedeutendste Dichter auch aus der

zugeschriebenen Gedicht Ps.-Her. 14 fur Kyme 60 geistig bedeutendsten Stadt Griechenlands stam-
anfuhren, ferner fur den aolischen Ursprung uber-

haupt aolische Sitten in den Epen und die

Sprache Ps.-Her. 37, endlich auch den Namen
H. (s. u.). [H. als Aoler infolge der Sprache auch
von Dikaiarch, Zopyros, Magnes bezeichnet; vgl.

Sengebusch I 85]. Ephoros' Argumente btteben
nicht unbestritten, Strab. 623. H. aus Kyme:
Lneian. Demosth. enc. 9. Procl. vit. Horn. Snid.

men; historische Kritik war wohl nicht seine

Saehe. Er belief sich wahrscheinlich auf Atti-

zismen in den Epen (vgL Schol. D. II 371. XLTI
827 [BekkerLXIII 197 der Gebrauch des Duals,
SchoL Od. XVni 17. Aristid. I 296. Diomedes I
335) nnd hat wohl H. von Athen nach Klein-
Hsien answandern lassen, da er ihn in die Zeit
der ionischen Kolonisation setzt (Bergk I 450.
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Eohde 34). Vielleicht steht der SchluB des

Epigramms, das Smyrna als Kolonie von Athen
ausgibt — Smyrna war ionisch geworden — und
auf diese indirekte Weise H. zum Biirger von
Athen macht, unter dem EinfiuB des Aristarch

(Epigr.: vit. 4. 5. Anthol. XI 442. Bekker Anec-
dot. II 768. Tzetz. in H. p. 7. 8; Grundung von
Smyrna durch Athen: Ps.-Her. 2. Aristid. XV
372—373. XXTI 440). Auch hieraus geht wieder
die Bedeutung der smyrnaischen Tradition her- 10

vor. Eine andere Verknupfung H.s mit Athen
berichtet Diodor. Ill 67 und Tzetz. in II. p. 14,

der Lehrer H.s sei der Athener Pronapides ge-

wesen. Vielleicht zielte auch die Genealogie des

Gorgias, der H. auf Musaios zuruckfuhrte , auf

eine Verbindung mit Athen. Eine sehr spate

Ubertragung ist es, daB H. als Geisel zu den
Athenem gekommen sei, Schol. Luc. p. 191 Jak.

Spat ist auch erst die Legende von H.s Ursprung
aus Cypern, wenn man auch schon vor Pindar20
H. mit Cypern in Bernhrung zu bringen suchte,

wie die Erzahlung von Stasinos lehrt. AnlaB
dazu gaben begreiflicherweise die Kyprien; auch
war Hymnus 5 und 9 auf Cypern gesungen.

Durch Kallikles wurde Salamis als Geburtsstadt

bezeichnet, Zcda/ilviov ano Kvxgov Ps.-Plut. II

2. vit. 5. 6. Anthol. VLT 5. Epiphan. I 3. Tzetz.

in II. p. 7. Cic. pro Arch. 8. Suid. s. "Onrjg.

Von Kallikles stammt auch die der chiischen

und kolophonischen ahnliche Erfindung, H. sei 30
von den Kypriern dem Perserkonig als Geisel

gegeben , certam. 30. vit. 6. Es fehlte ihnen

sogar nicht an Beweisen aus der Ilias; ein sol-

dier war XXI 12 die Erwahnung der Heuschrecken,

da die Insel haufig von Heuschreckenschwarmen
heimgesucht wird, Eustath. p. 1220, 38. Auch
standen ihnen Orakel zu Gebote, so das des

Euklos (Paus. X 24, 3), in dem die Geburt H.s

auf Cypern geweissagt wnrde, oder das Buch
einer hebraischen Sibylle, wo man lesen konnte, 40

daB Gott hier einen Dichter des troianischen Krieges

erwecken wiirde, Joh. Lyd. de mens. IV 47.

Ganzlich unbekannt ist uns, weshalb Rhodos
auf H. Anspruch machen konnte, Suid. s. X>ftr]g.

nnd unten in den Epigrammen. Duntzer 69
weist auf den Preis von Rhodos in II. n 653
— 670 hin; Rohdes Vermutung S. 57, daB es als

Kolonie von Argos eine Einwanderung H.s aus

Argos behauptet hatte, ist unwahrscheinlich. In

der spateien Zeit haben sich besonders zwei 50
Hypothesen groBer Beliebtheit erfreut, die H. als

Chaldaer und Agypter bezeichneten. Die erste

wurde von der pergamenischen Schule aufgestellt

und so Aristarch noch ubertrumpft. Vielleicht

hat sie schon Krates selbst gelehrt, der bei H.
die ganze astronomische Weisheit seiner Zeit,

selbst die Kugelgestalt der Erde schon vorzu-

flnden glaubte, Geminus elem. astr. VI 10. 16.

XVI 21. Schol. zu Arats Phaen. p. 30 M. Tzetz.

ChiL XII 158. Aus der Schule des Krates lehrte 60
den chald&ischen Ursprung auch Zenodot von
Mallos, Schol. Ven. zu I 591. XXTTI 79. Auf
H.s Kenntnis der Astrologie schlofi man aus den
Worten des Patroklos , der sagt , sein Tod sei

ihm schon bei der Geburt bestimmt gewesen,
Schol II V 285.' VI 489 (Bekker). Nach Strab.

549 warden die XdivfiteW H. mit den Chal-
d&ern identifiziert. Zu einem fOrmlichen Roman

waren die Fabeleien iiber den agyptischen Ur-
sprung H.s angewachsen. (Einiges bei Wiede-
mann Herodot LI 240. Eohde Rom.2 487. Tol-
kiehn Horn, und die rOmische Poesie 98). Nach
Alexander von Paphos ist H.s Anime die Tochter

des Horus, eines Priesters der Isis; aus ihren

Briisten flieBt Honig. H. spricht die Vogel-
sprache und empfangt in Memphis die Grund-
ziige der II. und Od., Eustath. Od. p. 1379,

63. 1713. 18. Tzetz. in H. p. 17f. und Sittl 2
geben verschiedene Griinde fur H.s Aufenthalt

in Agypten an; er lernt dort Mantik, Medizin

usw. , auch die Al&iomxa ov/ifloXixa. ygdfiftaza.

Seine Reisen in Agypten Diodor. I 12. 69. 96.

Instin. mart. coh. 14. 24. 28. 30. Clem. Strom.

115. 66. Gewflhnlich H. aus Theben in Agypten:

vit. 4. 6. certam. 23. Anthol. VH 7. Gell. HI
11. Luc. Dem. enc. 9. Olympiodor, FHG IV 65.

S3. Chalkid. in Tim. com. 218. Epiphan. I 3.

Hephaist. V. Heliod. Aethiop. II 34. LTI 14,

Phot. 80, 61. Eudoc. p. 320. Suid. s. "0/**ig.

Eustath. H. p. 4. Tzetz. in II. 7. 34. AuBerdem
gab es noch eine ganze Reihe von Vermutungen,
fur die wir die Begriindung meist nicht kennen,

und die teilweise vielleicht gar nicht ernst ge-

meint waren. Mit derartigen weit verbreiteten

Abenteuerlichkeiten treibt Luc. ver. hist. II 20
seinen Spott, wenn er H. in der Unterwelt sich

als einen Babylonier Tigranes bezeichnen laBt,

und auch Meleager in den Xdnaes (Athen. IV
157b), der H. einen Syrer nennt, weil bei itim

die Achaer keine Fische aBen. H. aus Ithaka
certam. 26.38. Suid. s.'OftriQ.; aus Kenchreai
bei Troia Suid.; nach Steph. Byz. s. KeyxQeat

ist H. dort [iav{)ava>v to xaxa xovg Tg&ag; aus

Thessalien wegen Achilla Verherrlichung bei

Antipater von Sidon (Anthol. XVI 296 und Suid.

s. Xtfirjg)., aus Knossos Suid. Die Stadt wird

nach Strab. 471 Sia<pegovxcog von H. gepriesen, vgl.

Od. XIX 172 und den Hymnus auf Apoll v. 388if.

;

nach Welcker ist die Behauptung von dem
Knosier Diktys aufgebracht; aus Mykene Suid.,

aus Pylos wegen derVorliebe fur Nestor, Anthol.

XVI 297—298, ein Grynier Suid., vielleicht eine

AnmaBung des Apollonorakels Strab. 622, nach

Duntzer 66 ist fur rpvviov Tvggr/rov zu schrei-

ben, ein Lyder Suid. Epiphan. I 3, ein Phry-
gier Epiphan.; beides geht wohl auf die Tra-

dition von Smyrna und seinen Vater Maion.

Der traurige Ruhm, selbst Rom als Vaterstadt

H.s genannt zu haben ,
gebiihrt Aristodem von

Nysa; seine schwachlichen Griinde Sittl 2.

vita 6. Snid. vgl. Marx Inc. auct. de rat. die,

Leipzig 1891. H. aus Italien Suid. Eustath. II.

p. 4, aus Lukanien Suid. ttber den bekann-

ten Streit der sieben Stadte vgl. Welcker I

181. Die Epigramme stehen Anthol. XVI 297.

298. 299. 320. LX 97, in den Gellius-Hss. HI 11

hat es nicht gestanden. In den einzelnen Epi-

grammen sind nicht immer dieselben Stadte ge-

nannt. Darauf hingewiesen wird: Manil. H 7.

Stat Silv. V 3, 130. Epiphan. I 326. Tzetz.

Cha XIII 628—629. Entstanden ist das Epi-
gramm wohl in Alexandria, wo Ptolemaios Phi-
lopator dem H. einen Tempel weihte nnd im
Kreise herum die Sti4te stejlte, die anf EL An-
spruch machten., Aelian. JLU1 22. Schon truh
regten sich die Stimmen, die an der Moglichkeit,
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das Vaterland H.s zu bestiinmen, verzweifelten; Suid. s. X)htjqos. 6) Etym. M. "Optieos — 6/toi)

s. das Berliner Ostrakon aus dem 2. Jhdt. v. Chr., avvd>v, Sfta und aQrjQevai, 6/iog daraus Adj. 6/i-

Berlin. Klassikertexte V 1, 78; dazu Rubensohn tjqos; vgl. auch Hesych. Eustath. II. p. 4, 24; Od.
Berl. Philol. Woch. 1893, 642. 669; ferner An- XVI 468, Lucian. adv. ind. 1, 24. Von dieser Ety-
thol. XVI 293—296. Dio LV 2. Strab. 30, Senec. mologie sind besonders die Neueren ausgegangen,
ep. 88, 37. Pirn, n. h. XXX 18 fiber Apion. Lucian. die noch aus dem Namen, wie die Alten, Schlfisse
hist. 14; Demosth. enc. 9. Paus. 1X30, 3. Joseph. ziehen zu kbnnen glaubten: Herder Homer und
c. Apion I 2. Ps.-Plut. I 1. Antipater Ps.-Plut. Epos. 1 1 g e n Hym. Horn. 10. PayneKnight
14. ProcL vit. Horn, certain. 35. Suid. Tzetz. Prol. 10. Welcker I 117. Sengebusch
in D- P- 7. 1011 90. Diintzer 13. Holtzmann Zeitschr.

Der N am e H.s hat sich im Altertum ebenso fur vgl. Sprachf. I 483. G. C u r t i u s De no-
viel MiBdeutungen gefallen lassen miissen, wie mine Horn., Ind. schol. Kiel 1855 u. a. Front
in der Neuzeit. 1) Die verbreitetste Ansicht gemacht gegen derartige Versuche hat zuerst
stammt von Ephoros (Ps.-Plut. 1 2), daB H. zuerst B e r g k I 447, der den besten Beweis fur die
Melesigenes geheifien habe, weil er am Meles Existenz einer historischen Personlichkeit H.s
geboren sei (als Parallele mochte wohl der Si- darin sieht, daB diesem Namen jede Hindeutung
moeisios angeffihrt werden, der am Simoeis ge- auf die Poesie abgeht; vgl. auch v. Wilamo-
boren war nach H. IV 474ff.), nach seiner Erblin- w i t z Homer. Unters. 378. Dem urspriing-
dung aber V/ir/gog genannt sei, denn so nennen lichen Namen H.s Melesigenes setzte Atheno-
die Kymaer und Ionier die Blinden, weil sie 20 kritos den Namen Altes entgegen, weil Altes II.

der Fuhrer {tun o^Qevovrcor) bedurften. Epho- XXI 51 die singulare Bezeichnung yigcov ovofid-
ros ist nur durch eine jener schauerlichen Ety- nXvzos fiihre (Schol. H. XXI 51 p. 589 Bekk. und cer-

mologien zu der Behauptung gekommen, daB tarn. 30). Meles als urspriinglicher Name H.s
V/irjQos im Aolischen blind bedeute: Etym. certam. 29 ist eine noch nicht verbesserte Ver-
Magn. s. ofirieog naga to mjQoe, o orj/iaivai xbv derbnis der Hss. ; entweder ist Melesianax oder
rvqpXdv, yivexat Sm/gos xal opriQos. Certam 11 Melesagoras zu lesen.

und 32, wo die Ansicht des Ephoros wieder- Die Etymologie des Ephoros und die seiner
gegeben wird, wird beide Male das Wort nrjQog Nachfolger hat den Glauben an die B 1 i n d-
als Grund genannt. VeranlaBt muB dies Kunst- h e i t H.s zur Voraussetzung, die nur durch den
stuck H. II 599 (vgl. auch Schol. Ven. A) 30 Namen noch naher bewiesen werden sollte.

haben, wo es von der Erblindung des Thamyris Schon vor Ephoros war sie langst angenommen,
heiBt ai bi x°l°>a<*f*ei'at "ve™ teoav (nr)Qog ist als erster Zeuge tritt uns Thuc. Ill 104 entgegen, der
hier &raf elQrj/Jvov in II. u. Od.). Ps.-Her. den Hymnus auf den delischen Apoll fur home-
12—13 fuhrt auch eine bestimmte Legende an, risch Melt, also nach v. 172 H. fur blind
zu welcher Zeit der erblindete Melesigenes halten muBte, ebenso Aristoph. Av. 575 und
VfttjQos genannt sei; sonst Prod. vit. Horn. Schol., der v. 114 als homerisch zitiert. Aus v.

vita 4 und Tzetz. in II. 36 statt Melesigenes 172 hat man die Blindheit allein erschlossen,
auch Melesianax, vit. 6 auch Melesagoras (in in der Darstellung des Wettkampfes und in der
einigen Hss. MeXtoooyhw, man brachte spater alten Todessage ist H. noch nicht als blind ge-
MeXqs mit Honig zusammen, Eustath. p. 96), 40 Schol. v. 172 kann unmoglich von einem Home-
Hesych. X)/trieos-Tv<pX<k, Lycophr. 422 gebraucht riden gedichtet sein, dem die Blindheit H.s
Sweog schon fur blind (E. Maass erklart den schon feststand und der den Hymnus H. zu-

Namen McXriaiysvrjs als ,der an den MeXqoux, schreiben wollte (so Wei eke r I 176, Diintzer
einem Lokalfest von Smyrna zu Ehren des FluB- 28); die Ruhmredigkeit beweist niehts; warum
gottes MkXrjg, Geborene'. Er folgert aus diesem sollte ein Rhapsode nicht ruhmredig sein? Ob
Namen, daB H. eine reale Person, Smyrna die Ge- H. von Jugend auf blind gewesen ist, wird man
burtsstatteunddieMelesienderGeburtstagH.ssei. zuerst nicht gefragt haben; spater warf man die
Doch hat Maass den Viten einfach geglaubt, Frage auf, wie denn die Anschaulichkeit der
ohne die Frage nach der Identitat des H. und Schilderungen zu erklaren sei (ausfuhrlich Cic.
Melesigenes aufzuwerfen). 2) Ebenso geistlos ist 50 Tuscul. V 39, 114ff.). Ephoros lieB ihn erst
eine andere Ableitung Etym. M. Vfiijgog= ^- spater erblinden, ebenso Herakleides nach den
8qo; fur blind, Eustath. II. 4, 27. Tzetz. in II. Reisen in Ithaka FHG. II 197 (aus den Poli-
36; xara fterddeoir war ahnlich ja schon vieles tien des Aristot.), nach Ps.-Her. 7 wird er in
von den Stoikern erklart worden. 3) Heliod. Ithaka augenkrank und erblindet in Kolophon.
Aithiop. Ill 14 leitet den Namen sogar von Vgl. auch Lucian. Dem. enc. 9; Gall. 6; Saturn.
1*t)q6s ab und knfipft daran, wie auch sonst, 6. Paus. n 33, 3. IV 33, 7. Tzetz. Chil. XHI
eine Fabel. 4) Aus der richtigen Bedeutung 654. Andere lieBen ihn des Wunders halber
.Geisel' erfand man nach Bedurfnis Erlebnisse: von Jugend auf blind sein, Suid. s. Vft. Dazu
H. oder sein Vater sollten in irgend eine Stadt beigetragen haben mochte die Auffassung, daB
als Geisel gekommen sein, a. a. O. und Hesych. 60 H. sich im blinden Demodokos Od. VOT 63ff.

s. VfitjQ. Phot, lei, s. VmqIScu. Suid. Eustath. selbst portrStiert habe, Schol. Od. p. 361 Dind.
E. 27 u. Od. XVI 468. 5) Nach der ietischen Sage Maxim. Tyr. diss. 38,1. Porphyr. quaest Horn,
bei Aristot. Ps.-Pnt. I 3 bedeutet "O/ujpoc Gesell zu Od. VHI 68, H p. 72, 17 Sehrad. Wie diesen Od.
aus Sfoietlr sich anschlieBen, ebenso Theopomp VHI 481—181, so hatten dann auch H. die
bei Harpokrat. s. 6/ajQtvonaf und Suid. 6ftf)QtTr Musen bei seiner Dichtung ingpiriert. Andere— ixoXov&eir. Daher wurde erzfihlt, IT. habe leogneten die Blindheit H.s fiberhaupt (Lucian.
ah Enabe bei der Answanderong bob Smyrna v. h. II 20, ana gemeinsamer Quelle VeDei. I
gesagt, er wolle sich anschlieBen; unklar bei 5, 2 und Prod. vit. Horn.) oder suchten sie alle-
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gorisch zu erklaren: aus pergamenischer Quelle ij aoxrital, Com. Gr. F. I 707 (Kock); auf diese

vielleicht Suid. s. V^Q- ,blind gegen Begierden, bezieht Schweighauser wohl mit Recht die

die durch die Augen dringen'. Als Grund fur Verse bei Athen. 270 e und 271 a. Dagegen

die Erblindung bei H. nennt Plat. Phaedr. 243 A scbloB Timaios aus der haufigen Erwahnung

ebenso wie bei Stesichoros den Frevel gegen die der Mahlzeiten in den Epen, H. sei ein Schlenv

Mythologie (entstanden aus der Strafe des Tha- mer gewesen, Polyb. XII 24, 2; auch Procl. vit.

myris, II. II 595); die Dublette zu Stesichoros Horn, wendet sich gegen die herrschende Auf-

ist vervollstandigt in vit. 6. Sittl6: Helena laBt fassung mit der Begrundung, die Reisen hatten

H. erblinden, weil er die Epen nicht verbrennen damals viel Geld gekostet. Die Reisen selbst

will (umgekehrt Isocr. Helena 64—65: Hel. er- 10 stiitzte man durch die groBen geographischen

scheint H. und tragt ihm auf zu dtehten). Kenntnisse des Dichters — Ps.-Her. 6 wird sogar

Nach einer anderen Erfindung wird H. durch den von einer Studienreise gesprochen—, durch seine

Glanz der neuen Waffen des A c h i 1 1 geblendet, Armut, die ihn von einer Stadt in die andere

den er an seinem Grabe beschworen hatte, vit. getrieben habe (besonders Ps.-Her. und Suid.), und

6. Sittl 6. Tzetz. Schol. in Ex. in II. p. 154. durch den Hinweis auf y. 175 des Hymnos auf

Nach der einfachsten Begrundung verlor er durch Apoll. av&Qcimwv ozQe<poneoda xoXsis kv vaisza-

eine Augenkrankheit das Gesicht, Paus. X 33, 7. ovaag. Man lieB ihn die Stiidte besuchen, di&

Ps.-Her. 7. in den Dichtungen besonders gepriesen waren,

Was man von den sonstigen Lebens- oder die auf seine Geburt oder die Entstehung

schicksalen berichtet, sind meist zusam- 20 eines Epos Anspruch machten. Ferner brachte

menhanglose Beobachtungen, die erst spater in man ihn mit den bekannten Mannern der alten

ein System gebracht wurden und im Laufe der Zeit zusammen, Hesiod, Lykurg, Medon, Kreo-

Zeit zu einem ansehnlichen Umfang anschwollen. phylos, und mit Nebenpersonen aus den Epen,

Weitere Verbreitung hat nur die Erzahlung von deren Erwahnung und Charakteristik durch den

seiner Armut, seinen Reisen, dem Sangerkrieg Dichter aufgefallen war. Nach Ps.-Her. 7 be-

in Chalkis und von seinem Tod auf Ios gefun- sucht H. zuerst entferntere Gegenden und

den. Aus seiner Jugend berichtet Ephoros Ps.- kommt von Iberien (es gab dort eine Stadt

Plut. I 2. Ps.-Her. 4, daB er als Pflege- und 'OSvoaeia, die mit den Stoffen der Helden ir

Stiefvater den Schulmeister Phemios gehabt Verbindung gebracht wurde, Strab. 149) und

habe und von diesem unterrichtet sei. Nach 30 Etrurien nach Ithaka (auch vit. 5). Das geht

dessen Tode sei H. selbst Schulmeister geworden zuriick auf Herakleid. Kephal. polit., FHG H 222.

(bei Aristot. Ps.-Plut. I 3 ist der Lyderkonig Die Reisen macht er zusammen mit dem vavxXr\-

Maion sein Stiefvater). Nach Ps.-Her. 26 ist es qo? Mentes (Ps.-Her. 6 und 26), der Od. I 1808.

der Sanger Phemios aus Od. I 153, dem H. ein machtiger Taphier ist, wo er von H. zum

durch die Erwahnung in dem Epos seinen Dank Dank fiir die freie Fahrt erwahnt sein soil. In

abstatten wollte. (Zu diesen und den analogen Fallen Ithaka wird H. krank und wohnt bei Mentor,

vgl. Eustath. II. II 212 und Od. XVIII 84. Um- der aus demselben Grunde, wie Mentes, seine

gekehrt ist nach Schol. II. II 212 (p. 62 Bekk.) Stelle in der Odyssee erhalten hat; bei ihm zieht

Thersites seinVormund gewesen, der den Dichter er Erkundigungen fiber Odysseus ein. Die Odys-

um sein Vermogen gebracht hat; aus Rache ist er 40 see gab fiberhaupt viel AnlaB zur Ausbildung

dann von diesem in der Ilias so ungunstig und der Legende. Hermesianax dichtet sogar von H.s

hafllich dargestellt worden. Nach Lucian v. h. Aufenthalt in Ithaka wegen seiner Liebe zu Penc-

il 20 hat H. mit ihm einen ProzeB wegen Be- lope (Athen. XIII 597 ej, und dem Mystizismus

leidigung in der Unterwelt. In ahnlicher Weise spaterer Zeit entsprach es, daB H. hier den

soil Echetos (aus Od. XVIII 85 und XXI 308) Schatten des Odysseus zitiert, um ihn nach

ein Feind H.s gewesen sein, Schol. Od. XVIII seinen Erlebnissen zu fragen, Philostr. Heroic.

85 (p. 658 Dind.); Echetos in einem xaxdXoyos XVIII 3. Das delphische Orakel wuflte natiirlich

aoepaiv des Lysipp, Schol. Apollon. Rhod. 1093. auch von seinen Beziehungen zu H. zu berich-

Nach Dio II 12. VH 4 rachte sich auch H. in ten; er fragt dort laut der ietischen Sage nach

II. II 542 an den Euboern, weil er durch ihren 50 Eltern und Vaterland, Ps.-Plus. I 3 (vgl. die Be-

Urteilsspruch dem Hesiod in Chalkis unterlegen lege fur das Orakel) und weilt nach Paus. X 7, ?

war). VonderArmutH.swufiteschonPindar.wenn in Delphi, um am Wettkampfe teilzunehmer

er erzahlte, daB der Dichter seiner Tochter kerne (ahnlich will er nach Theben zu den Kronien

Mitgift geben konnte, Aelian. var. hist. 1X15. Ent- Ps.-Plut. I 3; nach certam. 325 geht er nact

standen mag die Fabel aus den Hymnen sein, Delos zur Panegyris, wo ihn die Ionier zum ge-

wo zu SchluB oft eine Bitte um Lebensunter- meinsamen Burger machen, als sie den Hymnus
halt an die Gottheit gerichtet wird (Hym. Cer. auf Apoll gehort haben). Bevor man den atheni-

491—495. Hym. XIV. XIX. XXIX. XXX), auch aus schen Ursprung H.s zu behaupten wagte, wufite

den Dichtungen, die Ps.-Her. 9 und 32 zitiert. man doch schon von einem Aufenthalt dort zu

VgLPaus. II 33, 3. 12, 3. Ovid. Trist. IV 10, 22. 60 erzahlen. Herakleides Pontikos berichtete schon,

Senec. adHelv. 12, 4. Dio XLVII 5. Lin 9. Apulei. daB H. in Athen gewesen sei, von den Ein-

apoL 18. Suid. p. 1098—1101; nach Tzetz. in wohnem aber als Basender mit 50 Drachmen

H. p. 37; Chil. XHI 654 war er so arm, daB er bestraft worden sei, Diog. Laert. n 43; aus

nicht einmal einen Hund ernahren konnte, naeh Herakleides stammt wohl die Angabe des Dio

Sotades Stob. germ. 11 e, 9 ist er sogar vor XL\TI 5, daB er beim Betteln 25 Drachmen erhal-

Hunger gestorben. Die Armut des H. war ten habe, and zwar de itatri/uros, und Martial. V
sogar bo spriehwSrttieh geworden, dafi der Titel 10, 8, daB er von seiner Zeit ansgelaeht worden

einer EomOdie des Metagenes lautete: X>(trjQ<x sei. Die Erzfthlung soil erklaren, warum Athen
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in den Epen nicht hervortritt. Auch in dem
Beridit von dem Aufenthalt bei Konig Medon
(certain. 285) kommt Athen nicht zu gut fort;
er friert dort im povXevrijeiov. Ps.-Her. 31 zitiert
die Verse, die im Certamen den Aufenthalt in
Athen beweisen sollen, fur sein Verweilen in
Samos. H. gelangt hier gar nicht nach Athen,
sondern wird auf der Reise dorthin nach Ios
"verschlagen. Certam. 285ff. gelangt H
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.~™_._B™. „„„^. fc„„„. g c.<.nS „ u . vuii ntjuuu; vgi. aucniamDi. vit.ryth. a. Sext. JSmpir.
JKonnth nach Argos, wo er wegen des Preises 10 adv. gram. I 2 p. 225. Eustath. II. II 730) Als

gesungen wurde und wohl wegen Unkenntnis
des Verfassers H. zugeschrieben war. Nach
vielen Berichten kam H. in Samos auch mit
Kreophylos zusammen (Suid. s. KeeoxpvXos aus
Samos oder Chios, sein Schwiegersohn oder
Freund; Eustath. p. 331 sein Freund und Lehrer,
Apulei. Flor. II 15 sein Gastfreund und Nach-
ahmer, Platon. rep. X 600 B und Schol. sein
Freund; vgl. auch Iambi, vit. Pyth. 2. Sext.Eropir.

der Stadt hoch geehrt wird und ein Standbild
erhSlt. Ps.-Her. 8—14 H. in Kolophon, Smyrna,
Kyme, 25 Chios; ttber diese Stadte vgl. Vaterl.
und Genealosrie Ps.-Her. 9. Schol. II VII 220 (p. 209
Bekk.); Eustath. II. II 212 H. in Neonteichos;
er wird von dem Schuster Tychios freundlich
aufgenommen. Die Sage ist aus II. II 220—221
entstanden, wo Tychios als oxvzotoftcov 6%'
aqiaxog — "TXjj ivi olxia vaicov bezeichnet wird_
? , ...„ „. — ,„ „„„„,„ uwauuKt wilu . uaupi, weu a. alter als ftreop

Die einmahge namenthche Erwahnung eines 20 lex. ttber Kreophylos in Ios s u

Gastgeschenk soil ihm H. die OixaXtas SXcaatg
gegeben haben; dagegen polemisierte schon Kal-
limachos in einem Epigramm 6 Wil. (Strab. 638,
aus diesem Eustath. II. p. 331, Sext. Emp. p. 609,
Schol. Dionys. Thrax p. 163): der eigentliche Ver-
fasser dieses Epos sei Kreophylos, H.s Namen
trage es nur wegen der Gastfreundschaft.
Andere leugneten das Zusammentreffen fiber-
haupt, weil H. alter als Kreophylos sei, Phot.

Schusters hatte zum Nachdenken AnlaB gegeben;
"YXri muB mit Nsov retzog identificiert sein. In
irgendwelcher Beziehung zu Neonteichos miissen
verschiedene Hymnen und die 'A/uptaQtm it-iXaoig,
die H. nach Ps.-Her. dort vortragt, stehen; es
-wurde spater auch der Platz und eine Pappel
gezeigt, wo H. die Gesange vorgetragen haben
sollte. Ps.-Her. 11: H. in Larisa; dort macht
er das Epigramm auf das Grabmal des Midas

to ai

P
o«?n ,** °l &»!*??< Xiyovat '>- Katon 30 exeg. in II. p. 18 meint, es habe mehrere Homere

Das bedeutendste Ereignis, von dem man zu be-
richten wufite, ist der Wettstreit mit Hesiod in
Chalkis, certam. 65ff.; aus derselben Quelle
Tzetz. vit. Hes. 2—4, teilweise genauer exzer-
piert; schon Procl. vit. Horn, bemerkt, der Agon
habe nicht stattgefunden und sei aus Hes. op.
649—662 fingiert (nach Procl. Schol. op. 657
wollten sogar einige in den Text setzen nxyoavr'
iv XaXxi'Si &slov T>ht)qov); Tzetz. a. a. O. und

Phaedr. 264 D kennt das Epigramm schon, fiihrt

es aber noch nicht als homerisch an; sonst Dio
XXXVII p. 465; certam. 267f. : H. erhalt von den
Nachkommen eine Schale als Dank, die er in
Delphi weiht; de sublim. 36, 2. Sext. Empir.
Pyrrh. II 37; adv. math. VIII 184. Anthol. VII
153. Liban. I 519, 17 R. Einige nahmen jedoch
daran AnstoB, daB H. zur Zeit des Midas gelebt
haben sollte, und schrieben das Epigramm Kleo

gegeben; Hesiod habe nicht mit dem alteren,
grofien Dichter, sondern mit einem der jiingeren
den Agon gehabt. In Chalkis sind zu Ehren des
verstorbenen Amphidamas Leichenspiele von
Ganyktor und Panedes, seinen Verwandten, ein-
gerichtet. AuBer andern Dichtern treffen hier
H. und Hesiod zusammen. Nach einem oft
ziemlich wirren Durcheinander von Improvisa-
tionen (Certam. 81- 82 finden sich bei Theo-» , -r>.

'
-T ,,;.„. .

"fsiiuuiii ium- uiuueu (benam. oi- oz nnaen sich bei Theo-teSM ^iT'^^f 425) W0l,en die Griechen ^eima/dTnrnoxaia Irs.-rier. lftff.i srnilnR man >» J« c!o« rr » i _i a. tj- ....Phokaia (Ps.-Her. 15ff.) schloB man ans der
$coxatg und 'IXtag fiixod, die bei einigen fiir

homerisch galten. Andere fuhrten Thestorides
fiir beide Epen als Verfasser an, Schol. Vat.
Eurip. Troad. 821. Um die Anspriiche beider
zu erklaren, griff man zu dem spater oft ange-
wendeten Mittel der xXoTtrf. H. wird in Phokaia
von Thestorides aufgenommen, der dann die ge-
nannten Epen H.s aufschreibt, damit nach Chios

Sieg H. zuerkennen, aber der Kampfrichter ent-
scheidet fur Hesiod, weil dieser Ackerban und
Frieden. H. Krieg und Mord besungen habe. Der
Wettstreit sonst bei Plut. conviv. sap. 10 (die
Worte &g <pt]<siv Ataxy? sind noch nicht erklart;
vielleicht sind sie die Randnotiz eines Lesers,
Bergk Analect. Alex. 1846, 22); quaest. conviv.
5, 2. Lucian v. h. II 22. Dio II 11 u. VII 4.
Gell. mil. Paus. IX 31, 3. Philostr. XVIH 2.™ht \r.7 • a i

—

"""'».*< >««"«"<»." v. uo weu. ui ii. raus. ia 31, 3. rnuostr. XV1U 2
geht und sie dort als seine Werke ausgibt.5 Anthol. VII 53. Themist. or. 30 p. 348. Liban
Ps.-Her. 17—24: H. in Erythrai; hier passiert
das Windwunder: Schiffer, die ihn nicht mit
nach Chios nehmen wollen, mussen umkehren
(die Quelle ist wahrscheinlich Hippias von Ery-
thrai; vgl. Athen. VI 258ff.). In dem Flecken
Pitys trifft ihn im Schlafe ein Tannenzapfen
(xagnds ji/tuo?!); von hier gelangt er zur Hurde
des Schafers Glaukos (vgl. Wiemcr, der in der
Darstellung Anklange an die Eumaiosepisode der

apol. Socr. m p. 22 R. Eustath. H. p. 4, 32.
Nun berichtet uns aber ein Fragment, angeblich
von Hesiod selbst, noch von einem anderen Wett-
Btreit H.s und Hesiods in Delos: Schol. Pind.
Nem. II 1 Und Eustath. D. p. 6, 15. "Er ArjXtp
tots jiQdiTov iycb xcu "OpriQOi dotSoi

I
piXmpev

iv veaooit v/ivoie gayiavres aoiiijv | <Poifior 'AniX-
Xa>va xevoaoQor , or tint Arjtco. Die Verse
kOnnen von Philochoros, den das Scholion ebea

--_.„^„ u„6 ^„„,„ugc „u mc liuiuaiuHepisoue aer jtonnen von rnuocnoros, den das iScholion ebea
Udyssee tinden will); dieser fuhrt ihn zu seinem 60 vorher nennt, wohl zur Erklirung des Wortes
Herrn Chios nat>h Rnliscns* hi*r Ai^ialif ^» Ai* A~ .ji/- .:^«^. :_ _t 1.1 ^_

v
_;_i_i 1.

" — "-"/» *.*.*«**«. au^uv lujl &u OCU1C111
Herrn Chios nach Bolissos; hier erzieht er die
Kinder des Chios (aus Ephoros; vgl. Steph. Byz.
s. BoXusoos). In Samos (Ps.-Her. 29—33) trifft
er Frauen, die der Kurotrophos opfern; als die
Priesterin ihn 20 entfernen sueht, wOnscht ihr
der Dichter widernaturliche Liebe. Hier dichtet
er auch das Topferlied and die dem Sehwalben-
lied ahnliche ElQtoubvt), die noch lange in Samos

eaytcpdla zitiert sein, obwohl er nicht an die
Gleichzeitigkeit H.s und Hesiods glaubte; von
dem spater genannten Nikokles, wie Rohde
58 will, sind sie nicht angefOhrt; das verbietet
das Si. Die Verse sind nicht von Hesiod; sie
sind trotz seiner ausdruckliehen Versichernng,
nur einmal fiber das Meer naeh Chalkis gefahren
zu sein, gediehtet, und zwar nachdem die Sage
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von seinem Wettstreit mit H. in Chalkis schon

feststand; denn tots tzq&tov b> Ar{X<i> soil hier

den andern Agon ttbertrumpfen. Entstehen

konnte die Erzahlung von diesem Wettstreit in

Delos nur, wenn man sowohl von H. als auch

von Hesiod einen Hymnus auf Apoll vorweisen

konnte. i UnterN Hesiods Namen ist keiner er-

halten. Nun aber ist seit R u h n k e n Ep. crit. p.

8 die Zweiteilung des uns erhaltenen Hymnus
auf Apoll oft behauptet; der erste Hymnus
v. 1—178 soil auf den delischen Apoll, der

zweite v. 179ff. auf den pythischen von einem

Sanger hesiodeischer Schule gediehtet sein, mei-

ner Meinung nach mit vollem Recht. G e m 1 1 s

Argumente S. 112 gegen diese Auffassung sind

nicht stichhaltig; sein Hauptbeweis ist v. 177

airzag iyo>v ov Xrj^o> . . . AxoXXoiva vjivewv;

das ist aber nicht zu iibersetzen ,ich werde in

diesem Hymnus fortfahren', sondern ,ich werde
me aufhoren den Apoll zu preisen', eine SchluB-

fonnel, die auf den Anfang fivrjoo/iai oidk Xafrat-

futt 'AjioXX. zuriickblickt. Auf A. Ludwichs
Zahlentheorie S. 159 kann ich hier nicht ein

gehen. Die Zeugnisse, die man auBerdem an-

fiihrt, beweisen, daB man im Altertum zeitweise

v. 178 als das Ende eines Hymnus ansah. Ver-

gleichen wir mit diesen Ergebnissen die oben

angefiihrten Verse und Tatsachen, so ist der

SchluB notwendig, daB jemand einmal den zwei-

ten Teil des erhaltenen Hymnus Hesiod selbst

zugeschrieben hat, — einen anderen verlorenen

Hymnus anzunehmen, ware moglich, aber un-

wahrscheinlich — und daB daraus auf ein Zu-

sammentreffen H.s und Hesiods in Delos ge-

schlossen ist, wo beide ihre Hymnen auf Apoll

gesungen hatten. Ruhnkens Hypothese und

diese Verse erganzen sich gegenseitig.

Da in Sparta die Homerischen Epen eifrig

gelesen wurden und man die Einfiihrung dieser

Sitte auf den mythischen Gesetzgeber zuriick-

fiihrte, so lieB man am einfachsten Lykurg mit

H. zusammentreffen und von ihm die Gedichte

empfangen: in Chios nach Ephoros Strab. 482

und Sosibios Clem. Strom I 21. Timaios bei

Plut. Lye. 1. Cic. Brut. 40 durch Nepos. Hera-

kleid. Pont, aus Aristot. FHG II 210; Plut.

Lye. 4 berichtet dagegen, Lykurg habe die Epen
in Samos von den Nachkommen des Kreophylos

erhalten; Aelian. var. hist. XIII 13, er habe sie

erst spat aus Ionien nach Griechenland gebracht.

Gegen die Auffassung, daB H. in Ios ge-

storben und begraben sei, hat sich im Altertum

keine Stiinme erhoben (der Tod beim Besuch des

Kreophylos in Ios, certam. 333, Procl. vit. Horn.

Tzetz. in II. 154). Die Gestalt der ietischen Sage,

wie sie von den Spateren immer erzahlt wird,

ist endgultig fixiert durch Aristoteles Ps.-Plut.

13. Cramer Anecd. Paris. II 227, 28, gekannt
ist das LSuseratsel schon von Heraklit.; vgl. Hip-

polyt. ref. haer. p. 281, 90ff. Mill. H. sitzt,

schon hochbetagt, am Strande; es kommen junge

Fischer vorbei, die er fragt, ob sie etwas ge-

fangen hatten. Sie antworten zweideutig Sao'

f%ofuy , Xutd/uo&a , 6V ov% ij[Ofuv, q>to6fuofto.

(ans dem Margites?). Sie meinen L&use, die sie

teils gefangen haben, teils noch auf rich tragen.

Da stirbt H. ahnlich wie Kalchas naeh dem
RStsel des Mopsos a. a. O. vor Schmerz, weil er

das Ratsel nicht raten kann— so Aristoteles; nach

Procl. und dem certam. gleitet er nach dem miB-

gliickten Losungsversuch im Schmutz aus, schlagt

an einen Stein, fallt auf die rechte Seite und
stirbt am dritten Tage. Er wird in Ios begraben

und erhalt von den Ieten ein Grabepigramm.
Nach certam. 334 erinnert er sich vorher des

oben genannten Orakels aus Delphi und verfaBt

sein Grabepigramm selbst. Bei Ps.-Hes. 34 Pole-

10 mik gegen Aristoteles und die Quelle des certam.

ist H. an einer Krankheit gestorben, das Ratsel

wird den Anwesenden gegeben, das Grabepi-

gramm verfaBt nicht H., sondern die Ieten.

Nach Gell. Ill 11 aus Varros imagines wird an
seinem Grabe eine Ziege geschlachtet, er ruht

nach Paus. X 24, 3 neben seiner Mutter Klymene.
LSuseorakel und Tod auf Ios: Skylax 59. Strab.

484. Plut. Sert. 1. Dio XLVII p. 222; Plin. n. h.

IV 69. Valer. Max. IX 12, 3. Euseb. praep. ev.

20 V 33, 14. Authol. VII 1—7. IX 448. Suid. s.

"VjiriQ. und Maiovi&ijs, vit. 4 und 5 S i 1 1 1 6.

Tzetz. in II. 8 und 37. Darstellung auf einem
pompeianischen Wandgemalde mit Beischrift des

Ratsels Kaibel Epigr. gr. 1105. Tzetz. Chil.

XIII 658 hat aus der Anrede an die Fischer

jLvdgig an' 'AQxabirjg geschlossen, H. sei in Ar-

kadien gestorben; vgl. J. Schmidt a. a. O.

198. Ein Irrtum liegt bei Solin. XI 17 und
Martian. Capella VI 660 vor, nach denen H. auf

30 Chios bezw. Naxos stirbt. Uber den Betrug des

hollandischen Grafen Pasch van Krienen, der das

Grab H.s entdeckt haben wollte, vgl. W e 1 c k e r

Kl. Schrift. Ill 284ff. Man nannte spater noch

eine Reihe von Personen, die mit H. in Bezie-

hung gestanden haben sollten. Sein Lehrer war
nach Diod. Ill 67 und Tzetz. in II. 14 Pronapi-

des, nach Strab. 639, aus diesem Eustath. II.

p. 331 Aristeas, der Dichter der Arimaspen.

Sein Schiiler war nach Artemon von Klazome-
40 nai Arktinos, Suid. s. 'Aqxt'ivo? und Tzetz. Chil.

XIII 641; diese Schulerschaft ist, wie oben Ver-

wandtschaft, Gastfreundschaft, Diebstahl, erfun-

den, um die gleichzeitige Autorschaft des H. und
Arktinos bei verschiedenen Dichtungen des epi-

schen Cyklus zu erklaren. Ein personlicher Geg-

ner H.s war Satyros nach Argum. Aristoph.

Ran. IV, nach Diog. Laert. II 46 Syagros oder

Sagaris, der zuerst den Troianischen Krieg be-

sungen haben sollte, Eustath. II. p. 4; es scheint

50 aber, daB dieNamen in den Hss. an den drei Stellen

falsch iiberliefert 6ind und Oiaygog gemeint ist;

vgl. Aelian. var. hist. XIV 21, aus diesem schopft

Eustathios. Nach Hypermenes FHG IV 434

hatte er einen Diener Skindapsos, der von den

Chiern mit 1000 Drachmen bestraft wurde, weil

er H. nach seinem Tode nicht verbrannt hatte.

nach Seneca ad Helv. 12, 4 nur einen Sklaven.

der bei Tzetz. Chil. XIII 642 den Namen Bykkon
fuhrt.

60 Um die Zeit H.s zu bestimmen, ging man
1) vom Troianischen Kriege aus und machte
Schlus8e aus der Ilias und Odyssee; die anderen
Epen sind fur die Festsetzung der Chronologie

nicht verwandt worden; man lieB entweder H.
zur Zeit des Krieges leben, oder man suchte einen

Terminus p. q., indem man H. gleich nach dem
letzten Ereignis, das er erwahnt hatte, ansetzte— die Festlegung des letzten Ereignisses muBte



jedoch nach den versehiedenen Interpretationen
variieren —, oder man gewann durch einen
recht bedenklichen Schlufi einen Terminus a. q.
indem man behauptete, was H. nicht erwahnt
hat, hat er auch nicht gekannt, denn sonst hatte
er es nicht verschwiegen (vgl. Strab. 553. 600.
735). Auf Grund dieser versehiedenen Bestim-
mungen hatte leicht die sonst im Altertum nie
bestrittene Einheitlichkeit der Dichtungen ge-

in II. 24 und 150; Chil. XII 179 XIII 645;
Allegor. Horn. prol. 67. Schol. Alleg. 64, 107
[Cramer Anecd. Ox. Ill 376]). Ernst genommen
wollte er damals wohl kaum werden, da er den
Thebanisehen und Troianischen Krieg in dieselbe
Zeit fallen lafit, sondern er ist zu seiner An-
setzung durch mythographische Fabeleien ver-
anlafit, yon denen uns noch Spuren bei Diodor
III 67 und Suid. s. 'Ogtpevg Kixcov. vorliegeii.

leugnet werden kor-ien. Andere waren iiberhaupt 10 b) 24 Jahre nach dem Tgmixd setzen H. die Ge
vorsicht;ger und begniigten sich mit ungefahren
Zeitangaben und runden Zahlen; 2) war die An-
sicht fiber das Vaterland H.s bestimmend fur die
Datierung; 3) Synchronismen; man berechnete
H.s Zeit nach Hesiod, Lykurg und vielleicht

Arktinos, nicht umgekehrt, weil H.s Zeit in der
Rechnung das x bedeutete. Diese drei Methoden
konnten dann noch verschieden kombiniert werden.

1. a) Die naivste und vielleicht alteste Be-

wahrsmanner des Philostr. Her. 194, 10 (Kays.)
und Euseb. can. 857. Sie begrundeten ihre An-
sicht damit, daB H. zwar die Heimkehr des
Pyrrhos von Troia (Od. Ill 188—189) und die Sen-
dung der Hermione von Menelaos an ihn (Od. IV
5ff .) erwahnt, aber noch nicht seinen Tod in Delphi.
Nach dem erwahnten SchluB hat er diesen dann
noch nicht gekannt. Weshalb man den Tod des
Pyrrhos gerade 24 Jahre nach Troias Fall setzte*

rechnung setzt H. einfach in die Zeit des Troia- 20 lfiBt sich nicht sagen. Kurz nach dem Troianischen
nischen Krieges, ov xal avxonxrjv yevsa&ai cpaoiv

"""-- " " ' ......
Ps.-Plut. I 5. Sie ist von den alten Genealogen
aufgestellt worden, die auch die mythischen
Dichter mit H. zu verbinden suchten. Dei Be-
weis lafit sich indirekt fur Hellanikos Dei-
bringen. Suid. s. Vfirjgog nach Charax aus Hel-
lanikos berichtet von H.s Vater: apa xalg 'Ajxa-

Cootv r/Xfttv h Zfivgvrj. Das kam nur bei der
Griindung von Smyrna geschehen sein, denn

Kriege muBte H. auch nach Ansicht derer ge-
lebt haben, die ihm als Eltern Telemach und
Epikaste geben. Wohl aus einer akademischen
Quelle berichtet Cic. nat. deor. Ill 5, 11, daB
H. recens a Tyndaridarum aetate lebte; wie aus
den folgenden Worten hervorgeht, ist hier zur
Feststellung II. Ill 244 beniitzt; H. berichtet
hier von dem Tode des Kastor und Pollux, kennt

- „ , also ihre spatere Verehrung als Heroen noch
bmyrna wird der Sage nach von einer Amazone 30 nicht. c) Krates von Mallos berechnete die Bliite-
gegrundet, Plin. n.h. V 118. Tac. ann.IV56,und zeit H.s auf das 60. Jahr nach den Tgcoixd,
erhalt von einer Amazone seinen Namen, Strab vit. 6. Als Terminus a. q. nahm er die Heraklei-
XII 513. XI 505. Die Ankunft der Amazonen
wird nun kurz vor den Troianischen Krieg ge-
setzt, denn nach II. Ill 189 kiimpft Priamos mit
ihnen. Lebte nun H.s Vater gleichzeitig mit
Priamos, so mufite H. zur Zeit des Troianischen
Krieges leben. Damit stimmen die genealogi-
schen Angaben: Nach Suid. s. 'Og<pevg lebte

denwanderung (80 nach Troias Fall) an, daher
wird seine Berechnung zitiert als ,vor der Hera-
kleidenwanderung', Ps.-Plut. II 3. vita 5. Tatian
p. 120, aus diesem Euseb. can. 914; praep. ev.

X 11. Syncell. chron. p. 180 D. Die fur die
Erwahnung der Herakleidenwanderung in der
Hias bis dahin angeftthrten Grilnde mufi er fur nicht

dieser 11 yeveal vor den Tgioixd; nach Suid. s. 40 stichhaltig gehalten haben. Schwerlich setzte
TJ/ttlpog ist Orpheus der zehnte Vorfahr des H.

-----
Bei den 11 ysveal ist also nach alter Zahlweise
die yeved des H. mitgerechnet; demnach lebte
H. zur Zeit des Troianischen Krieges. Die An-
schauung des Hellanikos ist zu finden bei Lucian.
Dem. enc. 9. Philostr. Heroic, p. 287. Vitruv.
VII 9. Euseb. praep. ev. X 11, <5. Schol. n. BT
IV 470. Eustath. II. 4, 34. In Verbindung ge-
bracht ist die Griindung von Smyrna nach jeinem

die axfirj gerade in das 60. Jahr nach Troias Fall
wegen des Boiotereinfalls, der von Thuc. I 12, 2.

Strab. 401 in dieses Jahr gesetzt wird (so

Rohde 25), denn Boiotien erscheint II. II 494
schon im Besitz der Boioter. Fur ihn war als

positiver Grund bestimmend, daB H. noch die
Teilnehmer an dem Troianischen Krieg gekannt
haben sollte, vita 5, als negativer, dafi er die Hera-
kleidenwanderung noch nicht erwahnte; da paBte

Eintritt in den ionischen Bund mit dem ioni- 50 etwa 60 n. Troias Fall am besten. Nach 'Procl. vit
schen Helden Theseus. Diesen wahlte man, weil
er der Sage nach mit den Amazonen gekampft
hatte und dabei nach Smyrna gekommen war,
Arist. I p. 372. XV 372—373. XXII 440. The-
seus heiratet nach Lucian. ver. hist, n 8 und
Ps.-Her. 2 die Amazone Smyrna, nach der die
Stadt dann den Namen erhalt. Da nun Theseus
auch eine yeved vor den Troianischen Krieg gesetzt
wirdJClem. strom. I p. 322 A) und H. nach

Horn, ist es die Ansicht des Krates, daB H. zur
Zeit des Troianischen Krieges (tig xovg xgcoaeovg
xgovovg dray.) gelebt habe, das ist kurz dasselbe,
was in vit. 5 steht; nicht ganz genau zitiert Clem.
I 327 B xcgl rffv "HgaxXet&wv xd&odov (vgl. audi
Cramer Anecd. Paris, n 227). Die letzte An-
gabe fiir die eigentliche Berechnung des Krates
anzusehen, wie Jacoby will, ist bei der tlber-

einstimmung der andern Zeugnisse nicht mSg-
Ps.-Hen 2 zur Zeit der Griindung von Smyrna 60 lich. Vielleicht geht Philostr. Heroic p. 136
durch Theseus dort geboren wird, so mufite nach
dieser Sagenversion H. auch zur Zeit des Troiani-
schen Krieges gelebt haben, aber der Verfasser
der Ps.-Her. vita hat verschiedene Anschauungen
vermischt. Noch im 3. oder 2. Jhrdt. t. Chr.
hat es Dionysios, 6 xvxXoygdqpog genannt, ge-
wagt, H. in die Zeit des Troianischen und The-
banisehen Krieges zu setzen (Tzetz. vit. Hes. 3;

,H. wenige yevtai nach dem Tgoiixd' auch auf
Krates. d) Polemik gegen die eben genannte
Ansicht findet sich SchoL (A. L.) H. IV 40, wo H.s
Kenntnis der Herakleidenwanderung behauptet
wird, ebenso wegen der Bezeichnung KiotrSoe
statt 'Eq^ei, bei VelleL I 4, 3. SehoL II. II 570.
XHI 664. Mit diesen und ahnlichen Grunden
wird Eratosthenes seine Ansetzune H.s 100 Jahre
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nach den Tgoitxd = 20 Jahre nach der Hera-
kleidenwanderung verfochten haben, I's.-Plut. I

5. Tatian p. 122. Clem. I 327 B. Euseb. praep.

ev. X 11. Syncell. p. 180 D. Nach vita 6 ist H.
von Eratosthenes 100 Jahre nach der ionischen

Kolonisation gesetzt; das ist ein Irrtum, Rohde
28 A. Jacoby Apoll. 105 will fiexa x&v Iwvwv
Smoixiae streichen und erhalt dann fiir Erato-

sthenes die richtige Angabe, fur den darauf

folgenden Apollodor bleibt der Fehler bestehen, 10

doch denselben weist auch Tzetzes auf. Falsch
emendiert ist bisher Ps.-Plut. II 3 dXXa mxga
xotg siXetoxoig nznioxevxai fiexd ext) kxaxdv xiav

Tgtotxwv yeyovevat, ov noXv ngo xfjs &£oca>£ x&v
X)Xvfuiiwv. 100 Jahre nach den Tgcoixd ist nicht

kurz vor der Olympiadenrechnung, deshalb strich

Sengebusch Diss. I 5ff. unter Beistimmung
von Rohde und Jacoby ftsxa htj kxaxov

x&v Tqcdixwv. Es kommt dann aber dabei

heraus, daB die meisten H. kurz vor die Olym-20
piadenrechnung setzen sollen, ohne dafi die Be-

treffenden einen sicheren Gewahrsmann anfiihren

konnen; denn Porphyrios, an den Senge-
busch denkt, kann nicht gemeint sein; er

setzt H. 132 Jahre vor 01. 1. Daher nehme ich

vor oil jioXv eine Liicke an, in der nag
1

hlois &ge-
standen hat. Von Eratosthenes Ansicht konnte
wohl nagd xols aXetaxots gesagt werden; dafi die

zweite Angabe auf Artemon geht, wird unten
gezeigt werden [brieflich A. Geicke: fur ixaxov 30
— xexgaxdaia aus Euseb. und Suid.; s. unter

3 c]. Bis zur ionischen Kolonisation ging Era-
tosthenes nicht herab; da aber diese Hypothese
schon vor ihm aufgestellt war, mufite er sie

zu widerlegen snehen. Man bezog JX XX 403
auf die Panionien (Schol. Ven. A zu II. XX 404),
Eratosthenes aber auf einen Poseidonkult des

Festlands, Strab. 384. Datiert hat Eratosthenes

also nach dem Terminus p. q. e) Weit tiefer

herab gingen einige, deren Ansicht wir nur aus 40
der Polemik des Apollodor bei Strab. VIII 355
kennen; sie glaubten II. XI 698ff. eine Erwahnung
der olympischen Spiele zu finden, setzten H. also

nach 776. f) Am spatesten iiberhaupt hat Theo-

pomp, wohl im bewuBten Gegensatz zu Ephoros
H. gesetzt; nach Tatian p. 124, Clem. I 327
B. C. Euseb. praep. ev. X 11. Tertull. apol. 19

500 Jahre nach den Tgaixd, zur Zeit des Archi-

lochos und Gyges (die 23. Olympiade ist spaterer

Zusatz). Auf diese Angabe wirft Strab. 7. 20. 50
149 Licht, der berichtet, daB einige H. zur Zeit

der Kimmeriereinfalle leben lieBen. In den Frag-

menten des Archilochos begegnet nun Gyges,
unter dem die Kimmeriereinfalle begannen (vgl.

frg. 25). Theopomp muB also die Kimmerier in

Od. XI 12^—19 mit den kleinasiatischen Pliinde-

rern identifiziert haben, ihren Einfall als Ter-

minus p. q. fur die Zeit H.s angesehen nnd ihn
nach Archilochos und Gyges berechnet haben.

Seiner Berechnung angeschlossen hat sich Eu-60
phorion (Tatian und Clem. a. a. O.). In dieselbe

Zeit fuhrt uns die Behauptung, daB H. das Epi-
gramm fur das Grab des Midas gemacht habe
(a. a. O.); nach Strab. 61 nimmt sich dieser infolge

der Kimmmeriereinfalle das Leben. g) Nach den
Tgtoutd, doch vdrsiehtig ohne allzugenaue Be-
stimmung, setzt H. Thuc. I 3, 3 (xoU$ SanQov),
und auch Aristoteles; vgl. Porphyr. quaest hom.

I p. 61, 12 und 145, 15 Schrad.; denn er sagt,

H. habe nie die Verhaltnisse seiner Zeit, sondern
die des Troianischen Krieges geschildert. Andere
schlossen aus II. II 486 fjfitig Ss xliog olov

ixovoftev oiibi xt tSfiev (vita 5 und Tzetz. in II.

p. 25) und aus der haufig wiederkehrenden
Formel oloi vvv flooxot siatv (Schol. V. E zu II. V
304. Vellei. I 5, 2. Plin. n. h. VII 74. Eustath.
II. p. 549, 43) auf eine Zeit des Dichters, die

weit nach den von ihm erzahlten Ereignissen

liegen mufite. Fiir diese Ansicht wurde auch
angefiihrt die Bezeichnung der Fichte auf dem
Ida i) xoxe /taxgoxdxTi ne<pvxvla Schol. II. XIV .288

(Bekk.) und die Erwahnung der Zerstorung der

Mauer, Dio XI 76. Schol. II. XII 4 (Bekk.).

2. Fiir die Bestimmung der Chronologie maB-
gebend mufite das Vaterland a) in der ietischen

Sage sein. Denn da H. auf der Insel Ios ge-

zeugt sein sollte, Ios aber offenbar nach den
Ioniern benannt war, so konnte H. nicht vor der
ionischen Kolonisation — 140 Jahre nach den
Tgaiixd — gelebt haben. Deshalb berichtet Ari-

stoteles Ps.-Plut. 1 3, H. wird gezeugt xad' ov
xaigov Ntjlsvs SKoSqov xijg larvixfjg dnoixiag rjyetxo

(vgl. Plut. Sert. 1). b) Wie die Hypothese des
Philochoros von dem argivischen Ursprung H.s
unklar war, so ist es auch seine Zeitangabe, denn
es lafit sich nicht der Wortlaut, auch nicht seine

Ansetzung der Zerstorung Troias festlegen. Auf-
fallend ist aber, daB seine Berechnung mit der

ietischen Sage bei Aristoteles ubereinstimmt. H.
lebt nach ihm 180 Jahre nach der Zerstorung
Troias, 40 Jahre nach der ionischen Kolonisation,

Clem. I 326 D, zur Zeit des Archon Art-hippos in

Athen, Tatian p. 122 (verschrieben Euseb. can.

914; praep. ev. X 11. Syncell. chron. p. 180 D).

40 Jahre nach der ionischen Wanderung mufite

H. gebliiht haben, wenn er zur Zeit der Wande-
rung geboren war. Vielleicht folgte er hierin

ebenso Aristoteles, wie bei der Verwandtschaft
des Hesiod und Stesichoros (s. u.). c) Aristarch

lieB H. einen Athener sein, aber nach Kleinasien

auswandern; der beste Anlafi fiir die Auswande-
rung war die ionische Kolonisation. In diese

Zeit setzte er ihn Ps.-Plut. II 3. Tatian p. 122.

Clem. I 326 D. Procl. vit. Hom. Euseb. chron.

I 185—186; can. 978; praep. ev. X 11. Syncell.

chron. 180D. Philostr. Heroic, p. 194. Lucian Dem.
enc. 9. Ps.-Plut 15 nennt ohne Quellen 150
Jahre nach den Tgaitxd, doch ist gv wohl aus

gp verschrieben. Zur Stiitze fiir seine Ansicht
wird er II. XX 403, wie schon andere vor ihm, an-

gefiihrt und die Erklarung des Eratosthenes fiir

unrichtig gehalten haben. d) Auch die Berech-

nung von Ps.-Her. 38 auf 168 Jahre nach den
Tgcotxd ist durch den Bericht von dem Vater-

lande Kyme-Smyrna bedingt. Der Verfasser

suchte fiir beide Stadte genaue Griindungsdaten
kurz nach der ionisch-aiolischen Kolonisation

und setzte H. zur Zeit der Griindung von Smyr-
na. Im Widerspruch dazu steht die Grundungs-
legende, in der Theseus erscheint, und die An-
gabe Herodots.

3. Fiir die Lebenszeit H.s entscheidend sind

Synchronismen a) des Hesiod; a) beide Dichter
gleichzeitig: die naivste Anffaasung lafit H. nnd
Hesiod Vettern sein zur Zeit des Troianisdien
Krieges, so Hellanikos in dem angeftthrten
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Stemma. Datieit ist dabei Hesiod nach E.
Schon Hell. Zeitgenosse Herodot polemisiert gegen .

diese Ansetzung II 53, das geht aus xal ov

nUoai hervor, lafit aber beide noch gleichzeitig,

und zwar 400 Jahre vor seiner Zeit = ca. 850
leben. Mit Recht weist B e r g k I 466 A. die

Annahme zuriick, Herodot sei zu dieser spaten

Ansetzung dureh den Glauben an H.s Zusammen-
treffen mit Lykurg bestimmt worden, aber eben-

so unwahrscheinlich ist seine eigene Vermutung, 10

er babe ihn in die Mitte zwischen seine Zeit

und die Tgcatxd setzen wollen. Weshalb? Wir
wissen seine Griinde nieht, vielleicht ist Hesiod

der AnlaB fiir das Herabriicken gewesen. Jeden-

falls sollte 400 nur eine runde Zahl sein (Soxecol)

daher ist Eohdes Bestimmung auf 854 oder 856

(S. 18 und Psyche2 94 A) iiberfliissig, und J a c o-

b y s Vermutung, daB bei Suid. s. X>i*r)Q. v(' vor

01. 1 = 833/2 auf Herodot gehe, recM un-

sicher; es ist iiberhaupt fraglich, ob Herodot 20

von seiner Geburt oder von der Zeit an, wo er

das zweite Buch schrieb, gerechnet hat. Fiir

Hellanikos war die Verwandtschaft H.s und
Hesiods, nicht der Wettkampf, der Grund fur die

gleichzeitige Ansetzung gewesen. Spater suchte

man diesen zu berechnen und nach ihm zu da-

tieren. Nach Philostr. heroic. 194, 13 findet er

160 Jahre nach der Zerstorung Troias statt.

Damit stimmt die Ansetzung H.s bei Suid. s.

"OfirjQog Euseb. can. 1000. Cyrill adv. Iulian. p. 30
11 D. Gellius XVII 21, 3 aus Cassius und Nepos
(vgl. Cic. Tuscul. I 1, 3). Die Berechnung ist

schon alt, sie stammt von Euthymenes und
Archemachos (letzterer in den EvjSoixd, Athen
VI 264, wo er also von dem Wettkampf in Chal-

kis berichtete); doch berichtet Clem. 121 falsch,

daB sie H. und Hesiod 200 Jahre nach Troias Fall

gesetzt haben, er verstand ein yeyovevat seiner

Quelle falsch, wie Rohde50 gezeigthat. Gleich-

zeitig haben beide Dichter auch Pyrandros und 40
Hypsikrates gesetzt, ohne dafi wir sie und ihre

Griinde kennen, vit. 6. Sittl4. Vgl. ferner Cramer
Anecd. Par. II 227 und 261. Tzetz. Chil. XII

164. /?) tlber Hellanikos hinaus ging noch Epho-
ros, indem er Hesiod eine ycvcd vor H. setzte (s.

sein Stemma Ps.-Plut. 1 2, aus ihm das Marm.
Par. und certam; vgl. auch Procl. Suid. s. X)ft.

Syncell. p. 326, 8. Tzetz. Chil. XII 163. Alleg.

horn. prol. 101—102.) VeranlaBt wurde er dazu
durch seine veranderte Genealogie. Seine oder 50
seiner Nachfolger Beweise aus den Epen nennt

uns Accius bei Gell. Ill 1 1 : H. nennt Achill II.

1 1 den Sohn des Peleus, sagt aber nicht, wer
Peieus ist; das wiirde er nicht verschwiegen haben,

wenn Hesiod ihn nicht schon erwahnt hatte.

Das gleiche gilt von der Einaugigkeit des Eyk-
lopen. Bei Tzetz. vit. Hes. 2, wo Hesiod an den
Anfang, H. ans Ende der Regierung des Archippos

gesetzt wird, liegt Quellenvermischung vor, eine

Quelle ist Philochoros, der H. auch unterArchippos 60
setzte (Jacoby). y) Die Annahme der Gleich-

zeitigkeit beider war nicht allgemein und blieb

nicht unbestritten. Ob allerdings schon Xeno-
phanes nach Gell. Ill 11 Hesiod spater als H.
gesetzt hat, kann fraglich sein. Aristoteles be-

richtete aber schon in der XtezofuvUtn xoXneia
(Tzetz. vit. Hes. 3), Hesiods Sohn sei Stesichoros

gewesen; unmSglich konnten dann H. und Hesiod

gleichzeitig sein; dieselbe Sage bei Philochoros,

Procl. Schol. Hes. op. 263 und GelL IH 11.

Auch Aristoteles' Schuler Herakleides setzte

Hesiod in jiingere Zeit, vit. 6. Die wirkliche

Kritik beginnt auch hier erst bei den alexandri-

nischen Gelehrten: vor allem stellte Eratosthenes

durch Vergleich der geographischen Kenntnisse

beider Dichter die Prioritat H.s fest, Strab. 23.

299. 370. 587; Apollodor berechnete den Abstand
auf 138 Jahre, Solin. 40, 16 aus Nepos nach

Apollodor. Sehr bemerkenswert ist der SchluB

des Poseidonios, der durch Vergleich des epischen

Stils Hesiod fiir jiinger hielt, Tzetz. in II. p. 19.

Endlich setzte Porphyrios Hesiod 100 Jahre nach

H., Suid. s. X>/o]qos. Sonst altere Datierung H.s

Cic. Cat. 15, 54. Tzetz. Chil. XII 164. Schol.

II. XII 22 (Bekk.). Schol. II. X 431 (wegen der

Bezeichnung Mjjoves bei H., AvSol bei Hesiod).

Unentschieden hat die Frage Senec. ep. 85, 6

gelassen. b) Des Lykurg. a) Den Stammbaum
des Hellanikos behielt Ephoros zwar im wesent-

lichen bei, datierte aber H. nicht nach den
TQcotied, sondern nach Lykurg, weil er an das

Zusammentreffen glaubte, Strab. 482; er muBte
also die einzelnen Glieder des Stammbaums
tiefer riicken, da Lykurg nicht zur Zeit der

Tgcaixd leben konnte. Er setzte Orpheus in die

Zeit des Minos (frg. 65), der als Grofivater des

Idomeneus (Od. XIX 178) 2 yevcat vor den Tqcoixd

lebte so (auch Suid. v. ¥)(><pevs Kixor.), die Tgcoixd

datierte er 1170. Nach dem Stammbaum des

Hellanikos ist H. nun das zehnte Glied nach

Orpheus, also lebte er nach Ephoros 8 yevtai

nach den T^wixd. Dazu stimmt, dafi Philostr.

Heroic. 136, 5 berichtet, einige hatten H. 8

ysveal nach den Tgaoixd leben lassen (ungenauer

Cramer Anecd. Par. II 227), und dafi der Stamm-
baum des Lykurg (Plut. Lye. 1) in dieselbe Zeit

fiihrt, namlich kurz vor 900. Die genaue Zahl

des Ephoros fiir die axfi-q gibt das Marm. Par.

907, das ebenso wie Ephoros Hesiod eine yeved

alter gemacht hat und nach Lykurg H. be-

stimmte, wie aus dem Vergleich des Zusatzes

flaotXevovTOs 'A&rjruiv Atoyvyrov mit Euseb.

chron. I p. 188, 13 hervorgeht. Mit Ephoros

und dem Marm. Par. stimmt auch Porphyrios

Suid. s. T>fir)Qos uberein; er setzt H. 132 vor

01. 1 = 908/7, aber unter dem EinfluB der

Aleiandriner setzt er Hesiod 100 Jahre spater.

Das Zusammentreffen des H. und Lykurgos be-

stimmte Ephoros wohl auf 876 (Jacoby Mar.

Par. 153). /?) Timaios, veranlaBt durch Aristo-

teles, der Lykurg mit Iphitos um 01. 1 leben

lieB (Plut. Lye. 1), unterschied zwei Lykurge,

von denen der jiingere um 01. 1 leben, der altere

mit H. zusammengetroffen sein sollte: Plut. Lye.

1. Cic. Brut. 40; de rep. II 10, 18. Timaios ge-

folgt ist Apollodor (frg. 7 Jac.). y) DaB der

Lakone Sosibios nach der spartanischen Tra-

dition H. in Verbindung mit Lykurg brachte.

ist selbstverstandlich; er berechnete H. nach

Tatian 31. Clem. I 327 C auf 90 Jahre vor 01. 1,

im achten Jahre des Charilaos= 866. Aus dem
Zusatz geht hervor, dafi auch hier H. nach

Lykurg, nicht umgekehrt datiert ist, denn Lykurg
gait als Vormund des Charilaos; in dessen

achtes Jahr wird Sosibios Lykurgs Zusammen-
treffen mit H. nach der Niederlegung der Vor-
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mundschaft gesetzt haben. 6) Apollodor setzt H.
(nach Clem. I 327 A. Tatian p. 31. Euseb. chron.
914; praep. ev. X 11) 240 Jahre nach den Tgrnixd= 943, Clem, fiigt hinzu ,so daB er mit dem
damals noch jungen Lykurg zusammentraf. 943
kann nicht die Geburt H.s sein, wie man frilher

vielfach annahm, sondern muB die Ax/ttf sein.
Nach Cic. de rep. II 18 aus Nepos, der Apollodor
eingesehen hat, ist H. 30 Jahre alter als Lykurg;
Lykurgs Geburt ware demnach 953, Bliite 913,10
Schreibung der Gesetze und Vormundschaft des
Charilaos 885/4 (vgl. Jacoby Apollod. 108). Nach
Solin. 40, 16 aus Nepos-Apollodor ist H. 138
Jahre alter als Hesiod, der 01. 1 stirbt, endet
also 914. Also setzte Apollodor das Zusammen-
treffen ds H. und Lykurg einige Jahre vor 914.
Die weiteren Angaben des Nepos, daB H. 164
Jahre, Solin ungenau 160 Jahre vor der Griin-
dung Roms gebliiht habe (Gell. XVII 21, 3, Solin
a. a. O. Schol. Iuvenal. 7, 38. Augustin de civ. 20
Dei III 2) beruhen auf Irrtum oder Flfichtigkeit,

wie R o h d e 68 iiberzeugend nachgewiesen hat.
Falsch ist auch die Behauptung des Tzetz. Chil.
XII 191; in II. 18 und 21, Apollodor habe H. in
die Zeit der Herakleidenwai.derung 80 nach Troias
Fall gesetzt; schwerlich eine Verwechselung mit
Krates, wie Jacoby meint. Die Beweise aus II.

und Od., durch die Apollodor seine Ansetzung
H.s zu stiitzen suchte, sind nicht mehr bekannt;
Spuren Strab. 355. c) H., Hesiod und Lykurg 30
gleichzeitig gesetzt zu haben scheint Demetrios
Magnes, mSglich auch, daB er wie Ephoros
Hesiod 30 Jahre friiher setzte und nur die An-
gabe des Diog. Laert. I 38 nicht ganz genau ist.

c) Des Arktinos. Nach Ps.-Put. II 3 setzen
Gelehrte H. kurz vor die erste 01., ebenso Euseb.
can. 914; praep. ev. X 11, mit dem Zusatz
,400 Jahre nach den Tgcoixd'. Vergleichen wir
hiermit die Notiz aus der Schrift des Horogra-
phen Artemon negl Vftr/Qov bei Suid. s. 'Aqxxivos 40
. . fM&qzrig XtpfiQW yeyova); xara rijv &1

'OXvfi-
xdda ftcrd tergaxdaia hcr\ xwv Tqwxixiov. Es
ist klar, daB bei Suid. zwei Berichte verquickt
sind; denn wird Arktinos in die neunte 01. gesetzt,

so kann er nicht 400 Jahre nach Troias Fall leben,
da die Zerstorung Troias dann 1140 fallen muBte.
Die 400 Jahre dfirften vielmehr die Berechnung fur
seinen Lehrer sein, der damit kurz vor die erste
01. kommt. Damit stimmt Ps.-Plut. und Euseb.,
bei denen also Artemon vorliegt. 50

Noch unklar ist Vellei. I 5, 2, nach dem H.
c. 920 gebliiht hat; moglich ist, daB die Berech-
nung dea Nepos (914) rund wiedergegeben ist,

da sowohl die Datierung, wie auch die ixfitj nur
ungefahr bestimmt worden ist; doch vgl Rohde
85. Suidas' Angabe, daB einige H. 57 Jahre vor
01. 1 gesetzt haben, ist gleichfalls noch nicht
erklart; vielleicht liegt ein Schreibfehler vor.
tJber die Homerische Poesie vgl. die Artikel
Homeridai, Hymnos, Ilias, Kyklos und 60
Odysseia. fRaddatz.!

B) S p r a c h e. Die Sprache der Homerischen
Epen besteht in einer alteren Form des ionischen
Dialekts, die mit Solischen Worten und dichte-
rischen Neubildungen dnrchsetzt ist. Fernei
flofien den Dichtern Worte and Fonnen ihrer
eigenen Umgangssprache ein. Die Aufgabe, das
Vorhandensein dieser drei fremden Elemente zu

erklaren, bildet das Problem der Home-
rischen Sprachgeschichte.

Den SchlUssel zu seiner Losung liefert die
Erkenntnis, daB die Sprache der Homerischen
Gedichte ein Gebilde des epischen Verses ist.

Der Trager der epischen Sprachform ist der
Rhythmus; er war friiher als sie; darum hat er
ihre Gestalt diktiert. Unablassig sind die Dich-
ter tatig gewesen, die ursprunglichen Formen
so umzubilden, daB sie immer mehr dem dakty-
lischen Rhythmus .sich anschmiegten. Dem
modernen Betrachter, der das fertige Produkt
dieses Prozesses vor Augen sieht, erscheint der
EinfluB des Verses auf die Gestaltung der Sprach-
formen als ein doppelter: als ein konser-
vierender und ein ewig fordernder.
Das Metrum hat einerseits Fonnen, die von
Natur brauchbar waren oder nachdem sie es ein-

mal geworden waren, vor einer Weiterentwick-
lung moglichst bewahrt. Und zwar waren es

ganz bestimmte Stellen des Verses, vor allem
der fiinfte und sechste FuB, und der vierte FuB
vor der bukolischen Diarese, die diesen konser-
vierenden EinfluB iibten. So ergab sich all-

mahlich ein fester Bestand altbewahrter Aus-
driicke, die unverandert von Generation auf
Gfeneration vererbt wurden.

Der fOrdernde EinfluB des Verses auf die Ge-
staltung der epischen Sprachformen anderseits

machte sich in zweifacher Hinsicht geltend. Die
Dichterwaren e r s t en s bemuht, diejenigenFormen,
die sich dem daktylischen Rhythmus iiberhaupt
nicht oder nur schlecht fiigten, dem Verse anzu-
passen. So haben sie Wortformen, welche die
Messung des Tribrachys oder Kretikus aufwiesen,
dem Hexameter eingeordnet, indem sie zum
Mittel der metrischen Dehnung oder dem der
Vokalkontraktion griffen. Aber auch Fonnen,
die zur Not hatten verwendet werden konnen,
sind allmahlich dem Vers zuliebe entweder ver-

andert oder ersetzt worden. Von diesem Schick-
sal wurden nicht bloB die antispastischen Wort-
formen betroffen, sondern auch alle anders-
gebauten, wofem metrisch bequemere an ihre
Stelle treten konnten. Die Zahl der unter
dem EinfluB des Metrums zustande gekommenen
sprachlichen Neubildungen bei H. ist fast un-
iibersehbar. Auch hier waren es ganz bestimmte
Versstellen, die zur Pragung von Neuschopfungen
immer und immer wieder AnlaB gaben. Die
wichtigsten unter ihnen sind der fiinfte und
sechste FuB, der vierte FuB vor der bukolischen
Diarese, die Stellen hinter der Hepthemimeres
und weiblichen Casur, der Versanfang. Die
zweite Eategorie sprachlicher Veranderungen,
die auf den EinfluB des Metrums zuriickzu-

fflhren sind, resultiert aus dem Streben der
Dichter, alien e i n e m Paradigma angehSrenden
Formen moglichst denselben Umfang zu ver-
schaffen. Dies Streben stellte sich deshalb ein,

weil die im Epos haufigeren Wortformen an
bestimmten Stellen des Verses ihren festen Sitz
hatten. Es war nur naturlich, daB die Dichter,
z. B. zu einem an bestimmter Versstelle fest-

sitzenden Nominativ, Dativ, Akkusativ eines
Wortes einen prosodiseh gleiehen Genetiv be-

sitzen wollten (s. u. S. 2233f.).

A. Die Solischen Formen. DaB die
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Sprache der Homerischen Gedichte nicht ein- Vollst&ndigkeit anzustreben, eine Reihe sicherer

heitlich sei, sondern Formen verschiedener Dia- Aolismen voran, denen wir andere, die ange-
lekte aufweise, haben schon die Alten beobachtet. fochten oder unsicher aind, folgen lassen.

Die nicht-ionischen Elemente miissen, da sich Das Besultat der Betrachtung vorwegneh-
unter ihnen viele sichere Aolismen beflnden, mend betonen wir, da8 die Aolismen im grie-

im groBen und ganzen als aolisch bezeichnet chischen Epos deutlich das Geprage des Alter-
werden. Wie ist die Dialektmischung bei H. t ii m 1 i c h e n haben. Schon die ttbertragung
zu erklaren? Die einfaehste Losung des Prob- des H. ins Aolische durcb. Fick (s. u. S. 2220f.)

lems brachte die Annahme, daB die Homerischen hat ganz allgemein ergeben, daft die aolischen

Epen Griechen verdankt weiden, deien Sprache 10 Fonnen nicht gleichmafiig anf die einzelnen

beide Elemente, aolische und ionische, vereinigte. Teile von Ilias und Odyssee verteilt. sondern iD

So ist denn neuerdings die Entstehung der Epen Partien, die bereits die Kompositions- und
in eine Zeit verlegt worden, zu der Aolisch und Quellenkritik als relativ jung bezeichnet hatte,

Ionisch noch eine gemeinsame Mundart bildeten; weniger zablreich sind als in alteren Stiicken.

aus ihr haben sich dieser Hypothese zufolge erst Ein Teil der Beispiele erweist sich als Archais-
in Asien die spezifischen Merkmale des ionischen men in der Homerischen Eunstsprache dadurch,
Dialekts entwickelt (E. Meyer Forsch. zur dafi sie nur in stehenden Wendungen und langst
alten Gesch. I 1892, 182H.; Geschichte des erstarrten Formeln vorkommen. Andere sind der
Altertums II 75ff. ; v. Wilamowitz S.-Ber. Sprache des Epos nur deshalb erhalten ge-
Akad. Berl. -1906 *iljff. ; dazn Cauer Grundfr.2 20 blieben, weil sie an bestimmten Versstellen
185f.). Nach anderer Auffassung ist die Sprache ihren festen Sitz hatten und prosodisch gleich-

des Epos im Grenzgebiet des Aolischen und wertige Formen im ionischen Dialekt nicht exi-

Ionischen an der kleinasiatischen Kiiste aus der stierten. apt-, nicht kgt-, ist im Ionischen ge-
Beruhrung und Durchdringung der beiden be- brauchlich, wahrend das Aolische igt- bevorzugt
reits flxierten Mundarten als junge Mischbil- (0. Hoffmann Die griechischen Dialekte III

dung hervorgegangen (Drerup Die Anfange 237). Nun erscheint igt- in Ilias und Odyssee
der hellenischen Kultur. Homer 1903, 107). Ihre nur bei Komposita, die innerhalb fester Formeln
Bestatigung konnen diese Hypothesen allein stehen. Z. B. findet sich igtavxivts nur im
durch eine eingehende Untersuchung der So- VersschluB igtavxcve; lirnot, igtavxevae haiovs
lischen Elemente des Epos erhalten. Eine solche 30 (5 mal), egttjgcg 19mal im VersschluB iglrjges

dem heutigen Stande der Forschung entspre- hdigot, igirjgag halgovs (hiervon durch Weiter-
chende Untersuchung fehlt bisher. Freilich bie- bildung igltigos halgos A 266 und igtygov
ten sich schon der genauen Feststellnng des doidov a 346. # 62. 471); igtodsvioe und igly-

aolischen Bestandes bei H. allerhand Schwierig- Sovno? als Beiworter des Zeus stehen 4 bezw.
keiten. Die Angaben der antiken Grammatiker 10 mal hinter der weiblichen Casur; igtpvxwy
fiber die Dialektangehb'rigkeit Homerischer For- -ovs als Beiwort der fiotg kommt nur am Vers-
men, die wir in groBer Zahl in den Scholien ende vor (3 mal) usw. Solche Epitheta blieben
und sonst besitzen, sind mit Vorsicht zu be- unverandert, weil sie in altererbten Formeln
nfitzen. So bleibt nur der eine Weg, mit Hilfe festsaBen und von einem, hochstens zwei Sub-
der r e i n e n Quellen die grammatischen und 40 jekten verwendet wurden. Das gleiche gilt z. B.
lexikalischen Eigentiimlichkeiten der beiden Dia- fur tgejSewos und agyewos, die unter 8 (6) Fal-
lekte festzustellen und von dieser sicheren Grund- len 6 (5) mal neben ri£ bezw. otes erscheinen;
lage aus die Homerischen Wortformen zu beur- im Gegensatz zu ihnen ist fiir qpaewos das
teilen. Dabei kann es jedoch mitunter zweifel- ionische Korrelat <paeiv6; eingetreten, weil dies
haft sein, ob gewisse, augenscheinlich nicht- Wort iiberaus haufig, und zwar in den ver-

ionische Fonnen, wenn sie auch auf aolischen schiedensten Verbindungen, gebraucht wurde.
Inschriften erscheinen, im Epos als Aolismen Die aolischen Fonnen besaBen, wie es scheint,

anzusprechen sind; denn es ist immerhin mog- fiir die ionischen Sanger und deren Publikum
lich, daB sie, obwohl spater spezifisch aolisch ein besonderes ff9o? . Darum hielten sie sich viel-

geworden, auch einer friiheren Periode des 50 fach gerade bei Worten, zu deren Verwendung
Ionischen angehorten. Durch konsequente Be- sich nur ab und zu Gelegenheit bot, z. B. bei

tonung dieses Gesichtspunktes miiBte man aller- nog&aXis, das der Ven. A 3 mal anstelle des
dings dahin gelangen, die Aolismen bei H. fiir ionischen xdgdaXis bietet, oder bei <pijges, der
Archaismen des ionischen Dialekts zu halten, Bezeichnung fiir die thessalischen Kentanren
d. h. die Entstehung des griechischen Epos in (A 268. B 743). Naturlich blieb das aolische

die Zeit einer aolisch-ionischen Gemeinsprache Element auch bei Eigennamen erhalten (vgl.

zu verlegen. Weil hierbei jedoch das Resultat z. B. Gcgaltjjs OtgaiXoxos 'AZidegoris IloXv#eQoei-.

zur Voraussetzung der Untersuchung gemacht irjt gegenfiber GQaavfafitjs noXvfiagari? usw.).

wurde, Ziehen wir es vor, auf Grund der Tat- Am vorzfiglichsten ordneten sich dem Hexa-
sacben, die als unterscheidende Merkmale des 60 meter daktylisehe Wortformen ein. Darum be-

spateren aolischen und ionischen Dialekts gelten, hauptete iftfuvai (s. u. 8. 2217) dauernd im Epos
den ,&olischen' Begtand bei H. einmal knrz fest- seinen Plate neben thai; aus demselben Grande
zustellen. Es handelt sich um Erscheinungen, hielten sich Formen wie 'Apumt, fiyfimai, orij-

die entweder aussehlieSlieh aolisch oder nicht- /uvat (s. u.), ijftflgozor; SXXvdie kommt nur in
ionisch sind; dafi die letzteren, auch wenn sie der Formel SIXvdte SiXoe (-17 -77 -i/v -a) vor, die
z. B. noch in den dorisehen Dialekten begegnen, entweder am Versende (10 mal) oder vor der
im Epos gleichfalh ab Aolismen anxuspreehen weiblichen Carar (3 mal) steht. Desgleiehen
rind, ist oben gesagt. Wir stellen, ohne warden wegen ihrer metrischen QualitSten ana-
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.pastische Wortformen konserviert: z. B. nlavgss, kommen das Metrum begtinstigte; sonst sind

das neben teaaagcs 6 mal begegnet, afivdtg die ionischen Dative auf -at eingetreten. Auf-

ifitvai (s. u.). Dem Versende von der buko- klarung fiber den Gebrauch der Dative auf -soot

lischen Diarese ab danken die Partizipien im Epos erhalt man, sobald einmal die proso-

vom Typus xexXrjyovres ihre Erhaltung. Durch disch gleichwertigen Formen zusammengestellt

ihren festen Sitz vor der bukolischen Diarese werden. Ausgezeichnet eigneten sich ffir die Ver-

blieben die Infinitivformen auf -fitrat, die auBer wendung im Hexameter die Formen der Messung

bei H. nur noch im Lesbischen vorkommen, ^--; bei Homer findet sich ayxaXldsaai 2 mal

«rhalten; nur an dieser Versstelle finden sich Ai&tontooi 1 mal, aviqaitoieoat 1 mal, tlkxdbtooi

z. B. arjfievai (2 mal), alrj/ievai (3 mal), alcb/urat 10 2 mal, wxim6deaat 2 mal, danv/iiveoai 2 mal,

(1 mal), avorq/uvat (1 mal), aQyttevai (1 mal), fjiovcaai 1 mal, MvQ/uSoreaoi 15 mal, IlaqiXayo-

yoTjftevcu (1 mal), Sarnierat (5 mal), dafi^j/uvai veaai 1 mal. Dieser Typus herrseht im Epos

(5 mal), xarjfitvai. (2 mal), xaXriiievai (1 mal), ausnahmslos. Anders schon steht es bei

fiiy^fuvai (5 mal), /tixdyftsvcu (1 mal), jienrf/tevat den Formen der Messung •-<. Zwar kommen

(1 mal), ner&rjfievai (2 mal), no&tf/ievai (1 mal), auch hier noch Beispiele vor, zu denen Neben-

zaonriiMvai (2 mal), tSruxevai (2 mal), (ptkruievai formen auf -ot nicht existieren, Aiavztoot (5 mal),

(rmal), <pooTj/iie>>ai (1 mal). Auch der Infinitiv- fiQcbtooi (6 mal), xrfQvxtaai (6 mal), KvxXmncaoi

ausgang -/lev, den das Ionisch-Attische nicht (4 mal), otfxeoot (1 mal), ttrrtyeoat (1 mal); auch

kennt, ist vor der bukolischen Diarese kbnser- sie haben natfirlich am Versende und vor der

viert worden; I B e k k e r Homerische Blatter I 20 weiblichen Casur ihren festen Sitz. Daneben

(Bonn 1863) 147 hat beobachtet, daB die Bias aber sind Formen auf -01 nicht selten; in Ilias

im vierten FuB 116 und die Odyssee 51 Innni- und Odyssee werden verwendet axriveooi 2 mal

tive auf -efiev aufweist. Bei Verwendung der axzlai 2 mal, xXtjiSeaat 1 mal xXifioi 14 mal, fivri-

patronymischen Adjektive wie Kanav^iog, oiyQeooi 20 mal fivrioxijQoi 54 mal, ogvifcoai 2 mal

NtiXrjtos, TeXaftcovio; stimmt H. mit der offi- oqvwi 1 mal, $arfxeoot 14 mal $alr)%t 1 mal,

ziellen Namengebung der Nordachaer fiberein; xQrj-zriQeooi — xgrjTijgai 2 mal, gvir/Qtooi —
die genannten Formen finden sich entweder vor $yxfjQoi 1 mal. Derjenige Typus endlich, der

der bukolischen Diarese (Kaaiavr)iog 1 mal, die Messung des Antispast aufweist (vgl. 0.

Nt)Xt)ios 4 mal, TeXa/Movioe 13 mal) oder in den S. 2214), fehlt fast ganz; wir linden astavxeaai

Versschlfissen Kanavfjios vlos (2 mal), TfAa/wo- 30 — axaoi 2 mal, yegivxeaai — yigovoi 3 mal,

v«as vide, TsXa/iwvioi Ala; (25 mal). Die Apokope iorci-oai — iovoi 1 mal, SSovteoot — odovac 4 mal,

der Prapositionen, die dem Ionischen fremd yaXdyyeooi — <paXay£t 1 mal, jjfreoveocN — xlxS>ai

war, wurde beibehalten, weil mit ihrer Hilfe 1 mal; dieser Fiille von Beispielen steht nur

Verbalformen mit vier aufeinander folgen- Ttyavxeaat r\ 59 gegenuber. Um die aus diesen

den Kfirzen im Vers untergebracht werden konn- Beobachtungen zu folgernden Schlusse sicher zu

ten; viele unter ihnen saBen am Versanfang fest stellen, ffihren wir noch ein paar Kategorien von

{xdpPaXe xdXXaie xdxjieoe xdz&avc xdoxcde xdr- Fonnen auf -coat an. Die Dative der Messung

deoavnde&eoavTisvi.). Auch auBerhalb der Kompo- w^-~ muBten, wiederum wegen der Brauchbar-

sition erleiden die PraposiHonen am haufigsten im keit am Versende und vor der weiblichen Casur,

ersten FuB Apokope ; z.B. finden sich bei H. dvd|i 40 den Epikern hochwillkommen sein; es finden

in der erstenHebung32mal,inder zweiten Hebung sich denn auch AoXoneooi 1 mal, xavovtoai 1 mal,

12 mal, in der funften Hebung 9 mal; xay xaS Ktxdveoot 2 mal, KiXlxeaot 1 mal, xoQv&taot

xax xafi xan xag in der ersten Hebung 48 mal, 3 mal, AeXiyeaai 1 mal, Xt&ddtaat 2 mal, Xi/iiveoot

in der zweiten Hebung 12 mal, in der funften 2 mal, paxaQsoot 13 mal, fteeoxeoot lmal, ftvXd-

Hebung 12 mal; nag in der ersten Hebung xeaat lmal, vexdkoot lmal, vtqpddtaot lmal,

51 mal, in der zweiten Hebung 30 mal, in der dm>xcoai 5 mal> xoXleooi 2 mal, ngvUtam 2 mal,

funften Hebung 10 mal, sonst 13 mal. Deutlich nxtgvysaai 2 mal, nganideaat 6 mal, oavlitooi

erwecken den Eindruck von Archaismen die 2 mal, oxoXontoot 4 mal, axvXdxtoot
^
1 mal, <mt-

aolischen Formen &ftut( Sft/u aftpe, v/iftee vuut Xddeoai 2 mal, ozafdveooi 1 mal, tpvXdxeooi 4 mal,

Cfi/tt, die sich vor der weiblichen Casur und im 50 ^ae/wocu 1 mal. Zu all diesen Beispielen exi-

ffinften FuB festgesetzt hatten und daher auch am stieren.sovielichsehe.nur dieNebenformeni»/iiat»

Versende und im zweiten FuB erscheinen: an die- f2mal), und /agioi* (lmal). Fur die Dative der

sen Stellen finden sie sich unter 65 Fallen, wo sie Messung —- und ->-« dagegen sind im allge-

uberhaupt bei H. erscheinen, 56 (=28+1 7 -*- 7 +- meinen hanfiger die Formen auf -at eingetreten:

4) mal. Aus metrischen Grunden hat endlich das v^<j(j<38nial(undi'££oojl0mal)»^tJofgegen 175mal,

ionische av niemals fiber das aolische xe(v) die Vor- naiieoot 3 mal natal 1 1 mal , xdvzcoot 3 mal naai

herrschaft erlangen konnen. Beide Partikeln wer- 8 mal, xe^etaat S3 mal x*Q°l S^S^11 200 mal

den bei H. beinahe nur in der Senkung verwendet; u. s. f.; xvvtoot 4 mal xval 10 mal, nodeooi 28 mal

Mer abeTfahrtfiv vor folgender Konsonanz einen nooat und nooi gegen 100 mal, dgveoot — dgt/at

Spondeus herbei, wShrend bei Verwendung von 60 2 mal, xglxeooi — #<?«£/ 1 mal, ygivtoai —
xe der Daktylns erhalten blieb. tpgeol 207 mal. In beiden Fallen wurde die

Zu den sichersten Aolismen gehSren die Form auf -at bevorzugt, weil sie sich ausgezeich-

Dative auf -toot [mlSeaat u. a., s. Jacobsohn net dem trochaischen bzw. pyrrhichischen Para-

Herm. XLV 69, dessen Ausffihrungen betreffs digma (yrjdt usw. xv*6t usw.) einfugte; g. o. S.

der Dative auf -eaoi fibrigens verfehlt aind); 2214 und u S. 2233. Die Formen anf -toot sind

aneh tor sie llfit rich der zwingende Beweis also allmahlich durch die auf -at verdrSngt

ffihren, daB aie bei H. Arehainnen aind. 8ie worden; in deraelben Weise ist, wie sich n. S.

haben sieh nur in Fonnen erhalten, deren Vor- 228% xeigen wild, der Oenetiranagang -oto all-
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mahlich durch -ov verdrangt worden. Damit 1st

der aolische Dativ auf -eaai als Archaismus in
der Homerischen Kunstsprache erwiesen. Noch
auf eine andere Frage erteilt die obige Betrach-
tung fiber die Formen auf -eaai die Antwort.
Es folgt namlich, dafl die dominierende Stellung
in der epischen Sprache das Ionische einnimmt,
wie ja auch die ionischen Formen den aolischen
numerisch fiberlegen sind (anders Hoffmann
a. 0. Ill 179). 10

Wir lassen den angefiihrten Aolismen noeh
zwei Gruppen von Formen folgen, die yon unse-
rem Standpunkt aus als aolisch bezeichnet wer-
den mfissen, die Genetive auf -ao und -oio. Der
Genetivaust'ang -ao ist in urspriinglichem Zu-
stand z. B. auf bootischen Inschriften erhalten;

er erscheint im Arkadischen, Kyprischen, Pam-
phylischen als -av, im Dorischen als -a und ist

im Ionischen iiber -170 in -ea> iibergegangen
(Biugmann Gr. Gr.3 224). Trotzdem kb'nnen 20
Homerische Formen wie Aroeidao nicht altionisch

genannt werden; damit wiirde die Fixierung der
Homerischen Sprache in eine der Aussondernng
der griechischen Dialekte voraufgegangene Zeit
geriickt — was nach den Ausftihrungen o. S. 2215
unberechtigt ist. Die Formen auf -ao sind im
Epos besonders durch das Versende konserviert
worden (vgl. z. B. AiaxlSao, AloXidao, 'Avxi<parao,

'AiQtlbao, AaQ&avl&ao, laol&ao, Innoradao, Ecu-
vetSao, Meoftegldao, MrjQtovao, Nav/ioXidao, Ne- 30
otoQidao, OlStxodao, Clvetdao, 'Og/Jevtdao, Ilav-
&otSao, rieiQaldao, IIrjXet6ao, IlgiafilSao, Tu-
Qsaiao, Tevrauidao, Tvdetdao, <PvXaxldao, $vXet-

Sao). Wie -ao ist naturlich auch der Genetiv-
ausgang -dtov den Aolismen zuzuzahlen, der sieh

besonders bei Formen der Messung - 05/«-
xegdcov &e07itaida>v {hjXvttQawv imtoawdcov usw.)
und w— (cbiaX.dcov ttodcov xXtatdcov usw.) er-

halten hat; fiir Formen der Messung sind
haufig die ionischen Korrelate eingetreten (Bei- 40
spiele bei B e c h t e 1 Die Vokalkontraktion bei

Homer, Halle 1908, 115ff.).

Aueh fiir die Annahme, dafl die Homerischen
Genetive auf -oio altionisch seien, lieBen sich

Griinde beibringen.
, Durch den Vergleich von

"nnoto mit sanskr. usvasya ergibt sich fiir das
Griechische die Grundform "nno-oio, die im
Homerischen ctskxo, sodann mit weiterer Ver-
anderung im Thessalischen als faitoi, in anderen
Dialekten als Xxnov oder hvzco erscheint. Hier- 50
nach konnte man Homerische Formen wie Innoio
nmso eher als altionisch bezeichnen, weil bei H.
auch die Mittelstufe des Suffixes -oto -oo -ov vcr-

mutet worden ist (in Formen wie So 5325. a 70,
AidX.oo x 36. 60, IXloo 66 usw., 6/toioo 1 440,
vgl. v. Leeuwen Enchiridium dictionis epicae

202f.). Aber diese Annahme trifft gleichfalls der
o. S. 2215 begrundete Einwand. Auch die

Genetive aus -oio sind im Epos wahrscheinlich
aolischen Ursprungs; die Angaben der antiken 60
Grammatiker, wonach diese Formen spezifisch
thcssalisch sind, haben durch neue Inschriften-
fonde ihre Bestatigung gefonden (vgl. z. B.
$iXdyQoio Mertaraloi IG IX 2, 1036 aus Gyrton).— Nach Cavallin Melanges Gram 557ff. ist

daa numerisehe Verhaltnis der Formen anf -oto

zu denen anf -ov nahezu gleieh (1787: 1828).
Dies Ergebnis wird jedoch durch die weitere Be-

obachtung berichtigt, nach der Genetive auf -ov

insgesamt von 419 Worten, solche auf -oio da-

gegen nur von 308 gebildet werden; -oio findet

sich also haufiger in formelhaften Wendungen
als -ov. Weitere Beobachtungen fiber das Vor-
kommen von -oto an den verschiedenen Vers-
stellen haben ergeben, daB es im ersten Fu£
7 mal, im zweiten FuB 26 mal, im dritten FuB
520 mal, im vierten FuB 17 mal, im ffinften Fufl
352 mal, im sechsten FuB 716 mal steht (B o 1 d t

Programm Tauberbischofsheim 1880/1, 5). Wenn
hiernach die Formen auf -oio nachst dem VerB-

ende am haufigsten vor der weiblichen Casur,
demnachst am haufigsten im ffinften FuB vor-

kommen, so folgt schon hieraus, daB der Typus
ow nur durch die Gunst des Metrums der epi-

schen Literatursprache erhalten geblieben ist.

Noch wichtiger ist der Nachweis, daB sich genan
verfolgen lafit, wie die Formen auf -oio all-

mahlich durch die auf -ov verdrangt worden
sind; dariiber s. u. S. 2233f.

Die genannten Beobachtungen fiihren samt-
lich zu demselben Ergebnis: aolische und ionische

Formen haben im griechischen Epos nicht seit

jeher nebeneinander existiert, sondern sind einan-

der gefolgt. Damit ist der zur Erklarung der
Dialektmischung aufgestellten Hypothese, die in

der Sprache des Epos den Niederschlag einer ehe-

mals vorhandenen aolisch-ionischen Gemeinsprache
erblickt (o. S. 2215), die Existenzberechtigung ge-

nommen. Zur Entstehung dieser Hypothese sei

noch bemerkt, daB sie weniger Selbstzweck war,
sondern sich im AnschluB an die ErSrterung
der griechischen Kolonisation (s. o.) ergab; ihre

Bestatigung hatte nur die sprachgeschichtliche

Forschung liefern konnen.
Die aus der eigentfimlichen Verteilung aoli-

scher und ionischer Formen bei H. unvermeid-
liche Folgerung hat bereits H i n r i c h s De Ho-
mericae elocutionis vestigiis Aeolicis (s. u.) ge-

zogen. Der Periode des ionischen Heldenge-
sanges scheint eine andere bei den Aolern voran-

gegangen zu sein. Solche aolischen Heldenlieder
gelangten, vielleicht fiber Smyrna, das ursprung-
lich aolisch war, aber frfih ionisch wurde, zu
den Ioniern. Diese ionisierten den aolischen

Heldensang, behielten aber formelhafte Wen-
dungen und einzelne Wortformen, die sich an
gewissen Versstellen festgesetzt hatten, aus den
aolischen Liedern bei. Hinrichs Losung des

Problems kann durch den Inhalt der Ilias ge-

stiitzt werden und findet in dem Wandern der

nationalen Poesien anderer Volker ihre Parallele;

sie gewinnt ferner an Wahrscheinlichkeit da-

durch, daB Dialektmischung auch sonst, wo sie

anf dem Gebiet der griechischen Poesie erscheint,

historisch entstanden ist (Caner Grundfragen
der Homerkritik* 164f.). Die Hypothese Hin-
richs hat A. Fick naher durch die Annahmen
zn prazisieren versucht, dafi der Mittelpunkt der

aolischen Knnstubung das aolische Smyrna und
ihr Trager eir bestimmtes Geschleeht, eine

kastenartige Im ing gewesen sei, die vielleieht

schon damals den Namen VftrjglSai tfihrte. Jtin

Smyrna am 700 v. Chr. ionisch wnrde, wanderte
diese Gens nach Chios aus; dort wnrde sie

ionisch nnd ionisierte denn auch ganz natfirlieh

die Gediehte ihres Erbbesitzes, wenn aueh nnr
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in ganz auBerlicher Weise. [Traf man z. B. ,auf

eine Solische Form, fiir welche die las kein me-

trisches Aquivalent bot, oder welche im Ionischen

fiberhaupt nicht vorkam, so lieB man den Aolis-

mus ruhig in der ionischen Umgebung stehen'

a. O. 13]. 'Diese SuBerlich ionisierte Aolis, in

welcher die Homeriden von Chios die Home-
rischen Gedichte vortrugen, ist dann die Sprache

des sp&teren Epos geworden, in dieser Sprache

haben sie selbst ihre Erweiterungen und Fort- 10

setzungen gedichtet (Fick Die homerische

Odysee in der ursprttnglichen Sprachform wieder-

hergestellt, Gottingen 1883, 5). Abgesehen da-

von, daB F i c k s Annahmen bezuglich der .Ho-

meriden' unbeweisbar sind, hat seine Riickuber-

setzung des H. ins Aolische ergeben, daB es im
Epos erstens ,uberschfissige Aolismen' gibt, die

bei der tJbertragung der Homeriden iibersehen

sein mufiten (z. B. t/tevat cns levat), nnd zweitens

,festsitzende Ionismen', fttr die gleichwertige 20
aolische Ausdriicke sich nicht finden lassen. End-
lich steht F i c k s Ansicht, daB die tTbertragung

der Solischen Lieder ins Ionische mechanisch

gewesen und auf einmal vor sich gegangen sei,

in direktem Widerspruch zur sprachgeschicht-

lichen Forschung; schon die Untersuchung der

Kasusausgange -eoat und -at (vgl. auch das Er-

gebnis fiber -oto und -ov u. S. 2233f. hat gezeigt,

daB die aolischen Formen durch die ionischen

nicht auf einmal, sondern ganz allmahlich ver- 30

drangt worden sind.

Von den unsicheren Aolismen sei nur
das Digamma genannt, dessen Spuren bei H.
Bent ley entdeckte, v. Leeuwen Enchir.

diction, ep. 131 ff. Die antiken Grammatiker
bezeichnen das Vau als .aolischen' Buchstaben;

aus den Inschriften geht indessen hervor, daB

es in den verschiedensten griechischen Dialekten

existierte, also gemeingriechisch war. Wahrend
es jedoch in diesen Dialekten im allgemeinen 40
erst seit 400 v. Chr. aus der gesprochenen

Sprache verschwand, ist es_ja ionisch-Attischen

schon viel friiher beseitigt worden. Positive Be-

weise daffir, daB bei den Ioniern das Vau in

historischer Zeit noch lebendig war, lassen sich

aus den erhaltenen Inschriften nicht beibringen.

Denn wenn auf Vasen chalkidischen Ursprnngs
die Namen fta> 'Qfiixlrjs rdfyvfovri; bege?nen,

so ist zn bedenken, daB eine Stadt von so regem
Handelsverkehr wie Chalkis sich wohl aus mnnd- 50
artlich verschiedenen Elementen zusammengesetzt
hat, wenn auch das ionische vorherrschte

(Xretschmer Griech. Vaseninschriften 72).

Auch die anf der altnaxischen Weihinschrift

des 6. Jhdt. (IGA 407) erscheinende Schreibnng
afvrov = avrotJ ist kein Zengnis ffir ein ge-

8prochene8 echtes Vau. Denn wenn Thumb Indog.

Forsch. IX 324 meint, das bloBe Vorkommen des

Zeichens f im ionischen Alphabet beweise, daB
der entspreehende Laut in nicht zu weitem Ab-60
stande vorher auf Naxos lebendig war, so

schliefien andere mit mehr Recht aus der Schrei-

bnng ifvtis nnr soviel, daB der Buchstabe f
nnd sein Lantwert in den dorischen Dialekten

den Steinmetzen anf Naxos bekannt war. Uber
weitere aneebliehe Belege eines Digamma anf
ionischen Insehriften s. Hoffmann Griech.

Dial IT! SS7f. Caner Grnndfr.1 151ff. Wenn

nun ferner bei den altionischen Dichtern alle

Worte mit urspriinglichem Digamma vokalisch

anlauten (die Belege bei Hoffmann a. O.

560ff.), so folgt, daB dieser Laut im Ionischen

um Jahrhunderte friiher als in den ubrigen Dia-

lekten geschwunden ist. Somit besteht wenig-

stens die Moglichkeit, daB er dort auch schon

zur Zeit, als die Ionier die ftolichen Heldenlieder

rezipierten, fehlte; die Art, in der das /" bei H.

erscheint, ist in verschiedenen Formen eine

gerade dem Aolischen charakteristische (z. B. bei

avievoav evade u. a., Cauer Grundfr.2 153f.).

— Auch das £ gehort im Epos zu den Archais-

men. H a r t e 1 hat Homerische Studien in
(Wien 1»74), 70ff. statistisch nachgewiesen,

daB das /" nicht alle Wirkungen im Verse

ausubt, die man von einem Konsonanten er-

wartet. ,Zwar werden auslautende kurze Vokale

davor nicht elidiert, lange Vokale und Diph-

thonge nicht verkfirzt, aber schlieBende Silben

mit kurzem Vokal und konsonantischem Auslaut

erfahren Positionsveriangerung davor nur in der

Hebung, in der Senkung erscheinen sie durch-

weg in der Geltung von Kiirzen (vgl. z. B.

etnas exos &- 108 und xerjyvov etna; A 106).'

Das von ihm so formulierte Ergebnis der Har-
t e 1 schen Feststellungen hat Solmsen Unter-

suchungen zur griechischen Laut- und Vers-

lehre 129ff. lautphysiologisch zu begriinden ver-

sucht. Nach S o i m s e n erfuhren schlieBende

Silben mit kurzem Vokal und konsonantischem

Auslaut deshalb bloB in der Hebung Positions-

veriangerung, weil hier der Iktus hinzutrat und
so den Auslautkonsonanten in seiner Silbe fest-

hielt {felnas fixos); in der Senkung dagegen

verschob sich die Silbengrenze durch Hinuber-

ziehen des Auslautkonsonanten zum folgenden An-

laut, so dafi die Auslautsilbe kurz wurde (xqwio
— vfevtas). Anlautende Doppelkonsonanz fuhrt

namlich, wie Solmsen Eh. Mus. LX492ff. gezeigt

hat, Position im allgemeinen nur in Hebungs-

silben herbei. Die Richtigkeit des Hartel-
Solmsen schen Gesetzes ist neuerdings durch

O. A. Danielsson Indog. Forsch. XXV 264ff.

angezweifelt worden. Er sucht die verschiedenen

Wirkungen des £ von dem Standpunkt aus zu

begreifen, daB zur Zeit, wo die Homerischen

Epen ihre abschlieBende Form erhielten, das an-

lautende wie inlautende Digamma in der ioni-

schen Mundart schon vollig verklungen war.

Unter dieser Voraussetzung, meint Danielsson,

mfissen die durch ursprunglichen Digammaanlaut

in der Senkung bewirkten Positionslangen, die

etwa in dem alteren Materiale den Epen vorlagen,

einen viel schwereren Stand gehabt haben als

z. B. die aus derselben Quelle herruhrenden

Digammahiate der Wortgrenze. Denn das Unter-

bleiben der Elision ist auch o h n e digamma-
tischen Hintergrund eine bei H. haufige Er-

scheinung (besonders hinter dem ersten und
vierten Daktylus und in der weiblichen Casur).

Ein groBer Teil der durch den Digammaschwund
entstandenen Hiate nach kurzem Auslantvokal

ffigte sich also den Regeln der epischen Prosodik

nnd Verstechnik; weitere Beispiele mogen die

Dichter anf Grand dieser Analogien beibehalten

haben (a. 0. 277). Fernet konnten etwa FBlle,

wo die AnslantsQbe in die Hebung nnd zugleich
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in eine Casur oder Nebencasur fiel, durch Verse
legitimiert werden, in denen unter denselben
Verhaltnissen derartige Endsilben vor rein voka-
lischem Anlaut als Langen erscheinen, vgl. z. B.
fiiXavog oivoio ~ /ugoneg &v&qwicoi (a. 0. 281).— Es wird, bis die Sache spruchreif ist, einer

erneuten Untersuchung, besonders der Verlange-
rung kurzer SchluBvokale vor einfacher Konso-
nanz, bedtirfen. Z. B. verrat sich der eut 2 288

Diese Ergebnisse der Forschungen von W.
Schulze Quaestiones epicae, Gueterslohae 1892,
137ff. bedtirfen nach z w e i Seiten bin der Er-
ganzung. 1. Bei den angefuhrten Fallen ist ohne
weiteres ein Unterschied zwischen den Beispielen

unter a) nnd b) einerseits und denen unter c)

andererseits ersichtlich. Wahrend bei den einen

die metrisehe Dehnung das Mittel bildet, das
ihnen erst den Zutritt znm Vers ermfiglicht,

belegte VersschluB , . . fiegoneg av&gcoaoi als 10 erleichtert sie nur die Verwendbarkeit der ehe-

mifigliickte Weiterbildung des Versschlusses
(teQoxcov av&Qcbxtov, der 9mal vorkommt; s.

Witte Glotta III 130. 133. 137. Weitere Bei-

spiele, die sich ahnlich erklaren, bei La Roche
Horaerische Untersuchungen, Leipzig 1869, 65ff.

Literatur. Die grundlegende Arbeit fur

die Aolismen bei H. ist G. Hinrichs De
Homericae elocutionis vestigiis Aeolicis, Diss.

Berol. 1875; eine Neuuntersuchung, die beson

mals antispastischen Formen (tiber den Gebrauch
antispastischer Wortformen bei H. s. E. Her-
man n I. F. XXV 285ff.). Es ist noch eine be-

sondere Ursache gewesen, welche die Dichter

veranlafit hat, metrisehe Dehnung auch hier vor-

zunehmen, wo sie ohne sie zur Not hatten aus-

kommen konnen. Sie bestand in der Aussicht,

die so schwerfalligen antispastischen Formen
nach vollzogener Dehnung ausgezeichnet am Vers-

ders auch den Wortschatz zu beriicksich- 20 ende, vor der weiblichen Casur und am Vers'

tigen hatte (zahlreiche aolische Worte fehlten

im Ionischen), ist dringendes Bedurfnis. Vgl.

auch C a u e r Grundfragen der Homerkritik',

Leipzig 1909, 146ff. und Thumb Handb. der
griech. Dialekte, Heidelberg 1909, der S. 814f.

die hauptsachlichsten Aolismen aufzahlt und
S. 313 weitere Literatur zur Aolismenfrage
nennt. Das wichtigste Hilfsmittel zur Erlor-

schung der Homerischen Sprache iiberhaupt ist

anfang verwenden zu konnen. Nur auf diese

drei Versstellen sind z. B. 'AndXXwvog -i -a (9,

8, 1 mal), ElXel&vta -tjs -ai (5 mal, —, -), eloi-

xviai (1 mal, -, -) verteilt: die Formen elX^-

Xovih. -ag £ -fuv -cog -ei linden sich unter 82
Fallen 30 mal am Versende. Eigens fur die Ver-
wendung am Versende ist auch Worten der Mes-
sung*. ^-vdaktylischer Bhythmus verliehen wor-
den. Nur am Versende finden sich z. B. $vXaxi8ao

der Index Homericus von A. Gehring, Leip- 30 (2 mal), aovXvftoTetQfl -av (17 mal), jvytvetog

zig 1891 ; -dazu E b e 1 i n g Lexicon Homericum,
Leipzig 1885 und v. Leeuwen Enchiridium
dictionis epicae, Lugd. Bat. 1894.

B. Die dichterischen Neubil-
d u n g e n sind sprachgeschichtlich in der Haupt-
sache als Analogiebildungen zu deuten, fur deren
Entstehung das Metrum die auBere Ursache war.
Wiederum ist bemerkenswert, daB es ganz be-

stimmte Stellen des Verses sind, die zur Pra-

(4 mal), dovXixodelgcov (2 mal), axovicotiat cuiovi-

ovxo oaioviwrtai anoveoliAtjv (20 mal), dxcmioyoi

(1 mal), auioSlcofiai (1 mal), ayogdao&e (1 mail),

dyegt&so&aiaytgi&ovxai (2 mal), 5vva/i£voto (2mal);

am Versende oder vor der weiblichen Casur
kommen tffiaddevxog -t -o 11 bezw. 1 mal, tivo-

olyvXXov 2 bezw. 2 mal, Tgtxoyeveta 2 bezw.
2 mal vor. Sodann kflnnte man vermuten, daB
die Aussicht, vor allem fiir den Versanfang

gung von Neubildungen AnlaB gaben (s. u. 40 brauchbare Formen zu gewinnen, bei der Deh-
S. 2226). Die Neubildungen verteilen sich in

gleicher Weise auf die verschiedenen Gebiete der

Lautlehre, Formenlehre und Wortbildung,
Syntax.

I. Lautlehre. Die wichtigste der ins

Gebiet der Lautlehre fallenden Erscheinungen ist

die der metrischen Dehnung. Hirer

haben sich die Dichter bedient, wenn es Wort-
formen im Hexameter unterzubringen gait, die

nung tribrachysch anlautender Worte wie a&A-
vaxog mitgewirkt hat. Sie war wohl der Grand,
weswegen in solchen Fallen im allgemeinen

die erste (nnd nicht die zweite) Kiirze Dehnung
erfuhr. Trotzdem hat Schulze mit Unrecht
die erste Art der Behandlung als die allein

vorkommende bezeichnet, wie Iiberhaupt die

von ihm aufgestellten Begem nicht an so ein-

schrankende Bedingungen gekn&pft sind, wie

iiberhaupt nicht oder nur schlecht verwendbar 50 er meinte (daruber Danielsson Zur metri-

waren. Metrisehe Dehnung findet bei drei
Kategorien von Formen statt: bei solchen, die

einen Tribrachys, Kretikus oder Antispast bilden.

a) Bei Worten, die einen Tribrachys bilden

oder enthalten, sind drei Falle zu unterscheiden.

a) Von drei aufeinander folgenden Kfirzen wird
im allgemeinen die erste gelangt (idavenog
dxdfiarog yetvS/tevog Teigeatag elv dyogfj elvl

Mgtjoi usw.); /!) von vier aufeinander folgenden

schen Dehnung im alteren griechiochen Epos,

Upsala 1897). Solmsen Untersuchungen zur

griechischen Laut- und Verslehre 3ff. hat gezeigt,

daB die Dichter bei Worten der Messung ux*'
(Typus iU<fdog) zur Dehnung der iweiten
Silbe mitunter durch den vierten FnB vor der

bnkolischen Diarese verleitet worden sind. 2.

Schulze selbst hat S. 15ff. eine Aniahl Falle

znsammengestellt, wo die durch metrisehe Deh-

Kurzen wird die zweite gelangt (iUtpiXe 60 nung zustande gekommenen Neubildungen nach
vjuiq SXa usw.); y) von ffinf aufeinander folgen-

den Silben wird die d r i 1 1 e gelangt (ixegttoiog

vor vokalischem Anlaut gegenfiber axtigiaiog vor
folgender Konsonanz). T>) Bei kretischen
Wortformen wird die Mittelsilbe gelangt (xoo-

{hifUnot igifrCwto). c) Bei antispastischen
Wortformen wird die erste Kune gelangt
{'Ax6M.t»ra ttt/jlovda usw.).

Analogien gepragt sind, die das Epos berate
aufwies (z. B. xtxtvxaxat nach xrtevxdx, xtfH)-

fttnot nach xUhjfu). Diese Beispiele kSnnten
urn ein Yielfaehes vermehrt werden. Z. B. ist

Itaztuifurot nach dem Bhythmus von fiarr)a6fu-

ros geprlgt (vgL iM%t%6iuvog xn&naot o 471
ew fnxttoJfuroe Amnohu P 146, s. auch P 416.
B 801. M 216); itaztot/woc im Verse I 408 ifi
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xsqI ntAXiog /wi^eoiJjUivof rjdk yvvaatwv (s. w 113)
ist nach dem Muster von Stellen wie 2 265 &XX&

jicqI nroXiog te {iaxrjoetat rj&s ywaix(ov (vgl. auch
Verse wie elSov ngo nxoXiog dedaiyfiivov xxX.) ge-

bildet; qpdea xaXa hat sich den Versschliissen xevxea

xaXd, evxea xaXd, $rjyea xtxXd, etpaxa xaXd, natea

xaXd, debftaxa xaXd angeschlossen ; zur Messung
Swa/iivoio hat die Praxis von Formen wie paX-

Xoficvoio SeQxoftivoto iXxo/tivoto toxa/tivoto xcuo-

idvoio xivvptvoio fuuvoftiyoto fiagvafiivoio oi%o-

fuvow mvojihoio oaeQxopivoio xeiQOfUvoio gefiihrt

usw. usw. DaB die Dichter neue Formen in der

Kegel nur auf Grund vorhandener Analogien ins

Epos eingefuhrt haben, lehrt z. B. die Betrach-

tung der Genetive auf -ov sowie der kontrahier-

ten Formen (u. S. 223311.). Das fur diese Er-

scheinungen mit Erfolg angezogene Erklarungs-

prinzip wird kilnftig auch das Verstandnis der

metrischen Dehnung fordern.

LT. Flexion. Besonderheiten in der Flexion

finden sich nicht seiten im fiinften und sechsten

FuB. Zum Genetiv 'Avxup&xao, der hinter der

bukolischen Diarese festsaB, wurde der Akkusativ
'AvxHpaxija, zu fjvtoxoio der Akkusativ fjvtox^a,

zu Al&idxsooi der Akkusativ Aldicmijag gebildet;

Zagnqdcor erhielt die Nebenformen 2agmjSovxog
-i (die Formen Hagaqdovog -i -a sind 21 mal be-

legt); zum VersschluB evQei' ndvxcp entstand mit
Neubildung der Form evgea — svgvv kommt bei

H. 43 mal vor— der Akkusativ evgea novxov. Vor
der bukolischen Diarese bildete man z. B. fur ngo-

<smmx und ngoownotg : nooownaxa und ngoownaot.

Hier sei auf die Gefahr hin, sie an falscher

Stelle registriert zu haben, die sog. epische
Zerdehnung erwahnt, die ein bisher ungelostes

Problem bildet. Zur Erklarung der Evscheinung sind
3 Hypothesen aufgestellt worden. 1. Die Assimila-

tionstheorie, die von L. Meyer Kuhns Ztschr. X
45ff. begrundet wurde. Nach ihr bildeten Formen
wie 6g6a> ooomoa ogdaoftai eine auch in der Urn-

gangssprache lebendige Zwischenstufe zwischen
6gda> Sgdovaa dgaeo&ai und op;o 6gu>aa ojao&at,

da vor dem endgultigen AbschluB der Kontraktion
die Aussprache zwischen <5io<3 und 6ga> eine

Zeitlang geschwankt habe. 2. Kretschmers
Hypothese (Einleitung in die Altertumswissen-

schaft I 164). Er meint, daB die offenen Formen
in einer jungeren Periode des Epos durch kontra-

hierte ersetzt wurden; jedoch sei die Aussprache
der durch die Kontraktion entstandenen langen
a und o ihrem Ursprung aus zwei Vokalen gemaB
noch eine derartige (zweigipflige oder dgl.) ge-

wesen, daB die Vokale zweisilbig gemessen wer-
den konnten. 3. Die WackernagelscheTheorie
(B. B. IV 259ff.). welche die Formen ogdm usw.
aus der Geschichte des Homerischen Textes zu
begreifen sucht. Sie nimmt an, daB die offenen

Formen von Schreibern, denen die kontrahierten

Formen gelaufig waren, durch diese ersetzt wurden

;

die so entstandenen Lficken des Metrums seien

spater durch die zerdehnten Formen ausgefttUt

worden, bei deren Herstellung man sich eng an
das uberlieferte Schriftbild gehalten habe (z. B.
sei Stiioqxr falsche Aufrasanng des uberlieferten

AEIOOIEN, das einfaeh Stjiioup war). Alle drei

Hypothesen haben in neuerer Zeit ihre Anhanger
geranden; daruber s. Solmsen Kuhns Ztschr.

XLIV 118ff, der sich selbst fur Wackernagels

Theorie ausspricht. Da die zerdehnten Formen
nirgends in Denkmalern der wirklich gesprochenen
Sprache, sondern nar bei H. und dessen Nach-
ahmern (in den Homerischen Hymnen, bei Hesiod,
den alexandrinischen und nachalexandrinischen

Epikern) begegnen, ware es nicht zu verwundern,
wenn sie eines Tages als dichterische Neubildungen
erwiesen wurden.

LTI. Wortbildung. In besonders hohem
10 MaBe erwies sich der Einflufi des Verses fordernd

auf dem Gebiet der Wortbildung. Gerade hier

laBt sich am deutlichsten zeigen, wie es nur
wenige Stellen des Hexameters sind, denen die

neuen Formen ihr Dasein danken, vor allem das

Versende von der bukolischen Diarese ab, dem-
nachst die Stellen hinter der Hepthemimeres sowie

hinter der weiblichen und mannlichen Casur des

dritten FuBes.

1. Neubildungen im funften und sechsten FuB.

20 a) Nomina. Bei H. existiert eine groBe Zahl

ffinfsilbiger Komposita, die eigens fur die Ver-

wendung im funften und sechsten VersfuB be-

stimmt sind (dyxvXdiog~og u a.). Schon das poe-

tische Kolorit dieser Bildungen verrat meist, daB
sie nur der Literatursprache angehort haben. Viele

sind nur 1—2 mal belegt; das spricht dafur, daB
es sich zum Teil urn Augenblicksbildungen han-

delt, die unter dem Einflufi des Verses gepragt

sind. Das einschlagige Material laBt sich in zwei

30 Gruppen von Formen unterbringen
,
je nachdem

namlich ihr erstes oder zweites Kompositionsglied

mehreren Beispielen gemeinsam ist. Haufigcr

wiederkehrende vordere Bestandteile sind z. B.

ayxvXo-: ayxvXo/irjxr)g ayxvXoxog'ot dyxvXoxeilijg

aioXo-: aioXodcbgrji' aioXoiuxgrjv aioXonwXovg

dgyvgo-: agyvgoxo^og dgyvgotjXovg agyvgobivrjg

vgyvgdjte£a

xaXXi-: xaXXmagjjov xaXXixdftow xaXXiyvvaixa

xcdXigee&gov xaXXtgdow xaXXtxdgoiai

40 xaXXmeSiXov

xvavo-: xvavoxoUxrjg xvav6ne£a xvavdnenXog

vy>i-\ vyjixdgtjvoi vy>txo/M>to iyivtexyXov vytt-

3«rij£i? vyHfidXa&Qov

usw.

Nicht seltener sind Komposita mit haufiger wieder-

kehrendem hinteren Bestandteil.

-xo/ioio: r)vx6fioto xaXXixdfiow vy>ix6fiow

-firjxyg: ayxvXoftyxrjg jtoixtXoft^xr]g ai/*vXo/iTJxz)g

•itagyog: xaXXacdgjjog fiuXxondgflog xoXxonaQjjog

50 -Tofoj: dgyvgdxoiog ayxvXdxol-og

-ntta: dgyvponeia xxMvdne^a xgvoedneCa

-qxayog : fjagpagdqxovog xadxeoyxovog aygtotpotvog

usw.

Diese Zusammenstellungen lehren, daB nach dem
Muster bereits vorhandener Beispiele von den

Dichtern best&ndig neue Formen gepragt worden

sind (weitere Nachweise bei Witte Glotta HI
122f.). Um Neubildungen, die dem funften und
sechsten FuB ihr Dasein danken, handelt es sich

60 auch bei vielen mit Hilfe des Suffixes -ftn-
gebildeten Adjektiven, deren poetisches Kolorit

gleichfalls zeigt, dafi sie nur der Literatursprache

angehort haben konnen. Ausschliefilich hinter

der bukolischen Diarese finden sich in Dias and
Odyssee z. B. ifoijwxja jx$tyza (PL) 2 mat, &voa-
rdtaoar 5maL x^xcaeaaav 2maL xrft&tru -a (Sg)

3mal, xXwuaxitooa? lmal, xaatrftrxi -a (PI.)

3mal /tqxuierxa (PL) lmal, fivtXdtrxa (PL) lmal.
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nexg-fjeooa -$ -av ncxgqsvxa (PI ) 5 mal, mSijeooys
I mal, otyaXoevxi -a (Sg.) -a (PL) 23 mal, xetxideo-

aav 2 mal ; am Versende oder vor der weiblichen
Casur finden sich doxegotvxog -i -a (Sg.) 11 bezw.
2 mal, ogvoevxi -a (PI.) 9 bezw. 2 mal usw.
b) Verba. Gewisse Komposita, die von dem
meist haufiger belegten Simplex in der Bedeutung
nicht verschieden sind, kommen nvir am Versende
vor, z. B. eioacpixeodcu und d/icpixaXvnxeiv (vgl.

Witte Glotta III 128). Besonders groB ist hier 10
die Zahl der "Anas <elgrj{tiva; nur am Versende
sind je einmal belegt z. B. dfiyayigovxo 2 37,

dfifpcXaxaive o) 242, dfirpenoxaxo B 315, a/iipia-

Xviav B 316, diupi&iovoi x 413, d/jqptxedooag f 12,

dficptfidoao&e v 152, dfttpt/ti/ivxe x 227, dfttpt-

niXtjxat a 352, dfupweoovoa Vs 523, d/u<pt<poflr]&£v

II 290, ixnoxiovxm T 357, exngoXixovxeg & 515,
ifinoXocjvxo o 456, s^atpvovxeg f 95, ig~c8exovxo

N 710, i^vnavioxi) B 267, ioxaxaflaivaiv <o 222.

Freilich wird es bei den Verbalformen hiiufig 20
zweifelhaft bleiben , ob sie dichterische Neubil-
dungen oder Formen der Umgangsspraehe sind,

die Ton den Dichtern dem Vers zuliebe ins Epos
eingefuhrt wurden (das gilt auch fur die imten
unter 2 b), 3 b), 4 b) angefiihrten Bildungen).

2. Neubildungen hinter der Hepthe-
mimeres. a) Nomina. DaB die Dichter eigens
i'ur die Verwendung hinter der Eepthemimeres
neue Bildungen gepragt haben, ist wieder des-

halb anzunehmen , weil zahllose Komposita sich 30
ausschliefilich an dieser Stelle finden; warum ge-

rade sie zu Neubildungen Anlafi geben mufite,

wird sich u. S. 2246 in anderem Zusammenhange
zeigen. Nur hinter der Hepthemimeres kommen
z. B. die Formen dno&v/tta dnoXvfiavxfjga dno-
cpwXiog, hti&lrpgia imrfgava iniiaxoga intxdggov^og

xaxa&vfitog xaxaxaigwg xaxdnavfta vnoxctgtog

vor. Auch hier besteht zwischen Kompositum
und Simplex mitunter keinerlei Bedeutungsunter-
schied; z. B. besagen impovxoXog cnmoifieveg 40
intflwxogi int/tdgxvgog, wie bereits die alexandri-

nischen Philologen beobachteten, nichts mehr als

die bei E. haufiger vorkommenden Simydicia jlov-

xuXog noipivcg usw. (vgl. Schol. L H 76 ntgaxij

r\ ngo&eoig iv xcp entftdgxvgog (bs xal iv xa> ini-

flovxoXog xxX.). Noch haufiger als die Praposi-

tionen erscheinen bei diesen Komposita andere
Bildungselemente , z. B. noXv- ; nur hinter der

Hepthemimeres finden sich bei H. die Worte
noXvav&iog noXvagvi noXvyrj&eog noXv&agoig itoXv- 50
xegSia noXvxayxia noXvxrjSia noXviirixavog noXv-
(prj/iog. Ferner diiifen als dichterische Neubil-

dungen auf Grund der gleichen Stellung im Vers
Worte wie fityd&vfiog /ityaxTJxca /uXtt)8iog veoag-

Sia vto&rjXia noXvfir/xtg xogvihuoXog godoSdxxvXog

angesprochen werden. Stett der pyrrhichischen

Kompositionsglieder werden mitunter einsilbige,

die eine Lange bilden, verwendet; nur hinter

der Hepthemimeres begegnen tiav&ii cviidca

etnyvoga tvwnida titgxiog -eg tSvh>/*og cvnvgyog. 60
b) Verba. Hinter der Hepthemimeres finden sich

als Hjraf el^r/fUva die Komposita dnoelxco aaco-

Stxofuu dnobvvco Axo#av(ta£a> dvafigvx<o Suxitj-

Xiofiai bitytyvopat huxtgnto htiyafyifo txixiXo-

fun ixiXtixito bit/tyiofuu xaiaytjgdoxat xaxa-
m&co mQaytyrofuu xa^aSixofuu xtgidvm xtgi-

itria jttetfuu/tdm XQ<ntftv0iofuu faoxtQxd(o> into-

ipairm iauQmUZa xl. a. Mehr als einn:al, je-

doch ausschliefilich im vierten und ffinften FuB,
sind belegt z. B. dxoegyd&to ano/tr/vico dvaxt)xio>

avaSix !
101 SiaXeyofiat 8ta<paira> ixvoaxeco inlxtt-

(tai ijiixlSvafiat xaxaxoifidofiai naga/iv&eo/iat.

DaB auch hier zwischen Kompositum und Sim-
plex vielfach jeder Bedeutungsunterschied fehlt,

zeigen Versschliisse wie rjvdave fiovXq os cmrjv&ave

fSovXrj, firjvie 5ia> co httprjvie Si(j>. Der Einflufl

des Verses war hier in hervorragender Weise
fordernd, aber seine "Wirinng muB eine einseitige

genannt werden. Anstatt der pyrrhichischen Pra^
positionen wurden die einsilbigen, die fur die
vierte Senkung eine Lange ergaben, viel seltener

verwendet ; 'Anas' deVM*va siJ1d ciajiixo/xai ixSeg-

xojmi exqrfrtyfoiiai.

3. Neubildungen hinter der Casur xaxa
xglxov xgoxatov. a) Nomina. Die o. S. 2226
besprochenen Komposita der Messung -^-a
Typus (dyxvXoxo^og) fanden zunachst nur Ver-
wendung, wenn ihr Substantiv, das pyrrhichisch

oder auf eine Lange auslauten mufite, unmittelbar

voranging (vgl. z. B. 'Ogiofliov aioXo/iixQijv). Bei
einer Verbindung wie VSvaija TtotxtXopyxrjv da-

gegen kam der Vers nicht zustande, wenn nicht

zwischen beide Formen eine dritte trat; diese

Verbindung stellt z. B. A 482 das den Zusam-
menhang mOglichst wenig stOrende Epitheton
Salygova her (Odvofja 6a.i(pQova. mjixiXofiyxyv).

Der Fall ist fur H. typisch. Formen wie VSv-
arjog -i-a 'Axdijog -i-a haben vor der weib-
lichen Casur einen festen Sitz ; anderseits enthal-

ten etwa 60 Prozent der Homerverse die buko-
lische Diarese. Aus beidem ergab sich fiir die

epischen Dichter das BediirJhis nach Wortformen
der Messung — <-»^; sie haben solche mit Hilfe

weniger Kompositionsglieder in groBer Zahl nea
gebildet (vgl. o. S. 2224 fiber Formen wie diiqu-

Xog). Ausschliefilich zwischen der weiblichen Casur
und der bukolischen Diarese finden sich z. B.

dxrigaxog -ov -a (3 mal), dxygiov -ot (6 mal), dfiit-

^o? (3 mal), avci/jovog 1 mal), dviaxiog (lmal*,
dvrjQoxog -a (2 mal) , dvooxifiov (1 mal(, dxi i-

Qixog (1 mal), dncv&f/g -ia (2 mal)

;

ayaxXvxov -d (9 mal) , &ydvviq>ov (2 mal) , dydg-
Qoog -ov (2 mal), dydoxovog (lmal);

Svodfifiogog -s -oi (4 mal), Svorixiog (10mal\
Svocbwfiog -ot (3 mal)

;

iv£vyov -ot (2 mal), H&oovog -ov (6 mal), kil-oov

•ov (17 mal), haiXwig (4 mal), ivggoog -ov (2-

mal), ivoxonog -<o -or (5 mal), ivtgixag (3mal),

kvxgoxov (8 mal), tvxe°*s (lmal);
naXlXXoya (lmal), xaXivxixa (2 mal), naXivxovov

-a (5 mal);

naraioXog -ov (6 mal), xavdgyvgov (2 mal), 7tave-

V'ov (lmal);
jtoXv£iy<(> (1 mal), noXimxvxov (4 mal), xoXvoro-

vog -a (4 mal), xoXvxXag (42 mal), jioXvxqoxos

•ov (2 mal), noXi<pQovog -a (10 mal);

Smdgofiov (lmal), httxXoaog -ov (4 mal), ixlg-

go&og (2 mal), ixlaxgoq>oe (lmal);

ntgixXvxog -ov -ov -a (24 mal), ntgLggvzog (1-

mal), xiglxgoxov (lmal), mglq?gcor -on -of

(56 mal);

iitigfiioe -ov (5 mal), fnugSca (lmal).

Wie die Formation dieser Bildungen Torn durch
den Site nach der weiblichen Casur bestimmt watv
wurde aneh der daktylische Wortaualaut mitunter
ktlnstlich hergeatellt. So entstand «. B. m 8vo-
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oxog, das wie avovoog dvoXc&gog gebildet ist,

die Nebenform avooxi/tog d 182 ; analoge Beispiele

der Messung u^-^w s. u. S. 2230. Allein die

DichteT haben hinter der weiblichen Casur nicht

blofi Beiwflrter der Messung — ^~, sondern auch
solche nengebildet, die fiber die bukolische Dia-

rese hinausreichten. Wiederum nur hinter der

weiblichen Casur finden sich z. B.

axrjXrjxog (1 mal) , a/iixgrjxog (2 mal), dvtffuXxxoi

mimeres. a) Nomina. Den o. S. 2228 unter

3a) angefiihrten Komposita der Messung <j-^«

entsprechend existieren in groBer Zahl auch solche

der Messung ^w-_^, deren einzige Funktion es

ist, die Verbindung zwischen der Penthemimeres
und bukolischen Diarese herzustellen. Nur zwischen

diesen beiden Verseinschnitten finden sich z. B.

aXiahg (lmal), aXiaogqwga (3 mal), ueXavo-
Xgoeg (lmal), /teXavoxgoog (lmal), vzoxevdla

(lmal), dv7]vvoxm (lmal), dnog&r]xog (1 mal), 10 (1 mal) , veoxevxtov (lmal), veoxevxhg (lmal),

axvgyoyxov (1 mal), dorjftdvxoioiv (1 mal) , axdg-

$r\xog (1 mal), dqwXXousiv (1 mal)

;

ivyvdfmxoig (1 mal), hixr/jfubeg (41 mal), ivnXo-

xd/xtSeg (2 mal) , evggaqpteoot (2 mal) , evggelog

(5 mal), evggelxao (2 mal), cioxag-&/ioi (lmal),

ivootoxgov (1 mal) , svoxiopavog (6 mal) , ivoxgi-

Tixoiot (2mal), tvxge<piog (2mal), ivxgijxoiai (lmal)

;

noXvxXrigoiv (1 mal) , jioXvxXtjxot (2 mal) , noXv-

xXvoxa) (3 mal), TcoXix/xrjxog (6 mal), tcoXvxvtj-

7tava(fyjXixa (lmal), xavawgwv (lmal), noXv-
SatdaXog -ov -tf) -ov -oj (10 mal), noXvdaxgvov
(lmal), TioXvSetgddog (3 mal), xoXvSevdgcor (3 mal),

xoXv&iofiOV (2 mal) , noXvcpag/j.dxov -e« (2 mal),

jioXvdixpiov (lmal), noXvtjQdxov -co -ov (4 mal 1
,

noXvlnnov (lmal), noXvhjwg (lmal), aoXvxai-

TiaXoi (lmal), TioXvnd/iovog (lmal), noXvtpogpov

-rjv (3 mal), noXvvmip (lmal), i .t

i

xdgomi (1 mal',

cxixdggo&og (8 mal) ,
/uxadogmog (1 mal) , ftexa-

fiov (1 mal) , noXiXXtoxov (1 mal) . noXvftv^oxrj 20 f*d£iog (1 mal). Im Gegensatz zu den Beispielen

(3 mal), noXvnXayxxog (4 mal), jioXigrjveg (2 mal),

jcoXvoxdg&fioio (1 mal) , noXvoxegicDV (2 mal),

noXvxXruuav (2 mal), nolvxXrfxoi (lmal), noXv-

xgrigoiva (2 mal) , jtoXvxgr/xotoi (3 mal) , tioXv-

qpXoiopoio (8 mal), noXvxgvaog (5 mal);

im£d(peXog (3 mal) , smoxMpiag (2 mal) , t;t(^i?o'-

vtog (14 mal), intl-vvog (1 mal)

;

nara&vrjxog (10 mal), xaxagiyrjXd (lmal);

jtagafiXcQjies (lmal), nagagQTjxoi (2 mal);

unter 2. kommt statt ^^-^^ der Typus ->

haufiger vor : gleichfalls nur zwi schen der mannlichen

Casur und bukolischen Diarese sind z. B. belegt

Svo&aXniog (1 mal), Svoxrjdea (lmal), Svoxet/ttgov

-ov (2 mal), ev&eteXog -ov -ov (7 mal), evrjxeog (1 mal),

cvxcixcov (6 mal), nav&rjLiiog (lmal), naymoixiXoi

(2 mal) , x 6 v oaogov -ov (2 mal) , x6vao!lTeoov

(2 mal), xevaoggaaig -t (3 mal). Wie bei den Nomina
der Messung ^—.^ (s. o. S. 2229) ist auch hier der

neetyXayiag (1 mal), negt££axy (1 mal), jtegtggrj- 30 daktylische Wortauslaut mitunter gewaltsam her

brjg (lmal), jitgtoxenxqj (4 mal);

vnegxvSavxag (2 mal), vnsg/tcveovxig (1 mal), vntg-

Htvil (14mal).

b) Verba. Auch hier ist zwischen Bildungen

der Messung '----- und solchen zu unterscheiden,

die in den funften FuB hineinreichen. °Ana'i-

tlgy\fiiva der ersten Art sind z. B. dvidgaxcv

S 436, dtadgdxot E 344. Besonders zahlreich

sind die Beispiele der zweiten Kategorie. Aus-

gestellt. Ffir fieXavoxgorji (vgl. /uXayxgoitjg und
eixgoeg) heiBt es fieXavoxgoog (s. o.); iur jixoXi-

nog&og (so in den verschiedensten Kasus 16 mal)

TtxoXtnog&iog i 504. 530; filr n£gljxr\xtg (negtpyxtjg

kommt 8 mal vor) mgififotrov t 103. S 287.

Im Gegensatz zu der Fiille von Beispielen untei

3 b) finden sich hinter der Penthemimeres fest-

sitzende Komposita, die bis in den ffinften FuB
hineinreichen, uberaus selten; als Ausnahnien

schliefilich hinter der weiblichen Casur sind be-40seien etwa rcoXvAtxog (3 mal), noXvdgrixo; (-imal),

legt dviyvaftipav dvcyvdfxp&Ti (4 mal), dnooxlbvao&a

t

(1 mal), cmoTiXiveoxc (1 mal), ajiooxidfiaivs (1 mal),

duoaqyrjXojot dnoocprjXeu (2 mal), dtayXdif/aot (1 mal),

dic/iotgaxo (1 mal), dunxoirjae (lmal), diaggtnxaoxe

(1 mal), diaoxontao&at (2 mal) , emoxiicovxai bii-

oxvooaixo (2 mal), ineoxkrfavxo (5 mal), entoxgeo-

cpeoai (1 mal) , inixganiovoi (1 mal) , intxgtoaoa

intxglovxeg inixgieo&at (3 mal) , iniyavjj (l mal),

inipgloji inipgiociav (3 mal), intxXeiovot (lmal),

noXvriyegceg (lmal), noXvSaxgvxoio (4 mal) genannt.

Uber lie Ursache der auffiilligen Erscheinung

u. S. 2246. b) Verba. Den Nomina entspricht

das Verhaltnis der Komposita auf verbalem Ge-

biet. Bildungen der Messnngen —-«« sind z. B.

die °Ana^ elgr/ftiva : dnoXeipi/tev eniniXvaxai xaia-

digxofiai nagavrjs~Ofiai. Der Typus ^w-,.--. ist

auch hier sehr selten: (iexanavopevot P 373.

III. Syntax. Die_ wichtigsten Erschei-

imxgaxiovoiintxgaxioio,{lmal), wiuioofijAe (lmal), 50 nungen sind auf dem Gebiet des Nomens der

ini{>£Ceaxov (1 mal) , iniggrjootaxov iniggjjoazoxe

(2 mal), ineggwoavxo ineggwovxo (2 mal), cneoxo-

vdxvae (lmal), hiicpgoviovoa (lmal), xaxaxgi<xo>

xaxaxgixtl (3 mal), xaxaxXtvag (lmal), xaxcnXrfyrj

(lmal), xaxtoxiaov (lmal), xaxarpXi^co (lmal),

/ierazQonaXitco (lmal), naganvevori (lmal), nage-

nXay^ev 7iaganXdy£aoa no4>enXdyx&") (4 mal), nagi-

oqprjXev (1 mal), nagaxgonicov (1 mal), nagaxgwnwoi
(lmal), itegtxxcivovxo ncgucxcivoj/ie&a (2 mal), ncgi-

Gebrauch des Plurals fur den Singular und
umgekehrt des Singulars fiir den Plural auf

verbalem Gebiet die Vertauschung von Aktiv

und Medium. Singular und Plural. Die

,poetischen' Pluxale nnd Singular sind uuter dem
EinfluB des Metrums zustande gekommene Ana-

logiebildungen. D. h. die Dichter haben von

ursprunglichen Singularen (Pluralen) in Anglei-

chung an vorhandene Muster eineri Plural

xgiqiczai negagiyeto (2 mal), negtxgopeovxo (lmal), 60 (Singular) in denjenigen Kasus neu gebildet,

ntQiq>gaio}/it&a (1 mal) , negiyvdfinxovxa (1 mal),

xtQiaaUovxo (2 mal), negtotivexai (lmal), tWfe-
odmoe (lmal), vnoZtv^w (lmal), {aioxXovita&tu

(lmal), iaupriao&E (lmal), {mtEaliaofat (lmal),

vxoaatlovot (1 mal), inexngoiXvoav (1 mal). ttber

die Ursache far' das haufige Vorkommen gerade

dieser Komposita s. u. 8. 2246.

4. Neubildungen hinter der Penthe-

die gegenuber den entsprechenden singularisehen

(ploraSschen) Formen metrisch einen Vorteil

boten. Bei den ursprunglichen Singu-
laren der ersten Deklination bot sich ein

solcher im Genetiv nnd Dativ. Bei choriam-

bisehen Substantiven sagte man am Versende

z. B. fur batoavnigitxxoowdcov, fur rexxo-

avvt)s:xtxxoowdoyr, Mr wpuka : vqxiiyot, fur



iSZOl nomeros nomeros zzoz

cupQoSijj : AtpQaSljjoi. Im Dativ wurde aneh von
Worten anderer Messung dei Plural anstatt des

Singulars verwendet, besonders am Versende
und vor der weiblichen Casur; so wurde fur

xXtolg : xXiolflai, fur xovljj : xovljjoi gebraucht;

besonders gewuchert hat die Erscheinung bei

gewissen Abstrakten (Ayr)vooifloi Afiotpgoovvfjoi

jtoSojxeifloi xolvxegdeifloi usw.). In der z w e i-

ten Deklination trat der Plural fur den Singu-

lar haufig im Dativ ein, wo er der singularischen 10
Form um eine Kiirze iiberlegen war; daher ver-

wenden die Dichter fiir SAfup : So/ioiot, fiir

yja/dd&cp : yjafidvoioi, fiir peydgq} : fieydgoioi, fiir

nQO&vQ(f> : nQofrvgotoi, fiir Xixxgco : Xexxgoioi. Im
Genetiv konnte durch den Plural der Hiat ver-

mieden werden; daher wurde bei vokalischem

Anlaut des folgenden Wortes fiir Sdfiov, wofern

die Hintersilbe in die Hebung fiel, 86/taa>, fiir

fieydgov : fieyAgmv, fiir xd£ov : xo£<ov, fiir oxegvov:

oxigvcov gesetzt. Endlich stellte sich bei den 20
Neutra das Bediirfnis zur Verwendung des Plu-

rals an Stelle des Singulars im Nominativ und
Akkusativ ein. Daktylisch auslautende. Neutra
waren nur vor folgendem Vokal verwendbar;
daher gebrauchte man vor folgender Konsonanz
fiir oixiov : otxia, fiir Se/xviov : Si/ivia, fiir vne-

gtoiov : iixegwta. Aber auch bei Worten anderer

Messung war der Plural haufig metrisch be-

quemer; so wurden in singularischer Bedeutung
ro$a vwxa xgrjSefira verwendet. In der d r i t- 30
ten Deklination stellt sich bei den Neutra auf

-a der pluralische Gebrauch im Nominativ und
Akkusativ ein (fiir Swfia-.Soi/Mxa, fiir agpa:

ae/tara). Bei den Neutra auf -og trat die Er-

scheinung im Dativ ein (fiir cxrj&et, nach Ana-
logic von tpgeoiv : ox^deooi, fiir Uxei : U%saai,

fur ntXAyet : neXayeaai); ferner im Nominativ
und Akkusativ bei trochaischen Worten (fiir

oxfj&os : axrj&ea) und im Genetiv bei tribrachy-

schen Worten, wofern eine vokalisch anlautende 40
Form folgte (fiir Xexeos: Xexecov). Was die ur-
spriinglichen Plurale anlangt, bo bot

in der e r s t e n Deklination kein Easus des

Singulars gegeniiber dem Plural einen met-
rischen Vorteil: die Folge war, daB Ansatze

einer Entwickelung zum Singular so gut wie

nicht vorhanden sind. Unter den Maskulina der

z w e i t e n Deklination stellte sich das Bediirf-

nis nach einem Singular im Akkusativ (nebenher

auch im Nominativ) bei denjenigen Worten ein, 50
deren vorletzte Silbe lang war; so ist von den

Pluralen Xaol und nvgoi ein Singular zuerst in

den Akkusativformen Xaov und nvgov verwendet

worden. Von dem 12 mal als Plural belegten

aX<pna konnte der Genetiv nur bei Neubildung
eines Singulars AXq/ixov Verwendung finden. In

der d r i 1 1 e n Deklination ist das wichtigste

Beispiel tpgeves ,das ZwerchfelT; das Wort findet

sich als Plural in den Kasus ipghee 22 mal,
tpgtv&v —, <pgeol(v) 207 mal, <pghas 61 mal. 60
Die Entwicklung zum Singular setzte im Akku-
sativ ein, wo nach dem Verhiltnig tpgeoiv : tpgtoi

zu qpghas eine Form <p@ira gebildet wurde. Sie

ist zunlchst nur vor der bukolischen Diarese
verwendet worden; von den 49 Fallen, wo ipgiva

iiberhaupt bei H. vorkommt, ffillt es 86 mal
die vierte Senkung; darunter 21 mal in der Ver-
bindung xord ipgiva xal xaxa fofufr, woraus

hervorgeht, daB ipgiva eine Analogiebildung

nach &v/4ov ist. Abgesehen von opgiva findet

sich der Sirigular nur noch je einmal in den
Formen cpgevi und cpgiiv, die Weiterbildungen
von <pgiva sind (vgl. u. S. 2240).

Aktiv und Medium. Von einem Aktiv,

dessen Formen im fiinften und sechsten Fufl

ihren festen Sitz hatten, gebrauchten die Dichter

an dieser Stelle gelegentlich das Medium, wenn
die entsprechende aktive Form sich als un-

brauchbar erwies. So wurde z. B. zu den Formen
elaoQooivxt -a -es -as neu der Infinitiv eioogaa-

o&ai gebildet (vgl. u. S. 2240), ferner zu pqxiowv-

xes : firjridaa&ai, zu vXAovoi : vXdovxo. Umgekehrt
trat unter den gleichen Bedingungen mitunter

fiir das Medium das Aktiv ein; so entstand zu

l*r)xavdao&ai das Partizip fttjxavAtovxes. AuBer
am Versende laBt sich der dichterische Gebrauch

des Mediums fiir das Aktiv besonders vor der

bukolischen Diarese beobachten. Nur an dieser

Versstelle finden sich z. B. Ixdvoftai und ixdvexai

fiir ixdvoi -ei, Siwxexo fiir eSiwxev, igl£txat fiir

egi&i, xixdvo/Mii und xtxdvexai fiir xixdvo> -et,

peXyoexai fiir fieXyoei, niqxtvoxofiai fiir nupavaxw,
imxeXXo/iai fiir ImxeXXai. Umgekehrt steht das

Aktiv dichterisch fiir das Medium bei flid£exE

fi 297.

GroBer als sonst irgendwo ist bei H., wie

sich besonders S. 2236f. zeigcn wird, die Macht
der Analogie. Nach dem Muster vorhandener

Ausdriicke und Versstiicke sind von den Dichtern

bestandig Um- und Weiterbildungen gepragt

worden. tiow regiert, wo es als Proposition er-

scheint, den Akkusativ (25 mal); korrekt ist

auch der VersschluB 'AiSos tlaco 2 284. 422.

.X425, der fiir Sdfiov "AiSog eioco (H131 usw.)

steht. Nun wurde nach %i6os slam die Verbin-

dung bwuazog etoai »? 135. i>290 neu gebildet.

Zusammengesetzte Adjektiva sind doppeltge-

schlechtig; in der Ordnung sind also die Vers-

schlusse aXo? axQvyexoio und Aydoxovos 'A/i<pi-

xqixtj. Nach ihrer Analogie ist iXos noXtoio und
xlvxos 'ApynQixr) gesagt. Umgekehrt wurde die

Verbindung ayaxXeixrjs lxaxo/xflr)s geprigt, weU
der VerschluB xXcixijs lxaxo^7]g vorangegangen
war. aicov ist Maskulinum bis auf X 58 . .

.

avxos 8h tplXrjs alcavos dixeQ&fji. wo es das weib-

liche Geschlecht infolge der stehenden Verbin-

dung mit yvxy angenommen hat, vgl. yvxv ze

xal alwv II 453.

Literatur. AufftUige Homerische Wortfor-

men erklart aus metrischem Zwange bereits

Ellendt tber den EinfluB des Metrums auf

Wortbildung und Wortverbindung, KOnigsberg

1861 (= Drei homerische Abhandlungen, Leipzig

1864, 8ff ). tJber die Bildnng von Komposita TgL

Witte Glottam 1208., fiber die syntaktischen

Erecheinungen Witte Singular und Plural^ For-

schungen fiber Form und Geschichte der griechi-

schen Poesie, Leipzig 1907; Glotta I 132rt HI
105ff.

C. DieFormenderUmgangssprache-Ihre
Einfflhrong ins Epos ist outer denselben Bedin-

guntren wie die der dichterischen Neubildongen

vor sich gegangen. Dea ioBeren AnlaB bot das

Metium; die Berechtignng dazu erbliekten die

Dichter in vorhandenen Analogien. Zunaehat sei

nochmals betont, wie sehr das Metrum zur Kon-
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serviemng von Formen beigetragen hat, die einer

frtheren Epoche der epischen Poesie entstammten.

Archaismen bilden schon in der Sprache des Epos

die Formen des Duals, die sich nur an bestimm-

ten Versstellen erhalten haben. Mit ffiiovoi

z. B. sind meist zwei Maultiere gemeint (vgl.

o 85 Si' ^fuovovi) ; nur am HexameterschluB tritt

ffir fj/ttovcov der versfullende Dual tffudvouv ein

(3 mal). Von dem Schwesternpaar der Sirenen wird

XLUUICIUS fiflUT

7 mal, 'Qxeavolo 22 mal, rjeXloio 40 mal, ouyto'^OK*

50 mal, htxod&ftoio 22 mal). Die Ereetzung der

Formen auf -oio durch die auf -ov vollzog sich

in der Weise, daB jene ftberall da erhalten blie-

ben, wo sie gegenfiber den anderen Kasus des

Paradigma ein Cbergewicht hatten. So ist bei

H. kein Kasus auBer dem Genetiv z. B. bei dv-

dgoqidyoio eitxcutvXoio eixcaxoto evQVsioQOto rfdv-

noxoio xaXXtxoftoto belegt; Av8Qo<pdvoto findet
(3 mal). von aem OCnwesiernpaarueroirBueu wiiu j.u.u.i/ „«^>..«v.^«.» B ., _.- K -T -.-— --

eewOhnUch der Plural (u 44 usw.), dagegen am 10 sich 13 mal, daneben nur av6So<povov 1 mal und

Versende der Dual HctQrjrouv (= Sete^vwv) fi 52

gebraucht. Vgl auchCunyLenombreduelenGTec,
Paris 1906, 487ff. Eine Antiquitat im Epos bil-

den femer die Formen auf -<pi(v), die gleich-

falls nur an bestimmten Versstellen und an Stelle

von KaBusformen (Genetiv, Dativ) vorkommen,

die nm eine Kurze im Nachteil oder im dakty-

lischen Hexameter iiberhaupt nicht verwendbar

waren. Sie finden sich 1) am Versende in der For-

dvSgoyovovs 3 mal, btnopdxou) 9 mal, daneben nur

Innopoxm 1 mal und InnofSoxov 5 mal, $vxo/k>io

17 mal, daneben nuT ^vxofiog 4 mal. Wo dagegen

Nominativ, Dativ, Akkusativ haufig vorkamen r

wahrend sich fur den Gebrauch des Genetivs nnr

seltener Gelegenheit bot, sind die Formen auf

-oio vielfach uberhaupt nicht mehrzu erreichen

z. B. bei a.(ifl(>oolov dii<pui6Xov vfiexiQov. Ebenso

langsam wie bei den choriambischen Worten
waren. oie nnaen bicu i) am itreaiucuiunrui- "*»»" "-" — -™ —- .

• Tf • a

mel au Hoi watroabmwi und in der Verbindung 20 sind die Formen auf -ov bei den Nomina der
. * t. - 1L« . __ 1T~ I IfAcminn . .. ._ AinfVAilt^infTaTI ^IllT -Of/1. OTA —fill.

cv xe*Sl it^QVVi wofiir es im Versinnern

nur degixeojj x*& heiBt; dort stehen ferner dyi-

Xt}<pt xt<paXrj<pi fiirj<pi oQeatpi oxeatpi; 2) vor der

weiblichen Casur: iiaXd(iri<pi xtqyaXijipi ytveijopi

JSQifleotpi tvvrjifi #i?/jj<jp« yQtjXQmpi Sgsaqii Sxioqpi

xodxeotfH vavqHi 3) im funften FuB, so daB -<pi

die erste Senkung dieses FuBes fullt: aaXdftritpi

dyeXt]<pi xe<paXfj<fi xXialrjqpi xQaxeQrjtpi dvayxairjtpi

AyXatrjopi rjVOQit)tpt vevgrjipi tvvijq>i og£Ojpi ox^aqpt

Messung ^- eingedrungen. Nur -oio, nie -ov,

findet sich bei EXv/dvoio EXvxioio $qovIoio

XaQonoto eXdfoio SvXdxoio xoXcoio XQoxd<pota

dXloto cuiaXoio yXaqniQoio dXooio usw. usw. -ov

ist eingetreten z. B. bei dXoxov (7 mal), Ave/tov

(2 mal), fiioxov (lmal), HAqov (lmal), Ceojvqov

(2 mal), {ktXdpov (6 mal), QavAxov (4 mal), /leydgov

(lmal), norapov (18 mal); fiberall liegt^ Ein-

reihung in ein dreisilbiges Paradigma vor {aXoxos
dyimnqpi moQen<pi vevgriqpi ewrjqii oqco^i u^u^i x«^.»u6 ^ -«. -»~~

—
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Zmt Iwr, vgl. auch den VersschluB dno x<dx6<pt 30 -<t> -ov -oi -tov -ovs, avc/xog -oj -ov -ot -ov-ovs.

XaXxos A 351 ; 4) vor der bukolischen Diarese /win

#»o'<p( novx6q>i aiixotpi fttt)<pi 6e («) hegrjipi Si;

5) fur Kasusformeh, die einen Kretikus bilden:

SaxQv6<pi = SaxQvaiv, ioxaQoqii = ioxdgtis, tXQtd-

tpi — IxqIojv, 7taooaX6<pi = naoo&Xov, oxrfttaqpi

= oxT)&io>v, IXiotpi = IXiov, ooxcoyt = 6oxiwv

oder ooxcoiotv, vno £vyoq>i = fold fryv, And oxqo.-

xoqji = Alto oxqoxov, ex &eo<pi = i* &e<ov, #eo-

q>t = deois, xoxvXrjbov6q>iv = xoxvXtjSdoiv -+- Kon-

sonant.

Drittens sind als Archaismen oben S. 2220

die Genetivformen auf -oio erwiesen worden, die

im Epos aller Wahrscheinlichkeit nach aolischen

Ursprungs sind. Hier laBt sich genau verfolgen,

wie ganz allmahlich die Formen auf -ow durch

die deT ionischen Umgangsprache (auf -ov) ver-

drangt worden sind. Das Verhaltnis von -oio

zu -ov ist bei prosodisch verschiedenen Worten

ein ganz verschiedenes. Genetive auf -oio sind

fiioxos -ov, haQ<o -ov -oi -civ -ovs, £e<pveog

a -ov, ftdXa/tos -o* -ov -oi -tov -ovs, Qdvaxos

-ip -ov -ot, /teyaoov -a> -a>v, noxapos -<j> -ov

-oj -oi -eov -ovs usw.); die Formen auf -oio kom-

men in den genannten Fallen viel haufiger als die

auf -ov vor (dio'^oio 10 mal, Avc/toio 22 mal, fiio-

xoio 14 mal, haQoio 11 mal, teyvgoio 8 mal, daXd-

ftoio 22 mal, Qavdxoio 44 mal, fteyAgoto 49 mal,

noxaiwio 39 mal). Spurlos verschwunden dagegen

40 sind die Genetive auf oio bei den Worten der

Messung ^-«, wo sie einen Antispast (s o.) er-

gaben; in Bias und Odyssee finden sich aus-

schlieBlich Formen wie Ai&Xov (JeQedgov yevtlov

cxcUqov xeXsi&ov /uXA^qov otoxov AXi&Qov 'OXv/vtov

6/tlXov CiStiqov Ayavov AqIoxov Axeqjiov exdoxov

exelvov neX&QOv tpazivov. DaB bei den dakty-

lischen Nomina nur Formen auf -ov vorkommen,

ist selbstverstandlich (Typus A&ov) ; nur -ov fin-

det sich auch bei den Worten der Messung ~--~
ein ganz verscmeaenes. ureueuvc nm -w«« °^^ <*<» ="" »-~" ->-- — --

—

;
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gang und gabe bei Worten choriambischer Messung ; 50 (MeveXdov hiavxov oev/iaySoy evXaXxov peya»vfwv

™ „ fln/lot =)/•>, , Tt h<>i 'Avvialnm 'Avxiua- veonoiaxov veoxevxxov noXvSiouov noXvtxxov xolv-
nur -oio findet sich z. B bei 'AyxidXoto 'Avxi/m-

XOto lanoXoxoio Eayyaoioio Ax/uo&hoto eyxetpdXoio

nvtoxoio olvoxdoto AvSgptpovoio Axgvyexoio Innopo-

xoio tjvxo/ioio faoneoioio ioxaXeoio xaXXixdfioto

xaXXigdoto xvSaXl/ww XevyoJJoio xaiSoqpdvoto nev-

xtSavoio norxonoQoio nvgoq>OQoto vyixoftoio usw.

usw. Wo von choriambischen Worten Formen auf

-ov neben denen auf -oio begegnen, haben sie sich

nach dem Umfang des Nominativ, Dativ, Akkusativ

veongioxov veoxevxxov noXvSiopov xoXv'umov xoXv-

xdonov xaXatoyov usw.). Haufiger begegnet -ov

als -oio bei den trochaischen Nomina. Weil diese

in vielen Kasus am Versanfang und Versende

festsaBen, haben die Dichter die zweisilbige Form

auch im Genetiv bevorzugt (bei H. werden z. B.

verwendet dygo'io 1 mal, Aygov 11 mal, oixoio 4 mal,

oixov 11 mal, ov6oio 1 mal, oiSov 12 mal, o»io«o

6 mal, oixov 20 mal, vjivoio 1 mal, vnvov 17 mal,nacndem umiangaesr<iominauv, uaiiv, AKiusauY u uuu, unvu ^.u ui<u, Mrw ^^~,~...~~ -. ~—

•

gerichtet, die besonders am Versanfang und vor der 60 xaXxoio 1 mal, xaXxov 11 mal). Ahnlich ist das

Penthemimeres festsitzen, z.B.'AXxtvAov (4mal) nach

AXxlvoos -w -ov, 'AvxtXAxov (2 mal) nach 'Avxi-

Xoxoe -<e -°* -*' 'Oxsavov (3 mal) nach Xixeavos

-<{# -or, tjiXiov (9 mal) nach ^iXios -<e -ov, atyi6-

Xov (1 mal) nach afyloxos, butoSA/tov (1 mal) nach

hatodoyiov -wv -ovs, usw.; in den angefohrten

FUlen sind die Formen auf -oio viel haufiger als

die auf -ov belegt (AXxevo'oio 80mal 'AvxiXdxoio

Verhaltnis von -oio zu -ov bei den pyrrhichischen

Worten: weil ihre singularischen Formen haufig

die Thesis ftllten, wurde auch der pyrrbichische

Genetiv mit Vorliebe verwendet (vgl z. B. 86/toio

7 mal, 86/tov 13 mal, xaxolo 2 mal, xaxov 8 mal,

KoAvoto 4 mal, KoAvov 15 mal, xAvoio 1 mal, no-

rov 9 mal, RvXoio lmal, IJvXov 14 mal). Jeden-

falls ist keine Form auf -ov im Epos willkurlich,
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d. h. ohne Einwirkung der Analogie, verwendet
-worden. Zuweilen ist das Muster aufierhalb
des Paradigma zu suchen. Z. B. haben sich die
2fjraf eigijftiva SvoxeXdSov nach dgyaXiov (ol 8k
cfdfiom || SvaxeXddov xxX. II 356f cv> dgyaXiov jigo

epdftoio xxX, P 667) dyaio/tivov nach dyaaod/ievoi
(dyaio/iivov xaxa egya v 16 ~ dyaood/nevoi xaxa
Sgya /) 67), Evoocbgov nach vicegdvfiov (vioy

Evoooigov Z&co vlov vjieg&vftov E 77), ivoocbxgov

Homeros 2236

einsilbige Messung in der Ilias nur 2 mal, in der
Odyssee 7 mal erforderlich. Auch diese Ponnen
blieben vor allem deshalb unkontrahiert erhalten,
weil sie vor der bukolischen Diarese ihren festen
Sitz hatten; dort finden sie sich 44 mal (vgl
Witte Glotta III 117ff.). Bei Unterlassung der
Kontraktion ist also unter dem EinfluB des Me-
trums ein friiherer Zustand der Sprachbildung
kiinstlich festgehaften. Wie ist nun das Vor-

—-"—K-- —
t

—~Kw^»v ^ . ,,, nwuijwv iuusiucl ios igeuanen. me ist nun aas Vor-
nach sySeazrjs (evaaaxsov 8 an dm/jvyg Q 578 10 kommen kontrahierter Formen zu erklaren ? l.Die
CO £ll£«JTJ?C he CUlflVriC Q 275V vrnxnlnrmi Ttnoh TtioVifoT rrrirtar, „.„+„.,„ ir»l.-ll i i_i-0= ev^eoxrjg ht djt^rtjg Q 275), veongloxov nach
cUd ngioxov (veongloxov iXeipavxog & 404 cvs 5id
jrgjotoO eXicpavxog x 564) gerichtet.

Viel spater als die Formen auf -ov sind die
Dative auf -otg und -#? ins Epos eingefiihrt wor-
den, die in derselben Weise an Stelle der alt-

epischen Formen auf -owi und -r)oi traten. In
Ilias und Odyssee finden sich fo'lgende Formen
auf -otg und -jig:

-""- dXXtjXotg P 365, tjfitovots

Dichter griffen erstens zur Vokalkontraktion,
wenn die offenen Formen im Hexameter nicht
untergebracht werden konnten, d. h. entweder
drei aufeinander folgende Kurzen enthielten oder
einen Kretikus bildeten. Beispiele der ersten
Kategorie sind nsXdyet vnddev voet no&et cpiXti

<pogsi ixdXet ixdfiei itpiXst ipofielxai (pojtsviisvog

dyanqg nsigoj/Aevog xogv<povxat usw. Bei kreti-
scher Silbenfolge ist Kontraktion eingetroten z. B.fiAAn n nna' »™, '/pwws s^'ci ouueuioige isi luimrainion eingetroten z. .b.

. i/SS?^^07965 "WM'SS X 288, Ww-20bei dytvstg algsT dgvrio&co ahxpsig dayxstg Bwoxgstv
firing M 297. 3 180: ww- axtRnnnte £ MR n Hi ^..„,'„,<»,., -S...T..4... _.'.._' .?....' ___C____„

e
o«'fl? If 297. 5 180; ww- oxifagoi'g f~528,'o~Gl,
/ieydgotg 15 mal, xoving E 75(?), xaXdfifls A 238,
*Qox.ofjg X 242. t> 65; w— dtiMov ^ 331. g 174,
aQfozoig 7

,

274, M^a«oif 7 mal, eqei/ioIs 10 mal;— dWo«f fl 25. n 264, /Scu^ofs y 273, aiixols

& 683. t140. Z513. v2\Z, Swgoig I 602 (?),

Zeyots | 228, juiii?ojff •P'478. 8 239, fc/vcus il 779.
v 374, (J/uoij 5 mal, aXshig O 162. if 311, xQ^oeotg
A3, y 472, ^0(f B 363; dxTjr? -M 284, prjoong

Yjysla&m fjyeioftai oixeoixo ol^yiovoi xaxaocoyxai
3ta(tav8{ov slgwrong ^(fi/u ivtxXSv xoifimvxo fi<u-
/mooi rajfiqg yvfivova&ai usw. 2. Haufig fuhrte
zur Kontraktion die Tendenz der Dichter, alien
Formen innerhalb eines Paradigma denselben Urn-
fang zu verschaffen. In die Paradigmen fifisig

rffiecor fipuv, vpeig v/iecov v/aIv pafite auch im Akku-
sativ nur ein Spondeus, kein Daktylus. Da nam-
lich die Nominative, Genetive, Dative besonders

olyg E 641, xdoyg x 471, nhoyg rj 279, noXXjjg

8 221; w- 86/xoig A 132. v 424, i/Mlg x 490, Qeolg
E 606. Y 292. a 755; tfoifr « 86. x 57; w-CT;-
svnXoxd/Aots X 442, hiusomxQoig 7 394; Ev^saxj;g
tp 137. 164; -rofe 25 mal, i# ff ^ 721, of? /" 109.
q> 312, ^f fl 201, T»f ^ 179. Bei alien iibrigen
Worten sind die apostrophierten Formen auf -oia
in den Text zu setzen. Es sind also die For-
men auf -otg ebenso wie die auf -ov am friihe-

sich von selbst bei den Dichtern das. Bediirfnis
ein, an diesen Stellen auch die Akkusative fj/dag
und ifimg spondeisch zu verwenden (Naheres s.

Witte Glotta IV21 Iff.). Genetive vomTypus Tvdd-
8ao bildeten im Epos die Norm (s. o. S. 2219) ; weil
aber die Kasus Tvdei8i]g TvdeMn Tv&elSriv Tvdeidrj
zu Beginn des Verses und vor der mannlichen Casur
ihren festen Sitz hatten, wurde an denselben Vers-
stellen TvSeiSsco verwendet (3 mal). Wie Tv-* v 3 -vt • \ -.1 — "•»•>. »»wi^ii ""•»•» '»»5i»ici Ionian. me iv-

sten bei den Nonuna der Messung w-w und -~40 8ei8ea> sind ihrem Paradigma zuliebe die ubrigen
eingedrungen. — Zu den obigen Ausfuhrungen vgl
Witte Glotta V 8ff. Ahnlich wie -oto durch
-ov ist drittens der aolische Kasusausgang -eooi
durch -oi verdrangt worden; dariiber s. o. S. 2218.

Als Elemente dei ionischen Umgangssprache
sind in der Hauptsache auch diekontrahier-
teu Formen anzusprechen. Im Epos bildet das
Unterbleiben der Kontraktion die Regel. Die
offenen Formen sind ebenso wie die Genetive—— . *- *"» "<-^cnrc numm iiioiuoic rurujeu, ueren umiang sicn aie
auf -ao und -oio sowie die Dative auf -eoot 50 kontrahierte Form anschloB, sondera nur eine,

Formen auf -ecu ins Epos eingefuhrt worden,
Ixexsay xvpeovr)xe<o Mevoixiddecu IIoiafiiSEO) ov-
pa>zsa> u. a. Neben der Genetivendung -da>v steht
bei Homer wenigstens in 35 verschiedenen For-
men die kontrahierte Endung -smv ; auch diese

Beispiele haben sich nach dem Umfange anderer
Kasus ihres Paradigma gerichtet, z. B. aitaakw
& 284 nach andorig axdoag. Oft sind es nicht
einmal mehrere Formen, deren Umfang sich die

ein Zeugnis fiir die Altertumlichkeit der Home-
rischen Sprache; sie wurden beibehalten, als die
Umgangssprache langst zur Kontraktion fort-

geschritten war. Die Ursache ihrer Konservie-
rung war natiirlich gleichfalls das Metrum. For-
men, die sich einmal an bestimmten Vers-
Btellen festgesetzt hatten, gaben diesen Platz
nicht mehr auf. Z. B. blieben durch ihre Stel-
lung vor der bukolischen Diarese vor der Kon-7~~P . ,

«>»~«""»."t" """ck »ur uer iiuu- nacu i) oiptr vo, am versenae Oi owtag B »0
traktion bewahrt Verbalformen wie InXzs n&*60nach 8i a<piv IP 283, Soa atpeag 0480 nach Soa
fjget fltee, hqjvtov xvdolfieor ftsvoiveor SudxXrov,
dvetivtm dralgeai drflrjoeat emxiXXeat, atdto dtpslUo
yowa£eo XtXaCeo, iysivao lyrno iXvoao iudorao
usw. (vgL Bekker Homerische Blatter I 146).
Die obliqnen Casus von naXg natddg naM ncuda
vaw., werden bei H. dnrchweg (gegen 200 mal)
mit lunger Anfangssilbe gemessen. Dagegen irt
von den 91 mal belegten Formen naig xai die

die haufiger vorkam. So ist oysag einsilbig ge-
worden, weil es sich nach otptr gerichtet hat
Beide Formen finden sich an denselben Versstellen

;

z. B. ist in der ersten Senkung xai o<psag A 284
nach xai oq>iv 3/91 usw., ot o<peag £ 6 nach oi

acpiv i 48, in der zweiten Hebung ydg aiptag A 128
nach yago^iv co 465, inderviertenHebungxa/a^eas
!P235 nach xai atpiv ( 121 usw., tj otpsag a> 389
nach ij oiptr & 5 , am Versende 8i oiptag B 96

atpiv II 552 usw. geaagt. Wie hier lassen sich
geradezu sehr oft die Verse nennen, die bei der
Verwendung kontrahierter Formen als Muster ge-
dient haben. So sind bei H. z. B. verwendet
diaxotyfrijxi fflr diaxgir#faxt nach diaxQtv&z'ixt (vgL
dtaxgir&^xe xd%i-oxa ai 532~ SwacgirSifrt xiruna
ri02), draflfj fflr dra^rjjj nach drapdg (vgl tk
{mtQ^ &vafig P 358 c\s tig ixtgip' arafide II 184),
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> /**">& Q 84, 30 im sechsten und ersten VersfuB festsafien, stellte

hxaXrjdH iur ercaXt)&r)r) nach luaXrj&dg (vgl. 7t6X7' wie J" 198 og x oicor psya nmv hineinlegte. Nach

htaXrifrfi o 401 cvj noXX' maXri&ek 581), lav&fjg L. Meyer Kuhns Ztschr. IX 423 kommt die Form
fiir lavthjflg nach ldv{h) (vgl. cpgeai arjotv iav&fjg r\v 80 mal bei H. vor ; sie steht 26 mal in der He-

T114:03<posai dvuog idv&r) 5^600), aeioti&ioixsv bung, 51 mal in der Senkung, darunter 50 mal

fttr miQTj&TjOfiev nach sxetori&sfyg (vgl. ovv xsvxeoi so, da6 sie mit lev vertauscht werden kann. Hier-

sistQrjd&iiEvK 381 cvovvxsvxeoiTistQti&eitis .4386), aus folgt, daB im Epos ursprfinglich nur eine

yvatxov fiir yvwetov nach yvotrpi (vgl. iv yvS>xov Form eev eristierte, die ausschlieBlich in die Sen-

<p 218 cv> ii yvoiTjv T235). 8tpoi far 8d>floi nach kung gesetzt wurde. Als sie spater in der Um-
dcAxe (vgl. Zsvg 3cj5oc a 379 <x> Zsvs dtoxe B 103), gangssprache zu rjv kontrahiert war, sprach man

aXysn nach aXyog (vgl. nd&ev SXysa Q 7 c« nd&sv 10 auch das epische esv als rjv an und verwendete

SXyog f 32), Aiofirjdea nach Aio/xrj&tjg (vgl. imeo- es nunmehr sowohl in der Senkung vor folgender

&vfiov Aiofirj8sa A~365 a vxeg&vnog Aw/ifjSrig Konsonanz als auch in der Hebung. Fur die Test-

is 376), &sosi8ia nach deoBidrjg (vgl. 'AXQavbgov kritik folgt in diesem Fall, daB bei H. in der

dsomSsa F27 Zt 'AXegavdoog -deoeiSTJg T 16 usw.), Senkung aach vor folgendem Vokal neben cer:

fieXsa nach flsXog (vgl . fliXea Tgdeootr fyles 0444 qv anzusetzen ist. Verse, die nach Einsetzung

cv> fslog exexsvxeg i<ptslg A 51) , ovSst fiir ovSei der kontrahierten Formen metrisch fehlerhaft

nach oUag (vgl. ovdet xe nsXdaaai W719 co ovdag wurden, sind von den jungeren Ehapsoden bis-

8e nsXaooai x 440). Neben dreisilbigem noXeag weilen korrigiert worden. Die offene Form xs-

begegnet eine zweisilbige Form noXsag, die unter Xeai steht im Versanfang og xeXeai M235. S 96.

neun Fallen 8 mal hinter der weiblichen Casur 20 2 286. Da hier nach Ersetzung von xeXtat durch

steht ; sie ist nach dem Muster von noXvv ins die Form der Umgangsprache xiXsai das Metrum

Epos eingefuhrt, das hinter der weiblichen Casur nicht mehr stimmte, ist der Versanfang in og its

seinen festen Sitz hat (vgl. z. B. noXvv cV o ye xiXeat £434. e 174 verbessert worden, wo in

Xaov dyeigag). Diese Beispiele veranschaulichen neuerer Zeit /is vielfach atethiert wurde. — Eine

gut, wie grofl bei H. die Macht der Analogie Sammlung und durchsichtige Klassifizierung der

ist. Jiingere Rhapsoden haben haufig ganz me- kontrahierten Formen bei Bechtel Die Vokal-

chanisch ihre Verse nach alteren Mustern ko- kontraktion bei Homer, Halle 1908 ; die hier ge-

piert. Da3 das Vorbild fiir kontrahierte Formen gebene LOsung des Problems ist naher begrundet

mitunter auch aufierhalb des Paradigma zu suchen von Witte Glotta IV 209ff.

ist, lehrt der Vergleich der Versschliisse ev^ov 30 Sprachliche Kriterien im Dienste

bovgog dx<oxr) K 373 und <pamrov 8ovgog dxcoxrj der hoheren Homerkritik. Der kon-

^821. S. Der Rest der kontrahierten Formen servierende EinfluB, den das Metrum auf die Ge-

wird bei der Annahme verstandlich, daB die staltung der epischen Sprachformen geubt hat,

Dichter sich der offenen Formen bedienten, wah- darf nicht zu einer einseitigen Beurteilung der

rend die Umgangssprache langst zur Kontraktion Homerischen Sprache verfuhren. Denn neben den

fortgeschritten war. Spateren Rhapsoden passierte altertiimlichen Formen und altererbten Formeln

es namlich gar nicht selten, daB sie die ihnen stehen die ebenso zahlreichen dichterischen Neu-

aus dem gesprochenen Ionisch gelaufigen Formen bildungen und spaten Sprachformen, die zu alien

an Stelle der offenen Formen bei H. setzten und Zeiten der Ausiibung epischen Heldengesangs

auf Grund der so verstandenen Muster kontra- 40 gepragt oder neu eingefuhrt worden sind. Sie

hierte Formen ins Epos neu einfiihrten. So ist liefern auch ein sicheres Kriterium zur Schei-

z. B. in P332 vixr/vdXX' alxoi xghx 1

aoxsxov dung alterer und jiingerer Schichten bei H.

xxX. die Form xgeTt' substituiert und nunmehr Bei der Anwendung sprachgeschichtiicher Indi-

E 256 dvxtov up avx&v • xgetv /a' oix zq IlaXXdg zien gilt es freilich einen Fehler zu vermeiden,

'A{Hp>t) gedichtet worden. Am Versanfang saBen der die bisherigen Versuche, nicht blofi sprach-

die Formen Zg%eo toxeo <pgd&o evy/.o ogoeo u. a. geschichtliche, sondern auch kultur-, religions-

fest (hier findet sich vor folgender Konsonanz and stilgeschichtliche Kriterien in den Dienst

egxe0 Z21d usw., iox«o B 247 usw., cpga£to £440 der hoheren H.-Kritik zu stellen, hat scheitern

usw., svxeo A 101 usw., ogoeo T250 usw.). Audi lassen. Natiirlich konnen, sobald fiir kultuielle

sie wurden von spateren Dichtern zweisilbig auf- 50 Verhaltnisse und religiose Anschauungen sowie

gefaBt, wozu die Vorliebe des ersten FuBes fiir fur stilistische und sprachliche Erscheinungen

den Spondeus die Veranlassung gewesen sein wird, eine Entwicklung konstatiert ist, diese Beobach-

und bildeten nunmehr die Muster fiir Verse wie tungen ein Indiz, relativ altere und jiingere

rvr 8' egxtv Ttgog dwfia xxX. 1251. dXX' Xoxeo Partien bei H. zu scheiden, ergeben: unter der

xXav&noXo xxX. w 323, avxij vvv tpgd&v ov Xdxor Bedingung namlich, daB die betreffenden Ent-

xt>1. 6 395, aXX' svxev ov y enctxa xxX. i3 290, wicklungsreihen und die allmahliche Abfassung

cUil' oooev xoXtfidv 8e xxX. A 264. Wahrend die Von Ilias und Odyssee zeitlich zusammenfallen.

Formen xgiag xgea usw. die Lautfolge ea uberall Ebenso gut denkbar ist aber die andere Mog-
im Werte zweier Silben aufweisen, heiBt der Vers- liebkeit, daB der alteste erhaltene H.-Vers erst

schlufi i 347 txti rpdytg dv&gdtica xgea ; der Vers 60 geschrieben wurde . nachdem alle diese Ent-
ist von einem Rhapsoden gedichtet, der xgea in wicklungsreihen abgeschlossen waren. Unter
Vereen wie a 112 wfov xai xgoxi&tv, xot 8e xgea dieser Voraussetzung wurden die alteren und
TtoXXd Saxevrxo einsilbig auffafite. Zu den For- jungeren Elemente im Epos uberall so mit-

men Big Btt> SUg oig bietet das Epos keine Parallel- einander verschlungen und verschmolzen sein,

formen mit Diphthong; dagegen findet sich neben daB eine Scheidung in altere und jiingere Ab-

Stoe ittor ittaoi ( oiog oiaty ottet, vgL z. B. nam schnitte Gchlechterdings onmoglich ist. Den bis-

ftiy' oicSf A 696. A 696 ruhrt von einem Bha- herigen Versuchen, welche solche objektiven

psoden her, der die Kontraktion bereits an Stellen Kriterien dem I n h a 1 1 der Epen entnehmen,
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stehen Roberts Studien zur Ilias (1901)
voran. Sie haben den sicheren von seinem Ver-

fasser allerdings nicht beabsichtigten Nachweis
geliefert, daB Stiicke mit rein mykenischer Be-
waffnung nicht mehr erreichbar sind. Vielmehr
ist diese neben der jlingeren ionischen Bewaff-

nungsart dem Epos erhalten geblieben, weil da-

fur den Dichtern seit jeher festgepragte sprach-

liche Formeln zur Verffigung standen. Unter

man wieder in den Fehler derer verfallen, die

da meinten, was an sich sekundar sei, miisse

auch in relativ jiingeren Partien stehen. Es
existieren zwei Wege, die zum Ziele ffihren

werden. E r s t e n s diirfen mit Recht alle die-

jenigen Bildungen herausgegriffen werden, fiir

welche die urspriingliche Form durchaus die im
Epos vorherrschende ist, wogegen sich die Neu-
bildung nur an sehr wenigen Stellen findet;

dem konservierenden EinfluB der sprachlichen 10 in solchen Fallen besteht allerdings die hohe
Form sind bei H. auch altertumliche Anschau-
ungen immer wieder zu neuem Leben erweckt

worden. An demselben Grundfehler wie Ro-
berts Versuch leidet F i c k s Hypothese (s. o.

S. 2221). F i c k macht schweigend die Voraus-

setzung, daB die Umsetzung der aolischen Hel-

denlieder ins Ionische innerhalb desselben Zeit-

raumes fallt, in dem die uns erhaltenen Epen
entstanden sind. In Wirklichkeit hat die Nach-

Wahrscheinlichkeit, daB die sekundaren Formen
auch relativ spaten Abschnitten angehoren.

Wenn z. B. Svvaftai mit knrzem v in 20 ver-

schiedenen Formen insgesamt an 117 Stellen

vorkommt, mit langem v dagegen nur im Vers-

schlufl dwafisvoio 2mal (a 276. X 414), so riirfen

wir folgern, daB diese beiden Stellen spat sind.

Ferner werden bei H. z. B. verwendet <pdog -ei

mit kurzem a 36mal, rpaea nur it 15. q 39.

priifung der F i c k schen Untersuchung ergeben, 20 r 417; moXinoQihs 16 mal, moXmdg&ios nur
daB auch in den altesten Partien Ionismen, die

sich nicht beseitigen lassen, neben den alter-

tiimlichen aolischen Formen festsitzen. Also

fallt die Ubernahme der aolischen Heldenlieder

durch die Ionier in eine gegen die heutige Ilias

um Generationen zuriickliegende Zeit. Die Vor-

stellung, dafi die Ilias Stiicke aus dem Beginn
der epischen Produktion enthalt, wirkt bewuBt
oder unbewuBt noch bei vielen H.-Forschern

t 504 und 530; ixdvco als Aktiv fiber 100 mal,

als Medium (in den Formen Ixdvo/icu und
Ixdvtrat) nur K 118. A 610. 2 457. y 92. d 322.

y> 7. 27. 36. 108; /njxavaa&at als Medium 17 mal,

als Aktiv (in der Form fajxavdcoraxe) nur a 143.

rfaa) wird mit dem Akkusativ 25 mal, mit dem
Genetiv nur j; 135 und 290 verbunden (s. o.

S. 2232). Nur spfiten Teilen des Epos gehoren
die Dative auf -ok und -ye an, die vor folgender

nach. Ferner darf man mit Recht denjenigen 30 Konsonanz stehen (die Beispiele o. S. 2235)

Versuchen das groBte MiBtrauen entgegenbrin-

gen, die auf Grund einer einzelnen sprachlichen

Erscheinung die Ilias und Odyssee in .altere'

und jiingere' Partien zerlegen (ein solcher Ver-

such, der iibrigens schon in seiner Vorausset-

zung verfehlt ist, z. B. bei A. della Seta,
Achaioi Argeioi Danaoi , Rendic. d. Ace. d. Lincei

XVI 133ff.; vgl. Witte Glotta IV 240, 4). Ehe
die Sprachc des griechischen Epos die uns vor-

Usw. usw. Die Geschichte vieler Spraehformen

war aber mit dem einmaligen Wandel, den sie

unter dem EinfluB des Metrums durchmachten,

noch nicht abgeschlossen; ein und dieselbe Er-
scheinung hat haufig noch eine zweite Ent-
wicklungsstufe durchlaufen; so kommt es, daB
von demselben Wort nicht selten verschiedene-

zeitlich voneinander getrennte Schichten von
Formen iibereinander gelagert sind. Die Ent-

liegende Gestalt erhielt, hat es einer jahrhun- 40 wicklung eines Singulars zu dem Plural <pqSvk
dertelangen Kunstiibung bedurft. Wenn es nun
auch gelingt, die Geschichte eines bestimmten
Lautes, einer bestimmten sprachlichen Erschei-

nung wahrend dieser Zeit zu zeichnen; wenn
ferner die letzten Auslaufer einer solchen Ent-

wicklung glucklich noch hinabreichen bis in die

Zeit des Werdens der uns erhaltenen Epen: so

wird schlieBlich das verfiigbare Material fur

eine Schichtung des H. in jiingere und altere

(s.. o. S. 2231) hat im Akkusativ q-ph-a einge-

setzt, der vor der bukolischen Diarese in An-
gleichung an frvfwv gebildet wurde; er findet

sich in Ilias und Odyssee 49 mal. Spater wurde
zu <pgiva ein Nominativ <pevv (nach Analogic
von vo'of, vgl. inei Atog kgditeto <PQrjv K 45 :>»

Sij yaQ voog srQcuier' aviov P 546) und ein Dativ
tpQtvi gebildet, die je einmal (K 45. £ 65) vor-

kommen. Zwischen dem Aktiv oq&civ -Ifelv und

Zweck geniigt nicht die eine oder andere will-

kiirlich gewahlte Erscheinung; vielmehr sind

alle sprachlichen Erscheinungen heranzuziehen,

die bei H. irgendwie eine Entwicklung erkennen

lassen, gleichviel ob sie der Lantlehre, Fonnen-
lehre oder Syntax angehSren. Mit anderen Wor-
ten: der Weg zu einer kunftigen H.-Analyse

fiihrt fiber eine Sprachgeschichte des griechischen

Epos, deren Verfaeser sich zu der das Verstand-

keinerlei Bedeutungsnnterschied. Nun lafit sich

zeigen, daB die Verwendung des Mediums sekun-

dar ist und zunachst nur am Hexameterschlufi

stattgefunden hat, weil hier die medialen For-

men metrisch bequemer waren als die ent-

sprechenden Formen des Aktivs (das Aktiv findet

sich gegen 470 mal, das Medium 137 mal, vgL
o. S. 2232. Witte Glotta III 148ff.). Die Ge-

schichte der medialen Formen im Epos ist fol-

nis der epischen Literatursprache iiberhaupt er- 60 gende. 1) Sie warden am Versende verwendet

offnenden Grundanschauung bekennen wird: daB
die Sprache der Homerischen Gedichte ein Ge-
bilde des epischen Verses ist (s. o. S. 2214).

Das fiberreiche Material wird es dann mSglich
machen, mit hochster Vorsicht vorzugehen. Es
wird sweeklos sein, all die Hunderte von For-
men ia berficksiehtigen, die gegenflber anderen
sieh als gekundir erweisen lassen; damit wurde

(103 mal); ferner stehen sie 14 mal vor der

weiblichen Casur. 2) Als sie im zweiten und
dritten Fufi festsaBen, warden sie ein paar Mal
auch vor der mannliehen Casur gebraueht: r 154.

9 251. A 203. K 47. c 359. 3) Etwa zu der-

selben Zeit mogen sie, soweit tie daktyliseh

endigten (ISolaxo Uko/ufia 6g<ifuroe -ex) vor der

bukolischen Diarese Verwendung gefunden

2241 Homeros Homeros 2242

Partien doch nicht ausreichen. Fiir diesen 50 dem Medium ogdaodai -ideodat besteht im Epos ,]

haben: 2 524. a 163. 3 47. « 439. x 44. 181.

X 861. 219. 344. 4) An sonistigen Stellen

linden sie sich 6 mal: N 449. W 469. 6 22. x 426.
7t 472. t 185. Diese Verse sind ganz spSt.

Sprachliche Kriterien, auf dem soeben beschriebe-

nen Wege gewonnen und angewendet, werden
einmal zur Eontrolle der bisherigen und aller

kfinftigen H.-Analysen dienen una wahrschein-

lich auch die definitive Losung der Homerischen
Frage herbeifuhren. Denn die Geschichte der 10
hoheren Kritik im Altertum seit den Tagen
Herodots und in neuerer Zeit seit Francois

HMelin Abbe d' Aubignac hat gelehrt, daB von
der Kompositions- und Quellenkritik die LSsung
nicht zu erhoffen ist; diese Eritik hat zur Be-

grfindung der verschiedensten a priori gefafiten

Hypothesen fiber die Entstehung der Home-
rischen Epen gedient, die miteinander in Wider-
spruch stehen; aber sie hat das zeitliche Ver-
haltnis der einzelnen Partien untereinander nicht 20
einwandfrei bestimmt.

Metrik. Die hervorstechendsten Eigen-
schaften der epischen Literatursprache bestehen
in einer Ffille Bynonymer, aber metrisch differ

renzierter Wortformen verschiedensten Alters

und in dem Reichtum an erstarrten Formeln;
beide waren das Ergebnis einer Jahrhunderte
umspannenden Kunstiibung. Diese Geschichte
der Homerischen Sprache lafit vermuten, daB
auch der rezitative Vers der griechischen Epen, 30
bis er die bei H. vorliegende Gestalt erhielt,

eine lange Entwickelung durchgemacht hat. Es
ist das Verdienst Theodor B e r g k 3 , die For-

schung fiber die Herkunit des heroischen VerseB
eroffnet zu haben (Uber das alteste VersmaB der
Griechen, Freiburg 1854 = Eleine philologische

Schriften II 392B.). Er meinte die ursprfing- -

lichen Bestandteile des Hexameters in zwei
Xuizversen zu erkennen, die, wie er nachwies,
der griechischen Volkspoesie angehSrten: dem 40
EnopBos ^_ww_w^-- und dem Paroimiakos
^-wu-ww-* ; durch Zusammenrficken beider sei,

nach Abfall der den Enoplios einleitenden Auf-
taktsilbe, der epische Vers entstanden. Dem
Versuche Bergks, der die Vorganger des
Hexameters in der Liedpoesie der Griechen zu
finden glaubte, folgte ein zweiter, der des Rat-
sels LSsnng von einer anderen Seite erwartete:
von der Vergleichnng mit den frflhen Poe-
aien der den Griechen verwandten VSlker. In 50
Rofibach-Westphals Metrik der Griechen
II 2 (1868) 14ff. wird nach einer ErOrterung der
altesten VersmaBe verschiedener indogermani-
scher Stfimme der Nachweis versucht, daB der
aus zwei Reihen von je acht Silben kombinierte
altiranische Vers ^^u,, |^^ul sich im
Anustnbh des Veda und im Sloka des* Sanskrit
wiederflnde; er sei ferner als Vorstufe des itali-

schen Satnrniers anzusetzen und erseheine in
der altgermanisehen Poesie, wo im altgermani- 60
schen Langvers zwei Halbverse von je vier

Hebungen vereint seien; ana der Identitat dieser

Verse sei auf einen indogermanisehen Urvers
zu Bchliefien. Eg war nur natfirlich, dafi man
auf diesen an* iwei tetrapodiaehen Reihen zu-

Bammengeaetxten Urvers der Indogermanen nun
andt den heroischen Vera der Grfeenen (urfiek-

znfOhren vereuchte. Au» der Haufigkeit der

Casur im dritten Fufi, die z. B. im A der Ilias

nur 8 mal, im < der Odyssee nur 3 mal fehlt,

folgerte F. Allen Kuhns Ztschr. XXIV (1879)

556S., daB auch der Hom'erische Vers in einer vor-

geschichtlichen Form aus zwei durch einen kon-

stanten Einschnitt gesonderten Reihen bestan-

den hatte. Dieser Einschnitt hatte ursprunglich
stets die Stelle der spateren Casur xata xqIxov

zqoxoXov eingenommen, so dafi die erste Reihe des

vorhistorischen Hexameters ebenso wie die zweite

auf eine Syllaba anceps auslautete; die Kata-

lexis der ersten Reihe sei das Produkt einer

sekundaren Entwicklung. Derartige auf deduk-
tivem Wege gewonneue Annahmen, durch die

sich Allen den Verlauf des hellenischen Verses,

vom indogermanisehen Urvers biB zum ausge-

bildeten Homerischen Hexameter, zurechtlegte,

konnten nnr dann darauf rechnen Gehor zu
finden, wenn sie durch kritisch-philologische

Forschungen beBt&tigt wurden. Einen solchen

Versuch hat H. Usener unternommen (Alt-

griechischer Versbau. Ein Versuch vergleichender

Metrik, Bonn 1886). Nach Usener wird die

Casur xaxa rgkov tqoxcuov als Fuge, an der

zwei ursprunglich selbstandige Verse zusammen-
gewachsen seien, durch den Gebrauch des Di-

gamma sowie der Positionslange bei Muta + Li-

quida erwiesen. An Stellen wie A 141 vvv 8 Sye

vfja ftiXaivav II fcgvooofisv tie &Xa Slav lage die

rein auBerliche Zusammenstellung zweier Kurz-
verse noch klar zutage; desgleichen miisse z. B.

Z 479 ursprunglich xat nmi tk filxfioi- i

naxQos f 8&e noXXiv dpeivwv gelautet haben, da
fttr die alteren Teile H.s die Geltung von Muta
+ Liquida als Doppelkonsonanz vorauszusetzen

sei. Besonderen Wert legt Usener auf den Nach-
weis, daB jene bei H. noch deutlich erkennbare
Bildungsweise auch in Versen inschriftlicher

DenkmEler vorliege; z. B. werde der Bau eines

Hexameters wie loruuevs /*' ive&rjxev
| KdXXw-

ros vnte . <piX' "AitoXXm (Bull. heU. VI S. 33
Z. 41) nur verstandlieh, wenn man darin

die Sltere Form des epischen Verses erkenne.

Nachdem so fiir die weiteren Betrachtungen die

Grundlage gesehaffen ist, fiihrt Usener nach
demVorbild Aliens den Hexameter auf den aus
zwei Tetrapodien zusammengesetzten Urvers der
Indogermanen zurfick. Usener spricht selbst

a. 0. 87 die Erwartung aus, daB ein Teil der
inschriftlichen Belege, die ihm als Beweis des

unwillkfirlichen Fortwirkens einer langst ver-

schollenen Form des heroischen VerseB gelten,

von anderen nicht mit gleichem Wohlwollen be-

trachtet werden wurden; in der Tat lassen sie

sich samtlich, wie sofort eingewendet wurde,
auf andere Weise viel einfacher erklaren (vgl.

z. B. R. Klotz Jahresber. LXIX 215). Im
Gebrauch des Digamma aber sowie der Posi-

tionslange bei Muta + Liquida nimmt die Casur
xaxa xqIiot xqox<uov keine Sonderstellung vor
den fibrigen Einschnitten des Hexameters ein.

Die prosodisehen Freiheiten und Eigentfimlich-

keiten in der bukolischen Diarese — Zulassung
des Hiats, BUdung der vierten Senkung, wo sie

in einer Lange besteht, durch natnr- meht posi-

ttonslange Silben (lex Wemiddana, s. F. Som-
mer Glotta 1 14Mf.), Verwendung dea Troehaus
im vierten FuB (Sommer a. O. 108S.) —
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iibertreffen sogar an Zahl die der weiblichen

Casur, und so ist mit Rechf behauptet worden,

dafi ganz gleiche Argumente, wie sie fur die

Entstehung des epischen Verses aus zwei tripo-

dischen Blementen aus den Einschnitten des

dritten Fufies entnommen worden sind, auch
fur die Ableitung aus Tetrameter und Dimeter
sprachen (S. E. B a s s e 1 1 Amer. Phil. Assoc.

XXXVI HIS. H. Gleditsch Jahresber.

CXLIV 95). Wenn damit der Versuch, die von
der vergleichenden Metrik aufgestellte Hypo-
these wissenschaftlich zu begriinden, als miB-
lungen bezeichnet werden mufi, so steht es nicht

anders mit den bisherigen Erklarungsversuchen,

die aus Metren des griechischen Liedes eine

altere Form des Hexameters rekonstruieren.

Gegen B e r g k s Herleitung des heroischen

Verses aus Enoplios und Paroimiakos (s. o.

S. 2241) wendete bereits U 8 e n e r ein , dafi sie

eine allzu mechanisehe sei (Altgriechischer Vers-

bau 44). Schon vorher hatte v. Wilamowitz
Homerische Untersuchungen, Berlin 1884, 409
betont, dafi der Hexameter, wie wir ihn jetzt

im Epos lesen, das schliefiliche Resultat eines

langen Prozesses sei, durch welchen ein aolisches

Liedermafi vermittels vieler Kompromisse und
Neuerungen dem episch rezitativen Ton ange-

pafit ward, den der Stoff forderte. Von dem
Hergang dieses Prozesses hat 0. Schroeder
sich bemtiht, ein anschauliches Bild zu ent-

werfen (Vorgeschichte des Homerischen Hexa-
meters, S.-Ber. Akad. Munch. 1907, 229ff. =
Vorarbeiten zur griechischen Versgeschichte,

Leipzig 1908, 31ft,). Er betont, dafi die bei

H. geschilderte Zeit noch nicht gesprochene, son-

dern nur zur Laute gesungene Verse kenne,

dafi mithin die Verwandten des Hexameters
unter griechischen Singversen zu suchen seien.

Nach Schroeder liegt dem heroischen Vers der

enoplische Vierheber zugrunde; der entwickelte

Hexameter setze sechs Vorstufen voraus: 1) den
steigend vierhebigen Enoplier, 2) den fallend

gewordenen Enoplier, 3) den rein daktylischen

Enoplier mit einer daktylischen Zweiheberklau-

sel, 4) die Verbindung des steigend vierhebigen

Enopliers (1) mit einer viersilbigen aolischen

Basis (hiervon stamme im Homerischen Hexa-
meter die Vorliebe des Spondeus fiir den ersten

Fufi), 5) die Verbindung desselben Enopliers

mit einem fiinfsilbig gewordnen Vortritt; dies

hatte das Eindringen des Daktylus in den ersten

FuB erleichtert, nachdem 6. der Aolenoplier

fallend geworden sei. Erst auf der 7. Stufe,

mit der Heriibernahme daktylischer Katalexe (3),

sei der Homerische Sprechvers in seinen Grund-
zugen konstituiert gewesen. Diese Annahmen
sind im einzelnen unbeweisbar. Nach Schroe-
der war die Entwicklungsgeschichte des hero-

ischen Verses eine huge und hochst kompli-

zierte. Umso eher darf man zweifeln, ob es so-

fort gelingen wird, die Urstadien dieser Ent-
wicklung mit Sicherheit aufzudecken; vielmehr
gilt es zunachst einmal, die dem fertigen Hexa-
meter unmittelbar vorausgegangene Stufe zu er-

mitteln. Dies BemOhen erscheint in der Tat
nicht aussiehtslos.

Die obige Betraehtung fiber das Werden der
epischen Spraehe S. 2213ft hat deutlich vier

Versstellen hervortreten lassen, deren EinfluB

auf die Gestaltung der Sprachformen besonders

greifbar war. Es waren die Stellen h i n t e r

und v o r der bukolischen Diarese, hinter der

weiblichen und mannlichen Casur. Die Frage,

warum gerade ihr EinfluB auf die Spraehe sich

so bemerkbar gemacht hat, bedarf noch der

Erledigung. 1. Das Versende von der buko-

lischen Diarese ab ist diejenige Versstelle,

10 welche die meisten altertiimlichen Formen kon-

serviert hat, z. B. die Genetive auf -ao und -oio

vom Typus 'Argetdao und 'AXxivooio o. S. 2219

und 2233, die Dative auf -eooi vom Typus elXtmo-

Seaat o. S. 2218, Formen des Duals, wie Jjfuo-

vouv o. S. 2233 und Formen auf -<pi wie tpatvo-

ptvrjqit o. S. 2233. Ebenso zahlreich sind die

eigens fiir die Verwendung am Versende ge-

pragten dichterischen Neubildungen; man denke
an Formen wie 'Avtupatfja o. S. 2225. SaQTit)-

WSovtog o. S. 2225, Inaoowdcov o. S. 2230, eloo-

Qaao&ai o. S. 2232, firjxavdeovres o. S. 2232, vor

allem aber an die fiinfsilbigen Eomposita vom
Typus iyxvlofiytys o. S. 2226. Schon diese

Beispiele zeigen, dafi die Dichter den Vers-

schlufi von der bukolischen Diarese ab als Ein-

heit betrachtet haben; vor der funften Hebung
bestand ein Einschnitt, von dem ab es einen

neuen Versteil zu fallen gait. Noch deutlicher

offenbaren diese Tendenz der Dichter die am
30 Versende festsitzenden Wortverbindungen. Sie

zerfallen in wenige Gruppen von Wendungen,
die im funften und sechsten Fufi bestandig

wiederkehren; stehend ist z. B. die Verbindung
von Adjektiv und Substantiv. Dabei kann das

Adjektiv einen Choriambus, Daktylus, Trochaus
oder eine Lange bilden; vgl. z. B. eigvona Zeis,

naxQlSa yaiav, Slos 'OSvaaeis, ools Hdgoioiv.

Hier steht das Adjektiv voran; ebenso hauflg

geht das Substantiv voran; vgl. etwa IXios Iqt),

40 ycua ptiXatva, W>f egeflevvr). Unter diesen Kate-

gorien befinden sich die bekanntesten Home-
rischen Formeln; dem Typus natglSa yaiav z. B.

gehbren an aXxiftos viae, inndxa NiatcoQ, tpaibi-

ftos Alas, ndrvta "SgiJ, &xea T
/o«, voaxifiov

r)ftaQ, ofiQtpov ey%os, ^ovqiSos dXxJjs, aX&oni

XaXxQ, tiiQil Jtdvtqt, vrjMi ;jaA*<j5, d£ii Xa^xVt
nlovi Wjfttp, at&ojta olvov, olvojia ndvxav, nloves

ayQoi, wxi.es bmoi, dyXaa 8Sga, vrjitia ttxva,

nlova /ifjXa, eigias &>povs, frfjXeas baiovs usw.

50Dasselbe gilt fiir die iibrigen Verbindungen, die

hinter der bukolischen Diarese festsitzen; unter

ihnen ist etwa hervorzuheben die Verbindung
von Substantiv mit abhangigem Genetiv (Typns

jtotfteva Xa&v, vies 'Axaiwv) und die Verbin-

dung von Verb und Substantiv (Typus tflkix

fivfiog, ffioeio St<pQov). Jede Form umfafit

Dutzende von Beispielen; dabei handelt es sieh

fiberaus h&nflg um altererbte Wendungen und-

langst erstarrte Formeln, die zum frfihesten Be-

60 quisit altepischer Technik gehSren. Wie seht

bei ihrem Gebrauch die bukolische Diirese

als unfiberbrSckbarer Einschnitt respektiert wild,

zeigt sieh z. B. bei ihrer Flexion. Da greifea

die Dichter, wenn der erforderliche Kasus dem
Verssehlufi widerstrebt, lieber zu kOnstlichea

Neubildungen, ehe sie die Wendung in den Tier-

ten FuB hineinreichen lassen. So wurde so der
Formel naxQSk yalj] mtxQl&a yalav mit Einfflh-
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rung des Wortes a?a in die Literatursprache
ein Genetiv narQidos cutis neu gebildet; zu not-

fi&vi Xawv, aotfieva Xatov entstand der Vokativ
Sexa/M Xawv, fiir den nach vokalisch auslauten-
den Worten xoIqolvs lawv eintrat. Solche uralt

anmutenden Formeln sind schwerlich erst ge-
pragt worden, nachdem sich im Verlauf des
griechischen Epos hinter dem vierten FuB eine
Eezitationspause gebildet hatte. Sie lassen ver-

binden. So erfolgte allmahlich der Zusammen-
schluB der beiden urspriinglich selbstandigen
Verse zur ionischen Langzeile. Diese Entwick-
lung erklart das zahlreiche Vorkommen dichte-
rischer Neubildungen hinter der Hepthemimeres
(Komposita, Nomina wie Verba, die sich nur
an dieser Versstelle finden, sind o. S. 2227f.
unter 2 a) b) aufgezahlt.) Der neu entstandene
Verstypus ist vielleicht zun&chst nur mit Hilfe

muten, dafi die bukolische Diarese, die etwa 10 von Komposita gebildet worden, deren erstes
60 Prozent der H.-Verse aufweisen, einen ur-

alten Einschnitt reprasentiert. Hiernach ware
unserer Ilias und Odyssee eine Zeit epischer
Poesie vorangegangen, die stets einen dakty-
lischen Vierheber mit einem zweihebigen Kurz-
vers zur Strophe verband. 2. Der AnschluB des
Kurzverses an den Vierheber war nur moglich,
wenn dieser auf daktylisch (spondeisch) aus-
lautende Wortformen oder auf solche schlofi,

Glied pyrrhichisch war. Aber auch sonst weist
der entwickelte Homerische Vers noch deutliche
Spuren auf, die von der eben geschilderten Ent-
wicklung Zeugnis ablegen. So wird vor allem nun-
mehr die Ursache der von G. Hermann Orphica,
Lpz. 1805, 692ff. beobachteten ErsCheinung klar,
daB es im vierten FuB des Homerischen Hexa-
meters keine weibliche, sondern nur eine mann-
liche Casur gibt. 4. Die Verwendung anapastisch

die zwei Kiirzen bezw. eine Lange bildeten; 20 (spondeisch) anlautender Wortformen von der
auch hier hat der Vers auf die Sprachformen
eine teils fb'rdernde, teils konservierende Wir-
kung ausgeiibt, welche die Homerische Spraehe
noch deutlich erkennen lafit. Altertumliche For-
men, die sieh nur vor der bukolischen Diarese
finden, sind z. B. die Infinitive auf -e/*ev s. o.

S. 2217 und die unkontrahierten Verbalformen
vom Typus exXee inr)veov avatveai cuSeo eyelvao
o. S. 2235, dichterische Neubildungen etwa

letzten Senkung des ehemaligen Vierhebers ab
bildet aber erst die erste Phase des Zusammen-
schlusses der beiden urspriinglich selbstandigen
Verse. Eine zweite erfolgte, als nun auch der
Verssehlufi i^-ww-*, wiederum durch Eompo-
sita, tiberbriickt wurde, die von der weiblichen oder
mannlichen Casur des dritten Fufies ab gebildet
wurden. Die Verbindung der Hepthemimeres
mit der Casur im dritten Fufi bildet den Schlufi-

ztQoocojzaza nQooibnavi o. S. 2225, ntoXmoQ&iog 30 stein in der Entwicklung der ionischen Lang
r. s oqra i~a *^„.— „ a ooqo e.j.»—

zeile; sie liegt dem modernen Betrachter zeit-

lich am nachsten. So steht zu erwarten, daB
die zur Herstellung dieses abermaligen Zusam-
menschlusses von den Dichtern neu gepragten
Komposita noch haufiger zu fassen sein werden
als die hinter der Hepthemimeres entstandenen.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dafi zur Bildung
solcher Zusammensetzungen iambische Kompo-
sitionsglieder viel leichter als anapastische bezw.

o. S. 2230, Ixivoftai txavexai o. S. 2232, /Jidfere

o. S. 2232 , sodann die Komposita vom Typus
ayaxXvxos und moXvSatdaXos o. S. 2228 und 2230.
Das wichtigste Mittel aber, durch dessen Hilfe
die zweihebigen Kurzverse mit dem vorange-
gangenen Vierheber verbunden wurden, bestand
in der Verwendung zweisilbiger Wortformen,
die in die vierte Senkung des Tetrameters ge-
setzt wurden. Hunderte von Formen, Nomina
und Verba, Konjunktionen und Partikeln, hatten 40 spondeische zu beschaffen waren (als wichtigste
hier ihren festen Sitz. Unter ihnen nahmen den Kompositionsglieder kamen die Prapositionen

rtV/t AttA Aim c-ttI A*r**r£ *ms^£ w«n/ £.j~/. £.~J.* ,'.vornehmsten Platz die zweisilbigen Praposi-
tionen, ava ano xaca naQa ncgl vno, ein, die
von alien Stellen des Hexameters am hauflgsten
in der vierten Senkung begegnen. Dabei griffen
die Dichter, wo sie mit der nonnalen Wort-
stellung nicht auskamen, zu Freiheiten, beson-
ders zur Tmesis der Prapositionen; vgl. Falle
wie and ztv^ea dvco, hil xeQol ftdoacrfrat, xat&

ava Suio Std bit xard aaga negt vno vneg in
Betracht). Wirklich sind von den Dichtern fast

nur Komposita der Messung w-w^-., diese aber
in grofier Menge gebildet worden (daruber s. o.

S. 2229). Bei diesem Tatbestande mufiten aber
Verse,

' die weder die bukolische Diarese noch
die Hepthemimeres enthalten , ungleich haufiger
die weibliche Casur als die Penthemimeres auf-

ddxoyov elfioi. 3. Diese Beispiele lehren, dafi die 50 weisen. Auch das ist der Fall, worauf nach
in die vierte Senkung des Tetrameters gestellten
Wortformen Sfter mit dem folgenden Zweiheber
eine syntaktische Einheit bildeten. Wie ver-
breitet diese Erscheinung seit jeher war, zeigen
ferner «tehende Hexameterschlusse wie Berts
&eyvQaxe£a,KQovos ayxvXo/i^njs, Aids aiytoxoto,
&X6; axQvyhoio, j^ovi novXvfSoxciQH, vies apupti-
Xiooai, Ttoai xagnaXtfioioi; <pdog r)eXioto, qoos
'pxeavoco, ftivos 'AXf.irdoio, otiivos 7do/tevijos,

driicklich hingewiesen sei (s. Witte Glotta
IV 16). — Es haben also in einer unserer Ilias

und Odyssee vorangegangenen Periode der epi-

schen Poesie alle Verse den Einschnitt hinter
der vierten Senkung aufgewiesen. Er wurde
zunachst fiberbriickt durch Komposita, die von
der vierten Senkung ab in den funften FuB
hineinreichten. Der so ent3tandene Verstypus
wurde in einer noch spateren Zeit, wiederum

idos OiUftxoto Wer die Haufigkeit solcher 60 dnrch Komposita, mit der Casur ' nach dem
Beispiele in Bechnung zieht (bei der kleineren
Halfte der Verse mit bukolischer Diarese pflegt
die vierte Senkung durch ein Wort der Messung
«« ausgefullt zu werden), wird es verst&ndlich
finden, daB die Diehter allmahlich dazu fiber-

gingen, die zweisilbigen Wortformen, anstatt
sie dem Kurzvers vorausiusehicken, mit der ihn
er5ffnenden Form zu einer Worteinheit zu ver-

dritten Trochaus verbunden. So bilden alle H.-
Verse ohne bukolische Diarese einen sekundaren
Typus gegenuber solchen mit diesem Einschnitt.
Dies Resultat lafit sich durch weitere der Home-
rischen Sprachgeschichte entnommene Argumente
stfltzen, deren wiehtigstes eine Beobaehtung
fiber die Spondiazonten ergibt. Wlhrend nfim-
lich im allgemeinen etwa 60 Prozent der H.-
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Verse die bukolische Diarese enthalten, kommen
z. B. im A dei Ilias auf 28 Spondiazonten nur
2 ohne bukolische Diarese. D. h. das Ver-

haltnis der die Diarese enthaltenden Spondia-

zonten zu den iibrigen ist nicht das zu er-

wartende (3:2), sondern 13:1. Nun laBt sieh

fur die Mehrzahl aller Beispiele ohne Diarese

Vers um Vers der Nachweis erbringen, dafi sie

einen jungeren Typus bilden als die mit der
Diarese, s. Witte Giotto III 129ff. Hiernach
waren der funfte und sechste Fufi ursprfinglich

rein; erst allmfthlich wurden am Versende aus

metrischer Bequemlichkeit gewisse viersilbige

Wortformen untergebracht, z. B. 'Ayx^oao al%-

urixamv fiv&tfoao&at. Dieser Zustand blieb lange

erhalten, biB die Dichter schlieBlich dazu fiber-

gingen, aueh Spondiazonten ohne bukolische

Diarese zu bilden (vgl. z. B. . . . fugdawv &v9q<o-

skov). Es scheint erst zu einer Zeit geschehen

zu sein, ale bei den Iibrigen Versen der Ein-

schnitt hinter der yierten Senkung langst fiber-

brflckt war. Zu den Ansfflhrungen o. S. 2244ff.

vgl. Witte Glotta IV Iff. [Witte.]

8) Homeros, Tragiker, Sohn des Andromachos
6 <puoXoyos (Suid. s. Mv(>u> ; s. "Ofiriqos. Vit. Ly-
cophr. p. 4 Scheer. Vit. Hesiod. p. VIII FL) und
der Dichterin Myro (Suid. aa. aa. 00. und s.

2<oot&sos. Choerob. Exeg. in Hephaest. p. 74 H.
= Schol. Hephaest. p. 182 W. Christod. Anthol.

Palat. H 410 [wo Moigco, doch s. M. J. Baale
Studia in Anytes poetriae Tit. et carm. rell., Har-
lem 1903, 30ff.]), aus Byzanz (Suid. 3mal. Chri-

stodor. a. a. 0. 410. 413. Choerob. a. a. 0. Vit.

Lycophr. a. a. 0. Vit. Hesiod.). Dahingegen nennt
Steph. Byz. s. leQanoXit unter den berQhmten
Mannern der karischen Stadt den vsos "Ofttigos,

wo kaum an H. Sillios (s. u. Nr. 4) gedacht werden
kann, so dafi S us em in 1 a. a. 0. Hierapolis als

die Heimat des Vaters vermutete. H. lebte zur

Zeit des Ptolemaios Fhiladelphos (Choerob. a. a.

0.), seine Blntezeit setzte Suid&s in die 124 01.

(284—281), er dichtete TragOdien, daher 6 xgayi-

xos (Diog. Laert. 112f. Suid. 3mal. Christod. a. a.

0. 412. Vit. Lycophr. a. a. 0.), und gehGrte

zur jungeren tragischen Pleias (Suid. a.'OfitjQos.

Choerob. a. a. 0. Vit. Lycophr. a. a. 0.). Die
Zahl der TragOdien dieses riog (so Steph. Byz.
a. a. 0. Vit Lycophr. p. 4 Sen.) bezw. vsw-
w^of (Vit Hesiod.) "O/ttigos betrug nach Vit
Lycophr. a. a. 0. 57 (t>£), nach Suid. (s. "Ow-
goi) 45. Bin und Alexandras Aitolos soil bei

der Abfassung der TragOdien Timon aus Phlius,

der Sillograph, nnterstntzt haben (Diog. Laert.

112f. [Tfytcuy] tpiXoyganftotSe it xai tots xotn-

xaXq pvdovs ygdyat txavbt xai ogdftaza avrdia-

Ji&tvat. firiidtSov St xdjr TQay<p&imv 'Ah£drd(i<i>

xai 'Ofife<i>; s. Waehsmuth Sillogr. graec.

relL , Leipzig 1885 s. 18. v. Wilamowitz
Antigonos y. Earystos 156. Hiller DLZ 1886,

472), wahrend Suid&s als seinen Eonknrrenten
(&rtaycortoTT)e) den Sositheos aus Alexandreia

Troas nennt, der gleichfalls dem jungeren Sieben-

gestixn angehOrte (Suid. 8. ZoaoUhos). Dafi sich

H. auch als Grammatiker betstigt, ware aus
Buidas (s. "O/aieoe . . . feoftfiatmit xai TQapp-
&<8v xoajt^t) m folgern, ein Epos JB6gon6Xaa— tmbekaniiten Inhslts, wean nicht 8opbokles'
Burrpylos (s. Hunt Oxyrb, Pap. IX i. 86ff;

Tragic, graec. frg. H. Diehl Supplem. SophocL
S. 21ff. v. Wilamowitz N. Jahrb. 1912, 449ff.)

weiter hilft — nennt die Vit. Hesiodi (s. P. G.
Welcker Griech. Trag. 1252. v. Wilamowitz
Homer. Unters. 136). Ihn ehrte in spaterer Zeit

seine Vaterstadt mit einer vielleicht ehernen Statue,

welche nebst vielen anderen die Wande des Zeuxip-

pos, eines vielgenannten Gymnasion in Eonstan-

tinopel, schmuckte, und die noch im 6. Jhdt. der

10 junge Epiker Christodoros sab. und besang (Anth,

Pal. II 407ff.); s. Susemihl Gesch. d. griech.

Lit. d. Alexandrinerzeit I 271f. [Diehl.]

4) Homeros, mit dem Beinamen Sellios oder

Sillios (bei Suid. s. ZiXXios), griechischer Gram-
matiker. Nach Suid. s. 'OfitjQoe schrieb er Hym-
nen, scherzhafte Gedichte {tialyvia) und andere

Dichtnngsarten (sidy nXsiaza), in Prosa nsqi xa>/u-

x&v 7tQoo(on(0v (Personen, Masken oder stereotype

Rollen in der EomOdie) und negtozas {argumenta)

20 r&v Mtvdvdgov deafidzatv, ein Werk, das wohl
auch in der verstummelten Notiz bei Suidas (s. ZiX-

Xio;) ngd Mevavdgov gemeint ist Der Titel der

Schrift gibt einen Terminus post quem fur seine

Lebenszeit. Falls seine Dichtungen nicht etwa
seinem Namensvetter, dem Mitglied der Pleiade,

gehOren, so wird er vermutlich ein Vorganger des

Aristophanes von Byzanz gewesen sein, denn die

Verbindung von Dichter und Philologe ist spater

nicht mehr nachweisbar. Da der grofie Alexan-

30 driner ebenfalls den Menander mit Argumenten
herausgegeben und aegi hqoocoskov geschrieben

hat, so werden wohl dessen Werke die Arbeiten

des Sellios verdunkelt und vollstandig verdrangt

haben. Sein Name begegnet sonst nur bei Suid.

a. 0. [Gudeman.]

5) Homeros, Thessaler aus Larisa, Strateg der

Thessaler im J. 145/4 v. Chr. (Bull. hell. V 37

;

vgl. IG LX 2). [Sundwall]

Homerosgrotte bei Smyrna, s. die Art. Ho
40mereion, Homeros und Smyrne.

Homicidium (fiber Synon.s. DirksenManuale
417), bedeutet sowohl Mord wie Totschlag. Die
klassische Bechtssprache kennt jedoch dieses

Ausdrnck noch nicht, sondern bedient sich zur

Bezeichnung des MOrders der Ausdr&cke siea-

rius, venefieus u. 5. Dolose Totung wird in

alterer Zeit, allein nur in dieser, abi parrici-

dium bezeichnet. Das Wort homicidium war
in Sullas Zeit noch nicht weit verbreitet. Be-

50weis dafur, dafi es sich in Ciceros Beden nur
zweimal vorflndet.

I. Begriff und geschichtliche
Entwicklung. Der Begriff A. durfte sich

wohl aus dem parriddium entwickelt haben (s.

d.). Die Nachriehten der gesehiehtliehen Zeit

v o r der Lex Cornelia de sicariis (aus der Zeit

Sullas) sind sehr darftig. Vermutlich war aueh

bei den Romern in altester Zeit, wie bei anderen'

Volkerschaften, in TStungsfaUen die Blutraehe

60 eine Saehe der naehsten AngehSrigen deg Ermor-
deten, vielleicht nach ausdrucklicher Zulassung

durch das Gemeindegericht. Sowohl eine Lex
Numae wie das XII-Tafelgesetz durften nur die

TOtung eines Burgers unter Strafsanktion ge-

stellt haben. Ob dabei iwiachen voreatilicher

TOtung unteraebieden und letitere nicht ge-
straft, Bonderu blofi das site Widderopfer des
Numaschen Gesetzes beibehaKen wurde (dsxflbex
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bes. Brunnenmeister 115. Voigt Lex
reg., Abh. des phil.-hist. El. der sSchs. Ges. d.

Wissensch. VIII 612), mufi dahingestellt bleiben.

Die Entsuhnungsvorschrift dieses Gesetzes spricht

fur die Straflosigkeit dieses Falles.

Seit der lex Cornelia de sicariis, die sich auf
denjenigen bezog, qui cum tela ambulaverit
hominis neeandi furtive faeiendi causa, aber
neben Giftmord, Meuchelmord auch falsche Ver-
urteilung Unschuldiger, falsches Zeugnis, Brand- 10
stiftung umfafite, ist es sicher, dafi sfihn-

barer, d. h. fahrlassiger Totschlag von den welt-

lichen Gerichten nicht geahndet wurde, sondern
blofi eine sakrale Entsfibnung stattzufinden

hatte. Vorsatzlicher Totschlag wird dagegen
dem ttberlegten Morde gleichgehalten; denn der
Tatbestand des Deliktes setzt blofi bSse Absicht
und nicht auch Uberlegung voraus. Dafi auch
ein in der Erregung begangener Totschlag —
wofern er nur vorsatzlich war — unter die Lex 20
Cornelia fiel, beweist Papinians Ausspruch (Coll.

4. 10): si marilus uxorem suarn \n adidterio

deprehensam oceidit, an in legem de sicariis

incidet, quaero. Respondit: nulla parte legis ma-
rito uxorem oeeidere eonceditur, quare aperte con-
tra legem feeisse eum, non ambigitur. Das Ge-
setz erfordert zur Tat den animus oecidendi ; eine

besondere List und Tttcke ist nicht erforderlich. Da-
bei erscheint auch der nicht ausgefuhrte Vorsatz— entsprechend dem subjektiven Charakter der 30
republikanischen Quastionengesetze — zur Be-
griindung wie zur Strafbarkeit des Deliktes aus-

reichend, ja selbst, wenn ein untaugliches Mittel

angewendet wurde, ist der Tatbestand des Delik-

tes gegeben. Dem Tater gleichgestellt wird der

Anstifter, ja auch der Gehilfe bei oder nach der
Tat. Die Lex Cornelia bezog sich auf alle Ein-
wohner des romischen Reiches; indem sie an
Stelle der Biirgertotung die Totung eines freien

Einwohners des romischen Staates setzte, ging40
sie weit iiber die bisherigen Bestimmungen hin-

aus; die Totung eines fremden Sklaven fiel

jedoch urspriinglich nicht unter das Gesetz. Erst
eine spatere Zeit zog auch diesen Fall, infolge einer

extensiven Interpretation, unter die Lex Cor-
nelia, wie dies Aussprfiche von Ulpian und Mar-
cian bezeugen. Der Mensch trat als Objekt der
Totung in den Vordergrund, und um den Sklaven
nicht nur gegen Angriffe Dritter, sondern auch
schlieBlich gegen solche seines Herrn zu schfitzen, 50
wurde er den Menschen beigezahlt. Als Tater
kamen in gleicher Weise Manner und Weiber,
Freie und Sklaven in Betracht. Diese Lex ist

zur Kennzeichnung ihrer Zeit vorzfiglich geeig-

net. Aus ihr ersieht man, wie sehr damals
die Bande der Ordnung gelockert waren und
dafi Mord. Waffentragen, Banditenwesen, aus
dem Gesichtepunkt der Gemeingefahr vom Ge-
setzgeber behandelt wurde. Die Hausgewalt
uber die Sklaven und die Aufsicht fiber Fremde 60
durch die Behorden hatten sich eben als unzu-
reichend erwiesen. Die staatliche Strafgewalt
mufite daher ,nach ihrer gegenstandlichen Seite'

eine Erweiterung erfahren. In der Kaiserzeit er-

litt die Lex Cornelia durch kaiserliche Konsti-
tutionen, Senatsbeschlfisse, wie durch die juri-

Btisehe Doktrin mannigfache Modiflkationen. Vor
allein wurde sie zu einem allgemeinen Gesetz

fiber Mord erhoben, wobei der Ausdruck H. auf-
kam, wahrend sie frfiher nur ffir die Verbrechen
gait, denen Sulla ausdrficklich entgegentreten
wollte. Eine analoge Ausdehnung auf andere
Verbrechen, wie Strafienraub, Eastrierung u.

dgl. fand auch statt. Durch die stoische Philo-
sophie war die Erkenntnis entstanden, dafi durch
einen gewaltigen aufieren Anstofi ein solcher
Grad von Erregung erzeugt werden konne, dafi

auf eine in solchem Zustand begangene Tat nicht
die voile Sehwere der angedrohten gesetzlichen

Strafe passe. Wahrend bei der Quaestio inter

sicarios auf Affekt keinerlei Riicksicht genommen
worden war, hatte in der Extraordinaria cog-

nitio der Richter die MSglichkeit, mildere Stra-

fen zu verhangen (vgl. Marcian in D. ad leg.

Cor. 1. 3). Unter Hadrian und Antoninus Pius
war dies gesetzlich vSllig anerkannt.

II. EompetenzderGerichte. Durch
die Lex Cornelia waren quaestiones perpetuae
eingesetzt worden, die unter dem praetor oder
iudex quaestionis funktionierten; vielleicht be-

stand fur jede einzelne Gattung der in der Lex
Cornelia genannten Verbrechen eine eigene Quae-
stio. Mit dem ordo iudiciorum waren die quae-

stiones perpetuae verschwunden und das proce-

dure durch indicium publicum. Die Magistrate
verfuhren extra ordinem, wobei dem Richter eine

viel freiere Beurteilung als bisher zustand.

ni. Strafe. Die Strafe des H. war ur-

spriinglich aquae et ignis interdietio. An deren

Stelle trat die deportatio mit Eonfiskation des

VermSgens. Seit dem 1. Jhdt. der Eaiserzeit

unterschied man zwischen altiores, honestiores

und humiliores. Die altiores wurden deportiert,

die honestiores hingerichtet und die humiliores
wilden Tieren vorgeworfen oder gekreuzigt.

Easueller Totschlag blieb straflos; doch war
in solchem Falle zivilrechtliche Schadenersatz-
klage nach der Lex Aquilia zulassig, da die

Elage als actio utilis auch auf Totung freier Per-

sonen ausgedehnt worden war.

IV. Literatur. Schweppe Romische
Rechtsgeschichte 1826, 608. Eostlin Mord
und Totschlag 1838, passim. Wa Iter Romische
Rechtsgeschichte 18403 . 1860, § 768. Osen-
brfiggen Das altrom. parricidium 1841, 22.

44. 49. 55. Rein Eriminalrecht 1844, 415.

R u d o r f f Romische Rechtsgeschichte 1857,

370. G e i b Lehrbuch des deutsch. Strafrechts

I 1861, 16ff. 36ff. ZumptKriminalprozeB1871,
519. Holtzendorff Handbuch I 1871, 30.

Allfeld Entwicklung des Begriffes Mord bis

zur Carolina 1877, 7—SO. Bar Handbuch 1882,

8, 15. Brunnenmeister Totungsverbrechen
1887, passim. Pern ice Savigny-Ztschr. XVII,
R. A. 205ff. (1896) u. Labeo n. Abt. II V (1900)
36ff. Mom m sen Strafrecht 1899, 613.

Zur Lex Cornelia speziell noch S a n i o Ob-
serv. ad leg. Corn. 1827 und Wlassak Rom.
Prozefiges. H 168ff. [Pfaff.]

"OfuXai (Ptolem. EI 13, 45), einer der 14

Demen, in die nach Strab. IX 434 die Landschaft
Oitaia zerfleL Zu dem Ortsnamen darf man wohl
mit Recht das iusebxiftlich uberlieferte Ethnikon
•O/uli&oae stellen. Um das J. 218 ist 'AUSavdeoe
rOfulJiMat (Bull helL 1902. 26 p. 270, 5),

218/2 Tifidfiaxot X}/ulidOae aitolischer Hieromne-
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mon, s. o. Bd. IV S. 2690. In der delphischen
Thearodokenliste zwischen 178 und 171 v. Chr.
SGDI II 2580A UI Z. 1 erganzt Kip Thessal.

Studien, Halle 1910, 24 die singularische Namens-
form [iv '0/i]iXat 'Agiozoxgazr/s 'Agiozdgxov. 175/4
kommt ein Aa/ingiag IlayxXeog 'Ofit(XJiddas als

Freilasser in Delphi vor, Wescher-Foucart
Inscript. tec. a Delphes 130. SGDI II 1795.
Aus diesen insohriftliclien Erwahnungen geht her-

in Athen einen Altar der Zweif Gstter (Plut.

X orat. p. 847 A), auch einen, der der Aphro-
dite und den Nymphen gemeinsam war (Kohler
Athen. Mitt. H 246), in Delos einen fur funf
Getter (Dittenb erger Syll. 578). Oftmals waren
dann die den einzelnen gehOrigen Teile genau be-

zeiehnet und abgegrenzt, wie im Amphiaraion bei

Oropos, wo ein Altar funf Gettergruppen geweiht
war (Paus. I 34, 2; vgl. IG H 2, 1671. Stud-

vor, daB H. ehenso wie die librige Oitaia demlOniczka Osterr. Jahresh. VI 175. Engelmann
Aitolischen Bund angehorte. Als Demos der freien

Oitaia erscheint H. zwischen 162 und 158 in der
Drymaiainschrift IG IX 1, 227, 2. 229, 2. 230, 5.

H. stellte dem Bund der Oitaier zwei Bularchen
und einen Hierothyten. Unter Augustus wurde
die Oitaia mit Thessalien vereinigt. Bei Ptole-

maios a. a. 0. wird H. als ein Ort der Thessaler
aufgeftihrt, wahrend der Hauptort der Oitaia,

Heraklea, zur Phthiotis gerechnet ist. Wenn man

Jahresber. des philol. Vereins , Ztschr. f. d. Gw.
1887, 165); zuweilen wurde aber auch auf dem-
selben Altar mehreren Gottern geopfert, so daB
sie im engeren Sinne 6. waren. Es waren das

aber dann wohl immer verwandte Gottheiten, die

auch sonst im Kult vereinigt waren. So empfangt
in Magnesia auf dem Altar der Artemis Leuko-
phryene auch Apollon Opfer (Dittenberger Syll.

553, 53), und in Epidauros opfert man Apol-
aus der Reihenfolge derOrte auf der Thearodoken-201on, Asklepios xai zoto ysvidXjj zusammen (IG
liste und der Einteilung bei Ptolemaios Schliisse

Ziehen darf, so lag Homilai in der Spercneios-
ebene im westlichen Teil der Oitaia, an der
Grenze gegen das Ainianenland zu. Vgl. Bort-
sele Q&i&tis, Athen 1907, 82. [Stahlin.]

Homilns. Ein Freigelassener des Kaisers Gains
(isti xu>v jiQsof}eiaiv = a legationibus, vgl. Magie
De Eomanorum vocabulis sollemnibus, Leipzig

1905, 71. Hirschfeld Kais. Verw.2 323, 1), iiber-

IV 1184); vgl. auch Aisch. Hik. 222. S. ferner

Paton-Hicks Inscr. of Cos nr. 64 S. 116. IG
XIV 1007. Paus. V 14, 5f. I 24, 6. Mehr bei

Maurer De aris Graecorum pluribus deis in

commune positis, Darmstadt 1885. [Stengel.]

Homodoti, nach Plin. n. h. VI 50 skytluscher

Nomadenstamm angeblich im Norden des Iaxartes ;

iranischer Abkunft uud Anhanger der mazdajasni-

. ,. schen Religion, wie der Name beweist. Er zeigt
mittelte derjudischen Gesandtschaft unter Philoim 30 dieselbe Bildung wie Saka Haumavarga der alt-

J. 40 n. Chr. den Bescheid des Kaisers, Philo leg. ad persischen Keilinschriften (bei Herodot Amyrgioi,
Gai. c. 28,11 572 Mangey; vgl. Schiirer Gesch. des s. d.). Beide Volker hieBen jedenfalls von der
judischen Tolkes 13- * 501f. [Stein,

Homna, von Plin. n. h. VI 149 mit Hattana
als eine fur den Handelsverkehr bedeutende Stadt
Arabiens am Persischen Meerbusen erwahnt; falsch

ist Detlefsens Angabe im Index seiner Ausgabe
der ,Geographischen Biicher ... des C. Plinius' 1 904,
230: .Homna opp. Carmaniae', eine Bemerkung,

Haumastaude, weil ihr Wohnraum in das Ver-
breitungsgebiet dieser kostbaren Bergpflanze fid,

die im Kultus die allerwichtigste Bolle spielte.

Folglich weideten die H. ihre Herden im Norden
des Hindukus und der Indusbeuge, wohl auf dem
Pamir. Auch die Pharmacotrophi gehoren hierher,

die Plin. VI 47 ausdriicklich unter dem Hindukus
die nur in einer irrigen Beziehung der Worte des 40 (Kaukasus) ansetzt; sie mOgen sogar mit den H.
Plinius ihren Entstehungsgrund hat. Mit Hattana
ist deutlich der Kiistenstrich el-Hatt am Persischen
Golf bezeichnet (vgl. Attana und Atta). In die-

selbe Gegend weist auch die bei Plin. unmittel-
bar vorangehende Erwahnung der Omani, der
Bewohner der heute noch 'Oman genannten Kiisten-

landschaft Ostarabiens. Die Lage der Stadt H.
ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Sprenger
Die alte Geographie Arabiens 1875, 123f., der

identisch sein, wenn ihr griechischer Name die

tJbersetzung des ostiranischen ware. [Kiessling.]

Honiognlos. 1) Demos, in Antinoupolis in

Agypten, zugehfirig zu der Phyle Paulina, ge-

schaffen zugleich mit der Grundung der Stadt

durch Hadrian 130 n. Chr. P. Lond. HI 1464 e

4 u. 23 und dazu W. Weber Unters. z. Gesch.

Hadrians 252. ^ [Walter Otto.]

2) 'O/uiyviog, 'O/ioyviot. 'Oftoyvtot fooiheifien
ubrigens die schlechte Lesart Omna befolgt, gibt 50 alle Gottheiten, welche die Familie und die weitere
jeden Versuch einer Erklarung auf. Durch nicht
geringe Wahrscheinlichkeit empfieblt sich die An-
nahme Glasers Skizze der Geschichte und Geo-
graphie Arabiens II 1890, 82, dafi H. .identisch ist

mit Omana oder richtiger die Seestadt des Bezirkes
Omana bezeichnet'. (Omana nennt Plin. a. a. 0. neben
Batrasave (vgl. Batrasabbes), einer Stadt der

Omani). Die Stadt Batrasave halt Glaser fur ,die

zu H. gehorigeBinnenstadt von Omana, etwa bei el-

Katan'. Minderwahrscheinlich ist dagegen seineVer- 60
mntung, daB H. und die von Plin. VI 175 erwahnten
Hemnatae (s. Hemnatae) .ethnographisch and po-
litischzusammengehOren', .dieHemnaterimBinnen-
lande Stammesgenossen der Einwohner der Stadt
H. am Persergolf waren' (83f.). [Tkac.]

'Oftofim/uot (oder ov/ijlcoftoi) nannte man die
Gotter, die auf gemeinsamen Altlren verehrt
warden. Es gesebah dies sehr eft So gab es

Verwandtschaftschutzen,Soph.Oid.Kcl.l333.Plat
Legg.V729C. Plut. amat. 16. Maxim. Tyr. XXVI
6. Iulian. or.DI86A. ep. adAth. 272D. Insbeson-
dere fflhrt Zeus als Schutzgott der Familie das Bei-

yrort'O/ioyviog, Aristoph. ran. 750. Eurip. Androm.
921. Plat Legg.LX 881 D. Arrian. Epictet. dissert,

m 11, 5. Ps.-Aristot. de mundo 7 p. 401 a, 21. Dio
Chrysost.I56f. = XII 413. Conrat 9. Plut. qoaest.-

eonviv. V 5 p. 679D. Said. s. 6ft6yru>i. [Jessen.]

Homoioi. Altattisch und wahrscheinlich auch
ionisch Sftoiot, jonger S/totot, wie exoifiog: hot-

fiof, egrjfws: igrjftog u. a. Eustath. IL p. 206,

13. 531, 35. 569, 18. 799, 40; Od, 1817, 15.

Etym. M. p. 224, 42. Bekker Anecd. Or. p. 678, 18.

l.'O/toiot, die Gleichbereebtigten, als der
berorrechtete regierende Stand in aiisto-
kratiseh-oligarebiseben Verfassungen.
Neben die string abgeseblossene auf der Zuge-

zzoo nomoioi

hOrigkeit zu einem der alten Adelsgeschlechter

beruhende Adelsoligarchie trat verhaltnismaBig

frtih, vielleicht schon seit dem Beginne des 7.

Jhdts. (Keil bei Gercke-Norden Einleitg. in

d. Altertumsw. HI 317), eine Oligarchic des Beich-

tums, da der Beichtum, hauptsachlich Grundbe-

sitz, nicht beim Geburtsadel allein blieb, sondern

teils Adelige verarmten, teils Unadelige reich

warden und sich mit dem Geburtsadel verschwa-

gerten. Eine ganze Anzahl haufiger vorkommen-
der Bezeichnungen des bevorrechteten Standes,

wie ol nXovoioi, ol evxoqoi, oi naxcTg u. a. weist

in Anbetracht der Seltenheit der auf den Geburts-

adel hinweisenden Benennung evnazQidat darauf

hin, daB namentlich in Handels- und Industrie-

stadten materieller Besitz (urspriinglich wohl nur

Grundbesitz, spater aber auch Geldbesitz) hoch

gewertet wurde. Er verlieh zwar nicht eine ge-

setzlich garantierte bevorrechtete politische Stel-

lung, aber doch vermehrtes Ansehen und haufigere

Verwendung zu Amtern. Grundsatzlich waren ja

in oligarchisch-aristokratischen Verfassungen die

Adelsgeschlechter politisch gleichberechtigt und
wachten gegenseitig eiferstichtig dariiber, daB ja

keine IJngleichheit oder Bevorzugung der Ange-

hfirigen eines Geschlechtes vor denen eines anderen

stattfand. In diesem Punkte stimmt die aristo-

kratische Verfassung mit der demokratischen uber-

ein: S yag im tov jiXrj&ov; £rjrovoiv oi Stj/iozixoi

to ioov, tovr' hd x&v dfiolwv ov jjuovov dlxaiov

dUa xai av/jupegov coriv (Arist. Polit. 1308 a 11).

Wachst die Zahl der Begimentsfahigen, so emp-
fiehlt Aristoteles als ein Mittel, um alle Gleich-

berechtigten gleichmaBig zur Teilnahme an der

Eegierung gelangen zu lassen, eine kurzere Amts-
befristung, Halbjahrigkeit der Amter statt der iib-

lichen Jahrigkeit, iva sidvxeg ol Sfiotoi ntii%woiv.

Ob bei dieser Amtsbefristung auf weniger als ein

Jahr auch das soziale Motiv, durch kurzere Amts-
dauer die Last des Amtes, die Xfjzovgyia, zu er-

leichtem, mitgespielt habe (Keil 356), ist fur

die hier vorliegende Frage nach dem Wesen der

H. irrelevant. Aristoteles fiigt bei, daB die o.

gewissermaBen einen Demos fur sich bilden : eon
yag waneg drjfiog tjdrj ol o/totot. An diesen beiden

Stellen gebraucht Aristoteles den Ausdruck 5. ganz
allgemein von der herrschenden Klasse, den An-
gehorigen der, sei es durch Geburt, sei es durch
Besitz regimentsfahigen und unter sich gleich-

berechtigten Familien. Als Gegensatz zu dieser

tatsachlich, nicht rechtlich bevorrechteten Klasse

eine .nichtgleiche, sondern geringere und minder-
berechtigte Menge' sich zu denken (SchOmann-
Lipsius Griech. Altert I* 131), notigt ihr Name
nicht. Dieser braucht nicht den Gegensatz gegen
Minderberechtigte zu betonen, sondern kann ledig-

lich die Gleichberechidgung der Oligarchen als

Vollburger hervorheben. Diese Benennung scheint

ubrigens recht selten gewesen zu sein, denn sie

lafit sich blofi durch die angefuhrte Aristoteles-

steUe belegen. Denn in dem bekannten Schfller-

aofsatz Pap. Oiyrh. 1 124 'Adgaozoi 6 tov "Agyovt

fieuuitve rif*G ** *&* iftUoov lax*v Qvyaxegas
dvo, steht der Ausdruck nicht in streng tech-

nischem Sinne, sondern bezeichnet er die Eben-
burtigkeit, die Herkonft aus ebenfalls koniglichem
Gescbleebt (owe of his own rank). Adrartos
heiratete n&mlieb nach der argoliseben Oenealogie

XLUIUU1U1 ii^O't

(Apollod. bibl. I 9, 13) Amphithea, die Tochter

seines Bruders Lykurgos.
2."0/ioioi in Sparta. In Sparta, der ein-

zigen wirklichen itoXtxeia der Lakcdaimonier, bil-

den die Spartiaten allein die herrschende Gemeinde,

den souveranen Demos. Als die Nachkommen der

ins Eurotastal eingedrungenen dorischen Eroberer

wohnen sie in Sparta, d. h. einer der funf ein-

ander eng benacbbarten Dorfgemeinden {k&imu),

10 aus denen Sparta bestand. Bei der strengen Ab-
geschlossenheit des spartanischen Staates kOnnen

die jedenfalls ganz seltenen Aufhahmen von Neu-
biirgem als Vollburger hier aufier Betracht bleiben

(Thumaer zu Hermann Griech. Staatsalt. 18

174, 4). Da demnach alle Snagxiaxai sich als

adeUg betrachten, so kann man, streng genommen,
in Sparta von einem eigentlichen Geburtsadel nicht

sprechen; denn die ZugehOrigkeit zu den Spartia-

ten hangt noch von anderen rechtlichen Voraus-

20 setzungen ab, als nur der Geburt. ,Gleichheit des

Besitzes ist Grundsatz der spartanischen Politie

gerade wie die Gleichheit der politischen Rechte'

(Keil 316). Isokr. Panath. XII 178 konnte da-

her von den Spartiaten mit Recht sagen aixovs

. . . Jiaga oifiot ftiv avxolg looroftlav xaxaoxrjoai

xai drjftoxgaxlav xoiavxrjv, otavjieg XQV xovg fisX-

Xovxag aatavxa xov xgovov ofiovorjosiv ; vgl. auch

Isokr. Areopag. VII 61 olSa yag . . . Aaxedat-

fiovlovg Sua xovxo xdXXtoxa aoXtxsvofUvovg , on
30 /idXiaxa drj/ioxgaxov/xevoi xvyxdvovoiv. iv yag xfj

x&v agx&r algcosi xai xq~> jSt'a> x<p xatf' rj/iegav

xai roTg aXXoig ijiizrjdevftaotv tSoifisv av itag av-

xolg rag ioo'xrjzag xai raj Ofioioxrjxag fi&XXov ij

jzaga xoTg aXXoig loxvovoag. Ganz richtig beob-

achtet; nur ist das, was dem in der Demokratie

aufgewachsenen Isokrates als demokratisch er-

scheint, tatsachlich alte, echtaristokratische Gleich-

heit, in der Demokratie dagegen Kopie.

Grundsatzlich blieb in Sparta die Gleich-

40 heit aller Burger — als solche zahlten bloB die

Spartiaten — als ioovo/iia und looxi/tia allezeit

aufrecht erhalten; tatsachlich lieB sie sich

ebensowenig aufrecht erhalten, wie die Gleichheit

des Besitzes, genauer gesprochen, der xXijgot. Ent-

standen denken wir uns diese am besten nicht etwa

durch einen einmaligen Akt, eine Ackerverteilung

der 4ykurgischen' Gesetzgebung, sondern teils bei

der Eroberung des Eurotastales, teils sukzessive

mit der Erweiterung des Gebietes, etwa im Sinne

50 der Ausfuhrungen von Duncker Die Hufen der

Spartiaten, M.-Ber. Akad. Berl. 1882, 138ff. =
Abh. aus d. griech. Gesch. (1887) Iff. und

von Gilbert Handbuch d. griech. Staatsalt.

12 llf. Obgleieh der Staat durch wiederholte

Zuweisung gleicher Landlose samtlichen Vollbur-

gern in gleichem Mafie die zur Erfallung ihrer

Burgerpflichten unerlafiliche wirtschaftliche Un-
abhangigkeit verliehen hatte, lieB es sich doch

nicht verhindem, daB durch Erbfalle, Verschieden-

60 heit der Kinderzahl u. a. die Gleichheit des Be-

sitzes gestort wurde, daB einer durch Erbteilung

oder Verarmung seiner Hufe verlustig ging, wie

umgekehit trote des Verbotes des Erwerbes und
trotz des Eisengeldes verhaltnismaBig fruh in

Sparta Beicbe nachweislich vorkamen. Erinnert

sei hier nur an die schon for alteste Zeit, den

ersten messeniseben Krieg, angegebeneMotivienmg
neues Land zu erobern, Star ol ftiv inogutaiv Xlav
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oi 8' evjioQuxHY, was wohl auf die Vereinigung

frofien Grnndbesitzes in der Hand weniger zu
eziehen ist, Arist. Polit. 1306 b 36, ygL dazu

Francotte Melanges de droit public grec (1910)
266. Erinnert sei aach an die Tatsache, daB in

Sparta seit den Perserkriegen btnoxoocpla betrieben
wurde, nach der richtigen Bemerkung Herodots
VI 125 stets ein Zeichen grofien Beichtums, oder
etwa an den Beichtum des Lichas, der 420 im
Wagenrennen zu Olympia siegte fThuk. V 50.

Xen. memor. I 2, 61. Pint. Kim. 10). Mekr,
zum Teil erheblich altera Beispiele von reichen

Spartanern bei Busolt Griech. Staats- und Bechts-
alt.2 99. Gilbert Handbuch 12 13, 1. Sche-
ma nn-Lipsius Gr. Altert I* 221f. Dem Bei-

cheren als dem wirtschaftlich St&rkeren konnte
auch der spartanische Staat ebensowenig die Be-
vorzugung vereagen als dem persGnlich durch seine

Tachfigkeit {dosxrj) Hervorragenden. So sehr man

aus Armut nicht teilnehmen kann, des vollen
Burgerrechtes yerlusfig geht, sagt Arist. Polit.

1271 a 34 fjj-xiyetv pav yog oi gcjdtov xoU llav
asvijaty, 8oot 8s tfjt noXixslas oixdt ioziv avzot;

8 izdxotos, xor /if) 8wdfUvov xovxo to xiXos cp&oeiv

fiij fisrsxeiy avxije. Es ist nun nur folgerichtig,

wenn die Spartiaten, die allein den souver&nen
Demos bildeten, insofern als sie ihren Pflichten
nachkamen, sich selber als 8., pares, vgL engl.

10 Pairs, bezeichneten. "0. waren sie jedoch nur,

wenn und solange sie sich den Forderungen der
dycoyd, der Disziplin und gemeinsamen Erziehung
unterwarfen, die regelmSfiigen Beitrage zu den
gemeinsamen Mahlzeiten {avoolxia, dv&osXa, cpidi-

xia) entrichteten und selber daran teilnahmen.
Mit seiner kritischen Bemerkung, diese Beitrags-

pflicht sei trotz der Gleichheit des Beitrages nicht
eigentlich demokratiscb, da sie den Armen viel

starker belaste als den Reichen, hat Arist. Polit.
sich bemuhte, die Fiktion volliger Gleichheit zu 20 1271a 26ff. gewifi recht (SchOmann-Lipsius
wahren, so entstanden doch auch hier Unter-
schiede nach Grand- und Geldbesitz und nach
persOnlicher Tfichtigkeit, Unterschiede, die zwar
nicht einen wirklichen Geldadel als besonderen,
bevorrechteten Stand, aber doch eine tatsachlich be-

vorzugte Schicht von Bttrgern schufen, die leichter

zu EinfluB und Amtern gelangte. Wir linden

fflr diese Leute bei Arist. Polit. 1270 b 24 die

Bezeichnung oi xaloi xdya&ol, 1307 a 35 oiyvco

I* 225, 2. Keil 325), jedoch nur fur seine und
uberhaupt die spatere Zeit. In alterer Zeit, wo
der Staat durch wiederholte Zuweisung gleicher

xXrjgoi an die Vollburger ebensosehr darauf be-

dacht war, daB er ein zahlreiches und kraftiges

Hoplitenheer hatte, wie daB jeder Spartiate fur
sich, seine Familie und mindestens seinen Knecht
auf dem xXfjQog sein Auskommen fand, entbehrt
die doch wohl aus der Zeltgenossenschaft hervor-

gtfioi, ersterer Ausdruck etwas unbestimmt und 30 gegangene, an sich durchaus aristokratische Ein-
daher z. B. auch, allerdings dann nicht als Parte!
bezeichnung, auf Perioiken angewendet von Xen.
hell. V 3, 9. Der Obergang von der grundsatzlich

absoluten Gleichheit, die nach auflen hauptsach-
lich in der Erziehung der Kinder (dya>y6), den
gemeinsamen Mahlzeiten ((ptdlxux) una der Kleider-

tracht zntage trat, vollzog sich in Sparta umso
leichter, als dort, in ttbereinstimmung mit den
aristokratisch-oligarchischen Yerfassungen, die lao-

richtung der Syssitien eines gewissen demokrati-
schen Zuges nicht, sofern man bloB auf die

Gleichheit schaute.

Wer sich den durch den Stand des Spartiaten

gebotenen standesgemaBen Yerpflichtungen entzog
oder ihnen infolge Verarmung nicht nachkommen
konnte, verlor mindestens die politischen Bechte
des Vollburgers, nicht aber, wie es scheint, die

priratrechtlichen. Man wird sich als Spartiate
voftla nie nur im Sinne einer auflerlichen .Gleich- 40 allerdings mOglichst lange dagegen gewehrt haben,
macherei' aufgefaBt worden war, wie in den De
mokratien, sondem jederzeit als Zuerkennung der
Berechtigungen nach der politischen Wurdigkeit
{aQsxri) gait, als svvo/tla, die sich dann geradezu
als aristokratisches Gegenstuck zu der in den
Demokratien immer auBerlicher gewordenen lao-

vofila herausgestaltete (Keil 318f.).

Es gehort zum Wesen des aristokratisch-oli-

garchisch organisierten Staates — ein solcher ist

die burgerliche Vollberechtigung zu verlieren. In
den guten Zeiten des Staates durfte vollige Ver-
armung und Ausschlufi von H. nur ganz vereinzelt

vorgekommen sein; aber es wird sich nicht be-

zweifeln lassen, daB spater, besonders seit dem
Gesetze des Epitadeus (s. u.), die F&lle von Ver-

armung zahlreicher waren, etwa so, wie es SchO-
mann-Lipsius I* 225 annimmt, ^ o ttbertrei-

bungen, wie sie sich Fnstel de Coulanges La
im grofien Ganzen auch Sparta trotz seines Doppel- 50 proprie'te' a Sparte 66ff. hat zu schulden kommen
kOnigtums und trotz anderer Besonderheiten
seine Angehorigen zur Erfullung ihrer Pflichten

unter Androhung der Minderung der Bechte zu
zwingen (Keil 325). Gerade in Sparta wird vom
Spartiaten die Befolgung der dycoyd, die Bezahlung
der Beitrage an die Syssitien und die Teilnahme
an diesen streng verlangt. Die Beobachtung der
dycoyd darf durchaus nicht blofi als ,eine gewisse
AuBerlichkeif (SchOmann-Lipsius I* 223),

lassen, mit Recht zuruckgewiesen werden. So
bildete sich allmahlich neben den Vollbflrgera im
strengen Sinne des Wortes, den unter sich gleich-

berechtigten H., eine ganze Anzahl politischminder-
berechtigter Burger, die vnofteiove; geheiBen zn
haben scheinen mit einer an sich ganz treffenden

und durchsichtigen Bezeichnung, die aber bloB

einmal vorkommt bei Xen. helL III 3, 6. Hier
werden ganz beilfiuflg die ino/uione neben den

um den Schein der volligen Gleichheit zu wahren, 60Heloten, Neodamoden and Perioiken sis solche

betrachtet werden ; man wird wohl in Sparta die
Erinnerong nie ganz verloren haben, daB die
dycoya aus dem Prinzip der den Adel besonders
charaktertsierenden hcugla hervorgewachsen ist,

des festen Adelsverb&ndes, der Minner gleicher
Gebnrt, gleicher Lebensfahrung und gleicher In-
teresten zum Mftanerbande vereinigte (Keil 815).
DaB, wer an den Syssitien nieht feOnimmt oder

genannt, die mit der Spartiatenherrschaft unzu-
frieden sind, auf die man daher bei einem Um-
sturzversuche z&hlen konnte. Da rie von den hier

erw&hnten drei KUssen der Untertanen ausdroek-
lieh geschieden sind, so liegt es nahe, an die

den 8. gegenuberstehenden Minderbereehtigteii sn
denken. DaB den vnofulca* vox eine etaa&reeht-
liehe, nicht aber eine privatrechtliche Schm&lerung
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seiner Bechte traf, darf man wohl schon aus der

Angabe Xenophons, man habe sie nicht mehr als

H. betrachtet, schlieBen, legen aber auch die

Worte nahe, mit denen der Ephoros Eteokles die

Forderung des Antipatros, ihm 50 spartanische

Xnaben als Geiseln zu geben, ablehnte: xalSas
(tiv oi dtoosir, tva ftij dnaidsvxoi yevmvxcu, xijs

staxolov dyoyyiji dxaxxt'pavxst • ov8e xolixai yog
ay eTtjoav, Plut apophth. Lac. AiaipoQ. 51; vgl.

auch Pint. inst. Lac. 21 x<ov nokn&v Sg an pi] 10
vnofitlvj] xijv x&v aat8o»> aymyrjr, oi ftsxstxt

xebv xijs xdXsoK Stxalcoy. Jedenfalls beruht die

Angabe des moralisierenden Teles bei Stob. Anth.
XL 8 p. 233, daB die, welche die dycoy^ nicht

befolgten, selbst wenn sie Konigssohne waren,
unter die Heloten versetzt worden sein, auf frei

ausgestaltender Phantasie, wie sie ahnlich schon
in Plut. inst. Lac 22 und spater noch Ofter tatig

ist in der Ausmalung der spartanischen Zucht;
s. Hermann-Thumser I« 174, 3 und Gilbert 20
P 43, 2. Freilich ist die Bechtsstellung dieser

Minderberechtigten nicht durch direkte Zeugnisse
belegt, sondern muB mehr indirekt erschlossen

werden. Soist, wieschonbei SchOmann-Lipsius
I* 225 richtig bemerkt ist, nicht wahrscheinlich,

daB sich diese capitis, diminutio, die den Yerlust

des aktiven und passiven Wahlrechts zur Folge
hatte, sich auch auf die Kinder vererbt habe,

falls diese imstande waren, die Pflichten, die der
Stand der o. von ihnen verlangte, wieder zu er- 30
fttllen. Unsere Hauptquellenstellen , Xen. rep.

Lac. 10, 7 und Arist. Pol. 1271a, 25ff. reden nur
ziemlich allgemein vom Yerluste der noXtxela,

ohne die Bechte dieser Ausgeschlossenen genauer
zu umschreiben. Auch Xen. rep. Lac. 3, 4 eT

Tie xavxa (die sog. lykurgische Disziplin) <piyoi,

fii]8ev6e txi xan> xaXcov xvyxivetv eitoitjoe ist ganz
vag; doch hat schon Sturz Lei. Xenoph. II 643
wohl mit Recht die recht unbestimmten xakd auf

die iura civium bezogen, richtiger als andere, die 40
Thumser zu Hermann 16 175, 5 bekampft.

Im Gegensatz zu den Minderberechtigten, den
{moftstoves, nannten sich nun die wirklichen Voll-

bftrger erst recht o. mit energischer Betonung nicht

bloB der Gleichheit derBechte(auf die bereits frah

durchbrochene Gleichheit des Grnndbesitzes,
der xkfjQoi, wird die Benennung nicht zu beziehen
sein), sondern vor allem auch der Solidaritat der
Vollberechtdgten. Da der Benennung 8. jede sa-

tirische Spitze fehlt, wie sie bei vom Gegner aus- 50
gehenden Parteibezeichnungen so haufig ist, so

ist wohl anzunehmen, daB die herrschenden Yoll-

burger sie sich selber gaben, nicht ihre Gegner,
etwa die Perioiken. Zu offizieller Geltung neben
Znagxiaxai gelangte sie aber nicht, wie denn 6ber-

haupt die ohnehm nicht zahbreichen Belegstellen

fur 8. alle verhaltnism&Big spat sind und daher
die Vermutung nahelegen, die beiden Termini 8.

and vm/uiovte seien verhaltnism&Big spat ent-

standen, als die sozialen Unterschiede in Sparta 60
groB waren und die Verarmung hiufiger vorkam.
Die Utesten Stellen, in denen die Spartiaten in

dieseni besonderen Sinne 8. heiSen, stehen nimlich
beiXenophon. Im ganzen gibt es nur fftnf Stellen,

an denen sie genannt sind; denn es ist fraglich,

ob an einer seehaten 8telle, die man audi gkubte
herantiehen n dorfen, Demosth. XX 107, das
Wort in technischer Bedeutung gebraaeht ist

Von den fanf Stellen geben Xen. hell. DJ 3, 5
und rep. Lac. 13, 1 und 7 keinen naheren Auf-
Bchlnfi aber die Natur der 8. ; immerhin bezengt
hell. IDE 3, 4 aber die VerschwOrung des Kinadon,
oSxos 8

,

ijv xai to stdof vsavloxoe xai xtjv ynirv*
evgcoozog, oi ftsvxoi x&v 8/iotoiv, mit § 5 und 6
zu8ammengehalten, die Identitat von 8. und Znaq-
xiaxai (so mit Recht GilbertlMS, 1 gegenaber
Hermann Antiqu. Lac. 148 und anderen Er-
klarungsversuchen). Hingegen ist aus der Haupt-
stelle Xen. rep. Lac. 10, 7 si 8s xis Sjtofodidoste

xov xa ydfufta 8icutovtTo&ai, xovxov sxslvog (sc. 6

Avxovoyoe) dnsdtiie ftq8e vo/jU&o&ai sxt xcov Sftolcov

sTvat und aus anab. IV 6, 14 vfia; yao tyo>ys, <3

Xstolooqps, dxovm xovs AaxsSaifioviovs, Soot ioxh

x&v 6/tokov, svdvs xai ix jialficov xXinxeiv fukexav

wenigstens so viel klar, daB die Stellung der H.
von der Erziehung abhing. Allerdings scheint ein

alteres Zeugnis far die spartanischen o. vorzu-

liegen: Arist Pol. 1306b 80 rechnet die spar-

tanischen llaQ&ivtoi oder Tlaodtvlai. , die 01. 18
(708 v. Chr.) Tarent gegrtndet haben sollen (zu

den drei sich direkt widersprechenden und im
einzelnen unklaren Berichten aber diese Grondung
s. u. a. Susemihl Arist. PoL II 840 Anm. 1592),

zu den 8. Aber entweder hat Aristoteles selber

in Ix x&v Sfiolcov y&Q ijaav die spater ablich ge-

wordene Bezeichnung aufjene alte Zeit abertragen,

oder es ist diese Parenthese, wie ich vermuten
mOchte, interpolierte Erkl&rung zu nlrjdos x&v
Jiscpgovxtafiivtov d>( Sfiolcov xax' dgetT/v. Ll keinem
Falle beweist diese Stelle, daB die Bezeichnung
8. alter ware als die Abfassung der aristotelischen

Politik.

Solch auffallend spates Vorkommen der spar-

tanischen 8. , das nie offlzielle Bezeichnung ge-

worden ist, erheischt eine Erklarung. Ich mOchte
sie nicht darin suchen, daB die Griechen der spar-

tanischen Verfassung ihre Aufmerksamkeit erst

spat zuwandten, erst als die Dauerhaftigkeit der

streng konservativen spartanischen Institutionen

sich bewahrte, wahrend das abrige Hellas sich in

politischen K&mpfen erschOpft hatte (Duncker
a. a. O. 2). Sie ist, wie bereits o. S. 2256 ange-

dentet, wohl darin zu linden, daB die allerdings

schon seit alter Zeit nachweisbare , in unsern
Quellen nicht selten Ubertrieben geschilderte Un-
gleichheit des Besitzes spater immer weiter fort-

geschritten war und so einerseits infolge politischer

Entrechtung von Spartiaten die Zahl der vxo-

ftslovtf bestandig wuchs, andererseits das Selbst-

bewuBtsein der Vollbarger, die ihren Yerpflich-

tungen nachzukommen imstande waren, so ge-

steigert wurde, daB sie mit der allgemeinen

Bezeichnung 2jtagxtaxai nicht mehr zufrieden

waren, sondern sich o. nannten. Es mOgen ja

freilich schon fruher kriegerische und andere

Ereignisse, wie das groBe Erdbeben von 464, das

einer Menge junger Spartaner das Leben kostete,

zur Beduktion der Zahl der Vollburger und so

zur Steigerung der Ungleichheit des Besitzes bei-

getragen haben. Den grOfiten EinfluB ftbte aber

in dieser Hinsicht. such wenn wir von der offen-

kundigen tJbertreibung im Berichte des Plut. Agis 5
absehen, offenbar das Gesetz des Epitadeus
aus. Dieses gabjedem freiee Verfugungsrecht aber
sein Gut dureh Sehenkung unter Lebenden oder
durch Testament, nor nieht durch Verkanf des



Gutes, der sich freilich durch Scheinschenkung
und Scheinvererbung leicht bewerkstelligen lieB.

Eine Verlockung fur Irmere, ihr Gut gegen bares
Geld an Beichere abzutreten, zugleich eine Ver-
fiigungsfreiheit, die dazu angetan war, die Zahl
der Vollburger erheblich zu reduzieren. Plut. Agis 5
gibt den Inbalt des Gesetzes des Epitadeus prazis
an, auch Arist PoL 1270a 19 kennt es, nennt
aber den Urheber nicht. Es wird aus den ersten

2) Stadt an dem Berg, 'OfioXtj, VftoXog und
'O(i6hov genannt. Sie lag nach Strab. IX 443 am
Ossaabhang, da, wo der Peneios aus der Tempe-
schlucht tritt, nicht ganz am Meere. Sie ist die
nfirdliche Grenzstadt von Magnesia und damit
von Hellas gegen Makedonien, Skylax 33. Dionys.
a. a. 0. Ps.-Dikaiarch. HI 1. 8. Geogr. gr. min.
I 108. 110. Plin. n. h. IV 32. Von Homolion
fuhrte der Weg iiber den Peneios nach dem ma-

Jahrzehntendes4.Jhdts. stammen, nach Lysandros, 10 kedonischen Dium, Liv. XLII 38. Der Peneios
aber Jedenfalls vor Arist. Pol. Diese Verfiigungs
freiheit schon zu den altspartanisehen Grund-
gesetzen zu rechnen und die Urheberschaft des
Epitadeus und den ganzen Bericht des Plutarch
lediglich als atiologische Anekdote zu betrachten,
wie Ed. Meyer Rh. Mus. XLI 589, 1 (= For-
schnngen z. alt. Gesch. I 258, 3) und ihm nach
Niese o. Bd. VI S. 218 tut, scheint mir durch den
Stand unserer Quellen nicht gefordert zu sein und

scheint nicht immer die Nordgrenze des Stadt-
gebietes gebildet zu haben. Dies schlieBt Arva-
nitopullos aus der Inschrift eines KaufVertrags,
die er bei Pyrgheto auf dem linken Ufer des
Peneios fand. Im Praskript der aus dem 3 oder
2. Jhdt. v. Chr. stammenden Inschrift erganzt
er VftoXiecov, Revue de philologie 1911, 132 nr.

36. Nach dem Fundort zu schlieBen lagen die

von der Stadt angekauften Landereien zwischen
befriedigt auch deshalb nicht, weil jede Moglichkeit 20 dem Peneios und den siidCstlichen Auslaufern des
fehlt, zu erklaren, wieso dann derEphoros°EinTad,

«iij

mit diesem alten Grundgesetz in Beziehung ge-
bracht worden ist; vgl. auch Gilbert 12 24f.

Literatnr. Grundlegend C. P. Hermann
Comment, de condicione et origine eorum qui
Homoei apud Lacedaemonios appellati sunt (Mar-
burg 1 832) und Antiquitatum Laconicarum libr. IV
(Marburg 1841) lllff. 148, wo die Natur der 5.

richtig beurteilt ist, dagegen die vno/tsioveg ver-

Olympos. Uber die Westgrenze des Stadtgebietes
wird die von demselben erfolgreichen Forscher
in Gonnos gefundene Inschrift Aufschlufi geben,
in der Richter aus Pherai die Grenze von Gon-
nos gegen H. festsetzen, Hiller v. Gartrin-
gen Berlin, philol. Wochenschr. 1910 nr. 49.
Die ziemlich sparlichen Reste der Stadt liegen

oberhalb und siidlich von Laspochori, Mezieres
Memoire sur le Pelion et l'Ossa, Archiv. d. Miss.

kehrterweise mit dem aristotelischen drjftog iden- 30 Scientif. Ill 245. Bur si an Geogr. v. Griechenl.
tiflziert sind. WestermannPaulyR.-E.III 1448
Rieger De ordinum homoeorum et hypomeionum
origine, Giefien 1853. Schumann Recognitio
quaestionis de Spartanis Homoeis, Ind. schol.

Gryphiswald. 1855 (= Opusc. acad. 1 108ff.), eine
eingehende Revision aller einschlagigen Fragen,
die mit manchen althergebrachten Irrtumern auf-
raumte. Busolt Die Lakedaimonier und ihre
Bundesgenossen I (1878) 18ff. mit den

I 96. 98. Tozer Researches in the Highlander
of Turkey 1869. II 72. Georgiades eeaoaXia
1894, 146. Lolling Hellen. Landeskunde 154.
Leake Travels Northern Greece III 402. IV 415
suchte H. zu weit siidlich in Ruinen beim Kloster
H. Dimitrios. Ein in den Ruinen der Unterstadt
von H. gefundenes Schleuderblei mit Inschrift des

4. Jhdts. v. Chr. Ogaaea verOffentlichte Arvani-
topullos Rev. de philol. 1911, 139 nr. 37;

Thumser zuHermann Griech. Staatsalt.I® 173,6 40 einen prahistorischen bronzenen Siegelring aus
verlangten Einschrankungen. Fleischanderl Die
spartanische Verfassung bei Xenophon, Leipzig
1888, 19ff. 24ff. Hermann-Thumser Griech.
Staatsalt. I« 173f. Busolt Griech. Staats- und
Rechtsalt.2 98—100. 104; Griech. Gesch. F 542.
Keil in Gercke-Norden Einleitung in d. Alter -

tumswiss. Ill 316. [SchultheB.]
'Op6lt). 1) Berg im thessalischen Magnesia

am Nordabhang des Ossa. Strab. LX 443. SchoL

H. bespricht Giannopulos SeooaX. ngoeXXt)-

vtxal imygayai, Athen 1908, 67 Abb. 26. Auf
der Akropolis fand Arvanitopullos einen Tempel,
Arcbaolog. Anzeiger 1911, 129. H. war eine
wichtige Stadt Magnesias. In den delphischen
Amphiktionenlisten aus dem 4. Jhdt. ist, soweit
die Ethnika erhalten sind, der eine der beiden
magnetischen Hieromnemonen aus H. Bei 'Ayij-

aOioXig (344/3) und 'Emxgaxldag (343 und 342)
Theocrit. id. VII 103. Nach Paus. LX 8, 5 50 kann das Ethnikon 'O/ioXuvg nur vennutet werden,
fruchtbar und wohlbewassert. Steph. Byz. s. v.

Orph. Argonaut. 462. Apoll. Rhod. 1 594 mit Schol.

Dionysius in Geogr. gr. min. I p. 239 v. 34. Bei
Dichtem wird er dem Ossa gleichgesetzt, Eurip.
Here. fur. 371. Verg. Aen. VII 675. Von dem
Berg wird der Beiname des Zeus 'OftoXwiog ab-

geleitet, der von Magnesia bis Boiotien verehrt
wurde, Nilsson Griechische Feste 1906, 11—13.
Farnell Cults of the Greek States I 64. 168.

o. Bd. IV S. 2682. Bull. helL XXVI 1902, 27 Z. 12.

Um 330 ist auf der Liste ein Stuck des Stadt-

namens erhalten, Bull. hell. XXTV 1900, 488 Z. 7.

Die andem Hieromnemonen sind 331/330; St/ifuag

VftoXievt BulL hell. XXTV 1900, 465 Z. 64. 330/329
SififUag VftoXuvs o. Bd. IV S. 2684. 328/327
IlavaQtoTos VfioXuvs Bull. helL XXTV 1900, 473
Col. I Z. 11, vgl. o. Bd. IV S. 2684. Seit 352
war H. mit dem nbrigen Magnesia von den ma-

v. Wilamowitz Herm. XXVI 215. Nach einer 60 kedonischen KOnigen abhangig, die von der tun
bestrittenen Lesart war der Berg dem Pan heilig,

Theocr. id. VII 103 ed. Meineke, Berlin 1856.
257—259. Gruppe Griech. MythoL 1384, 6.

Am Sudabhang des Ossagipfels Plaka bei.Spilja
wurde ein Nymphenheiligtum gefunden, Animal
Brit. Sch. at Athens XV 1908/9, 243ff. mid von
Arvanitopullos ausgegraben. Eine Spur vom Knit
des Fan fand rich dabei nicht.

293 gegrundeten Residenz Demetrias aus die

Landschaft in Gehorsam hielten. Daher nennt
auch Steph. Byz. s. v. H. eine Stadt Makedoniens
and Magnesias (nach dem fragmentierten 7. Bach
Strabons, vgL Kramer Strabo, Berlin 1847, II
78). Der Einverleibung in Demetrias, die viele

magnetigche Stadte traf, entging H., Kip Thes-
saL Stud., HaUe 1910, 85. 90. Als daher 196
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das Hotrov x&v Mayvrjxmv von den Makedonen

frei wurde, hatte H. den Rang einer freien

Bundesstadt. Aus H. stammt einer der obersten

Bundesbeamten , Kglvcov nagi/Levlarvog X)/ioXievg

6 iegevg xov A tog xov 'Axgaiov, IG LX 2, 1109

Z. 2 u. 71. Derselbe Mann war auch Burger von

Demetrias, ebd. 1105, 7. Aber aus dem Umstand,

dafi im J. 178 und 130 keiner der magnetischen

Hieromnemonen mehr aus H., sondern beide aus

Demetrias stammen, wird doch klar, daB H. die 10

Stellung, die es vor der Griindung von Demetrias

einnahm, verloren hatte. DaB sich H. nicht ohne

Widerstand vcrdrangen lieB, darf man aus den

Inschriften des 2. Jhdts. schliefien, die von

Streitigkeiten der magnetischen Stadte berichten,

IG IX 2, 1100a. Holleaux Revue des Etudes

Grecques X 1897, 294. Aus der Rivalitat von H.

mit Demetrias erklart es sich vielleicht auch, daB

in der Hieromnemonenliste von 117 v. Chr. (o.

Bd. IV S. 2694) neben den zwei magnetischen 20

Hieromnemonen aus Demetrias noch andere zwei

der Mayvrjtoiv ix OevtaXiag Ilaefieviaxog xal

'Aftvvrag 'OpoiXuig anftreten. Das i in letzterer

Form beruht wohl auf einem Versehen des Stein-

metzen. Doch wird diese Vierzahl der magnetischen

Stimmen auch anders erklart, Colin Bull. hell.

XXVH 1903, 130. P om t ow o. Bd. IV S. 2693, 32

—37. Kip a. a. 0. 106-108. Schon im J. 116

haben die Magneten wieder nur zwei Stimmen,

deren Inhaber aus Demetrias stammen, Colin 30

a. a. 0. 106A Z. 30 und 31 p. 128. Sokoloff

Klio VLT 57. Von der aus dem 8. Jhdt. stam-

menden Miinze von H. ist nicht sicher erklart,

ob sie sich auf Philoktetes oder Asklepios be-

zieht, Head HN 252. Schlosser Mflnzen d.

allerh. Kaiserhauses , Wien 1893, 10 Taf. I 10.

Das Ethnikon lautet auf Mfinzen und Inschriften

'OfioXtevg, bei Steph. Byz. s. 'OfioXoevg. [Stahlin.]

Homoloeus ('0/J.oXtaevg) , ein Sohn des Am-
phion und der Niobe, nach welchen das Homo- 40
loische Tor in Theben benannt sein sollte (Schol.

Eurip. Phoin. 1119), wie im AnschluB an die

bekannte Sage von Amphions Mauerbau erzahlt

wurde, eine Variante zu der unter Homolois
Nr. 2 erwahnten Sage. [Jessen.]

'OfioXoyia ist urspriinglich jede tjbereinkunft,

steht aber meist im Sinne eiuer miindlichen

Abrede im Gegensatz zur ovyygafpq oder aw-
&qx7), Vales, zu Harpokr. aaw^crdxaTov p. 250.

Das attische Gesetz darflber lautete schlechthin : 50

oca av faigog hegq> ofioXoy^of) xvgta eirai Hyp. V
13. Isocr. XVIH 24. [Demosth.] XLVH 77. Als

selbstverstandlich wird dabei voTausgesetzt, daB
die Abrede nicht gegen die Gesetze verstieB.

Arist Rhet. I 15 p. 1375 b, ebenso beiderseitige

Freiwilligkeit, [Demosth.] XLVm 54. LVI 2.

Plat. symp. 196 c. Diesen Ausnahmen fugt Plat.

Leg. XI 920 d hinzu, idv tmo ivxyg aitgoaioxijiov

Tig ax<or xwXv&jj. Aber anch er laBt Tauschung
nicht als Nichtigkeitsgrund gelten, sowenig wie 60
das attische Gesetz, wie die verungluckte Aus-

einandergetrung bei Hyp. a. 0. beweist Ahn-
liehes ist for die anderen griechischen Staaten

vorauszusetzen. VgL Hermann-Thalheim
Bechtsalt* 110. hn Sinne mftndlicher Abrede
scheint das Wort-auch Dittenberger SylL« 829,

51 aus Ephesos und &12B 11 aus Kalymna (wegen
<p&nt xotyoatfau) zu gtehen, dagegen wird es

in Orchomenos ohne weiteres fiir den schriftlichen

Vertrag verwandt, IG Vn 3171, 32, ebenso

6/toXoyd 27 und 3172, 49 und 6fi6Xoyov 92. 127.

137. 3173, 16. [Thalheim.]

Homolois ('OnoXwia). 1) Epiklesis der De-

meter in Theben, Phot. = Suid. = Apostol. XII
67 s. 'OfioXdnog Zevg : . . . fo« de xal Arj^ttjg

'OpoXcoia h &r)(S<ug. Ob Demeter H. als Gattin

neben Zeus H. stand und Anteil an dem Homo-
loiafest hatte, laBt sich bisher nicht mit Sicher-

heit entscheiden.

2) Eine Tochter des Enyeus, die als Prophetin

nach Delphi gesandt wurde und von welcher Zeus

Homoloios seine Epiklesis erhalten hat, wie Phot.

Apostol. XH 67. Suid. a. a. 0. gleichlautend be-

richten, mit dem einzigen Unterschied, daB Phot,

und Apostol. als Quelle Aristophanes Byfiaixd

(s. o. Bd. n S. 994 Nr. 13), Suidas dagegen

Aristodemos 6rjpaixd (s. o. Bd. II S. 925 Nr. 28.

Radtke Herm. XXXVI 44ff.) nennt. Man kann

nach Analogie anderer Tempellegenden vermuten,

daB die Erzahlung etwa lautete : als Theben von

einem Ungluck heimgesucht wurde, schickte man
die Seherin H., die Tochter des Enyeus, nach

Delphi, und sie brachte die Antwort zuriick, e^

sei ein bestimmter Zeuskult zu stiften, der dann

nach ihrem Namen als Kult des Zeus H. be-

zeichnet wurde. Ob man aber des weiteren aus

dem Namen des Vaters auf einen tbebanischen

Kult des Zens Enyeus (s. o. Bd. V S. 2654), eines

Ares Enyeus oder einer Enyo Homolois (0. Muller
Orchomenos 233. Tiimpel o. Bd. II S. 644, 58;

vgl. Waser o. Bd. V S. 2655, 60) schliefien darf,

ist auflerst zweifelhaft. [Jessen.]

Homoloichos {fOJfioX6ixog), Sohn des So-

krates, Bildhauer: Inschrift von Hyettos, Wil-
helm Osterr. Jahresh. VIII 276fF. Darnach aus

der ersten Halfte oder Mitte des 2. Jhdts. v. Chr.

Die Heimat des Kiinstlers war wohl Theben.

[Lippold.]

'OfioXcoiSeg avXai in Theben hatten einen festen

Platz in der poetischen Tradition, Aesch. Sept. 553.

Eur. Phoen. 1119. Apollod. ITI 68 (6, 6, 1). Paus.

LX 8, 5f. Stat. Theb. VII 252. VIII 3J4. Die

antike gelehrte Cberliefeiung, die v. vV'ilamo-

witz Herm. XXVI 214ff. vollstandig vorgelegt

hat, beschaftigt sich durchweg mit der etymo-

logischen Deutung des Namens. Nur bei dem tbe-

banischen Lokalforscher Aristodemos (Schwartz

o. Bd. II S. 925, 27ff. Radtke Herm. XXXVI
36ff.) kOnnen wir eine topographische Festlegung

des Tores nachweisen: Schol. Eur. Phoen. 1119

'Agtoxodripog de (pqoiv ovtatg avrag xXrj&ijrcu 8ia

io jtXtjaiov ehai tov'O/xoXwov ogovg (so Rabbow
bei v. Wilamowitz; fjgcoog codd.), vgl. Steph.

Byz. a.'OfidXrj : xal Btj^wr ai ngbg ioj ogei (niXai)

'O/toXcotdeg. v. Wilamowitz 215. 222. Da dies

'O/ioXtotov ogog aber sonst unbekannt ist, so hilft

nns diese Angabe nicht weiter. Eine eingehendere

Behandlung im Zusammenhang mit der Frage der

sieben Tore Thebens und des Mauerrings, dem sie

angehoren, mufi dem Artikel Theben vorbehalten

bleiben. Zur Orientierung vgl. Frazer Paus. V
35fl. Hitzig-BlumnerPau8.ITI413ff. Gomme
Annual Brit School Athens XVII 51. [Bolte.]

'O/uMuor, ein Berg bei Theben unbekannter

Lage; vgl. den Art. 'O/toXmldet niXai.

[Bolte.]
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Homololos ('Ofiolc&tos). 1) Epiklesis des Zeus.
Der Monatsname H. (s. Nr. 2) in Boiotien, Aito-
Uen und Thessalien, Personennamen wie 'OftoXcbi-
zoe und 'OpoXmis, das Peat 'OpoXebia und die
'OpoXwiSes xiXat von Theben weisen im Verein
mit den direkten Zeugnissen auf einen fiber Mittel-
wid Nordgriechenland verbreiteten Kult von Gott-
heiten mit der Epiklesis H. Bekannt sind Zeus
H., Demeter Homoloia und Athena Homolois.
Zeus H. ist inschriftlich bezeugt fur Eretria (Aiis
OrfoJXaiov: '&p. &ex- 1897, 150 nr. 3), Theben
(Ai O/toXwior. IG Vn 2456 = IGA 191 = Fou-
eart Bull. helL m 130) und vielleicht Assos (s.
HomonOos). Nach Phot, und Suid. s. 'OpoXdhos
Zeis wurde er verehrt in Theben (vgl. Hesych.),
in anderen Stadten Boiotiens (vgl. Staph. Byz.
s. 'O/ioXt) ... xal Zeve'OfioXd>u>t ri/narat iv BoiwxU)
und in Thessalien. In dem arg entstellten Schol.
Lykophr. 519 (vgl. Tzetz. 520) war anscheinend
die Rede von dem Kult der Athena Homolois xaga
StiPatois (statt 'A&yatotsl von Zeus V/toXoitos
[start 'OfioXcals] und von den miXai 'OfioXmties
[statt HvXatoe OpoX<ois]. Das mit Agonen ver-
bundene Pest xa 'OpoXoita (IG VTI 48. 8196. 3197)
von dem nach Schol. Theokr. VII 103 auch Aristo-
demos 6 etfatos (s. o. Bd. II S. 925 Nr. 28
Radtke Herm. XXXVI 44ff.) handelte, war wohl
ein in Theben gefeiertes Fest des Zeus H., vgl
Nils son Griech. Feste 12f. Was unter dem
Heiligtum^ to 'OpoXtoiov (Steph. Byz. s. 'OpSXtov

•

(

. to SkVftoXcoior xe/teyixdv son xaxdnXeovao-
pov xov o>) zu verstehen ist, darflber gehen die
Memungen auseinander. Aristodemos verwarf die
Ansicht, daB das Homoloische Tor nach einem
Kinde der Niobe benannt sei, und behauptete nach
SchoL Eurip. Phoin. 1119: (xas avXas) xXri&tyai
Oia xo nXtjaiov thai xov 'OpoXcbov ygotog, oS xt/v
istixXtjoiy eywoi. Da tjooos in einigen Hss. fehlt
lesen 0. Mttller Orchomenos 284 u. a.: xXyolov
ttvai xov 'OfioXtotov, ov~ rijv inUXtjoiv ixovot, das
Heihgtum der Zeus H. habe in der Nahe des
Homoloischen Tores gelegen, wie nach Paus. IX
8, 5 das Heiligtum des Zeus Hypsistos in der
Nahe der xvXat "Yyttarai lag. Dagegen liest v
Wilamowitz Herm. XXVT 215 mit P. Rabbow:
nXxjaiov elvai xov 'OpoXoilov Sgovg, o$ xijv inixXr/-
otv cxovot unter Hinweis auf Steph. Byz. s. Vfi6Xt]
...xal 6riPa>v ai xgoe t$ ogei {m>Xai) 'OpoXml-
Ses; Aristodemos habe dann weiter diesen sonst
unbekannten bootischen Berg mit dem thessali-
schen Berge Homolos (Homole) in Verbindnng ge-
bracht, von dem er nach Schol. Theokr. Vn 103
offenbar im Zusammenhang mit dem Homoloischen
Tor und dem Feste Homoloia handelte. Gruppe
Jahresber. LXXXV 296 verwirft die Konjektur
von v. Wilamowitz, verweist auf andere Mog-
Hchkeiten und auch darauf, daB Aristodemos nach
Schol. Eurip. Phoin. 1113 auch den Namen eines
anderen Tores von einem nahe gelegenen Heroen-
denkmal ableitete, indem er sagte, Amphion habe
das Ogygische Tor bei dem Grabmal dea Ogygos
angelegt — Wie Aristodemos den Namen des Ho-
moloischen Tores, des Pestes und des Zeus H. in
letzter Lisle mit dem thessalischen Berg Homolos
(Homole) in Verbindnng brachte, so leitet auch
Paus. IX 8, 6 den Namen dea Tores von diesem
Berge her. Da der Boiotien and Thessalien ge-
meinsame Monatsname einen gemeinsamen Knit
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des Zeus H. wahrscheinlich machen, durfte Zeus
H. ahnlich wie Zeus Olympios von Thessalien
nach Mittelgriechenland gekommen sein. Istros
bei Phot, und Suid. s. 'OpoXwos Zeis = Apostol.
XH 67 erklarte den Zeus H. fur einen Gott der
Eintracht: dia to nag 1

AioXtvot to Sfiovotjtixdv
xal elgrivutov S/toXov Xeyeofcu, ebenso v. Wilama-
Homagyrios), Gruppe Griech. Myth. 1117, 1 u. a.
MaaB Griechen u. Semiten a. d. Isthmos 14Anm.

10 will H. ableiten von S/t6s und Xais. [Jessen.l
witz a. a. 0. 216 (= 6p6povXos), Preller-
Robert Griech. Myth. 1 148, 1 (ahnlich dem Zeus

2) H. ('OpoXmios , V/toXcoos/OfioXovtos), grie-
chischer Kalendermonat. 1. Im aitolischen Bun-
deskalender, geglichen mit dem delphischen By-
sios (d. i. athenisch Anthesterion), Collitz DiaL-
Inschr. 1854. 1995. 2010f. 2049. 2069. 2. Im
bootischen Bundeskalender IG VTI Index HI 3.
Die ihm in diesem Kalender zukommende Stelle

20 ist nicht uberliefert; man gibt ihm die sechste und
stellt ihn dem athenischen Thargelion gleich- vgl
Bischoff Leipz. Stud. VLT 345. 3. In Thessa-
lien: a) in Matropolis (Hestiaiotis); b) in Larisa
(Pelasgiotis); c) in den perrhaibischen Stadten
Doliche, Gonnos, Kyretiai, Phalanna, Phayttos
und Pythion; d) in den Stadten der Phthiotis,
Halos und Melitaia; vgl. IG IX 2 Index VI 4.
Der Monat gehOrt hier uberall zum zweiten Halb-
jahrund hat (vgl. Bischoff Jahrb. f. Philol. 1892,

30479ff.) im sog gemeinthessalischen Kalender die
zehnte, dem athenischen Thargelion entsprechende
Stelle, im perrhaibischen Kalender die gleichfalls
dem athenischen Thargelion entsprechende elfte
Stelle erhalten und entspricht in Halos, ebenfalls
als elfter Monat, dem athenischen Metageitnion.
Doch vgl. Hiller v. Gaertringen im Index zu
IG IX 2. 4. In Eresos auf Lesbos IG XLT 2,
527, 44: x& nrjvog tS> 'OfioXoto). 5. Vielleicht
auch auf einer Inschrift unbekannter Herkunft

40Inschr. von Priene 71, wo Hiller v. Gaertrin-
gen geneigt ist, die Lesung OAQ . QI zn'OfiioJ-
Xa>[i]on zu verbessern; vgl. indessen den Art.
H o 1 o i o s. Der Name H. verdankt seine Herkunft
dem Feste des namentlich in Boiotien und sonst
von aiolischen Stammen verehrten Zeus Homo-
lolos, den Homoloia, die z. B. IG VII 48. 3196f.
erwahnt werden. Vgl. Nils son Griech. Feste
12f. S. auch Art. Lolos. [Bischoff.]

Homolois (OfioXcols). 1) Epiklesis der Athena
50 in Theben, Lykophr. 520 nebst Schol. (wo 'Ofto-

Xoits naQa Or/^aiots statt xaoa 'A&tjvalots zu lesen
ist) und Tzetz. 'O/toXmig 6e Ti/taxai sxaoa &rjj}alois.
tfber die Lage ihres Heiligtums bei den nvXai
'O/ioXmlSes, fiber ihre Verbindnng mit den Kulten
des Zeus Homoloios und der Demeter Homoloia
und fiber ihren Anteil an dem 'OftoXmia-Fest sind
mancherlei naheliegende Vermutungen geiuBert
worden. Sicheres ist nicht bekannt

2) Tochter der Niobe und des Amphion, nach
60 welcher die xvXai 'OpoXcolSts in Theben genannt

sein sollteu (SchoL AesehyL Sept 553 [5701.
Tzetz. Lykophr. 520. SchoL Eurip. Phoin. 1119),
ebenso wie die anderen Tore nach den Niobiden
Elektra, Neis, Ogygia bezw. nach den sieben
Tochtern (Hyg. fab. 69), eine Sage, welehe Ari-
stodemos ausdrflcklich bestritten hat (SchoL Eurip.
Phoin. 1119, TgL 159); vgl t. WiUmowiti
Herm. XXVI 214ft
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8) tlber die angebliche Enyo H. vgl. Homo-
loia Nr. 2. [Jessen.J

'Ofuufidrat werden in einer Inschrift von Lyttos
(Mon. ant HI nr. 203) den Zeugen (fidorvges)

gegenfibergestellt, und erscheinen auch in Gortyn

(ebd. nr. 12. 13). Es sind MitschwOrer, Eides-

helfer, die nicht aus eigener Wissenschaft eine

Tatsache bekunden, sondern auf Grand des Ver-

trauens, das sie zu der Ehrlichkeit dessen hegen,

dem sie zur Seite treten. Solche Eidhelfer

werden gefordert (ohne diese Bezeichnung) in

dem Gesetz von Gortyn II 87 bei der Frage, ob

ein ertappter Ehebrecher belistet worden ist, in

verschiedener Zahl, je nach dem Stande des

Gegners, und haben ffir den Fall des Falscheids

sich selbst zu verwfinschen, vielleicht auch treten

sie auf HI 51. IV 8 und IX 38, Zitelmann 76.

Spuren flnden sich auch anderwarts in Kyme
(Arist. pol. II 1269 a), wo nach einem alten Ge-

setz im MordprozeB der Angeklagte fur fiber-

fuhrt gait, wenn es dem Gegner gelang, eine

bestimmte Zahl von Zeugen aufzubringen. Ferner

in Agypten (2. Jhdt) bei KOrperverletzung,

Wilcken Ostraka TL n. 1150. Auf Eideshelfer

werden auch die him/ulxai IGA 322B 1 von
Meister Ber. sachs. Ges. 1896, 36 gedeutet,

schwerlich mit Recht. Vgl. Inscr. jur. gr. I 343.

Bficheler-Zitelmann Recht von Gortyn 76.

Ziebarth De iure iurando. R. M. Meister
Eideshelfer im gr. Rechte. [Thalheim.1

Homonada (Homonadmses) , Stadt und Ge-

birgsvolk in Pisidien; letzteres ist bekannt ge-

worden durch den tJberfall, den der KOnig Amyn-
tas 25 v. Chr. von ihm erlitt, worauf der r6-

mische Feldherr Quirinus es unterwarf (Strab.

XH 569f. XIV 668. 679. St&helin Gesch. d.

Kleinasiat Galater2 99. Tac. ann. HI 48. Plin.

n. h. V 94. Vielleicht sind die H. mit den

temmedi auf der Stele von Xanthos gemeint,

Kretschmer Einl. i. d. Gesch. d. griechischen

Sprache 307; Tituli Asiae minoris nr. 44 a, 86.

In den Bischofslisten ist der Name zum Teil

anders geschrieben, zum Teil verderbt in OvpavaSa
(Not. episc. Vm 453. IX 363. Hierokles 675, 6),

6 Mavidoiv (Not episc. LTI 354. XLH 320), Noov-
ftavd8<ov (VII 129). Cber die Unterschriften auf

dem Konzil von Nikaia vgl. Gelzer Festschr.

f. H. Kiepert 60 und Gelzer, Hilgenfeld,
Cuntz Patrum Nicaenorum nomina 1890, 240;
demnach scheinen die Unterschriften for Huma-
nades zu sprechen, neben Tovftdvada und Ovftd-

vada. Hochst wahrscheinlich ist das Gebiet der

H. am Gemboz-Gol zu suchen, dessen Umgebung
zu der Beschreibung bei Strabon paBt, Jfithner,
Knoll, Patsch, Swoboda Vorlauf. Bericht flb.

eine arch. Exped. n. Kleinasien 1903,32. Kie-
pert Forma orb. ant. VHI Text 10. Tomaschek
S.-Ber. Akad. Wien, phiL-hist KL 1891, VLH
55. Ramsay Asia Minor 335. 419. [Ruge.]

Homonoia (Namensform allgemein 'O^oyota;

mit aolischer Psilose 'Ofioroia IG XII 2, 108;
auf Munzen sp&ter Zeit 'Oftdrva, s. Katalog der

Monxen des Brit Mus. : Lydia ed. Head p. 378
nr. 79. Phrygia ed. Head p. 263 nr. 187; p. 264
nr. 190 u. s.-, TgL zum ubergang von <w: v in

der xootj t. B. Sehweiier Gramm, der pergam.
Inschriften 80; lat Homonoea, x. B. Kaibel
Epigx. Gr. 582 u. s.; Omenta OIL X 6728 TgL

Corp. gloss, lat. Ill 168, 28) ist als personifizierte

Eintracht gleichbedeutend mit lat. Concordia (Corp.

floss, lat HI 348, 34 vgl. VI 250 s. Concordia;
aher deren von Camillas inRom errichteterTempel

vaos oder Ugov 'Ofiovoias genannt Pint. Cam. 42;
C. Gracch. 17. Cic 19; vgl. Appian. bell. civ. 1 26.

Joseph, ant. XIV 8, 5 (145) = in p. 249, 11 Naber;
Bull. hell. XI 227 ; to 'Oftoroeiov Cass. Dio LV
8, 2. 9, 6, vgl. Herwerden Lex. suppl.2 II 1087

lO'O/JOvo&Jbv; Konstantinides MiyaXeg. xijs'EXX.

yX. 1904 Vfiovoelov), wesensahnlich mit politischen

Personifikationen wie Harmoma, Homophrosyne
u. a. Mythologisch gait H. nach Mnaseas Dei

Suid. s. nga^tdlxtj (vgl. Phot lex. s. I7ga£t8{xri)

als Tochter des 2<oxjg und seiner Schwester Iloa-

gidlxt]; H. und ihre Schwester Arete wurden auch

selbst unter dem Namen JIga£idtxai zusammen-
geiafit 'Ober die Verehrung der H. sind wir durch

wenige Zeugnisse der erhaltenen Literatur und
20 durch eine groBere Anzahl Inschriften unterrichtet.

Schon die Argonauten sollen nach Apoll. Rhod.
Arg. LT 718 und Schol. 715. 719 auf der bithy-

nischen Insel Thynias der H. einen zu Apollonios

Zeit noch existierenden Altar errichtet haben,

als sie sich dort gegenseitige Hilfe geschworen
batten. Einen Altar der H. kennt Paus. V 14, 9
(vgl. Hitzig-Blumner z. St.) in Olympia, einen

Tempel der H. in Tralles um 90 v. Chr. Appian.

bell. Mithrid. 23; von ihrem Tempel in Milet be-

30 richtet Chariton erot. 3, 2, 16 = p. 50, 8ff. Hercher,

p. 441, 53ff. Hirschig, onov mxxgiov ?jr xois ya-

ftoOotv xas yvfupas nagaXapliavtiv. Hier scheint

also der Tempel der ehelichen Eintracht gegolten

zu haben. Bei welchen Gelegenheiten sonst Tempel
oder Bilder der H. errichtet oder sie angerufen

wurde, lehrt Dio Chrysostomus in seiner Rede
nsgl X)/iorolas, iv Nixaif ntnavfiivrjs ttjs OTaoems
(II 43 Arnim), wo es am Schlusse heiBt (p. 46,

2ff.): evxoftai Si) T<j5 xe Aiovioq> xQ ngonaxogi

40 rijode xijs TtdXtois xal "HgaxXtX rq) xxlodvxi xf/vit

xijv n6Xiv xal Ail IloXiei xal 'A&qvifr xal 'A<pgo&ixji

&iXiq xal K)novolq xal Ne/ieoei usw. Inschriftlich

ist ihre Verehrung bezeugt fur Thera, wo im
3. Jhdt v. Chr. im xeftevos des Artemidor von
Perge ein floi/ws Vftovolas stand, den Artemidor
errichtete, nachdem er die inneren Zwistigkeiten

der Theraer beigelegt hatte, IG XII 3 Suppl. 1336
(vgl. Berl. phil. Wochenschr. 1899, 1275f.). Ebenso
gehOrt ins 3. Jhdt v. Chr. die in Athen auf einem

50 Altar gefundene Inschrift 'Opovolas xov Qtdoov IG
II 3, 1663 (vgL Dittenberger Syll. 726, 20 und
Poland Gesch. d. griech. Vereinswes. 20 Anm. 3.

501 Anm. 4). Aus dem 3. Jhdt. n. Chr. stammen fol-

gende Inschriften : IG IV 994, 4 foq Vftovoia als

Weihung eines Dreifufies seitens eines Asklepios-

priesters am epidaurischen Asklepieion. IG VH
2510 auf einer von den Plataern in Theben far

L. Egnatius Lollianus errichteten Statue naga
iq5 'EXev&egbp All xal Tfj X)fiovoiq x&v 'EXXr/voiv

60 (ahnliche Spezialisierungen auch auf der nachsten
Inschrift, sodann IG VII 1784 und auf Mfinzen
8. u.; vgL auch z. B. IG DZ 724), und eine Grab-
inschrift bei Chaeronea, IG VII 3426, auf der eine

&6Zi^6tta "Jf X)poroias xwv TUXM/nov naga r<j5

Tgotpatrhp genannt ist In Kyzikos weihte Flavins

ArisWoras tfim- X>it6roun> tB xaxgldi (Afben Mitt
VI 130 nr. 15), .ebenso stand ihr Bild in Ephesos
im grofien Theater (if tlxmr rrjs Xiftorolat), s.
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Wood Discoveries at Ephesus, Inscript. from the

great theatre p. 34 column. 6, 67; wahrend eine

Weihinschrift von Iasos in Karien rfj 'Oftovoia

xai t<j5 drjftip gilt (Ancient Greek Inscr. in the

Brit. Mns. Ill p. 62 nr. 443 ed. Hicks), und in

ahnlicher Zusammenstellung CIG 2641 (Basis aus

der Gegend von Kition): 'Aqpgodirjj, ndXei, Sijfico,

X)fiovoiri. Priester der H. werden erwahnt bei

Cagnat Inscr. Graec. ad res Bom. pert. Ill 796
aus Perge (= CIG 4342 vgl. p. 1160), bei Ditten- 10
burger Qrientis Graec. inscript. sel. II 479, 3 ans

Dorylaion, und auf einer Inschrift von Priene bei

Hiller v. Gaertringen nr. Ill vs. 198 p. 100.

Auflerdem wird ihre Verehrung fur Kos berichtet

durch zwei Inschriften bei Paton-Hicks The
Inscript. of Cos nr. 61 p. 115: xov vadv xai xo

ayaXfta 'Oftovoia xai t<j> Sdftco (= C 1 1 i t Z -B e Ch t e 1

3653) und nr. 401, 4 p. 285 : Yyteiq . . . Vfiovolq Sir

(= Collitz-Bechtel 3731, 4); aus Cagnat a. a.

soph. part. I 1908) und Chrysippos nach Athen.
VI 267 B (III 86, 22 frg. 353 Arnim) mindestens
zwei Bucher; eine KomCdie 'Oftovoia 'Aya&oxXeovz
lehrte kennen die Inschrift IG II 975, V 17 (vgl.

Withelm TJrknnden dramatischer Auffiihrungen

in Athen zu S. 69 d 18). ttber eine Rolle 'Ofto-

voia in ephesischen Mystenauffiihrungen vgl. An-
cient Greek Inscr. in the Brit. Mus. HI 600, 19
Hicks und Poland a. a. 0. 226, 3. 501, 5.

Sehr haufig ist H. auf Miinzen, namentlich
thrakischen, kleinasiatischen und alexandrinischen

abgebildet oder aufgeschrieben. Am friihesten,

etwa seit dem J. 400 v. Chr., flnden wir auf den
Miinzen von Metapont die Umschrift 'Oftovoia (s.

Greek Coins brit. Mus. Italy p. 244 nr. 59. Head
Hist num. 2 77), seit der Mitte des 3. Jhdts. v.

Chr. auf denen von Panormos (Head a. a. 0.

163), sodann aus der Kaiserzeit auf thessalischen

Miinzen 'Oftdvoia OeaoaXovixicov xai 'Pwftaiatv

0.m nr. 302 = Dittenberger a. a. 0. II nr. 536 20 (Greek Coins nsw. Macedonia p. 113 nr. 43). Auf
erfahren wir, daB die rCmische Kolonie zu Lystra
in Lykaonien die romische Kolonie zu Antiochia

i$ xijs 'Ofiovolas dydXftaxt ehrte; vgl. auBerdem
IG VII 1784 (aus Thespiai): 'Oftovoia Oeomecov
xai 'A&>iva(ayv, sowie die bei Marathon gefundene
Inschrift (IG III 403): X)fiovoiag d&avdxov nvXn
(vgl. gegeniiber der Deutung bei Roscher Myth.
Lex. I 2702, 26ff. IG III 1, 403 p. 91). Wie er-

wahnt, wird H. IG IV 994, 4 u. s. tied genannt, wah

Miinzen von Smyrna lesen wir Zftvgvaimv 'Ofto-

voia, auf solchen des Kaisers Domitian 'Oftovoia

Sefiaoxr) (Mionnet IV 153, 870. VI 686, 497.

498): Greek Coins usw. Phrygia ed. Head p. 97
nr. 161 (aus der Zeit Marc Aurels) 'Oftovoia Ana-
fteaw. Der Bedeutung der H. entsprechend ist

sie namentlich oft auf Allianzmiinzen angebracht

worden (vgl. o. die Inschrift IG VII 1784); so

kennen wir Miinzen mit der Aufschrift 'Oftovoia

rend sie Apoll. Rhod. a. a. 0. xvdioxrjv daiftova 30 MvxtXrjvaUov xai Tlegyaftriv&v (Greek Coins usw.

nennt. Als Epitheta werden ihr gegeben (vgl.

Bruchmann Epith. deor. 183): svcpgcov Apoll.

Rhod. Arg. II 718, Ugr) orac. 53, 4 Hendess
= Dissert. Halens. IV p. 45 (aus Diodor. VII
14, 2). oepaozrj Dittenberger Orient. Gr. inscr.

sel. II 479, 4. Cagnat Inscr. Gr. ad res Rom.
pert. Ill 796, 4 (vgl. CIG II 4342; fiber ospaoxq

auf Miinzen s. u.) , d&dvaxos IG III 403 ; vgl.

Anthol. app. 210 = II p. 823 Jacobs = HI p. 131

Trdas p. 214 nr. 233f., Zeit des Valerius), oder

'Ouovoia OeoocJ.ovixecov xai 'Pcoftaicar (a. a. 0.

Macedonia nr. 43 p. 113), oder Ilegiv&icov 'Etpe-

oitov 'Oftovoia (aus der Zeit Gordians III.; Be-

schreibg. d. antik. Miinz. d. kgl. Mus. zu Berlin

I 219), oder der ROnier und Edessener (a. a. 0.

II 84 aus Edessa), oder Miinzen mit der Auf-

schrift xoivbv MaxeSovoiv 'Oftdvoia (Greek Coins

usw. Macedonia p. 22 nr. 98) u. a. m. Oft sind

nr.261derPariserAusgabevonCougny = Kaibel40diese Miinzen geschmuekt mit dem Haupte oder

Epigr. Gr. 582: igaxijs V,a. (nach Bekkers und
Dindorfs Konjektur).

Bildliche Darstellungen der H. sind, von
Miinzen abgesehen (s. u.), nicht erhalten, aber wie

aus den angefiihrten Inschriften hervorgeht (vgl.

z. B. IG VII 2510. Wood a. a. 0. u. s.), sicherlich

vorhanden gewesen. Dazu kommen zwei Zeugnisse

der Literatur, die Pliniusstelle (N. H. XXXV 141)

Tiber Habron, der das Bild der H. (und der <PiXiai)

dem Bilde der H. (gesichert durch die Umschrift

H. z. B. Greek Coins usw. Macedonia p. 40 nr.

28. Tauric Chersonese usw. p. 38 nr. 80. Phry-

gia p. 97 nr. 161. Troas p. 214 nr. 234 u. s.

Beschreibg. d. ant. Miinz. d. kgL Mus. zu Berlin

II 141 u. 8.), sehr oft allerdings muB man im
Zweifel sein, ob die auf den Munzen dargestellte

Figur (die in den Miinzkatalogen des Brit. Mus.
gewohnlich folgendermaBen geschildert ist: Ho-

malte s. Habron Nr. 5, und eine spate Stelle aus 50 monoia standing towards L; wearing kalathos,

einer Homilie des Bischofs Severianus von Gabala

(Papadopulos-Kerameus 'AvdXtxza legooo-

Xviuxtxfji oxayvoXoyia; I 17, 18ff.): oioxeg noX-

Xdxtg fitl fiaotXioiv Tj adsXipibv xai dgxdvxatv oi

agioxot xtov ygaipecov fiovXdftevot xije yvxtfi **)v

evoioiv dtl£at ev ayr/fiaxi yvvaixo; onio&ev naga-
ox&otv xrjv X)ftdvotav, dftqpoxigaig xaie o>Xevatg

ixegiXaftfi&vovoav xov; yvoiftsvovs — iva deleft,

OTt xd odiixaxa &tjfgrjftiva owfjnxai xfj yvwftji —

long chiton and peplos, resting with r. on sceptre,

and carrying cornu copiae on I. arm z. B. Phry-
gia p. 114 nr. 24. Aeofis p. 97 nr. 16 u. s. sehr

oft) nicht viel mehr auf Tyehe zu beziehen ist

Vgl. im Obrigen hieriiber die ausfuhrliche Be-
schreibung der bis dahin bekannten Munzen bei

Roscher Myth. Lex. I 2702ft. sowie die Indices

zu den Mfinzkatalogen des Britischen Museums,'

und Head HN2 949 e. Homonoia; fenter Ztschr.

ovxco; fj xov Xgtaxov tigfp/n [ieooXaptjoaoa xa 60 f. Nnmism. XHI 27Sff. XTV 304. XXIV 331ff.

dteox&xa owijxptr (vgl. Henn. XXIX 626f.). Als

Titel literarischer Werke ist H. mehrfach belegt;

auBer der genannten erhaltenen Rede Dions von
Prusa scnrieben jxcgi oftovoia; Aelius Aristides II

p. 32 und p. 54 Keil, Dion von Prusa selbst II p. 46
undp. 57Arnim, derSophistAntiphon (frg.beiBlaB2

136, vgL Jacoby De Antiph. soph, xegl Spor.,

BerL Diss. 1908. Altwegg De Ant. qui dicitur

XXVI 168ff. tJber'a anfGemmen s. Panofka
Gemmen mit Inschriften, Abh. Akad. BerL 1851,

499 Taf. IV 30. Smith-Murray Catalogue of
engraved gems, Brit Mus. nr. 2147.

SAls Beiname der Artemis ist H. bezeugt

eine Inschrift von Mytilene IG XII 2, 108
'Agxifuii BtQfUa Vftorola. Ate Beiname der De-
meter vielleicht 10 II 5, 611b, 19; vgl. Wachs-
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muth Die Stadt Athen Hip. 161, 1; Maass
Orpheus 74, 96; Poland a. a. 0. 196 u. s.

8) Als Schiffsname kommt H. vor in zwei

attischen Urkunden bei Boeckh Attisches See-

wesen p. 90. IG II 809c 181. 812a 36.

4) Als Pflanzenname im interpolierten Diosko-

rides n 177 = I p. 246, 17 Wellm. (als homo-
nym zu dgys/icovtj).

5) Mehrfach kommt H. als Frauenname auf

griechischen und lateinischen Inschriften vor; so 10

wird a) Claudia 'Oftovoia (lat. Homonoea) von
ihrem contubernalis und eonlibertus auf einer

rSmischen Inschrift des 2. Jhdts. n. Chr. wegen
ihrer Schtmheit gepriesen Kaibel Epigr. Gr. 582
= Anthol. app. 210 = IJ 823 Jacobs; ferner b) H.,

des Sophron Tochter, aus Ainos, auf einer Grab-

inschrift beim Peiraieus IG DJ 2, 2239; c) H., des

Demetrius Tochter, aus Milet, auf einer Grab-

inschrift im Kerameikos IG III 2, 2774 ; d) H.

Zwoifttjs IG IX 821; e) H. auf einer Inschrift 20

aus der Gegend des Libanon CIG HI 4527; f) Du-
cenia Homonoea auf einer Grabinschrift von Pu-

teoli CIL X 2378 ; g) Fabia Omonia auf einer

Grabinschrift von Antium CIL X 6723; h) Ho-
monoea coserba auf einer Grabinschrift von Ostia

XIV 1463 ; i) Homonoea XIV 2486 (Castrimoe-

riium); k) Homonoea Brambach CIRh. 2016;

1) Homonoea Zosime CIL III 2353 aus Salona.

AuBerdem kommt Homonoea als Frauenname vor

in einem Reskript der Kaiser Diocletian und 30

Constantius im Fragmentum iur. civ. Vatic. § 316
= Huschke Iurisprud. Anteiust. 5 807.

6) Ein Ort 'Oftovoia in Galilaea wird erwahnt

bei Joseph, vit. 54 (281) = IV 361, 18 Naber;
vgl. Lucian. quom. hist, scrib. 31 = II 17, 3

Sommerbr. s. Ztschr. d. deutsch. Palastina-Vereins

xxvni n.
7) Eine Kirche namens H. befand sich in

Konstantinopel in der 9. Region nach Notit. urbis

Constant. X 5 p. 237 Seeck; vgl. Euagrius hist. 40

eccl. II 13 = Migne Patr. Gr. 86, 2 p. 2542

und Anm. z. St. Johann. Damasc. de imag. 3

= Migne a. a. 0. 94 p. 1392B mit Erklarnng

des Namens (aus Theodor. Lector Hist. eccl. IV).

[Zwicker.]

Homonoos ('Oftovoio; bezw. 'Oftovoiios) , Epi-

klesis des Zeus in Assos, Papers of the americ.

School of class, stud, at Athens I 36 = CIG 3569.

Boeckh stellt den Zeus H. dem Zeus Homoloios

(s. d.) gleich, was auch Gruppe Griech. Myth. 50

309 billigt. [Jessen.]

Homophron, Archon in Megara um 223—192
v. Chr. (IG Vn 1, 28). [Sundwall.]

Homallng. 1) Einer der Freunde und Rat-

geber des Kaisers Traian, Hist. aug. Sev. Alex.

65, 5. Vielleicht identisch mit Titius Homullus.

2) s. Iunius, Pompeius, Terentius, Ti-
tius und Valerius. [Stein.]

Honestug, Epigrammatiker. TJnter dem Namen
'Ovioxov sind zehn Epigramme in den Anthologien 60
des Kephalas nnd Planudes erhalten (Anth. Pal.

V 19. Vn 66. 274. IX 216. 225. 230. 250. 292.

XI 82. 45). Die Epigramme im neunten Buche
der Anth. Pal stehen fast alle in Beziehung zu

BOotien(Theben, Helikon, thebanische Sagen usw.).

Charakteristisch fur viele ist ein merkwurdiges
Spielen mit Antithesen, so V 19. LX 216 and
230. Aus diesem Grande wollte Stadtmfiller

Ausg. der Anth. I praef. S. XX und XXVI Anm.
dem H. noch Anth. PaL V 36 und 41 zuschreiben.

Als Heimat des Dichters wird LX 216 Korinth,

VII 274 Byzanz genannt. Eine der beiden An-
gaben mufi falsch sein; denn es liegt kein Grand
vor, zwei Epigrammatiker des Namens H. anzu-

nehmen (vgl. Stadtmfiller II 1 praef. S. XXIV).
Der Dichter gehOrt dem Kranze des Philippos

an (Stadtmfiller a. 0. Dessau 470), hat also

vor Caligula gelebt. Sicher identisch mit diesem

H. ist der gleichnamige Verfasser verschiedener

in BOotien gefundenen Steinepigramme. Es sind

das einmal neun Epigramme auf die Musen, bei

Thespiai auf einem Musendenkmal entdeckt, dann

ein Epigramm auf Thamyris und eines auf eine

Zepaoxfj , also eine rOmische Kaiserin. Welche
Augusta damit gemeint ist, hat man bi3her nicht

mit Sicherheit ausmachen konnen. Sie ist nach den

Worten des Epigramms stolz auf zwei Caesaren,

die Friedensleuchten genannt werden; sie ist

ferner wurdig, dem Chor der Musen sich als

ovvxogoi anzuschlieBen. Alle diese Andeutungen
passen nach Dessau 469 am besten auf Iulia

Domna, die Gemahlin des Kaisers Septimius Se-

verus; doch geht es wegen des erwahnten Ter-

minus ante quern nicht, den H. in so spate Zeit

zu setzen. Wilhelm bezieht das Epigramm auf

Livia, die dritte Gemahlin des Augustus, und er-

blickt in den doiol Katoages ihre Sohne Tiberius

und Drusus. Jamot vermutet Iulia, des Augustus

Tochter, mit ihren Sohnen C. und L. Caesar.

Beide Meinungen befriedigen nicht vollstandig

(die Griinde dafttr bei Dessau 467f.); doch er-

scheint die Beziehung auf Livia glaublicher (trotz

Dessau 470). Ausgabe der Steinepigramme:

Jamot Bull. hell. XXVI (1902) 130ff.; einzelne

auch bei Dittenberger Inscr. Gr. VH 1797
—1799. 1802—1805. Das Thamyrisepigramm bei

Keramopoullos Bull. hell. XXX (1906) 468.

Literatur: Wilhelm S.-Ber. Akad. Wien 1911, 5ff.

Dessau Herm.XLVII (1912) 466ff. [Heibges.]

Honorarium bedeutet im allgemeinen das

Ehrengeschenk, das jemandem in Rfick-

sicht auf seine Stellung oder wegen geleisteter

Dienste gegeben wird, z. B. vinum oder frumen-

tum h. als Ehrengeschenk fur den Provinzial-

statthalter; Cic. in Pis. 86. Cato bei Isid. orig.

XX 5. Dann steht es haufig gleich honor, syno-

nym mit donum, praemium, merces, Cic. fam.

XVI 9 ;
pro Quinct. 4 ;

pro Rose. Amer. 37,

47. Ovid. met. XI 216. Verg. Aen. V 365. Val.

Flacc. V 291. Tibull. Ill 1, 5. In diesem all-

gemeinen Sinne wird h. oder summa honoraria

auch gebraucht, wenn jemand bei Ubernahme
eines Amtes oder eines Priestertumes ein be-

stimmtes Kapital an die Stadtkasse zahlt, und
zwar infolge einer schon in der republikanischen

Zeit ublich gewordenen Sitte: honorariam sum-

mam duoviratus, aedilitatis, decurionatusTisw.rei

publicae inferre. Plin. ep. X 112f. Dio LIX 28.

Suet. Claud. 8; zahlreiche Nachweise aus Rom,
Italien und den Provinzen bei M a r q u a r d t,

St.-V. I 180—183.
In der Redeweise der klassischen rOmischen

Jaristen dient h. zur Fixierung eines Gegen-
satzes, der fiberhaupt die antikeWelt beherrscht,

des Gegensatzes zwischen liberaler and illiberaler

(banausischer) Berufsarbeit: die letztere allein



2271 Honorarium Honorarium 2272

kann bezahlt werden, die erstere nur dutch
eine Remuneration abgegolten werden, Aristot.

Pol. V 7 p. 520. Cic. de offic. I 42, 150. Sen.
de benef. Ill 22; ep. 88, 17; besonders auch die

Abhandlung Lucians de mercede condnctis ed.

Lehmann III 227. Der Gegensatz zu h. ist

dann tnerees als Entgelt fur lohniahige Arbeit;

dieser Lohn wird den mercenarii gezahlt und
gilt als illiberales et sordidi quaestus. Doch wird
der Gegensatz sprachlich nicht immer festge-10
halten, mehrfach wird merees auch im Sinne von
h. gebraucht, wahrscheinlich wohl dann, wenn
ein rechtlich verfolgbarer Anspruch gegeben war;
so Pap. Dig. XXXIX 5, 27 (quadam mercede)
und^ Ulp. Dig. L 13, 1; andererseits Paul. Dig.
XIX 2, 38, wo merees in ausdriicklichem Gegen-
satz zu dem h. der Advocati steht.

Vom Anfange der Kaiserzeit an wird fur die
Leisttmg liberaler Berufstatigkeit in einzelnen
Fallen Rechtsschutz gewahrt, und zwar im Wege20
der Eitraordinaria cognitio, da die Actio mandati
nicht zur Verfugung stand; Pap. Dig. XVII 1, 7
und 56, 3. Ulp. eod. tit. 6 pr. Die Entwicklung
scheint angekniipft zu haben an die Sustenta-
tionsanspriiche und Lohnforderungen der repu-
blikanischen Unterbeamten (Comites, Adsessoree,
Amici) gegenuber ihren Vorgesetzten, von denen
sie merees (solarium, eibaria, annonae, capita)
erhielten. Uber die Bezeichnung solarium vgl.

Mo mm sen St.-R. I 300, 3 und 304, 1. Brinz30
Pand. II § 334, 13. Diese Unterbeamten machen
ihre Anspriiche auf Lohnung in der Kaiserzeit vor
dem Verwaltungsgerichte geltend, d. h. vor den
Consuln oder vor dem Senat; Plin. ep. IV 12.

Dig. I 22, 4. XIX 2, 19, 10. XIX 1, 52, 2. L
13, 1, 8. Pernice in Pestg. fur Beselerl885, 65.

Im Anschlusse an diese Forderungen der
Comites ist wohl ein festes Honorarrecht am
friihesten den Feldmessern (mensores, agri-

mensores) fur ihre hochwichtige Tatigkeit ge-40
wahrt worden. Richtiger Ansicht nach gait den
Romern die Inanspruchnahme ihrer Berufstatig-
keit nicht als eigentliches Rechtsgeschart: Aomo,
gut civiliter obligates non est, Ulp. Dig. XI 6,

1, 1. Freilich hat Rudorff in der Ztschr. f.

gesch. Rw. X 185f. 412f. nachzuweisen versucht,
dafi es auch durchaus moglich gewesen sei, mit
dem agrimensor eine Locatio Conductio abzu-
schlieBen; er beruft sich hierbei auf Ps.-Fron-
tinus de colon. (Rom. Feldm. I 21 If. Lib. colon. 50
I. —), auf eine Stelle der frfiher sog. Lei Thoria,
jetzt Lex agraria vom J. Ill r. Chr. 1. 96—98
(Bruns Font. p. 89) und auf PauL Dig. X 1, 4, 1.

wo geradezu von einem eondueere mensorem die

Rede ist. Die Antinomic zu der obigen Ulpianstelle
(Dig. XI 6, 1, 1) sucht Rudorff durch die An-
nahme zu beseitigen, dafi die Agrimensur, ursprfing-
lich ein von den Auguren ausgeubter liberaler Be-
ruf, spater zu einer banausischen BeschAftigung fur

Militarpersonen niederen Ranges herabgesunken 60
sei, auf welche dann die S&tze der Locatio con-
ductio zur Anwendung kamen. Diese Annahme
ist einmal in ROcksieht anf die bistorisehe Ent-
wicklung der Gromatik willkurlieh, ferner li£t
sie sich auch auf Grund des vorliegenden Qnel-
lenmaterials juristiseh nicht anfreeht erhalten.
Bei den einschl&gigen Bestunmnngen der Lex
agraria {agrum . . . omnem metiundum . , . curato

. . . eum agrum opusque locato) handelt es sich
urn eine Sffentliche Verdingung, deren Ge-
genstand zweifellos auch Operae liberates sein

konnten; ferner will Paulus a. a. O. wie auch
Dig. XI 6, 4 mehr nur die Vertragsnatur des Ge-
schaftes mit dem Feldmesser betonen,ohne coradw-

eere im streng technischen Sinne der locatio eon-

duetto operarum anzuwenden. Pernice Labeo
II 293f. Lowenfeld in Miinchener Festg.

fur Planck 444f., wahrend Windscheid Pand.
II § 404, 4 im allgemeinen Rudorff zustimmt.

Eine fihnliche Behandlung wie die Anspriiche
der Feldmesser haben diejenigen der A r z t e

wegen ihrer Bemiihungen erfahren. Auch diesen
Anspriichen wird mit steigendem Bediirfnisse

Rechtschutz gewahrt und die Praxis der Eitra-
ordinaria cognitio von Ulpian Dig. L. 13, 1, 1

als besonders gerechtfertigt erklart, eum hi (me-
dici) salutis hominum . . . curam agant. Freilich

scheint sich Ulpian selbst zu widersprechen, in-

dem er sich Dig. IX 2, 7, 8 den Ausspruch des
Proculus zu eigen macht: si medicus servum
imperite seeuerit, vel ex locato vel ex lege

Aquilia competere actionem. Aber hier ist offen-

bar nur von einem medizinischen Heilgehilfen
die Rede, deren Tatigkeit haufig von Sklaven
oder Freigelassenen ausgeiibt und daher nicht

zu den Artes liberates gezahlt wurde; die medi-
zinische Wissenschaft als solche — im Gegensatz
zu blofi handwerksmafiiger Betatigung— konnte
bei der Hochschatzung, die das Altertum den
Arzten entgegenbrachte, der Locatio conductio

nicht unterstellt werden. Lowenfeld a. a. O.

419f. Den gebildeten Arzten wurden gleichge-

stellt die Hebammen {obstetriees), die im Alter-

tum uberhaupt als Arztinnen fiir weibliche

Krankheiten erscheinen, und schliefilich den Heb-
ammen die Ammen zugesellt, bo dafi auch sie

ihren Ammenlohn durch Cognitio eitraordinaria

geltend machen konnten. Dig. L 13, 1, 2. 14.

Was weiter die Honoraranspruche der Leh-
rer anbetrifft, so sind auch hier nach der Art
ihrer Dienstleistungen und ihrer Berufstatigkeit

besondere Unterscheidungen zu machen. Ulpian
billigt am Anfange seiner Erorterung Dig. L 13,

1 pr. unter Anerkennung der von den Provinzial-

statthaltern gefibten Praxis ohne weiteres den
Praeceptores Honoraranspruche zu, aber nur so-

weit sie liberalia studio (die rixvat, s. '.fori-

orijiucu IXexr&egiat der Griechen) betreiben; als

hierher gehorige Gruppen werden hervorgehoben
die Rhetores, Grammatici und Geometrae. Dafi

auch hier durch eine konstante Praxis Recht-
schutz gewahrt wurde, hing gewifi auch mit ver-

waltung8rechtlichen Gesichtspunkten zusammen,
da viele Gemeinden bestrebt waren, Lehrer und
ebenso auch Arzte an ihre Stadt zu fesseln, ohne
sie jedoch znnachst direkt als Beamte anzustel-

len; es werden ihnen nur bestimmte Befreiungen
von Steuern oder sonstigen Laeten, manchmal
auch durch Beschlufi der Decurionen Remune-
rationen {solaria) gewahrt, oder wohltitige Bur-
ger hinterlasaen der Stadtgemeinde fflr sie aii-

menta, s. Sal aria. Dig. XXVII 1, 6, 2. L 9,

4, 2. XXXIV 1, 16, 1. Vat fragrn. 149. CIL
H 2892 (wo die Stadt Tritium in HupaniaTarra-
conensis einem Grammatieus ein Solarium ge-
wahrt). Spater scheint rich die aus Griechen-
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land stammende Sitte auch in Italien einge-

biirgert zu haben, besoldete Arzte in den Stadt-

gemeinden anzustellen; denn im 4. Jhdt. linden

wir in Rom fur alle 14 stadtischen Bezirke solche

angestellte Arzte, die in ihrer Berufstatigkeit

der Aufsicht des Praefectus urbi unterstellt

waren. — Cod. X 53, 6. 9. Cod. Theod. XIII

3, 8. P e r n i c e a. a. O. K u h n Stadt. und
burg. Verf. I 83f. L i e b e n a m Stadteverw.

lOOf. In Riicksicht auf die offentlichen Interes-

sen, die bei der Berufstatigkeit dieser fiir die

einzelnen Gemeinden gewifi sehr notwendigen
Lehrer und Arzte obwalten, wird ihnen auch die

Geltendmachung ihrer Anspriiche im Eitraordi-

narverfahren ermoglicht. Dies gilt aber hinsicht-

lich der Lehrer zunachst nur fiir den Gramma-
tieus, den eigentlichen Sprachlehrer, im Gegen-
satze zu dem bloBen Elementarlehrer, dem Litte-

rator, s. reaftftaztozris, der meistens ein Sklave

war; Ulp. a. a. 0. Marquardt Privatl. I90f.

K abler in der Festschr. f. Hirschfeld 1903,

59f. nimmt auf grund von Iuvenal VII 228
an, daB in Rom fiber die Honoraranspruche der

Lehrer ursprttnglich die Tribuni plebis zu ent-

scheiden gehabt hatten. Aber diese sonst durch
keine Quelle beglaubigte Gerichtsbarkeit der

Volkstribunen ist einmal durchaus unwahrschein-

lich; ferner erklaren sich die kurzen Worte Iu-

venals (rara tamen merees, quae cognitione tri-

buni non egeat) zwanglos durch die Annahme
einer Intercession gegen das die Zahlung der

merees verordnende praetorische Dekret. Momm-
sen St.-R. II 291, 1. Doch ist schliefilich im
Wege einer eigentlich unzulassigen Erweiterung
(Ulp. : usurpatum est) auch fiir Elementarlehrer,

ferner auch fur die Biicherabschreiber, Rechen-

meister, fur die Lehrer der Kurzschrift und
solche in einer Tabellionenschule das Extraordi-

narverfahren wegen ihrer Anspriiche zugelassen

worden. Umsomehr befremdet es, dafi Ulpian

in §§ 4 und 5 a. a. 0. sowohl den Professores

der Philosophie wie des Ius civile jeden Hono-
raranspruch verweigert, eine Entscheidung, die

noch auffalliger wird in Riicksicht darauf, dafi

nach dem Zeugnisse Lucians (Hermotimus 747f.

ed. Lehm. IV 16f.) in der Kaiserzeit Honorarpro-

zesse besonders von Philosophen ofters angestrengt

worden sind. Aber die von Ulpian fiir beide

Klassen von Professores beigegebene Begrundung
klart auf: e6 zerstort den heiligen Charakter

dieser vornehmen Beschaftigungen — und auch
die Jurisprudenz gilt doch Ulpian als vera philo-

sophia Dig. I 1, 1, 1 — , wenn sie im Prozefi

in Geld abgeschatzt werden muBten. Die Ein-

forderung des Honorars widerspricht also den
Grundsatzen der stoischen Ethik, nach welchen

neben Ehre, Lust und Leben auch der Reichtum
zu den gleichgOltigen Dingen (aMupoga) gehort.

In der gewifi treffenden Schlufibemerkung qttae-

dam enim tametsi honeste accipiuntur, inhoneste

tamen petuntur ist der Einflufi ethischer Er-

wagungen deutlich sichtbar, und zwar in der-

selben Weise, wie das moderne Recht aus ethi-

sehen Rficksichten bei bestimmten Fallen der

Natnralobligationen gerichtliche Geltendmachung
vereagt (Spiel, Wette, Ehemaklerlohn).

Besondere Bewandtnis hatte es mit den Ho-
noraransprOchen der Advocati (Sachwalter).

Um deren haufig fibertriebene Forderungen ein-

zuschranken, hat die Gesetzgebung mehrfach in

Shnlicher Weise eingegriffen wie bei der Rege-

lung des Zinswesens (vgl. Art. F e n u s.) Durch
die Lex Cincia vom J. 204 v. Chr. werden
Schenkungen an Sachwalter uberhaupt untersagt,

und zugleich wird die gerichtliche Ruckforde-

rung des Gegebenen angeordnet, Tac. ann. XI 5,

dazu Cic. de senect. IV 10. Liv. XXIX 20, 11.

10 In der Kaiserzeit wurde das Verbot erneuert

und durch Augustus verseharft, indem er die

Ruckforderung des Vierfachen vom hingegebenen

Geschenk zulieB, Dio XLIV 18, 2. Claudius be-

stimmte im J. 49, dafi der Advokat fiir den
einzelnen ProzeB nicht mehr als 10000 Sester-

zen (100 Aurei = 2000 Mark) Honorar anneh-

men durfe, widrigenfalls er dem Repetundenge-

setz verfiele, Tac. ann. XI 7. Plin. ep. V 9 (21),

4. Unter Nero beschloB der Senat im J. 54 so-

20 gar die vollstandige Beseitigung des Honorars,

aber schon im J. 58 wurde die Poena legis Cin-

ciae erneuert, d. h. der Zustand vom J. 49 wieder-

hergestellt, und dieser erscheint noch als gelten-

des Recht unter Iustinian, Tac. ann. XI 5. XTTI
42. Quint. XII 7, 10. Cic. parad. VI 46. Plin.

ep. V 4. 9. 13. 21. Dig. L 13, 1, 10—13. XVII
1, 7. Mommsen Strafr. 708f. Aus diesen

mehrfachen Anderungen der Gesetzgebung ist

ersichtlich, wie sehr das offentliche Interesse

30 bei der Ausiibung des Advokatenberufs in Frage

kam; es sollte das rechtsuchende Publikum gegen

fibertriebene Honorarforderungen der Sachwalter

moglichst geschutzt werden. Diese stehen daher

unter der Aufsicht des Praefectus urbi oder des

Provinzialstatthalters, Dig. I 12, 1, 13. XLVIH
19, 9; dies erklart zur Geniige, dafi fur ihre An-
spriiche die Form eines Verwaltungsstreitver-

fahrens im Wege der Cognitio eitraordinaria an-

gemessener erschien. Pernice a. a. 0. 66f.

40 Zu diesen Honorarforderungen ist schliefilich

noch der Anspruch des M a k 1 e r s (proxeneta)

zu stellen, der gewerbsmafiig den Abschlufi von
Vertragen vermittelt, Dig. L 14, 3; Ulpian hebt

hier ausdriicklich die Zulassigkeit der Cognitio

eitraordinaria hervor (. . . solent praesides cog-

noscere . . .), obwohl er den Erwerb im allge-

meinen alB einen schmutzigen bezeichnet im
Gegensatze zu den studia liberalia. Besonders

ausgeschlossen werden von Ulpian Dig. I 13, 1,

50 7 alle sonstigen artifices und opifices, deren Be-

schaftigung als eine opera mercennaria durch

Lohn (manupretium) entgolten wird und nach

dem Rechte der Locatio Conductio zu beurteilen

ist. Bei der Universalitat und Massenproduktion

der Kiinste in der Kaiserzeit ist das einiger-

mafien auffallig und nur insofern erklarlich, als

die bildenden Kiinste vielfach von Sklaven oder

Freigelassenen ausgeiibt wurden, und dem romi-

schen Volkscharakter uberhaupt eine gewisse

60 Geringschatzung derselben eigen war gegenuber
der einseitigen Bevorzugung literarischer und
rhetorischer Bildung; Seneca ep. 88, 18. Pint,

praee. gerend. reip. V 7. Galen. I 38. Valer.

Max. Vln 14, 6. Friedlander Sittengesch.m 222f. 297f. 322f.

Es hatte nahe gelegen, diese mit besonderem
Rechtsschutz versehenen Honorarforderungen all-

mahlich dem Rechte des Mandatum zu unter-
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stellen, urn denjenigen, welche diese freien Be-

rufe ausubten, audi die freiere Stellung eines

Mandatars zu gewahren, zumal nach der Ansicht

Ulpians sieh die Festsetzung eines honor remune-

ration gratia mit der rechtlichen Natur des Man-
dates vertragt, Dig. XVII 1, 6 pr. Aber diese

Vereinfachung des rechtlichen Zustandes trat

nicht ein, sondern die Geltendmachung des H.

blieb allein in der Form der C'ognitio moglich;

Cod. IV 35, 1 (Sept. Sev.). Der Grund liegt in

der Trennung des Extraordinarverfahrens von

dem Formularverfahren und in der expansiven

Tendenz des ersteren. Als zustandiger Beamter

ftir die Entscheidung der erwahnten Honorar-

forderungen wird in den meisten Stellen der

Praeses provinciae angegeben, nur bei dem Am-
menlohn der Praetor. P e r n i e e a. a. 0. 67

vermutet mit Recht, dass der Praetor sonst von

den Kompilatoren gestrichen worden, hier aber

versehentlich stehen geblieben ist. Wer in Rom
der zustandige Beamte war, ist nicht nachweis-

bar; doch kann als annehmbare Hypothese gel-

ten, da8 ein Spezialpraetor zustandig war,

jedenfalls nicht der Stadtpraetor. Denn Ulpian

behandelt a. a. 0. im 8. und 9. Buche seiner

Schrift de omnibus tribunalibus auch sonstige

Spezialpraeturen; ferner ware wohl bei der Zu-

standigkeit desselben Praetor urbanus die Hono-

rarforderung allmahlich in der Actio mandati

contraria aufgegangen. P e r n i c e a. a. 0. und
in Sav.-Zschr. XIV 135f. Girard-Mayr
634, 3. [Klmgmuller.l

Honorata. 1) s. Granius (Nr. 20), Pclle-
nius und Pullaienus.

2) Tyrrenia Honorata , Gattin des Anicins

Auchenius Bassus, CIL XIV 1875 ; vgl. o. Bd. I

S. 2200. [Seeck.]

In Honoratianum, StraBenstation zwischen

Aequum Tutieum und Venusia, It. Ant. 103: ad
Equum Tutieum XVI ad Matrem Maynam XX
in Honoratianum XX VIII Venusium. [Weiss.]

Honoratianus. 1) s. Iasdius Aemilianus,
Mevius, Kanius. Saturninus und Valerius
Gallianus.

2) H. , ('onsularis Cypri im J. 363; an ihn

gericlitet Liban. epist. 142-V [Seeck.]

Honoratus. 1) L. [FJl[aw(s1j Honoratus,

profcfura-torj e.t] praef/ectus} provfinciae Sardi-

niaej; seine Gemahlin ist F/avia T. fUi[a] Ter-

tulla. CIL X 7853 (Forum Traiani in Sardi-

nien). [Stein.]

2) s. Aemilius (Nr. 51), Annius rNr. 52

—54. 74). Antonius (Nr. 64], Arrius (Nr. 17

und 20), Anrelius (Nr. 150), Axilius (Nr. 1),

Baebius (Nr. 28), Caesius (Nr. 22), Calpur-
nius (Nr. 44), Calvisius (Nr. 5), Claudius
(Nr. 259). Clodius (Nr. 19), C oelius (Nr. 19), Cor-

nelius (Nr. 167), Domitius (Nr. 62), Egnatu-
leius (Nr. 3), Fabius (Nr. 86), Flavins (Nr.

45), Iulius Dionysius, Iulius, Lollius, Mi-
nucius, Octavius Pudens Caesius, Oscius,

Petronins, Publicius, Septimius und Vi-

tellius.

3) Scribonius Honoratus, an ihn am 12. Marz
286 gerichtet Cod. lust. IV 33, 1.

4) Paetus Honoratus, eorreotor Italiae outer

Diocletian (CIL V 2817). Wahrseheinlich an ihn

gerichtet am 19. August 289 Cod. lust. VII 56,

3. IX 2, 9, am 14. Februar 290 Cod. lust. II 10,

am 15. November 293 Cod. lust. II 3, 23.

5) Valerius Honoratus vir perfeetissimus,

rationalis summae rei zwischen 293 und 305.

CIL VI 1132.

6) Consularis Syriae, dann Comes (Mentis im
J. 354. Liban. epist. 254. 389. 402. Ammian. XIV
1, 3. 7, 2), daun Praefectus praetorio Galliarum

(Liban. epist. 389. Hieron. chron. 2375). Da in

10 diesem Amte seit 375 Florentins nachweisbar ist

(o. Bd. VI S. 2757), miifi H. es vorher niederge-

legt haben, und nahm dann in Bithynien seinen

Wohnsitz (Liban. epist. 389). Am 11. December
359 wurde ihm die Stadtverwaltung von Coustan-

tinopel iibertragen, wobei er als erster den Titel

Praefectus urbi erhielt, wahrend seine Vorganger

nur Proconsuln gewesen waren (Mommsen Chron.

min. I 239. Hieron. chron. 2375. Socrat. II 41, 1.

Sozom. IV 23, 3). In dieser Eigenschaft wurde

20 er zum Richter fiber die Ketzerei des Aetius ein-

gesetzt, mufi also Christ gewesen sein (Sozom.

a. O.). Er bekleidete das Amt noch im J. 361

(Liban. epist. 267. 268). An ihn gerichtet Liban.

epist. 254. 267. 268. 289.

7) Sohn des Quirinus (Liban. epist. 361. 362.

368. 369. 1403. 1417), das einzige Kind, das

seine fruli verstorbenen Geschwister uberlebt hatte

(Liban. epist. 362), weshalb der Vater um seine

schwaebliche Gesundheit sehr besorgt war (Liban.

30 epist. 361. 362. 389). Schiller des Libanius seit

dem J. 355 (Liban. epist. 303. 313. 368. 407.

449). Obgleich er noch 361 kaum aus dem
Knabenalter herausgetreten war, gehOrte er doch

schon 358 zur ivdov Siaxovla (Liban. epist. 303),

d. h. er war in die Matvikel eines kaiserlichen

Officium eingetragen, wahrscheinlich der Notare,

da Spectatus, der zu ihnen gehOrte, als sein Vor-

gesetzter erschcint (Liban. epist. 361. 368). 358
sollte er zur Ausiibung seines Dienstes an das

40 Hoflager berufen werden, aber Libanins erreichte

durch die Briefe 361. 362. 368. 369, dafi er noch

in Antiochia bleiben durfte. Erst 361 reiste er

wirklich ab, um sein Amt anzutreten (Liban. epist.

303. 313). Im J. 364 genoB er die Privilegien

eines Senators von Constantinopel (Liban. epist.

1403). Er kOnnte der H. sein, der am 27. De-

zember 368 als Consularis Byzacenae erwahnt

wird (Cod. lust. I 33, 1). An ihn gerichtet

Liban. epist. 303. 313, vielleicht erwahnt Sym-

SOmach. epist. II 72. [Seeck.]

8) Marius Servius Honoratus s. Servius.

9) H., Quaestor Theoderichs seit 524 (Cassiod.

var. V 3. 4'|, nachdem er vorher ein Amt bekleidet

hatte (Ennod. 64 = ep. II 27). [Benjamin.]

10) H., Kyniker des 2. Jhdts. n. Chr., der sich

in Barenfelle kleidete und deswegen von Demonax
verspottet wurde. Luc. Demon. 19. [v. Arnim.]

11) H.. Bischof von Constantina, s. Antoni-
nus Nr. 18 o. Bd. I S. 2573.

60 12) H., Bischof von Aries 426—428/9, vorher

Abt des von ihm begrundeten Slosters auf Lerinum.

Sein Schuler und Nachfolger im Bischofaamt,

Hilarius von Aries (s. d.), hat sein Leben be-

schrieben.

18) EL, Bischof von Marseille um 495, hat

erne Lebensbeschreibung des Hilarius von Aries

(s. <L) verf&Bt: sie ist abgedruckt Migne L. L
1219ff. [Lietzmann.]
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Houorias. Ende des 4. Jhdts. wurde aus
Teilen von Bithynien und Paphlagonien eine neue
Provinz H. gebildet, mit den Stadten Prusias

ad Hypium, Herakleia, Klaudiopolis , Krateia,

Hadrianopolis , Tion. Iustinian hob sie wieder
auf nnd gab alle8 an Panhlagonien. Hierokles

694, 3. Not. episc. I 259*. Ill 210. Vm 311.

IX 220. X 331. XI 20. XII 2u. XIII 190. Not.
dign. I 104. Iustin. nov. XXIX 1. Ramsay
Asia Minor 197. 318. Marquardt-Mommsen
ROmische Altertiimer IV 199. [Ruge.]

Honorinus (Apul. Flor. IX p. 160. 6f. Vliet)

s. Cocceius Honorinus Supplem.-Heft I S. 324
Nr. 6a. [Groag.]

Honorlopolis , Name einer sonst nicht be-

kannten, oder wohl eher neuer Name unbekannt
welcher afrikanischen Stadt, in einem Bischofsver-

zeichnis vom J. 525, Man si VIII 648 subset. 50.

[Dessau.]

Honoris et Yirtutis vicus, Strafie in Rom
nachst der Porta Capena ; benannt nach den Tem-
peln des Honos und der Virtus, die nicht weit

von diesem Tore standen. Genannt in der 136
n. Chr. dem Kaiser Hadrian dedizierten sog. kapi-

tolinischen Basis (CIL VI 975 ; I. Reg. 7) und CIL
VI 449 ([vicus Honoris] el Virtutzs). [Gall.]

Honorius. 1) Spanier, vermahlt mit Ther-
mantia, soil nach Vict. epit. 48, 1. 2 Vater des

Kaisers Theodosius des Grofien gewesen sein und
durch einen Traum bewogen, seinem Sohne den
Namen ,Gottesgabe' gegeben haben. Dies ist

Mseh, denn der Vater des Kaisers hiefi erweis-

lich gleichfalls Theodosius; aber da die Quelle

zeitgenossisch ist und die Namen H. und Ther-
mantia beide auch spater in der Kaiserfamilie

vorkommen, kann die Naehricht doch nicht ganz
grundlos sein. Wahrscheinlich hat Victor die

GroBeltern mit den Eltern verwechselt. Dieser

H. durfte es sein, dessen Geburtstag unter der

Regierung des Theodosius am 15. Januar durch
Circusspiele gefeiert zu werden pflegte (CIL I2

8. 257).

2) Alterer Bruder des Kaisers Theodosius
(Ambros. epist. 40, 22 = Migne L. 16, 1109),
mit Namen genannt nur Claud, laus Seren. 96
(vgl. 109; de nupt. Hon. 39), vermahlt mit Ma-
ria (Claud, laus Seren. 69), von der er zwei
Tochter, Thermantia und Serena, hatte (Claud,
laus Seren. 117. 118). Diese wurden nach seinem
Tode, der vor der Geburt seines gleichnaniigen
Neffen (384) eingetreten sein mufi (Claud, laus
Seren. 110), von Theodosius nicht rechtlich,

wohl aber tatsachlich adoptiert (Vict. epit. 48,
18. Claud, laus Seren. 104; vgl. Mommsen
Ge8amnielte Schriften IV 517).

3) Flavius Honorius (Dessau 795. CIL IX
6027. X 6840. 6885. XTV 231), westromischer
Kaiser 393—423. Als jangerer Sohn Theodosius
des GroBen and der Aelia Flaceilla (Bd. VI S.

2431) am 9^ September. 384 ^eboren (Momm-
sen Chron. "nun. T" 244". 4617 TT8I. II 15,
10. 61. Socrat. V 12, 2, falschlich in das J. 383
gesetxt Mommsen I 297), bekleidete er schon
386 als nobilissimus puer das Consulat (CIL
XTV 231) und wiederholte diese Feier aofier-

dem noch nrSUmal (394. 396. 398. 402. 404.
407. 409. 412. 415. 417. 418. 422). Naeh
dem Siege fiber den Urarpator Maximal wurde

er aus Constantinopel herbeigerufen, um den
Triumph, den sein Vater am 13. Juni 389 in

Rom hielt, mitzumachen (Mommsen I 245.

298. II 62. Socrat. V 14. 3. Claud, de VI cons.

Hon. 53—76. 424). Wahrscheinlich gedachte
Theodosius schon damals, diesem Sohne deu ita-

lischen Reichsteil zu hinterlassen, und wollteihn
bei dieser feierlichen Gelegenheit seinen kiinftigen

Untertanen zeigen. Am 23. Januar 393 (bei So-

10 crat. V 25, 8 ist Tfj Bexaxji xov lavoi'agtov (itjvdi

wohl durch zu fliichtige tlbersetzung aus X kl.

Febr. entstanden, wie bei Mommsen I 298, 521

steht) wurde er am Hebdomon bei Constanti-

nopel zum Augustus ausgerufen (Philostorg. XI
2. Sozom. VII 24, 1. Mommsen I 298. 498.

II 63. Claud, de. IV cons. Hon. 169E.). Als Theo-
dosius nach der Besiegung des Usurpators Euge-
nius schwer erkrankte, betrachtetc er es als be-

sondere Gnade Gottes, daB H. und dessen jiingere

20 Halbschwester Galla Placidia, die er aus Con-
stantinopel zu sich berufen hatte, noch vor sei-

nem Tode in Mailand eintrafen (Ambros. de obit.

Theod. 34= Migne L. 16, 1396. Rufin. h. e.

XI 34. Socrat. V 26, 2. Sozom. VII 29, 4. Philo-

storg. XI 2. Claud, i". Ill cons. Hon. 110- de VI
cons. Hon. 90. Paulin. vit. Ambros. 32). Nach-
dem er sie in der Kircha der Hut des BischofE

Ambrosius iibergeben hatte (Paulin. a. 0.), starb

er am 17. Januar 395, den westlichen Reichsteil

30 dem zehnjahrigen H. hinterlassend (Socrat. V
26, 4. VI 1, 1. Mommsen I 245; vgl. 246.

298. 463 II 16, 25. 64. Oros. VII 35. 23. Tl ?o-

dor. h. e. V 25).

395. Staatsrechtlich gab es fur den romischen
Kaiser keine Vormundschaft; war sie erfordeilich,

so wurde sie ohne formulierten Rechtstitel durch
denjenigen ausgeiibt, der beim Tode des vorher-

gehenden Herrschers als hochster Beamter oder
niichster Anverwandter des Kaiserhauses die lei-

40 tende Stellung an sich bringen konnte (M o m m-
s e n Stilicho und Alarich. Gesammelte Schriften

IV 516). Dies war bei H. der Ealbbarbar Fla-

vius Stilicho, Sohn eines Vandalen, aber vermahlt
mit Serena, der Nichte des Theodosius (s. Sti-
licho). Auf Grund der Behauptung, dafi ihm
der sterbende Kaiser die Obhut seiner b e i d e n
Sohne iibertragen habe, fiihrte er nicht nur die

Regierung des westlichen Reiehsteils, sondern

suchte auch die des Sstlichcn an sich zu bringen.
50 Wie er zu diesem Zwecke gegen Alarich nach

Thessalien zog, aber keioen andern Erfclg ge-

wann, als die Ennordung seines Feindes Rufi-

nus, ist schon o. Bd. II S. 1139ff. erzahlt worden.
Uoterdessen wurden von Mailand aus, wo der
kfviserliehe Knabe residierte, alle Privilegien der
Kirche bestatigt (Cod. Theod. XVI 2, 29) und
das Versprechen einer Steuererleichterung, das
TheodoBius in seinen letztec Lebenstagen gegeben
hatte (Ambros. de obit. Theod. 5), durch seinen

60 Nachfolger erfullt (Cod. Theod. XI 28, 2).

396. Der Kaiser trat seiu drittes Consulat
an (vgl. Paulin. vit. Ambros. 34), wobei ihm
Claudius Claudianus als Gesandter des rCmisefaen
Stoats ein Gratulationsgedicht vortrug. Dadurch
smpfohlen, wurde der Diehter in der Stellung
eines Notarg (Dessau 2949a CIL VI 1710)
an den Hof gcfesselt and weihte seitdem seine
Dienste dem stflieho. Dieser reiste naeh Gallien
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und fuhr den Rhein bis zu seiner Mundung hinab,

die Vertrage mit dessen barbarischen Anwoh-

ncrn erneuernd (Claud, de cons. Stil. I 188—281.

II 188—189. 248. 286. Ill 13; de IV eons. Hon.

439_459
;
Vgl. in Eutrop. I 377—383. 394. trber

die Zeit vgl. M o m m s e n Gesammelte Sehriften

IV 522). Die MarcomannenkSnigin Fritigil

schickte Gesandte mit Geschenken an den Bi-

schof Ambrosius von Mailand und bat inn um
Belehrung im Glauben. Nachdem er ihr brieflich

eine Art von Katechismus uberschickt hatte, be-

wog sie ihren Gatten, sich den Rbmern zu unter-

werfen, und machte sich selbst auf den Weg, um
den Heiligen in Mailand zu besuchen, langte

aber erst nach seinem Tode (4. April 397) dort

an (Paulin. vit. Ambros. 36).

397. Von dem Eunuchen Eutrop, der nach

der Ermordung des Rufinus die Regierung des

ostlichen Reichsteil leitete (o. Bd. II S. 1141), war
Stilicho gebeten, den Pliinderungen des Alarich

in Griechenland entgegenzutreten (Claud, de IV
cons. Hon. 460; vgl. in Eutrop. II 544. Vgl.

Bd. I S. 1287, wo aber dieser Feldzug falsch-

lich in das J. 396 verlegt ist. Die richtige Zcit-

bestimmung B i r t Claudii Claudiani carmina p.

XXXI. M o mm s e n Gesammelte Sehriften IV
522). Noch ehe der Winter ganz zu Ende war,

setzte Stilicho sein Heer nach Korinth uber

(Claud, de cons. Stil. I 173—176; de IV cons.

Hon. 461—465; de nupt. Hon. 178. Zosim. V
7, 1) und folgte den Goten nach Arkadien, wo
sie eben damals pliinderten (Claud, de bell. Poll.

514. 575; de IV cons. Hon. 467—470; de cone.

Stil. I 185—187; in Rufin. II praef. 9—12). Da
ihre Scharen von einer Senche heimgesucht waren

(Claud, de IV cons. Hon. 467), leisteten sie nur

schwachen Widerstand und zogen sich nach eini-

gen Verlusten auf das Phologgebirge zuriick (Zo-

sim. V 7, 1 ; vgl. Claud, de IV cons. Hon. 479).

Sie hier anzugreifen, konnte Stilicho sich nicht

entschlieBen, hoffte aber, sie zu freiwilliger Er-

gebung zu veranlassen, indem er ihnen das Was-
ser abgrub (Claud, de IV cons. Hon. 479—483).
Doch mit seinen zuchtlosen Truppen, die sich

von der Plunderung des umliegenden Landes
nicht zuriickhalten lieflen (Zosim. V 7, 2. Oros.

VII 37, 2), vermochte er die EinschlieBung der

Goten nicht durchzuffihren. Sie brachen durch

und retteten nicht nur sich selbst, sondern auch

ihre reiche Beute nach Epirus hiniiber (Zosim.

V 7, 2. 26, 1. Claud, in Eutrop. II 215. Socrat.

VII 10, 3). Stilicho kehrte nach Italien zuriick

ohne einen andern Erfolg, als daft seine Soldaten,

was Alarich an Beute fibrig gelassen hatte, ihrer-

seits fortschleppten (Zosim. V 7, 2. 3). Dies ver-

anlafite Eutrop, mit Stilicho zu brechen und die

Unterwerfung Afrikas unter das Ostreich, die

Gildo ihm anbot, anzunehmen. Uber den Krieg,

der infolgedessen ausbrach, s. o. Bd. VII S. 1361.

398. Im Winter vermahlte Stilicho seine

altere Tochter Maria mit H., obgleich dieser das

Alter der Pubertal noch nicht erreicht hatte

(Birt p. XXXII). Im Fruhling wurde Gildo

durch seinen Binder Mascizel besiegt mid bald

daranf hingerichtet. Seine Familie blieb erhal-

ten (Hieron. epist. 79, 9= Migne L. 22, 730),

doch fiber viele seiner Anh&nger erging ein har-

tes Strafgerieht (Cod. Theod. VII 8, 7. IX 42,

19; vgl. Seeck Geschichte des TJntergangs der

antiken Welt III 356). Da Rom durch das Aus-

bleiben der afrikanischen Kornzufuhren schwer

gelitten hatte, wurden die Beamten, die man da-

fiii verantwortlich machen konnte, auf dem Fo-

rum dem Pobel vorgefiihrt, um durch dessen

Akklamationen abgeurteilt zu werden (Claud, de

cons. Stil. Ill 99—119). Der siegreiche Feldherr

Mascizel, in dem Stilicho einen Nebenbuhler

10 fiirchten mochte, wurde sehr bald auf sein An-

stiften ermordet (Zosim. V 11, 4. 5. Oros. VII

36, 13). Durch die Konflskation von dem unge-

heuren Vermogen Gildos und seiner Werkzeuge

(Cod. Theod. VII 8, 7. 9. IX 42, 16. 19. Not.

dign. Occ. XII 5. Dessau 795) floBen dem
Staatsschatze so groBe Summen zu, daB Stilicho

das groBe Heer, das er gegen jenen aufgestellt

hatte, leicht erhalten und durch neue Werbungen
vermehren konnte (Claud, in Eutrop. I 382. 383).

20 Durch die Furcht vor seiner Ubermacht wurden

auch die Rheingermanen im Zaum gehalten. Als

der Frankenkonig Marcomeres Verdacht erregte,

konnte man ihn nach Etrurien verbannen und

durch einen andern Herrscher ersetzen. Sein

Bruder Sunno, der ihn durch einen Krieg rachen

wollte, fiel durch sein eigenes Volk (Claud, de

cons. Stil. I 237—245; in Eutrop. I 377—381,

394). Britannien wurde von Sachsen, Picten

und Scoten bedroht, doch gelang es, ihre Ein-

30 falle siegreich abzuwehren und den Grenzschutz

herzustellen (Claud, de cons. Stil. II 247—255;
in Eutrop. I 392. 393). Die Zerstorung heid-

nischer Tempel wurde gesetzlich verfugt (Cod.

Theod. XVI 10, 15).

399. Der Gegensatz der beiden Reichsteile

wurde dadurch offentlich zum Ausdruck gebracht,

daB das Consulat, das Eutrop im Orient be-

kleidete, im Occident nicht anerkannt wurde

(Claud, in Eutrop. II 123—132; de cons. Stil.

40 II 279—283. 295—304. 385. D e Rossi Inscr.

christ. urb. Rom. I p. 203ff.). Das Gesetz uber

die Zerstorung der Tempel wurde am 29. Januar

widerrufen (Cod. Theod. XVI 10, 15; vgl. 19);

doch muB die Nachricht davon zu spat nach

Afrika gelangt sein, da es in Karthago am 19.

Marz zur Ausfiihrung kam (August, de civ. dei

XVIII 54. Mommsen Chron. min. I 246).

Bald darauf aber machte sich eine heidnische

Reaktion geltend, die solche Macht gewann, daB

50 gegen Ende des Jahres oder zu Anfang des fol-

genden sogar der Victoriaaltar, den Symmachua
einst erfolglos verteidigt hatte (rel. 3), wieder

im Senatslokal aufgestellt wurde (Claud, de cons.

Stil. m 202—216. praef. 19; de VI cons. Hon.
597—602. 653). Barbarenhorden verschiedener

Nationalitat baten um Ansiedlung im Reiche,

die ihnen gewahrt und durch ein Gesetz vara

5. April geregelt wurde (Cod. Theod. XHI 11,

10). Die maurisehen Stamme der Satnriani und

60 der Subafrenses plfinderten in Afrika, wurden

aber leicht besiegt (Cod. Theod. VII 19).

400. Auch nach dem Stone des Entropius,

der im vorhergehenden Sommer eingetreten war
(o. Bd. H S. 1 146), daoert die Spannong zwischen

den beiden Reiehsteilen fort; denn auch als Sti-

licho in diesem Jahre das Consulat bekleidete,

wurde sein orientaliseher Miteontnl Anielianoa

im Occident nicht anerkannt (o. Bd. H S.
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Ein groBer Komet, der im Marz sichtbar wurde,
rief aberglaubische Unheilsahnungen hervor (So-

crat. VI 6, 15. Sozom. VIII 4, 10. Philostorg.

XI 7. Claud, bell. Poll. 243— 248. Ioh. Ant.
frg. 190 = FHG IV 611. J. Williams Ob-
servations of comets. London 1871, 30).

401. 402. Wahrend das romische Heer die

Vandalen, die in Raetien eingefallen waren, be-

kiimpfen muBte (Claud, bell. Poll. 279. 415),
durchzog Alarich am 18. November 401 die un-
beschiitzten Alpenpasse und begann jenen Krieg,

der o. Bd. I S. 12871. erzahlt ist. Er endete
erst im folgenden Jahre. Die Gefahr, in welche
die Goten den Hof in Mailand gebracht hatten,

bewog H. nach dem festeren Ravenna uberzu-
siedeln, wo er seit dem 6. Dezember 402 nach-
weisbar ist (Cod. Theod. VII 13, 15; vgl. Pro-
cop, bell. Vand. I 2, 9. Claud, de VI cons. Hon.
494).

404. H. feierte den Antritt seines sechsten

Consulats in Rom, wobei ihm Claudian das Fest-

gedicht vortrug. Wahrscheinlich wurden bei

dieser Gelegenheit die Spiele gegeben, bei denen
der orientalische Mbnch Telemachios sich zwi-

schen die kampfenden Gladiatoren stiirzte, um
sie zu trennen, und dafiir von dem erziirnten

Volke gesteinigt wurde. Doch hatte dies die
Folge, daB die Gladiatorenspiele fur alle Zeit
abgeschafft wurden (Theodor. h. e. V 26). — Bei
dem Konfiikt des Bischofs Theophilos von Ale-

xandria und des Johannes Chrysostomos (o. Bd. VI
S. 919) suchte jede der beiden Parteien die Auto-
ritat des Papstes Innocentius fur sich zu gewin-
nen, und dieser verlangte, daB der Streit durch
eine okumenische Synode entschiedenwerde (Epist.
imper. 38. 8. Sozom. VIII 26, 17. 18. Pallad. dial.

1—3 = Migne G. 47, 8. 12). Als Johannes ver-

bannt wurde, ohne daB man auf diese Forderung
Riicksicht nahm, trat der Papst brieflich mit ihm
und seinen Anhangern in Kommunion (Sozom.
VIII 26. Pallad. dial. 3), und Stilicho benutzte
die Gelegenheit, um wieder in die Verhaltnisse
des ostlichen Reichsteils einzugreifen. Er veran-
lafit H., einen mifibilligenden und ermahnenden
Brief an seinen Bruder zu schreiben, der bei
O. Giinther Epistulae imperatorum pontificum
aliorum. Wien 1895 S. 85 abgedruckt ist. Die
Antwort waren nur verscharfte MaBregeln gegen
die Johanniten (Pallad. dial. 3 = Migne G. 47,
13. Sozom. VIII 22, 7. 24, 12), von denen viele
nach Italien flohen und den Schutz des H. an-
riefen (Pallad. dial. 1. 3. 19. 20 = Migne G. 47,
7. 13. 70. 71. Sozom. Vni 23, 4. 24, 11. 26, 11.
19). Als dieser im Verein mit seinen Bischofen
eine Gesandtschaft an Arcadius abschickte, wurde
sie unterwegs schlecht behandelt, Monate lang
anfgehalten und endlich, ohne 7.11m Kaiser zu-
gelangen, heimgesandt (Pallad. dial. 3. Sozom.
VIII 28, 1. 2).

405. Diese Beleidigung erwiderte Stilicho da-
durch, daB er, als er in diesem Jahre sein zweites
Consulat bekleidete, seinen ostromischen Kolle-
gen, den Praefeeten AnthemiuB, der damals die
Politik des Arcadius leitete, im Westreich nicht
als Consuln anerkannt* (Const. Sinn. 2. De
Rossi Inscr. christ. urb. Romae I 687—540.
558). Dann stellte er die Behauptung auf, Theo-
dosius habe Illyricum seinem jungeren Sohne

vererben wollen, und fordert von Arcadius dessen
Abtretung (Olymp. frg. 3 = FHG IV 58). Da
sie verweigert wurde, trat er mit Alarich in Ver-

bindung, der in dem streitigen Gebiete fiber die

grofite Kriegsmacht verfiigte (Zosim. V 26, 2.

3). H. emannte den Goten zum Magister Mi-
litum (Sozom. VIII 25, 3. IX 4, 2), und alles war
zum Angriff auf das Bruderreich vorbereitet, als

gegen Ende des Jahres Radagais mit einer un-

10 geheuren Horde gemischten Volkes, unter dem
die Goten vorherrschten, in Italien einbrach

UDd dadurch die Krafte des westlichen Reichs-

teils einstweilen lahmte.

406. Nachdem Radagais seine Scharen in drei

Heerhaufen geteilt hatte, belagerte er mit dem
starksten derselben Florenz. Mit Hilfe des Go-
ten Sarus und des Hunnen Uldin, die er als

Bundesgenossen gewonnen hatte, entsetzte Sti-

licho die Stadt und drangte die Feinde auf den

20 Berg von Fiesole zuriick. Hier schloB er sie ein

und zwang sie durch Hunger, sich im August
auf Gnade und Ungnade zu ergeben (s. Rada-
gais u s). — Unterdessen war der Vandalen-
konig Godigiselus aus den verwusteten Donau-
landern ausgezogen, um in Gallien fur sein Volk
neue Wohnsitze zu suchen (0. Bd. VII S. 1552),
wurde aber von den Franken besiegt und fiel

mit 20 000 seiner Mannen selbst im Kampfe
(Greg. Tur. II 9). Doch sein Sohn Gundericus,

30 der ihm in der Fuhrung seines Volkes nachfogte,

besiegte die Franken mit Unterstutzung der Ala-

nen des Konigs Respendial und anderer Horden,
vielleicht der beiden Heerhaufen, die sich vor der

Belagerung von Florenz von Radagais getrennt
hatten, und iiberschritt am 31. Dezember den
Rhein (0. Bd. VII S. 1936).

407. Die Barbaren, die so in Gallien einge-

drungen waren, eroberten Mainz, Worms, StraB-
burg, Reims und viele andere Stadte und durch-

40 zogen pliindernd das Land bis zu den Pyrenaen
(Oros. VII 40, 3. Salvian. de gub. dei VII 12, 50.

Hieron. epist. 123, 16 = Migne L. 22, 1057).

Doch Stilicho trat ihnen nicht entgegen, weil

er nach dem Siege fiber Radagais seine

Plane auf Illyricum wieder aufgenommen hatte

und dessen Eroberung ffir wichtiger hielt,

als den Schutz Galliens. Er hatte Alarich an-

gewiesen, mit seiner Kriegsmacht im Sommer
nach Epirus zu Ziehen (Sozom. VIII 25, 4. IX

50 4, 4. Zosim. V 26, 1. 29, 1. 5. 7. Philostorg.

XII 2), wahrscheinlich um sich dort mit einem
italischen Heere, das von Brundisium aus fiber

das Meer setzen sollte, zu vereinigen, und die

Goten hatten die Verabredung punktlich einge-

halten. Massenhaft flohen die Einwohner der

bedrohten LandscLaften nach dem scheinbar siche-

ren Italien, wo sic Stilicho wie Kriegsgefangene
behandelte und als Sklaven oder Colonen an die

Grundbesitzer verschenkte (Cod. Theod. X 10, 25).

60 Es wurde verboten, daB irgend ein Kaufmann
oder Schiffer, der aus dem Orient kam, in den
Hafen des Westens zugelassen werde, weil man
in ihm einen Spion des feindlichen Reichsteils

fOrchtete (Cod. Theod. VII 16, 1). Den Gewinn Illy-

rienms hielt man far so sicher, dafi H. schon einen
Praefeeten for dieses Land ernannt hatte (Sozom.
Vm 25,8. IX 4, 3). Doch die fiblenNachrichten ana
Gallienveradgerten dieErOffnongdesKrieges. Dann
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verbreitete sieh das falsche Geriicht, Alarich sei

gestorben, und verursachte ein weiteres Zaudern

(Zosini. V 27, 2). So verging die Jahreszeit, die

fur die Schiflahrt auf der stiirmischen Adria

giinstig war, ohne dafl die Goten in Epirus

den erwarteten Zuzug empfangen batten, und

als der Winter kam, empflng Stilicho aus Rom,

wohin H. sich im Herbst begeben hatte (Const.

Sirm. 7. Cod. Theod. XVI 2, 38. 5, 41. 43. 10, .

.

19. XIV 4, 8. I 20, 1), die Nachricht, daB der 10 1—31, 1). Doch schon in Bologna empflng er

riononus s^o*

bereitet hatte, erschiitterte auch seine Stellung

beim Kaiser. Obgleich Stilicho ihn in Rom fest-

zuhalten wiinschte, damit er mit den Truppen

nicht in personliche Verbindung trete, bestand

H. darauf, jenen nach Ravenna zu begleiten, und

machte sich, nachdem er hier eine Revue abge-

halten hatte, nach Ticinum auf den Weg, wo sich

das Heer sammelte, das gegen Constantin nach

Gallien geschickt werden sollte (Zosim. V 30,

Thron sclbst durch einen Usurpator bedroht war

(Zosim. V 27, 2). Die Germanen waren von den

Pyrenaen in die Gegend von Burdigala gezogen

(Paulin. euchar. 239) und dann am Ocean nord-

warts, so dafl man furchten konnte, sie wiirden

auch nach Britannien iibersetzen (Zosim. VI 3, 1).

DenD die Piratenflutten der Sachsen, die an bei-

den Ufern des Kanals pliinderten (Hieron. a. 0.

Mommsen Chron. min. I 654, 62), schie-

die Bcstatigung der Nachricht, daB Arcadius ge-

storben sei, und beabsichtigte jetzt nach Con-

stantinopel zu reisen, urn dort die Vormundschaft

fiber seinen kleinen Neffen Theodosius II. zu

iibernehmeii. Stilicho aber setzte es durch, daB

ihin diese Sendung ubertragen wurde (Zosim. V
31. Sozom. IX 4, 5. 6). Die MiBstimmung des

Kaisers dariiber benutzte der Hofling Olympius,

der ihn auf der Reise nach Ticinum begleitete,

nen ihnen die Moglichkeit der tJberfahrt zu ge- 20 urn bei ihm den Argwohn zu erwecken, Stilicho

— " • wolie seinen eigenen Sohn Euchenus zum Kaiser

des Ostreiches machen (Zosim. V 32, 1. 2. Sozom.

IX 4, 1. 7. Philostorg. XII 1. Olymp. frg. 2).

im 13.August (Mommsen Chron. min. I 300, 538)

brach unter den Soldaten, die Olympius aufge-

reizt hatte. in Ticinum eine Emporung aus; die

Stadt wurde gepliindert und eine groBe Zahl von

Beamten als Kreaturen des Stilichos umgebracht

(Zosim. V 32, 3—7. Sozom. IX 4, 7. Oros^VII

wahren. Da die dortigen Truppen von H. keine

Hilfa erwarten kounten, riefen sie einen gewissen

Marcus zum Kaiser aus, erschlugen ihn aber

schon nach kurzer Zeit. An seine Stelle trat

Gratianus, nm nach vier Monaten sein Schicksal

zu teilen (Olymp. frg. 12 = FHG IV 59. Sozom.

IX 11, 2. Zosim. VI 2, 1. 2. 3, 1. Oros. VII 40,

4. Mommsen Chron. min. I 523). Sein

Nachfolger wurde der gemeine Soldat Constan-

tinus, der sich schnell Galliens bemachtigte, die 30 38, 6). Als dieser in Bologna, wo er, die Reise

Barbarerhorden, die dort umherschweiften, schlug

und zu Biindnissen zwang und Sams, den Feld-

herrn des H., der gegen ihn ausgeschickt wurde,

siegreich abwehite (o. Bd. IV S. 1028). Urn die

Gnade der Gottheit fur sich zu gewinnen, erliefi

H. am 25. November ein Gesetz gegen die Ketze-

reien, das zugleich die Rechte des Heidentums

nach Moglichkeit auszutilgen befahl (Codsl Sirm.

12), und die sibyllinischen Orakel warden ver-

brannt (Rutil. Namat. II 52—56).
408. Da Maria, die alteste Tochter Stilichos

und Gattin des H., vor kurzer Zeit gestorben

war, heiratete dieser ihre jungere Schwester

Thermantia (Zosim. V 28. 34, 6. Olymp. frg. 2.

Mommsen Chron. min. II 69, 408, 1. 71, 415.

Philostorg. XII 2. Zonar. XIII 21 p. 39 c). Dies

ruuB in Rom geschehen sein, wo der Kaiser sich

bis gegen Mitte Mai anfhielt; denn hier erreich-

ten ihn die ersten noch zweifelhaften Geruchte

nach Constantinopel vorbereitend, sich noch immer
aufhielt, die Nachricht von dem Aufstande emp-

flng, versammelte er die Fiihrer der barbarischen

Hilfstruppen zur Beratung. Denn den Romern

des Heeres traute er nicht, weil die Reaktion

gegen das Ubergewicht des germanisch n Ele-

mentes, die damals im Ostreiche zur Eerrsehaft

gelangt war (o. Bd. II S. 1151), sich auch schon

in Italien geltend machte. Da man noch nicht

40 wuBte, ob nieht auch der Kaiser selbst bei dem
Aufruhr umgekommen sei, beschlofi man, falls

dies eingetreten ware, nach Ticinum zu mar-

schieren und ihn an dem ganzen dortigen Heere

fiirchterlich zu rachen; andernfalls wollte man
sich mit der Hinrichtung der Radelsfuhrer be-

gniigen. Da eifuhr man, daB H. selbst sich auf

die Seite der empbrten Truppen gestellt habe,

und Stilicho verlor den Mut. Statt nach Tici-

num wollte er nach Ravenna gehen, wahrschein-

Tode des Arcadius (Zosim. V 31, 1; vgl. 50 lich in der Hoffnung, daB die Gefahr, diese

Cod. Theod. XIV 4, 8. I 20, 1), der am 1. Mai

eingetreten war (o. Bd. n S. 1153). — Die Usur-

pation Constan tins hatte Stilicho verhindert, den

Krieg zur Eroberung Dlyricums zu beginnen,

und Alarich verlangte jetzt als Entschadigung

fur seinen vergeblichen Marsch nach Epirus die

Summe von 4000 Piund Gold = 3l
/j Millionen

Mark (Zosim. V 29, 5. 9. Olymp. frg. 5). Sein

Heer hatte er nach Norieum gefflhrt, aber um

starke Festung belagern zu miissen, den Kaiser

zum Einlenken veranlassen werde. Da er den

Bitten der Barbarenfuhrer, sich an ihre Spitze

zu stellen, nicht nachgab, zerstreuten sie sich,

um, wenn sie bedroht wiirden, zur Flucht bereit

zu sein. Sarus iiberfiel bei Nacht das Lager der

Hunnen, die Stilichos Leibwache bildeten, machte

sie nieder und bemachtigte sich der Schatze_ and
'

Kriegsmittel, die es enthielt, am so zu einem

seiner Forderung Nachdruck zu geben, auch die 60 Kampfe gegen H. besser gerustet zu sein. In

Alpenpasse schon besetzt, die nach Italien ffihr- Ravenna wurde Stilicho bald darauf gefangen

ten (Zosim. V 29, 1—5. 30, 1. 31, 5. Sozom. IX

4, 4. Philostorg. XII 2). Sie wurde im romi-

schen Senat zur Beratung gestellt und dort, ob-

fleieh sie auf heftigen Widersprueh stieB, durch

tiliehos Drangen zur Annabme gebracht (Zoom.
V 29, 5—80, 1). Doch die Schmaeh, die dieser

durch seine Verbindung mit Alarich dem Reich*

gen&mmen (Zosim. V 31, 6. 33, 1—34) und am
22. August (Mommsen Chron. min. I 300, 539.

Zosim. V 34, 7) hingerichtet (Zosim. a. O. So-

zom. IX 4, 1. 8. Philostonj. XI 3. XH 1. Olymp.

frg. 2. Mommsen I 800, 580. 652, 57; vgl. Cod.

Theod. Vn 16, 1. IX 42, 20—22. Const Sinn.

16). Sein Sohn Eucherius, der mit Gall* Placi-

-Liuiiuiiua

dia, der Schwester des H., verlobt war, muBte
bald darauf gleichfalls sterben, weil man behaup-

tete, Stilicho habe ihn zum Kaiser machen wollen

(o. Bd. VI S. 882). Thermantia wurde ihrer Mutter
zuriickgeschickt (Zosim. V 35, 3. 37, 5. 6.), gegen
die Anhanger Stilichos eine lange Reihe grau-

samer Hochverratsprozesse erotfnet (Zosim. V 35,

2. 3. 37, 6. 44, 2. Oros. VII 38, 6) und das Ver-

mogen aller, die unter seiner Herrschaft ein Amt
bekleidet hatten, fur die Staatskasse eingezogen

(Zosim. V 35, 4. 5. 45, 3). Auch warden alle

Schenkungen fiskalischer Giiter, die wahrend die-

ser Zeit erfolgt waren, riickgangig gemacht (Cod.

Theod. V 16, 31). Zugleich machte sich der HaB
gegen die germanische Herrschaft, unter der das

Reich so lange gelitten hatte, darin Luft, daB
die romischen Soldaten iiber die Frauen und Kin-

der der barbarischen herflelen und sie alle um-
brachten (Zosim. V 35, 5). Derselbe Barbaren-
hafi machte sich auch am Hofe geltend und
fiihrte dazu, daB man die Verhandlungen mit
Alarich abbrach, obgleich jetzt seine Forderungen
viel bescheidener geworden waren. Die Folge
war, daB er gegen Rom zog und es durch Hunger
zwang, eine ungeheure Kontribution zu zahlen
(o. Bd. I S.1289). Unterdessen hatte Constantin III.

seine Macht in Gallien befestigt und Spanien
sich gleichfalls unterworfen. Die Verwandten deB

H., die Brfider Didymus und Verenianus, die sich

gegen ihn erhoben, wurden besiegt, gefangen
und bald darauf hingerichtet (o. Bd. IV S. 1029).
Zum Magister Officiorum ernannt, beherrschte
jetzt Olympius den Kaiser (Philostorg. XII 1.

Olymp. frg. 8. Zosim. V 35, 1. Cod. Theod.
XVI 5, 42), den er namentlich durch seine

Frommigkeit zu gewinnen wuBte (Zosim. V 32,
1. 36, 3. August. epiBt. 96. 97=Migne L. 33, 356).
So eroffnete er denn auch seine Regierung mit
einer Reihe von Gesetzen, welche die Macht der
BisehSfe erhohten (Cod. Theod. I 27, 2. XVI 2,

39= Const. Sirm. 9), die Ketzer bekampften
(Cod. Theod. XVI 5, 44. Sirm. 14.) und alle,

die sich nicht zur Religion des Kaisers bekann-
ten, vom Hofdienst aussehlossen (Cod. Theod.
XVI 5, 42; vgl. Zosim. V 46, 3).

409. Da Alarich, durch Nahrungsmangel be-

drSngt, sehr gern wieder zum Reiche in das Ver-
haltnis eines Magister Militum treten wollte,

das ihm in der Form eines Beamtengehalt.es einen
Tribut, seinen Goten die Kornverpflegung ge-
sichert hatte, hatte er den romischen Senat ver-
anlaBt, sich beim Kaiser fur einen Friedens-
schluB zu verwenden (Zosim. V 42, 1. Sozom.
IX 6, 7). Die Gesandtschaft, die zu diesem
Zwecke nach Ravenna ging, schien anfangs Er-
folg zu haben. Um Mitte Jannar wurden ihre
Ftthrer Caecilianus und Attains, der eine zum
Praefecten von Italien, der andere zum Comes
sacrarum largitionum ernannt (Zosim. V 44.
Cod. Theod. IX 2, 5. 6. 31, 1. 36, 2. XI 8, 3.

39, 18. Cod. lust. I 55, 8. Cod. Theod. ES 3, 7.

37, 4. 16, 12); wahrscheinlich wurde auch Olym-
pius abgesetzt (Olymp. frg. 8). Doch bald darauf
langte ein Gesandter Constantins HI. in Ravenna
an und erbat fur diesen die Anerkennung des H.
Dieser gewahrte sie in der Hoffnung, dadoich
die Unterstatzung der gallischen Truppen

|

Alarich zu erlangen (o. Bd. IV S. 10291).
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dieselbe Zeit kamen auch dalmatische Truppen,
die man fur besonders tuchtig hielt, zu seiner
Hilfe an (Zosim. V 45, 1). Endlich hatte H.
schon gleich nach dem Blutbade von Ticinum das
freundliche Verhaltnis zu dem ostlichen Reichs-
teil hergestellt und erwartete auch von dort Hilfs-

truppen (Zosim. VI 8, 2; vgl. Cod. Theod. VII
16, 1). Diese Hoffnungen scheinen H, veranlaflt

zu haben, die Verhandlungen mit Alarich abzu-

10 brechen (Zosim. V 44, 2. 45, 4, Sozom. IX 7, 1).

Caecilian wurde sehon vor dem April als Prae-

fect durch lovius ersetzt (Cod. Theod. n 8, 25.

XVT 8, 19), und Olympius gelangte wieder zur

Macht, die er sogleich benutzte, um ein paar

Freunden des Stilicho, die seinen Verfolgungen

noch entgangen waren, den ProzeB zu machen
(Zosim. V 44, 2). Attalus wurde unter Be-

deckung von 6000 Mann jener dalmatischen Trup-

pen nach Rom geschickt, um dort die Einziehung
20 der konfiszierten VermSgen zu beschleunigen und

so Geld far den Krieg zu beschaffen. Doch unter-

wegs uberfielen ihn die Goten und nahinen fast

die ganze Schar gefangen; kaum hundert, dar-

unter Attalus selbst, vermochten sich zu retten

(Zosim. V 45, 1—4). Der Bischof von Rom
:
Inno-

centius, ging nach Ravenna, um im Auftrage des

Senats den Kaiser zum Frieden zu iiberreden;

doch ein kleiner Erfolg, den dessen Heere um diese

Zeit errangen, bestarkte ihn wieder in seiner

30 Hartnackigkeit (Zosim. V 45, 5. Sozom IX 7, 1;

vgl. Oros. VII 39, 2). Alarich hatte seinen

Schwager Athaulf, der mit einer Horde von

Goten und Hunnen in Pannonien zuriickgeblie-

ben war, zu seiner Veistarkung nach Italien be-

rufen (o. Bd. II S. 1939). Als H. von dessen An-
marsch erfuhr, wollte er ihn vor der Vereinigung

mit Alarich angreifen und zog zu diesem Zwecke
seine Truppen bei Ravenna zusammen. Doch
ehe der Plan ausgefiihrt werden konnte, iiberfiel

40 Olympius mit 300 Hunnen den Athaulf und
brachte ihm schwere Verluste bei, warnte ihn

aber auch zugleich, so daB er sich der Umklam-
merung durch das weit uberlegene Heer des Kai-

sers entziehen und gliicklich zu seinem Schwager
stoBen konnte (Zosim. V 45, 5. 6). Dies scheint

es gewesen zu sein, was die Hofeunuchen benutz-

ten, um die zweite Absetzung des Olympius zu

erwirken. Er floh nach Dalmatien, wurde aber

spater ergriffen und totgepriigelt (Zosim. V 46,

501. Olymp. frg. 8. Philostorg. XII )). Der Sieg

der Hunnen hatte aber auch die Folge, daB die

national-romische Begeisterung, die seit dem
Tode Stilichos am Hofe geherrscht hatte, einer

groBeren Wiirdigung der Barbaren wich. Bei

dem Beamtenwechsel, den der Sturz des Olym-
pius zur Folge hatte, wurde ein Gaiso Comes
sacrarum largitionum (Cod. Inst. IV 61, 12), ein

Allobichus Comes domesticoruni equitum (Zosim.

V 47, 1), ein Generidus Befehlshaber von Dal-
60 matien. Dieser war sogar Heide und vermochte

es durchzuBetzen, dafi ein Toleranzgesetz erlassen

wurde, das H. freilich schon im folgenden Jahre
wieder aufhob (Cod. Theod. XVI 5, 51 mit der
Anmerkung Gothofreds. Zosim. V 46). Bald
darauf stifteten Allobich und der Praefect lovius

einen Soldatenkrawall an, durch den auch noch die

letzten antigermanischen Beamten gestflrat wur-
den (Zosim. V 47) und Allobich die Stellung des
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Magister equitum gewann (Zosim. V 48, 1). Die

Verhandlungen mit den Goten kamen wieder

in Flufl, scheiterten aber durch einen Brief des

Kaisers, der fur Alarich beleidigend war und
ihm durch eine Unvorsichtigkeit des Iovius be-

kannt wurde. Urn die Strafe von sich abzuwen-

den, veranlaBte dieser H. und seinen ganzen Hof
zu dem Eide, niemals mit Alarich Frieden zu

schliefien (Zosim. V 48— VI 1. Sozom. IX
7—8, 1). Als dieser seinen Zorn bereute und
wieder Unterhandlungen anzukniipfen suchte,

wurden sie zuriickgewiesen (Sozom. IX 8, 1. Zo-

sim. VI 6, 1; vgl. Oros. VII 38, 2). Er beschloB

daher, sich einen fiigsameren Kaiser zu schaffen,

zog gegen Rom und zwang den Senat durch Ab-

schneiden der Kornzufuhren, den Priscus Attalus

mit dem Purpur zu bekleiden (o. Bd. II S. 2177).

— In Spanien erhob sich Gerontius gegen Con-

stantin III. und liefi den Maximus zum Kaiser aus-

rufen. Die germanischen Horden, die in Gallien

gepliindert hatten, bemachtigten sich der Pyre-

n&enpasse und drangen im Herbst auch in Spa-

nien ein (o. Bd. VII S. 1270. 1936).

410. Um die Kornprovinz, auf der die Er-

nahrung Roms und der italischen Heere beruhte,

nicht den Barbaren preiszugeben, konnte Attalus

sich nicht entschlieBen, dem Alarich die Erobe-

rung Afrikas zu libertragen, sondern vertraute

einer heidnischen Weissagung, nach der jenes

Land ohne Waffengewalt in seine Hande fallen

sollte. Wahrend Constans, den er als Comes dort-

hin schickte, Afrika zu gewinnen trachtete, aber

von Heraclianus, der dort befehligte, gefangen

und getotet wurde (o. Bd. VIII S. 406), zog Attalus

mit dem Heere des Alarich gegen Ravenna und
versetzte H. in solche Angst, daB er sich bereit

erklarte, den Gegenkaiser als Mitregenten anzuer-

kennen. Da seine Abdankung gefordert wurde,

machte er sich schon bereit. nach Constantinopel

zu entfliehen, als die Ankunft einer Hilfstruppe aus

dem Orient ihm wieder Mut machte und inn zum
Ausharren veranlaBte. Die Nachrichten aus Afrika

und das Zuriickhalten der Kornzufuhren durch
Heraclianus, das nicht nur in Rom, sondern auch

im Gotenlager Hungersnot hervorrief, veran-

laBte Alarich, die Belagerung von Ravenna auf-

zuheben, und da Attalus auch spater darauf be-

harrte, keine gotischen Truppen nach Afrika

zu senden, setzte er ihn im Sommer ab und
suchte wieder Frieden mit H. (o. Bd. II S. 2178).

Aber wieder scheiterten die Unterhandlungen,

und jetzt zog Aiarich gegen Rom, drang am
24. August in die Mauern ein und pliinderte die

Stadt. Dann fiibrte er sein Heer nach Suditalien,

um von dort aus Afrika zn gewinnen, scheiterte

aber schon an dem Ubergange nach Sizilien and
starb bald darauf an einer Krankheit (o. Bd. I

S. 1290). Unterdessen hatte H. sich auch des

Allobieh durch Mord entledigt (o. Bd. I S. 1587),

and Constantin HI., den dieser nach Italien be-

rufen hatte, kehrte auf die Nachricht davon nach
Gallien zuiiick, wo inn bald sein Schicksal er-

eUen soUte (o. Bd. IV S. 1031).
411. Die Feldherrn des H., Constantius and

Ulfilag, bewogen die Truppen des Gerontius in
Gallien, xu ihnen fiberzugehen, and zwangen
Constantin III. nach langer Belagerung in Aries
xnr TJbergabe, dei seine Hinriehtung sehr bald

folgte. In Spanien wurde Gerontius durch seine

eigenen Soldaten zum Selbstmorde veranlaBt

(o. Bd. IV S. 10S1. VII 1270). Doch noch ehe Aries

fiel, wurde in Germania inferior der vornehme

Gallier Iovinus zum Kaiser ausgerufen und zog

mit einem grofien Heer, das aus Burgundern,

Alamannen, Franken und Alanen gebildet war, in

das siidliehe Gallien (Friger. bei Greg. Tur. II 9.

Olymp. frg. 17. Oros. VII 42, 6. Mommsen
10 Chron. min. I 523, 79. 654, 68. II 18, 51. Apoll.

Sid. epist. V 9, 1. Philostorg. XII 6). Die Feld-

herren des H. scheinen sich nach Italien zuriick-

gezogen zu haben, da Miinzen des Iovinus mit dem
Pragezeichen von Aries (AR) verhanden sind, er

sich also jedenfalls dieser Stadt bemSchtigt hat

(Cohen MeMailles impenales VIII 202, 1). In

Spanien teilten die eingedrungenen Barbaren das

Land derart unter sich, daB ein Teil der Van-

dalen Gallaecien besiedelte, die Sueben denWesten
20 bis zum Ocean, die Alanen Lusitanien und die

karthaginiensische Provinz, die silingischen Van-

dalen Baetica (Mommsen II 18, 49).

412. Athaulf, der Nachfolger des Alarich, der

bisher in Italien umhergezogen war, trat mit

Iovinus in Verbindung und mhrte seine Goten

nach Gallien. Doch bald entzweiten sie sich

wieder (o. Bd. II S. 1940), wozu namentlich bei-

trug, daB Iovinus gegen den Willec Athaulfs

seinen Bruder Sebastianus zum Augustus und

30 Mitregenten erhob (Olymp. frg. 19. Oros. VII

42, 6. Philostorg. XII 6. Mommsen Chron.

min. I 300. 467, 1251. 523, 79. 630. II 18, 51.

71. Cohen M^dailles imperials VIII 203).

413. Durch Vermittlung des Praefecten Dar-

danus schloB Athaulf einen Vertrag mit H., was
den Untergang der gallischen Usurpatoren her-

beifuhrte (o. Bd. II S. 1940. IV S. 2180). Der

Comes Africae Heraclianus erhob sich gegen den
Kaiser und landete mit einer groBen Flotte in

40 Italien, wurde aber beBiegt und bald darauf ge-

totet (o. Bd. Vin S. 406). Trier wurde von den

Franken gepliindert und in Brand gesteckt (Fri-

ger. bei Greg. Tur. II 9), die rheinischen Pro-

vinzen von den Burgundern in Besitz genommen
(Mommsen Chron. min. I 467, 1250). Mit

Athaulf kam es zu neuen Zwistigkeiten. Die

Halbschwester des H. Galla Placidia hatte in

Rom gewohnt, als Alarich es eroberte (Zosim. V
38, 1), und war von ihm als Gefangene fortge-

50 ffihrt worden (Olymp. frg. 3. Oros. VII 40, 2.

Mommsen Chron. min. I 468, 1259. n 17,

44. 70. Zonar. XIII 21 p. 39 c; vgl. Zosim. VI
12, 3). Athaulf hatte versprochen, sie auszulie-

fern, wollte aber vorher die Kornlieferungen, die

ihm in dem Vertrage mit H. versprochen waren,

abwarten. Diese aber verzSgerten sich, wahr-

scheinlich weil der Krieg mit Heraclian das Ein-.

laufen der afrikanischen Kornstenern verhindert

hatte (Olymp. frg. 20. 21). Da plfinderten die

60 Goten Burdigala, wo Constantins sie einqoar-

tiert hatte (Paulin. enchar. 285—290), und zogen

wieder gegen Italien heran. Unterwegs nahmen
sie im Herbst Narbo (Mommsen Chron. rain.

II 18, 55) and griffen Massilia an, wobei Athaolf

dureh den jongen Bonifatias schwer verwundet
warde (Olymp. frg. 21; TgL o. Bd. HI S. 698).

Dies wiird die Veranlassang gewesen sein, waram
er den Marseh nach Italien aofgab and wieder
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mit H. in Unterhandlung trat. Doch stellte er

jetzt ftir die Auslieferung der Placidia immer
schwerere Bedingungen, weil er den Plan gefafit

hatte, sie selbst zu heiraten und dadurch zu dem
Kaiserhause in verwandtschaftliche Verbindung
zu treten (Olymp. frg. 22).

414. Nachdem H. seine Einwilligung gegeben
hatte, fand im Januar die Hochzeit mit grofiem
Prunke zu Narbo statt (Olymp. frg. 24. Mom m-
sen Chron. min. n 18, 57. 70, 410. I 468, 1259.

496. 654, 77. Oros. VII 40, 2. 43, 2. Philostorg.

Xn 4). Den Goten wurde Aquitanien zur An-
siedlung zugewiesen; aber da eine arge Hungers-
not in Gallien herrschte (Mommsen 1 654, 72. 73),

konnte Athaulf sich damit nicht begntigen, son-

dern muBte nach wie vor verlangen, daB seine

Horden durch afrikanisches Korn ernahrt wiirden.

Dieses aber scheint H. selbst nicht in genugender
Menge zu Gebote gestanden zu haben, weil Afrika
durch die Erpressungen des Heraclianus tief er-

schopft war und groBer Schonung bedurfte, um
wieder zu Kraften zu kommen (Gesetze zur He-
bung Afrikas Cod. Theod. VI 29, 11. VII 4, 33.

8, 12. XI 28, 8). Dadurch verfeindete sich At-

haulf mit seinem neuen Schwager und erhob den
Attalus zum zweitenroal zum Gegenkaiser (o. Bd.II
S. 2179). So brach der Krieg gegen H. wieder
aus; Tolosa wurde von den Goten erobert (Ru-

til. Namat. I 496) und Burdigala, obgleich es sie

ohne Widerstand aufgenommen hatte, gepliindert

und verbrannt (Paulin. euchar. 309—327). Ala-

nische Horden schloBen sich ihnen an, und da
in Trier Miinzen des Attalus gepragt sind (o. Bd. II

S. 2179), scheinen auch die Franken mit ihnen
in Verbindung getreten zu sein. Doch bei der

Belagerung von VasateB fielen die Alanen, durch
Paulinus bewogen, von Athaulf ab (Paulin. euchar.

331—395), und Constantius besetzte den Hafen
von Arelate, der den ganzen Seeverkehr des

sudlichen Gallien beherrschte, und verhin-

derte so jede Kornzufuhr in das Gotenlager

(Oros. VII 43, 1 ; vgl. H a e n e 1 Corpus legum
238).

415. Durch Nahrungsmangel gezwungen, ging
Athaulf nach Spanien, wo er im Sommer zu
Barcino ermordet wurde (o. Bd. II S. 1941). An
seiner Stelle wahlten die Goten Segerich, den
Bruder des Sarus, zum Konig; aber da auch er

den Frieden mit den Romern suchte, wurde er

schon am siebenten Tage umgebracht (Oros. VII

43, 9. 10. Olymp. frg. 26. lord. Get. 31, 163.

Mommsen Chron. min. Ill 465, wo regnavit

dies VII statt annos VII zu schreiben ist). An
seine Stelle trat Valia (Olymp. frg. 26. Oros.

VII 48, 10. lord. Get. 32, 164. Mommsen
I 468, 1257. n 19, 60. 276. Ill 465). Da auch
in Spanien eine Hungersnot ausgebrochen war
(Olymp. frg. 29. 30), versuchte er einen Teil

seiner Mannen nach Afrika uberzusetzen; doch in

der Meerenge zeretorte ein Sturm ihre Fahrzeuge,
so daB alle zn Grande gingen (Oros. VII 43, 11.

lord. Get. 33, 173).

416. Ein Angriff der Goten auf Gallien

warde durch Constantius abgewehrt (Momm-
sen I 656, 78). Als daher Valia 600000 Modii
Weixen gegen die* Auslieferung der Placidia ange-
boten wurden, nahm er dies mit Freuden an
(Olymp. frg. 31. Oros. VII 43, 12. lord. Get. 82,

165. Philostorg. XII 4. Mommsen I 468,
1259. II 71, 414). Ein Vertrag kam zustande
durch den er den Romern Kriegshilfe zuragte
(Oros. VII 43, 10. 13. lord. Get. 32, 165. Momm-
sen II 19, 60) und dafiir regelmaBige Korn-
lieferungen erhielt (Philostorg. XII 4). Des
Schutzes der Goten beraubt, fiel Attalus dem
Constantius in die Hande und wurde dem H.
zugeschickt, um den Triumph, den dieser in Rom

10 feierte (Mommsen n 73; falsch datiert I 468,

1263; vgl. Philostorg. XII 5), zu verherrlichen

und dann nach Lipara in die Verbannung ge-

schickt zu werden (o. Bd. II S. 2179). Obgleich die

Volkerschaften, die in Spanien eingedrungen

waren, alle den Frieden mit den Romern suchten

(Oros. VII 43, 14), bekampfte sie Valia doch als

Beauftragter des Kaisers (Mommsen II 19.

60. 63).

417. Am 1. Januar feierte Constantius den

20 Antritt seines zweiten Consulats und zugleich

Beine Hochzeit mit Placidia (o. Bd. IV S. 1101).

Bald darauf muB er zur Unterstiitzung des Valia

nach Spanien gezogen sein, da er sich hier durch

List des Vandalenkonigs Fredbal bemachtigte und
ihn als Gefangenen nach Ravenna schickte

(Mommsen II 19, 62a).

418. In Spanien wuTden durch Valia die si-

lingischen Vandalen ganz ausgerottet; die Ala-

nen erlitten eine vernichtende Niederlage, bei der

30 ihr Kfinig Addax fiel. Das Volk verzweifelte dar-

an, seine Selbstandigkeit aufrecht zu erhalten,

und vereinigte sich mit den Vandalen des Konigs
Gunderich (Mommsen II 19, 67. 68. Apoll.

Sid. carm. II 363—365. lord. Get. 33, 173; vgl.

o. Bd. VII S. 1936). Die Verwaltung Spaniens

wurde wieder durch die Tomische Regierung iiber-

nommen, und ein Comes und ein Vicar hieTher-

geschickt (Mommsen n 20, 74). Die Goten
wurden wieder nach Gallien zuriickgefiihrt und

40 ihnen das Gebiet von Tolosa bis zum Ocean, in

erster Linie die Provinz Aquitanica secunda zur

Ansiedlung iiberwiesen (Mommsen I 469,

1271. II 19, 69. Paulin. euchar. 502. lord. Get.

38, 178). Hier starb Valia, und Theodorich wurde
an seiner Stelle von den Goten zu ihrem KSnige
gewahlt (s. V a 1 i a). In Spanien wurde, wahr-

scheinlich durch die Vandalen, Maximus zum
zweitenmal zum Gegenkaiser ausgerufen (Momm-
sen I 656, 85. Das Jahr ist bestimmt durch

50 einen Kometen, der am 15. September 418 er-

schienen ist. J. Williams Observations of co-

mets. London 1891, 31). Ende Dezember starb

Zosimus, Bischof von Rom (L. Duchesne Le
Liber pontificalis I 226).

419. In Rom erhoben zwei Parteien des Kle-

rus, die eine den Eulalius, die andere den Boni-

fatius auf den Bischofsthron, und es begannen
jene Krawalle, wie sie bei solchen Gelegenheiten

flblich waren. Durch den Kaiser lieB Constantius

60 verfugen, daB einstweilen beide Kandidaten sich

der Stadt fernhalten sollten, und berief ein Concil

zur Entscheidung Hires Streites. Als aber kurz

vor dem Osterfest Eulalius ohne Erlanbnis nach
Rom zuruckkehrte and dort neuen Aufrahr er-

regte, warde das Concil abgesagt, und H. be-

stunmte aus eigener M&chtvollkommenheit, daB
Bonifatias als reehtmifliger Papst zn gelten habe
(O. Gfinther Epistolae imperatoram I 59ff.).
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In Spanieii besiegte Gunderich die Sueben (o. Bd.
VII 3. 1937).

420. Dureh Asterius, den Comes Hispaniarum,
bewogen, verzichteten die Vandalen auf die Ver-
niehtung der Sueben und siedelten aus dem nord-
lichen Spanien in das stidliche iiber (Momm-
s e n II 20, 74).

421. Am 8. Februar wurde Constantius zum
Augustus und Mitregenten erhoben, seine Gattin

Suid. s. 'OvcoQia) und Miinzen mit ihrem Bildnis

geschlagen (Cohen a. 0.). Wie die frommen
Schwestern des Kaisers Theodosius II. das Vor-
bild gegeben batten, so wurde auch H. zu ewiger
Jungfrauenschaft beBtimmt (lord. Rom. 328; Get.

42, 224), lieB sieh aber mit ihrem Procurator
Eugenius auf ein Verhaltnis ein. Dieser wurde
hingerichtet, sie selbst aus dem Kaiserpalast
ausgestofien (Ioh. Ant. a. 0. Suid. a. 0.), wahr-

Pkcidia erhielt den Titel Augusta, sein kleiner 10 scheinlich auch der Wurde der Augusta b'eraubt.
Sohn Valentinian den Titel nohilissimtis inter Dies setzt die Chronik des Mareellinus in das

J. 434, wo H. eben erst 16 Jahre alt war

Sohn Valentinian den Titel nobilissimus puer
(Olymp. frg. 34). Doch wollte Theodosius II.

ibn nieht anerkennen, und ein ZerwiirfniB zwi-
sehen den beiden Reichsteilen wurde nur da-
durch vermieden, daB Constantius schon am
2. September starb (o. Bd. IV S. HOlf.). Der
Comes Domesticorum Castinus unternahm einen
Feldzug gegen die Franken (Greg. Tur. II 9).

In Spanien fiel der Usurpator Maximus den Feld-
herren des H. in die Hande.

422. Am 23. Januar feierte H. in Ravenna
seine Trieennalien, wobei Maximus in Fesseln
zur Schau gestellt und dann hingerichtet wurde
(Mo m m s e n I 656, 89. II 75, 422, 2). Castinus
erlitt durch die Vandalen in Spanien eine schwere
Niederlage (MommsenI 469, 1278. II 20, 77.
Salv. de gub. dei VII 11, 45; vgl.o.Bd. Ill S. 1762).
Bonifatius bemachtigte sich Afrikas (o. Bd. Ill

S. 698).

(Mommsen Chron. min. II 79); doch kann
diese Datierung nicht richtig sein. Denn noch
bei den Vicennalien Valentinians III. 443 oder
444 hat man Miinzen auf den Namen der H. ge-

schlagen (Cohen VIII2 220, 4). Ihr Fall wird
also wohl dem J. 450, in dem Attila Anspriiche
auf ihre Hand erhob, nur kurze Zeit vorherge-

20 gangen sein. DaB man sie nach Constantinopel
geschickt habe, beruht nur auf derselben Chro-
nik (darauB geschopft lord. Rom. 328); doch ist

es nicht unwahrscheinlich, daB man sie zu ihrer

Besserung unter den EinfluB ihrer nonnenhaften
Basen am orientalischen Kaiserhofe brachte. Je-

denfalls war sie bald wieder in Italien und wurde
hier mit dem Consular Flavius Bassus Hercula-
nus verlobt, der so unbedeutend war, daB man
nicht zu fiirchten brauchte, er werde auf diese

423. Die Liebe, mit der H. seine Schwester 30 hohe Verbindung Anspriiche grunden (Ioh. Ant.
nach dem Tode ihres Gatten in fast unanstan-
diger Weise verfolgt hatte, verwandelte sich in
offenen HaB. Da ein Teil des Heeres, namentlieh
die Goten, fur Placidia Partei nahmen, kam es
in Ravenna wiederholt zu StraBenkampfen (Olymp.
frg. 40), bis H. die Placidia nach Rom verbannte
(Mommsen 1 658, 90). Von dort floh sie mit ihren
beiden Kindern nach Constantinopel (Momm-
sen I 470, 1280. II 155, 1205. Olymp. frg. 40,

a. 0. D e Rossi Inscr. christ. urb. Romae I

757 mit der Anmerkung). Da schickte sie durch
den Eunuchen Hyakinthos dem Attila einen Ring
und bot ihm ihre Hand an (Ioh. Ant. a. 0. Prise,

frg. 16 = FHG IV 99. lord. Get. 42, 224; Rom.
328. Mommsen Chron. min. II 79, 434).
Als dieser sich bereit machte, die ihm angebo-
tene Ehe zu erzwingen, riet Theodosius, ihm die
H. zuzusenden. Valentinian aber lieB den Hya-

Philostorg. XII 13). Am 15. August starb H. 40 kinthos unter Martern hinrichten, und nur durch
an der Wassersucht (Socrat. VH 22, 20. Theo-
phan. 5915. Olymp. frg. 41, der den 27. August
nennt. Philostorg. XII 13. Zonar. XIII 21 p.
40a). — Lenain de Tillemont Histoire
des empereurs V. E. Gibbon The history of

the decline and fall of the Roman empire V.
E. v. Wietersheim Geschichte der Volker-
wanderung II s

. T. H o d g k i n Italy and her in-

vaders 12. 0. Seeck Geschichte des Unter-
gangs der antiken Welt V. VI. [Seeck.]

4) H., Praefectus urbi unter Theodahat im
J. 535/6 (Cassiod. var. X 30). [Benjamin.]

5) Iusta Grata Honoria (Cohen Me'dailL imp.
VIH2 219. Dessau 818 = CIL XI 276), Tochter
des Kaisers Constantius HI. und der Galla Placidia,

altere Schwester des KaisersValentinian IH. (Olymp.
frg. 34 = FHG IV 65. Sozom. IX 16, 2. Zonar.
XIII 21 p. 39 d). Da ihre Eltem sich am 1. Ja-
nuar 417 vermahlten und ihr jfingerer Binder

die Fiirsprache ihrer Mutter entging H. einer

harten Strafe (Ioh. Ant. a. 0.); doch scheint man
ihre Vennahlung mit Herculanus beschleunigt
zu haben. Unterdessen war Theodosius II. ge-

storben, und Marcian hatte am 24. August 450
die Regierung angetreten. Jetzt forderte Attila,

daB man ihm seine Verlobte zuschicke und ihr

zugleich die Halfte des Westreiches als ihr Erb-
teil iibergebe. DaB dies mit der Erklarung, sie

50 sei schon vermahlt und besitze als Weib keine
Anspriiche auf die Regierung, abgewieBen wurde,
diente den Hunnen zum Kriegsgrund, um 451 in

Gallien einzufallen (Prise, frg. 15. 16. lord. Get.

42, 223. Mommsen Chron. min. I 662,
139). Ihr Gatte, der schon vorher Consular ge-

wesen war (Ioh. Ant. a. 0.), wurde 452 zum Con-
sul ordinarius erhoben (Mommsen HI 533.

De Rossi I 757). [Seecfcf

Honos, lOmischer Gott, Personification der
am 3. Juli 419 geboren wurde, muB sie zwischen 60 Ehre, haufig mit Virtus verbunden (a. d.). DaB
Oktober 417 und September 418 geboren Bein (o.

Bd. IV S. 1101). Ihre Mutter floh mit beiden Kin-
dern 423 nach Constantinopel (Mommsen
Chron. min. I 470, 1280. Zonar. XTH 21 p.
40 b). Naehdem ihr Bruder 425 den westrSmi-
sehen Thron bestiegen hatte, wurde aueh sie

durch den Titel Augusta geehrt (Dessau 817.
818. Ioh. Ant frg. 199, 2 = FHG IV 618.

H. dabei zunachst speziell im militanschen Sinne
gedacht ist, geht aus den Soldateninschriften der
Kaiserzeit henror (v. Domaszewski Westdeutsche
Zeitschr. XIV [1895] 41), und seine Beziehung
m Mars ergibt rich, wie Wissowa Religion
mid Knltns der Romer 135 hervorhebt, wohl
auch daraus, dafi der angesenenste Tempel des H.
und der Virtus in unmittelbarer Nahe des Mars-
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tempels vor der Porta Capena gelegen war (Liv.

XXIX 11, 18): als Ausgangspunkt der transvectio

equitum (s. d.) wird von Dionys. VI 13 der Tempel

des Mars , von Aurel. Victor de vir. ill. 32 der

Tempel des H. angegeben. Errichtet war dieser

Tempel von Q. Fabius Verrucosus, der ihn irn

J. 233 im Kampfe mit den Ligurern gelobt hatte.

Wiederhergestellt wurde er von M. Marcellus

(Cic. de nat. deor. II 61), der in der Sehlacht bei

(CIL X 4371). Inschrii'ten (meist von Soldaten)

an H. und Virtus sind in Pannonien (CIL III

3307. 10285) und Africa gefunden (CIL VIII
6951. 15665), an H. allein (zum Teil an einen

bestimmten H. , z. B. der Legion , des Legions-

adlers, einer Stadt, an den Genius und H. von
Privatleuten) in Noricum (CIL III 5123), Pan-

nonien (CIL III 10 528), Gallia cisalpina (CIL V
4449. 5869. 5892. 7468), Africa (CIL VIH 302.

Clastidium (Liv. XXVII 25, 7. XXIX 11, 13) und 10 6950), Etrurien (CIL XI 2910), am Rhein (XIII

dann noch einmal nach der Eroberung von Syra-

kus (Val. Max. I 1, 8) dem H. und der Virtus

einen Tempel gelobt hatte. Die Ausfiihrung der

Absicht des Marcellus, den Tempel des Fabius

beiden Gottern zu dedizieren, wurde von den

Pontifices gehindert, weil nicht zwei Gottern eine

Cella gewidmet werden konne; infolgedessen

wurde eine aedes der Virtus hinzugefugt (Liv

XXVn 25, 7. Plut. Marc. 28. Val. Max. I 1, 8)

6752). Vgl. v. Domaszewski a. a. O. Tou-
tain Les cultes pa'iens dans l'empire romain I

1, 419ff.

Die Arvalen opfern im J. 66 wegen der Ent-

deckung der Pisonischen VerschwCrung dem H.

eine Kuh (CIL VI 2044 15); da nach rOmischem

Ritus das Geschlecht des Opfertiers dem der Gott-

heit entsprechen muB (Arnob. VII 19), ist dies,

wie Wissowa a. a. 0. 137 hervorhebt, nur unter

die vom Sonne des Marcellus im J. 205 geweiht20 der Voraussetzung verstandlich,_ daB dem II. nach

wurde (Liv. XXIX 11, 13). Der Tempel war mit

Kunstschatzen geschmiickt, die Marcellus aus

Syrakus fortgefiihrt hatte (Cic. Verr. IV 121;

de rep. I 21. Liv. XXV 40, 2, vgl. CIL I 531)

;

der Enkel des Marcellus stellte die Statuen seines

Vaters, seines GroBvaters und seine eigene an

dem Tempel auf (Ascon. ed. Kiessling p. 11).

Vespasian lieB den Tempel wiederherstellen und
ausmalen (Plin. XXXV 120). Einen andern Tempel

griechischem Ritus geopfert wird, in dem diese

Vorschrift nicht besteht (Stengel Opferbrauche

der Griech. 191ff.). Bestatigt wird dies durch

die von Plutarch (quaest. Rom. 13) uberlieferte

Nachricht, daB man dem H. mit unbedecktem

Haupte opferte, was ebenfalls dem graecus ritus

entspricht. Wissowa a. a. 0. weist darauf bin,

daB im Marstempel vor der Porta Capena friih

der griechische Ritus Eingang fand, und ver-

des H. und der Virtus errichtete C. Marius aus30mutet, er sei von diesem auf den benachbarten

der cimbrischen Beute (CIL 12 p. 195, XVIII
= CIL XI 1831), unterhalb des Gipfels eines

Hiigels (Fest. p. 344 b, 17), vielleicht unterhalb

des Auguraculum (s. d.) am Abhange der arx

(Richter Topograpbie von Rom 2 120); der

Tempel war von dem Baumeister Mucius erbaut

(Vitruv. Ill 2, 5). Viteuv (VII praef. 17) ruhmt

seine harmonischen Verhaltnisse. DaB bei der

Griindung des Tempels Spiele gestiftet worden

und innerlich von ihm abhangigen Kult des H.

tibertragen worden.

Auf Miinzen der republikanischen Zeit findet

sich der Kopf des H. lockig und lorbeerbekranzt,

teils allein (Babelon Monn. cons. I 469 [ca. 20

v. Chr.]. II 147 [ca. 45 v. Chr.]), teils zusammen
mit Virtus (Babelon I 512 [ca. 82 v. Chr.]).

Auf Kaisermtinzen ist H. haufig zusammen mit

Virtus in ganzer Figur dargestellt, halbnackt

seien (vgl. Schol. Bob. ed. Orelli p. 305), beruht 40 oder in der Toga, in den Handen ein Fullhorn

wohl, wie Wissowa a. a. 0. 136, 2 betont, nur und Lanze oder Zepter oder Zweig, bisweilen

auf einem MiBverstandnis von Cic. pro Sestio

116. Ein Tempel des H. und der Virtus befand

sich aucrmnter den von Pompeius auf der Hohe
seines Theaters errichteten Tempeln (CIL I 2

p. 324. 244), der Stiftungstag war der 12. August.

Ein anderes Fest des H. und der Virtus fand

am 29. Mai statt (CIL 12 p. 319). Cass. Dio

LIV 18 berichtet, Augustus habe das Fest des

mit Strahlenkrone, Cohen Me"d. imp.2 I p. 325

nr. 89 (Galba). 359 nr. 38 (Vitellius). 382 nr.

202 (Vespasian), n p. 310 nr. 414f. (Antoninus

Pius). Ill p. 25 nr. 235; 26 nr. 239ff. (Marc

Aurel). Auf der pannonischen Weihinscbrift an

H. und Virtus CIL III 10 285 ist H. mit einer

Lanze bewaffnet dargestellt, mit seinem Schilde

einen niedergesunkenen Soldaten deckend. Uber

H~ 'und dei'Virtus auf die noch zu des Schrift- 50 anderefflrH. erklarte Darstellungen vgl. Pur gold

stellers Zeit ublichen Tage verlegt; vielleicht be-

zieht sich diese Angabe auf das Fest des 29. Mai,

Mommsen (CIL I 2 p. 319) und Wissowa
(Relig. der Romer 136) vermutet jedoch, daB
der Tag der vom Tempel vor der Porta Capena
ausgehenden transvectio equitum (15. Juli) ge-

meint sei.

Aufier diesen Tempeln gab es noch ein Heilig-

tum des H., vielleicht das alteste, vor der Porte

Archaolog. Bemerkungen zu Claudian und Sido-

nius 30; Miscell. Capitol, p. 22. Wieseler Abb.

der Gottinger Gesellscb. d. Wiss. XXX (1883)

24ff. Engelhard De personif. quae in poesi

atque arte Rom. inveniuntur 64. M. Mayer
Arch. Ztg. XLII (1884) 280. v. Domaszewski
Arch. f. Religionswiss. IX (1906) 307. Aufier

der schon angefuhrten Literatur vgl. noch Wis-
sowa in Roschers Lex. I 2, 2707. Saglio

Collina, das erbaut wurde, weil man dort an60beiDaremberg-SaglioDict. HI 248. Preller

einem Altar ein Blechplattchen mit der Auf-

schrift honoris gefunden hatte (Cic de leg. II

59); aus derselben Gegend stammt die altlatei-

nische Weihinschrift an H. CIL VI 3692.

AuBerhalb Boms ist eine aedes Honoris nur
ana Puteoli bekannt (CIL X 1781, 2 Z. 11), ludi

Honoris et Virtutis gab es in Terracina (CIL X
8266), ein collegium Honoris et Virtutis in Narbo

Jordan n 248. [Samter.]

Hopleten (t>r>l»?»s). eine der vier sog. ioni-

schen Stammesphylen , unter denen sie in der

gewohnlichen Reihenfolge den letzten Platz ein-

nimmt. Nach der sagenhaften bei Herod. V 66
nberlieferten Tradition geht der Name der Phyle

auf Hoples, einen Sohn des Ion, zorfick: %&v
"Icovot xalSfor rtliovtoe xal AfyixOgsoe teal *Aq-



*avo nopiias

yaSeo) xai VnXtjzog anaXXa'Sag (Kksto&evt];) rag
facovvftiag. Daneben flndet sich bereits im Alter-
tum die Anschauung, daB die vier ionischen
Phylen nach dem Beruf ibrer Angchorigen benannt
seien, und zwar sah man in den H. die Vertreter
der Kriegerkaste. Vgl. Strab. Vm 7, 1 p. 383 6
S'e ("law) jiq&tov fib> slg xhzagag tpvXag SuiXe
xo ncjwxov eha elg zhzagag ftiovg • zovg per yap
yicogyobg ane8eig~s, zovg Sis St)/,uovgyovg , zovg Si
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friechischen Burger- und Soldnerheeren. Audi
ie m£sxaigoi (s. d.) der makedoniseben Phalanx

wurden zu den 6. gezahlt. [Lammeri]
Hoplites fOaXhyg). 1) Eine Ortlichkeit dst-

lich des Eurotas an einem Wege, der von Sparta
in die Gegend von Sellasia fiihrte nach Zenon
(FHG III 179) bei Polyb. XVI 16, 2: 6Q/ijoavza
xov Ndfiiv ex xfjg Aaxsdaifiovog xai SiafSavxa xov
Evgcoxav izorafidv izaga rov 'OnUxtjv nQooayogevo-

^Qonoiovg, zezaoxovg 8c xovg yvXaxag und Plut. 10 ^vov xooeveo&at Sea xrjg 6Sov xrjg oxsvijg Tiaoa
bol. 16.to fisv paXtftor OnXlzag, wo iibrigens beide x6 IloXtdowv, ewg fai zovg xaxa SsXXaoiav dmlxsxo
Ansichten erwahnt werden. Diese Deutungsver-
suche haben kemen wissenschaftlichcn Wert. Den
richtigen Weg haben die Gelehrten gewiesen, die
den Versuch machten, den Namen der Phylen
von Gottheiten abzuleiten. MaaB Gott, Gel. Anz.
1890, 353, 3 stellt die X>nXrjxsg zusammen mit den
VnXoontot, deren Phyle "OnXoSfila in ciner In-
sehrift von Mantinea (Le Bas \

r
oy. II 352 p, 10

arpixsro
xoTiovg. Polybios ffihrt diese Stelle an, um die
geographische Unwissenheit Zenons zu erlautern,
der Nabis nach Sellasia marschieren laBt., urn uber
Thalamai in Messenien einzufallen. Die topogra-
phischen Einzelheiten des Weges bis Sellasia be-
anstandet er nicht (Leake; fiirBursians gegen-
teilige Ansicht sehe ich keinen Grund). Wir
wissen allerdingt, auch nicht, ob Polybios die= Bechtel Samml. Gr. Dial. Inschi. I 1203) 20 Gegend dazu genau genug kan'nte. Die Lage von

genannt wird. DaB dieser Name auf Zsve VnXdo- Sellasia ist sicher (Kromayer 212, 1 ; vgl seine
(iiog zuriickzuftihren ist, darf als sicher gelten;
denn dieser Gott genoB in Arkadien Kult (Arist.

d. part. anim. Ill 10, 673a, 19 und die Inschrift
von Orchomenos bei Le Bas Voy. II 353, 18 =
Dittenberger Syll.2 229, wo er fur Methydrion
bezeugt wird). Andererseits finden wir eine "Hga
"OxXoofita (Lycophr. Alex. 858) und lakinische A&tjvd
'OnXoofxio. in Elis (Schol. Lye. 614). Diese Zusam-

Skizze 216). Ob der Weg, den Zenon beschreibt,
mit der groBen StraBe nach Tegea zusammenfallt,
ist dagegen wieder zweifelhaft. Diese StraBe (Kro-
mayer 221, 4) lieB man friiher auf der Ostseite
des Burgberges von Sellasia verlaufen (Bob lay e.

Boss. Curtius 259 und dessen Taf. IX. Bur-
sian. Lolling), nach Kromayer 220 ist das

, ,. , i , „ -, - infolge der Beschaffenheit des Gelandes unniog-
menstellung beweist, daB das Itatsel, welches uns 30 lich; sie muB an der Westseite des Ber<*es ent-
die ionischen H. aufgeben, nur zur Hiilfte gelost ist.

Denn es bleibt noch immer fraglich, von welcher
Gottheit sie ihren Namen entliehen haben. Die
Phyle der H. ist nur fiir Attika belegt, wo sie bis auf
Kleisthenes bestand (Herod, a. a. O. Arist. 'A&. noX.

8.21), und aufierdem fur Kyzikos (Athen. Mitt. VI
1881, 44. 45. XIII 1888, 305. Bull. hell. VI 1882,
€ 1 3). Zu vermuten ist ihr Vorhandensein : in Delos
(Bull. hell. X 1886, 473, 2 und XIV 1890, 418),

lang gegangen sein. In dieser Kichtung. waren
also zunachst die von Zenon genannten Puukte
zu suchen. Der Hohlweg und Poliasion muBten
zu finden sein. Was der H. gevvesen ist, konnen
wir den Worten des Polybios nicht mit Sicher-
heit entnehmen. Leake versteht darunter eine
Statue am Ufer des Eurotas, Curtius 321, 54
den Apollon Pythaeus vom Thornax ; dem wider-
spricht jedoch, was wir uber die Statue des Apol-

Teos (CIG 3078. 3079), im milesischen Tomoi (Rev. 40 Ion wissen, s.' o. Bd. II S. 85, 63ff. Fur eineii
arch. XXVIII 1874, 22), und im samischen Pe-
rinthos (Rev. arch. XXXVI 1878, 302), da in
diesen Orten die eine oder andere der Phylen
Geleontes, Argadeis und Aigikoreis vorkommt. Vgl.
im allgemeinen o. Bd. I S. 958f., wo die Literatur-
angaben zusammengestellt sind; dazu Busolt
Gr. Gesch. LT2 lOlff. Szanto S.-Ber. Akad. Wien
CXLIV 1901, 39ff. 60. [Kolbe.]

Uoplias (OjiXlag) war nach Plut. Lys. 29 (II

Bach halten den H. 0. Muller und Bursian.
Li teratur: Leake Pelop. 352,2. Bursi an Geogr.
LT 117 und Anm. 2. Kromayer Ant. Schlacht-
felder I. B o b 1 a y e Recherches 74 und Karte. Ross
Reisen und Reiserouten 190. Curtius Pelop. II.

Lolling Hellenische Landeskunde 1 82. O. M u 1 1 e r

Dorier^ n 437.

2) Bei Plut. Lys. 29 (II 415, 19) wird ein
Orakel erwahnt, das dem Lysander gegeben und

415, 24) ein alter Name eines Rhewmas bei Koro- 50 bei seinem Tode in Erfullung gegangen sein sollte:
neia: node Koowvaav vmuannom *Tva, rn, 0>,lAnr.> 'OnXixrjV xeXaSovxa <pvXd(ao»al as Xf.Xevoi. Manneia

: agog Kogwveiav xslf"x&8ovt' S'vcu xoi <PiXagco

noza.nu) ovjjiipBgofisvov jiaga zrjv noXiv. In Plu-
tarchs Zeit hieB er Isomantos. Der Philaros (Pha-
laros bei Pans. IX 34, 5) ist der Bach von H.
Georgios (Leake North. Gr. LT 140), dessen
Hauptarm von der Pondsaquelle gespeist wird (s.

o. Bd. VLTI S. 4, 10ff.). Den H.-Isomantos wollte
Leake in dem Bach von Steveniko wiedererken-
nen ; aber dessen Vereinigung mit dem AbfluB der

deutete den Vers auf einen Bach, offenbar wegen
des Attributs xekdScav, vgl. Plut. de Pyth. or. 27
= LU 64, 5 B xov 'OnMztjv noxaftov. Aber die

Lokalisierrmg machte Schwierigkeiten. Nach der
Erzahlung, die Plutarch zuerst (415, 7ff.) wieder-
gibt, verstand man unter dem H. einen Wasser-
lanf dicht vor der Westfront der Stadt Haliartos:

415, 9 tug ol noXifuot ngooitiootev avzoTg xov Avodv-
Pondsa findet etwa 3 km oberhalb der Ruinen 60 &qov xov 'OnXlxyv ijiri StafStfaxoxog. 415, 14 to
von Koroneia atnt.t- *r fli«Rt. alBn nipht ™^1 T^, j,^ nagfr ^ „^lv frx&oor 'OxXhrjv xaXovotv.von Koroneia statt; er flieBt also nicht jtaga xrp>

noXiv. Man wird wohl annehmen mussen, daB ein
unbedeutenderer Wasserrifl gemeint ist. Auch
Barsian Geogr. I 235, 3 versucht keine Identi-
flzierung. [Bolte.1

'ChxiXxm, Schwerbewaffhete, die mit Helm,
Panzer, Beinschienen, giofiem Schild, Schwert
und Handspeer ausgerugteten Fufitrappen in den

Das Gefecht hat unter den Mauern der Stadt statt-

gefunden, und doit ist Lysander gefallen: Plut.
Lys. 28 = 414, 7ff. 32. Xen. helL HI 5, 19. 23.
Der Bach, den Kiepert FOA XIV als H. be-
zeichnet, ist also viel zu weit, etwa 1 km, von
den Ruinen von Haliartos entfemt Aber dicht
vor der Stadtmauer, ,eine Minute westlich ron
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dem Pestungshiigel' (Lolling Urbaedeker 216),
flieBt wirklich ein kleiner Bach, der vollkommen
zu den Angaben Plutarchs paBt (Leake North.
Gr. LT 207. 209; Prazer Paus. V 165 hat die

Entfernungsangabe bei Leake 207 miBverstan-
den). Aber ebenso genau paBt, wie schon Leake
sah, die ganze Ortfichkeit zu der atiologischen

Erzahlung bei Pans. LX 33, 4 von der Entstehung
des Baches Lophis. Deshalb halt Leake H. und

sports 289 besser militarisch als agonistisch ge-
deutet werden. Sicher erweislich sind jedoch fur
die altere Zeit Helm, Schild und Beinschienen,
welch letztere dann etwa um die Mitte des 5. Jhdts!
verschwinden; schliefilich bleibt der Schild. alleiii

(Paus. VI 10, 4. V 12, 8). Die Lange der Bahn
beim H. ist, wie schon die Bemerkung fiber die
Eleutherien beweist, an verschiedenen Orten offen-

bar verschieden gewesen. Der von Nemea wird
Lophis fur identdsch, ebenso Bursian Geogr. 1 10 von Philostrat als Tiattog (s. d.) bezeichnet, muB
233, 2 und Lolling Hellen. Landeskunde 123.

Wenn Kiepert Text 2 sich gegen die Ansetzung
des Lophis auf der Westseite von Haliartos aus-

spricht, so hat er die Einzelheiten der Erzahlung
bei Pausanias nicht genugend erwogen. Vollends
seine Einwendung, ein so kleiner Bach kOnne nicht

zwei Namen gehabt haben, wird sofort durch die

nachste Bemerkung Plutarchs uber den Hoplias-
Isomantos widerlegt. Eine andere Frage ist es

also vier Stadien umfaBt haben, was man auch
fiir Plataiai wird voraussetzen diirfen. Zu Olympia
(Paus. LT 11, 8) und Athen (Arist. Av. 291 und
Schol.) war der Waffenlauf ein Diaulos (s. d.).

Plat. Leg. 833B, der in seinem Idealstaat nur
Waffenlauf, keinen nackten Lauf dulden will, geht
beim Schwerbewaffneten bis 60, beim Leichtbe-
waffneten bis 100 Stadien. Von einem Ablegen
und Wiederaufnehmen des Schildes wahrend der

ob der Wasserlauf, den Pausanias Lophis nennt, 20 Ausfuhrung des Laufes, was Hauser vermutet
wirklich je den Namen H. getragen hat. Wie
Plutarch 415, 21ff. weiter berichtet, wurde das
bestritten (xtvsg Se xov 'ChtXlxtjv ov ngog 'AXi-

dgxtfi £eTv Xiyovaiv) und der Name auf einen
Winterbach bei Koroneia bezogen, der ehemals
Hoplias (s. d.) hieB und in Plutarchs Zeit Iso-

mantos genannt wurde. Das ist ein verzwei-

felter Ausweg; denn so verliert das Orakel
alle Beziehung zu dem Orte, wo Lysander tat-

hat, kann natiirlich keine Rede sein. Die Beliebt-

heit des glanzenden Schauspieles, das der H. hot,
geht auch aus der Haufigkeit hervor, mit der er

in alien seinen Phasen auf Vasenbildern dargestellt

ist. In bunter Bewegung sieht man die Laufer
sich waffnen oder beim Start antreten (Schema der
tuscischen Bronze) oder bereits in eiligem Laufe
begriffen; vgl insbesondere die Euphroniosschale
H a rtw i g Meistersch. Taf. XVI. Journ. hell. Stud.

sachlich seinen Tod gefunden hat. Zu einer sol- 30XXLTI 278. 284. Gerhard Auserl. Vas. 257. 261.
chen Auskunft wurde man aber gewiB nicht ge-

grifi'en haben, wenn es bei Haliartos. uberhaupt
einen Bach namens H. gegeben hatte. Entweder
hat der Verfasser der von Plutarch wiedergegebenen
Anekdote den Namen erfunden, oder es hat tat-

sachlich eine Metonomasie des Baches stattge-

funden. [Bolte.]

8) T)nXixr); , Sgoftog svojtXog , auch onXov,

der Lauf in Waffenrustung. Nach Phil. Gymn. 7

Die panathenaische Vase des J. 336 v. Chr. Mon.
d. Inst. X. XLVLTIe, 3. Literatur und weitere
Darstellungen : Krause Gymn. u. Agon. 353ff.

Bussemaker in Daremberg-Saglio I 1644f.

Hauser Jahrb. II 9511'. X 182ff. Gardiner
Journ. hell. Stud. XXIII 276ff.; Greek athlet.

sports 285ff. [Juthner.]

Hoplomachie (6nXonaxia), der Waffenkampf.
Die Sache ist alter als das Wort und zwar er-

soll er uralt und in Nemea zu Ehren der sieben 40 scheint bereits II. XXLTI 811 der Zweikampf in
Helden eingefiihrt worden sein. In die olympischen
Spiele fand er jedoch erst 520 v. Chr. Eingang
(Iul. Afric. zu Ol. 65. Paus. V 8, 10, Phil. Gymn.
13), und zwar nach der Sage zum Andenken an
die von einem Schwerbewaffneten uberbrachte
Meldung eines Sieges der Eleer gegen die Dymaier.
Diese Aitia wird indes von Philostrat zurfickge-

wiesen, der dem Waffenlauf die symbolische Be-
deutung zuschreibt, das Aufhoren des Gottesfriedens

Waffenrustung agonistisch verwendet. Bei den
groBen Nationalspielen war er, soviel wir sehen,

ausgeschlossen. Doch deutet Plut. quaest. conv.

V 2 an , daB es nach seiner Ansicht in Pisa in

alterer Zeit einen fiovopiaxiag iywv ni%oi <povov

xal otpayfjg r<3v qzxco/j.evoiv gegeben habe, und
Pouqueville Voyage en Grece IV 301 hat im
Alpheiosbett einen Helm mit der Inschrift onXo-

itdx.og gefunden (CIG 1541). Auch sonst werden
und den Wiederbeginn des Kriegszustandes anzu- 50 solche Wettkampfe erwahnt. Nach Diyllos bei

deuten, da diese tfbung namlich in der Reihen
folge die letzte war (vgl. auch Paus. ILT 14, 3
Pint, qnaest. conv. LI 5. Artem. onir. I 63, so-

wie die Olympionikenlisten von Phlegon und Oxy-
rhynchos). Als der hervorragendste H. gait aber
nach Phil. Gymn. 8 (vgL Paus. LX 2, 6) der an
den Eleutherien zu Plataiai zur Erinnerung an den
Sieg gegen die Perser abgehaltene und zwar wegen
der Lange der Bahn und wegen der den Mann

Athen. IV 155A hat Kasandros bei einer Leichen-

feier einen solchen Zweikampf veranstaltet, zu
dem sich vier Soldaten meldeten, und in Wett-
kampfen fiir Epheben werden Preise auch fur H.
ausgesetzt. So in Athen an den Theseia (Dum o n t

LT. XXIUb 67), wo die Junglinge ihre Fertigkeit

teils im Fechten mit Schild und Lanze der Hopliten
(h> damSicf) xai Sooaxt), teils mit dem langlichen

Schild und Schwert der Leichtbewafineten (h
deckenden Waffenrftstung. Er soil dadurch er- 60 &vge<p xai /uxzaiga) zu zeigen hatten , oder von
schwert gewesen sein, daB ein jeder, der darin
nach einem errungenen Siege zum zweitenmal auf-
trat, Leibburgen stellen mufite, da er im Falle
einer Niederlage dem Tode verfiel. Die Ans-
rustung mag uraprunglich die gesamte Kriegswehr
umfaSt haben, doch laBt sich dies nicht erweisen,
da Vasenbilder mit einhereilenden Hopliten mit
Schuti-and AngriftswafTen nach Gardiner Athlet

Sestos, etwa 120 v. Chr. (Dittenberger Syll.i

246, 81). Der Ernnder des kunstmaBigen Fechtens
wird von Hermippos bei Athen. IV 154D Demonai.
von Ephoros Demeas aus Mantinea genannt. Wah-
rend sich die Lakedaimonier gegen diese Kunst
ablehnend verhielten und den Hoplomachen den
Zutritt verwehrten (Plat Lach. 182E-183B, vgL
auch Euthyd. zu Anfang), stand sie in Athen sehr
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in Ansehen und spielte bei der Ausbildung der

Jugend eine grofie Rolle. Ihr Lehrer, der 6xXo-

/idxog, wird in den erhaltenen Ephebeninschriften

regelmafiig unter den Lehrern aufgezahlt und zwar

ant'angs an dritter Stelle. Im Laufe der Zeit scheint

er allerdings an Bedeutnng eingebiifit zu haben.

Seine Aufgabe war es, in der Fuhrung der Waffen

im Einzelkampf, aber auch in der Bewegung ganzer

TruppenkSrper, d, h. in der Taktik, Unterrieht zu

erteilen. Die H. wurde von Theoretikern und
Praktikern vielfach der Gymnastik vorgezogen.

In den Gesetzen VLU 833 E. 834A empfieb.lt sie

Platon anstelle der Pale, und Plutarch weifi von

Philopoimen 3 zu berichten, daB er die Gymnastik

und Agonistik verschmahte, dagegen sich eifrig

im Pechten und Reiten tibte. Krause Gymn.
u. Agon. 612f. Dumont L'epheTrie att. I 185ff.

Grasberger Erz, u. Unterr. Ill 139ff. Saglio
in Daremberg-Saglio III 248f. [Jiitbner.]

'OjiXofidxcS, der Lehrer der Waffeniibungen,

Exerziermeister. Xen. resp. Lac. 11, 8. Gal. de

val. tuend. LT 12. [Lammert.]

Hoplosmia s. Hoplosmios.
HoplosmiOS (Hoplosmia, 'OnAoa/uog, 'Onkoa-

fita), Epiklesis des Zeus und der Hera. tTber die

Namensform X). = X)7il6ifiios = X)nXodd/uws,

vgl. Kretschmer Griech. Vaseninschr. 149.

Meister Griech. Dialekte II 108. Zeus H.

wurde verehrt in Arkadien, und zwar in Methy-
drion (Le Bas Megar. et Peloponn. 383, 18

= Foucart Eev. arch. XXXII 1876,2 p. 96f.

= Dittenberger Syll. 178; vgl. Dittenber-
ger Herm. XVI 183 tov Aiog tov X)jiXoofj,iov)

und Mantineia, wo die Phyle X)nXo8fiia (LeBas
352) einen solchen Kult wahrscheinlich macht.

Auch Aristot. de part, animal. LTI 10 p. 673 a,

19 spricht von einem Priester des Zeus H. in

Arkadien (negl Sis 'AgxaSlav, nicht Kagiav , vgl.

Foucart a. a. 0. 103) Foucart 102 verweist

niit Recht auf den Giganten Hopladamos (s. d.)

von Methydrion, der die Rhea begleitete, als sie

das Zeuskind unter dem Herzen trug (Pans. VLU
32, 5. 36,2); vgl. FougeresMantineeetl'Arcadie
orientale 297f.

Hera X)aXoa/iia (so ist auch zu lesen bei

Zonar. lex. 1459 statt VxXoa^h'a • ij °Hga) wurde
in Elis verehrt (Tzetz. Lycophr. 614. 858). Lyko-

phron 858 gebraucht den Namen H. als Urn-

scbreibung fur die Hera Lakinia und 614 als

Umschreibung fur die argivische Gottin, an deren

Altar Diomedes vor den Nachstellungen der Aigia-

leia fluchtete (s. o. Bd. I S. 956, 40). Das war
nach Schol. 610 und Tzetz. 610. 614 Hera, nach
Schol. Horn. II. V 412 und Schol. Lycophr. 614
Athena. Was Lykophron selbst meint und ob
ihm nebe'n der Hera H. (858) auch eine Athena
H. bekannt war, ist ungewiB. Der Angabe von
Schol. 614, Athena H. sei in Elis verehrt worden,
ist vorzuziehen die Erklarung von Tzetz. 614.

858, HeraH. sei in Elis verehrt worden. [Jessen.]

Hopoleas, Arkader, aus Mantineia, Oikist dieser

Stadt bei der GrGndung von Megalopolis im J. 370
v. Chr. (PauB. Vffl 27, 2; vgl Beloch Griech.

Gesch. n 261, 1). [Sundwall.]

Hon. 1) s. Gora.
2) H., Itin. Atex. 107, s. Or a.

Herm QnlrinJ war in den libri sacerdotum
populi Rotnani d. h. den Pontiflealbflchern neben

ahnlichen Wesen wie Lua Saturni, Salacia Nep-
tuni und Herie Iunonis (s. d.) genannt (Gell. XIII
23, 2 nach Varro? Hosius Praef. XLVII). Aus
derselben Gebetsformel kennt sie Ennius A. 117

teque Quirine pater veneror Horamque Quirini.

Die Messung Hora bei ihm ist wohl durcb. die

Erinnerung an die griechischen Horen beeinnuBt

und die Messung Hora bei Ovid. met. XIV 851
die ursprungliche ; W. Snhulze Zur Gesch. lat.

10 Eigennamen 483 bringt den Namen Horatius mit
ihr in Verbindung. Antistius Labeo bei Plut. aet.

Rom. 46 wirft sie, indem er Hora miBt, mit einer

ratselhaften Gottin Horta zusammen, deren Tempel
Immer geoffnet war. Auch Nonius 120, 1, der H.
mit luventutis dea glossiert, setzt die Identifica-

tion mit "Qqa voraus. Zu einem freilich rein li-

terarischen Mythos hat ihr die Gleichsetzung des

Quirinus mit Romulus verholfen: Romulus' Gattin

Hersilia (s. d.) gramt sich fiber die Entriickung

20 ihres Gatten so sehr, daB Iuno sie als H. in den
Himmel versetzt. Ovid, der diese Legende allein

erz&lilt (met. XIV 829), kann sie nach Wissowa
Ges. Abh. 142 auch erfunden, freilich sie auch

schon vorgefunden haben. Vgl. Wissowa a. O.,

bei Roscher Myth. Lex. I 2712 und Rem. Relig.

156. [KrolL]

Horai (Horae,
r
f2geu), Gruppen gottlicher

Wesen, wozu mit den Chariten, Moiren, Keren
usw. auch die H. gerechnet werden mussen, ent-

30 ziehen sich vielleicht noch mehr als alle anderu

Gestalten der antiken Religionsgeschichte unserm
Begriff und unsern Deutungsversuchen. Schon
die Mehrzahl gibt ihnen etwas Unbestimmtes
und Allgemeines. Wir vergegenwartigen mis

dieses, wenn wir Satze wie: ,die Magd kehrte

das Haus' und ,Magde kehrten das Haus', oder

,ein Engel lenkte seine Schritte' und ,Engel

lenkten seine Schritte' einander gegeniiberstellen.

Die ersten empfinden wir als ein personliches

40 Eingreifen, die letzten als ein umfassendes Wal-
ten. Auch in andern Kulturkreisen, als den
griechischen, finden wir, im Gegensatz zu den
scharfer umrissenen Personlichkeiten der Einzel-

gotter, dieses zugleich umfasBende und nicht

ganz deutlich greifbare Walten der Pluralgotter;

man denke an die zahllosen Damonengruppen
der Babylonischen Texte (R. Thompson Devils

and evil Spirits of Babylonia). In der nordischen

Mythologie finden wir indenWalkyren undNornen,
50 im Volksglauben in Elfen und Heinzelmannchen

diesen Charakter der Vielfaltigkeit. Wo in der

antiken Literatur das Wort ,H.' fallt, wird

nun das Schwebende noch schwebender, da bier

der Gottername immer in engster Beruhrung
mit Ausdriicken der gewohnlichen und der dich-

terischen Sprache geblieben ist. Es ist schwer,

oft unmoglich zu bestimmen, wo das Appellati-

vum &qt) aufhort und das Nomen proprium

"Qqti anfangt und umgekehrt. Vergessen wir

60 jedoch nicht, daB eine so spitzfindige Treanung
dem antiken Geist zwecklos, ja toricht vorkam.
Gerade die Beweglichkeit der Grenzen ersehien

ihm eine Erhohung der Ausdrueksfahigkeit. Je
mehr in dem Gattungenamen der Gottername
empfunden wurde und jemehr andreneits dureh
den Gotternamen die allgemeine Bedeutung wie
durch einen Sehleier lenehtete, umso besser

entsprach das Wort seiner praktigchen, reli-

2301 Horai Horai 2302

giosen und dichterischen Aufgabe. Das grie-

chische Kind, das in nicht so ganz andern

Worten, als das moderne ,alles neu macht der

Mai' sang, wiinschte diesen allverjiingenden

Monat moglichst peisonlich vor sich zu sehen.

Der Maim, der die gunstige Jahreszeit um eine

gesegnete Ernte anrief, verlangte beim Aus-

sprechen des Gotternamens, an die buchstab-

liche Bedeutung des Wortes erinnert zu weiden.

So konnen wir es zum Teil erklSren, daB wah-
rend des ganzen Altertums die H. nie zu mytho-
logischen Gestalten im eigentlichen Sinne ge-

worden sind. Zwar finden wir ihre Genealogie

und ihre einzelnen Namen manchmal erwahnt,

aber sonst ist von Herkunft und Heirat, von

mythischen Abenteuern oder von tatlichem Ein-

greifen in Gotter- und Heroensagen nie die

Rede. Nur eine sehr spate, mit Allegorien

spielende Zeit fabelt von einer Ehe einer Hore
mit Zephyros und von einem Sohne, dem schonen

Karpos (Serv. Eel. 5, 4&). Dagegen konnen
wir den allgemeinen Charakter der Gesamt-
gruppe in seiner liebenswiirdigen Anmut schon

von den friihesteD Zeiten her verfolgen. Sei es,

daB wir ihnen als Dienerinnen auf dem Olympos
oder im Gefolge einzelner Gotter und Gottinnen

begegnen, sei es, daB sie den Kreislauf des

Jahres regeln, die Friihlingswiesen mit Blumen
zieren, das Wachstum des Getreides iiberwachen,

im Herbst die Reben gedeihen lassen, oder sei

es, daB ihnen die Pflege neugeborener Gotter

und Helden anvertraut wird, oder sie die er-

wachsenen schmucken und ihnen Gewander weben,

immer sind es schone, den Menschen gut ge-

sinnte Jungfrauen, die gerne in wohlgefiigtem

Reigen an unserm Auge vorbeiziehen. Vertreten

die Chariten den unwandelbaren Liebreiz des

Schonen, lenken die Moiren den unabwendbaren
Lauf des Schicksals, so vergegenwartigen uns

die H. die Anordnung und das RegelmaB alles

dessen, was auf Erden gedeiht, und entnehmen
gerade dem RegelmaB des Wechsels ihre Schon-

heit.

Es ist ein andres, ob die Phantasie des

Dichters solche Gottergruppen zu ihren Zwecken
benutzt, ein anderes, ob das Volk ihnen im Kult

religiose Verehrung zollt, ein andres ob der bil-

dende Kiinstler sie in irgend einer Weise dar-

stellt. Wir glauben also, wenn auch die Grenzen
verschwommen bleiben mussen, trennen zu dur-

fen: 1. die H. in der Literatur, 2. die H. im
Kult, 3. die H. in der bildenden Kunst.

1. Schon die Epen und Pindars Lyrik geben
uns ein vielseitiges Bild von dem Walten der

himmlischen Geschwister. In der Ilias hiiten

sie die Pforten des Himmels und des Olympos.
Sie schieben die verhiillenden Wolken vor und
entfernen sie wieder (Horn. II. V 749ff. VIII

393S.), oder sie spar.nen bei der Heimkehr der

Hera und Athene die Pferde aus, fuhren sie zur

ambrosischen Krippe und stellen den goldenen
Wagen aufrecht gegen die Wand (II. VHI433n\);
aber auch ihre Beziebnngen zu dem Jahreslauf

als Ganzes and den einzelnen Jahreszeiten kon-

nen wir hier beobachten. Sie gehen hervor ans
der Stelle, wo die xoXvft{9ist &qoi Phoibos dag
Ende seiner Jahresaufgabe bringen (II. XXII
450), nnd ans &qtj iaotrri (II. II 471), das ein

Gegenstiick in &qij zs'HtQiy der Odyssee (V 485)

findet. Weder als Torwachterinnen, noch als

Dienerinnen erwahnt sie die Odyssee, aber sie

begleiten hier das Jahr (Od. II 107. X 469.

XI 295. XIV 294) und bringen den Weinstock

(Od. XXIV 344) oder das Getreide (Od. IX 135)

zur Reife. Inwieweit sie an den letzten Stellen

personlich aufzufassen sind, kann dahingestellt

bleiben.

10 In dem groBen Hesiodischen System finden

wir zum ersten Mai ihre Zahl und ihre Namen
und ihre Herkunft genannt (Hesiod. Theog.

90 Iff.). Hier sind es die drei Tochter des Zeus

und der herrlichen Themis, Eunomia, Dike,

Eirene, Namen, die sich annahernd mit Regel-

maB, Recht und Friedfertigkeit, oder wie L e h r s

(Popul. Aufs.) sagt, mit Wohlverteilung, Gleich-

heit und Einigkeit ubersetzen lassen. Mit dem
Jahr haben diese Figuren, die mit ihren be-

20 redten Namen die schonsten Formen der mensch-

lichen Ordnung vertreten, nichts zu tun. Als

ungetrennte Gruppe finden wir sie, wenn sie als

schonlockige, gottliche Dienerinnen Pandora be-

kranzen (Hesiod. Op. 75).

Pindar kennt und benutzt die Hesiodischen

Namen. In Korinth wohnt, wie er sagt (Pind. 01.

XIII 6ff.), das Geschlecht der Themis: Eunomia
und ihre beiden Schwestern, Dike und Eirene,

sichere Stiitzen fur das Wohlergehen der Stadt.

30 Sie halten den Hochmut im Zaum, den frechen

Vater des umstiirzlerischen tlberdrusses (xogos).

In demselben Lied (Pind. 01. 13, 19) wird aber

auch von den ,vielblumigen' (noXvav&efjioi) H. ge-

sprochen. Zwar steht dieses Wort nicht ganz im
Zusammenhang mit dem sonstigen Inhalt, legen

doch die H. hier den Menschen den Trieb zu

niitzlichen Erfindungen ins Herz, aber jedenfalls

weist es auf eine Verbindung mit dem Friihling

hin. Noch deutlicher wird diese Beziehung in

40 dem Fragment (B e r g k PL I4 394), wo von

dem Schlafgemach {&dXaftoe) der H. gesprochen

wird; offnet sich dieses, so bringen die Winde
den duftenden Friihling, so daB Veilchen und

Rosen spriefien. Aber auch das Wiederkehren
gewisser freudiger Vorgange im Kreislauf wie

z. B. der olympischen Spiele untersteht Zeus

Tochtern (Pind. 01. IV 2). Anderwarts pflegen

sie mit Gaia den kleinen Aristaios, den Her-

mes zu ihnen bringt (Pind. Pyth. IX 60).

50 Es ware nicht schwer, die vielen Funktionen,

in denen wir die H. bisher gesehen haben, zu

einer Art Entwicklungsreihe zusammenzustellen;

gottliche Dienerinnen, die das Kommen und

Gehen der Wolken regeln, dann wie das Wetter,

so auch die in vielen Sprachen damit zusammen-
fallende Zeit in ihrem Lauf ordnen, dadurch mit

dem Jahr auch die Jahreszeiten, vor allem den

Segen bringenden Fruhling beheirschen, um
schliefilich bei den Gotten) zu Pflegerinnen von

60 Helden zu werden, bei den Menschen zu Ver-

treterinnen der wechselnden Anordnungen, die

das Leben einteilen und die Gesellschaft zusam-
menhalten. Indessen haben solche chronolo-

gischen Konstruktionen ihre Gefahren. DaB die

H. in dem alteren Epos hanptsachlich in Ver-

bindung mit den Wolken orkommen, in dem
jQngeren dagegen fast amwchliefilich mit dem
Jahr, kann auf Znfall bemhen. Nichts hindert
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uns, anzunehmen, dafi das Bild des gottlich ge-
ordneten Wechsels alter ist, als die einzelnen
Anwendungen, sei es auf den Lauf der Zeit, sei

es auf die Veranderungen im menschlichen
Schicksal. So viel steht fest, dafi die Odyssee
das Wort &qi} unabhangig von jedei religiosen
Bedeutung fiir die richtige Abwechselung in der
Ausnutzung der Zeit kennt. So sagt Odysseus
&QT] ftsv notewv fiv&av, &qtj Si xal vnvov

nehmen ihm den Strahlenkranz ab, usw. (Ovid,
met. II 118. Val. Place. IV 92. Stat. Theb. Ill
410. Luc. dial. deor. 10).

In hellenistischer and griechisch-romischer
Zeit andert sich jedoch allmahlich der dichte-
rische Charakter der H. Man konnte sagen, daB
sie von religios-philosophischen zu allegorischen
Figuren werden. Man sieht dieses am klarsten,
wenn man dem Bilde der friihen Dichtung eine

(Horn. Od. XI 379). Dagegen wird das Chao- 10 Beschreibung bei Nonnos (XI 488. 519) gegen
tische, Ungeordnete mit Sagos ausgedriickt und
von den zwb'lf plumpen FuBen der Skylla ge-
sagt, daB sie itavtee &oiqoi sind (fiir die Spate-
ren vgl. Aisch. Sept. 535. Arist. Av. 1728.
Plat. Pbaed. 240 D usw.).

Schon in dieser Zeit verlieren die H. ihren
Gesamtcharakter als Pluralgotter, sobald die
Hesiodische Dreizahl in ihre Bestandteile auf-
gelost wird. Dike, die in Dunkel gehiillt, den

uberstellt. Hier finden wir nicht langer wal-
tende Pluralgotter, die alles, was nach dem Ge-
setz des EegelmaBes wiederkehrt, darunter auch
das Jahr, ordnen, sondern Personifikationen der
Jahreszeiten mit symbolischen Attributen. eine
Winterhora, die einen feuchten Eranz und einen
regenbringenden Schleier um den Kopf tragt,
eine Friihlingshora, das Zephyr liebende Haupt
mit betautem Band umwunden, welche Friih-

Vblkern, die sie verstoBen, folgt und ihnen Un- 20 lingswind atmet; eine Sommerhora, die Sichel
heil bringt (Hesiod. Op. 222—224), Oder die als
Zeus jungfrauliche Tochter, wenn sie beleidigt
wird, zu ihrem Vater zuruckkehrt, um fiber der
Menschen Unrecht zu klagen (Hesiod. Op.
256—260), kann ebensowenig wie die bei Pindar
(Pyth. VIII 1) erwiihnte Mutter der Hesychia zu
den H. gerechnet werden. Dieses selbe gilt fur
Eunomia, wo wir sie als einzige Tochter der
Themis finden; (Pind. 01. IX 15), sie ist dieselbe

und Ahren tragt und deren Glieder beim Tanzen
durch das leichte Gewand scheinen, und endlich
eine herbstliche Hora, einen Olivenzweig um die
Schlafen, die im Winde das Laub von den Bau-
men schuttelt. Sie regeln nicht mehr zusammen
oder mit verteilten Aufgaben den natiirlichen
Gang des Jahres, sondern sie gelten fiir des
Jahres TSchter (Nonn. VII 16) und vertreten seine
einzelnen Abschnitte. Nur den Namen haben

Gottin, die Solon in seinem Testament den Athe- 30 sie gemeinschaftlich, aber auch aus dem Namen
nern schildert (frg. 4, 33.) Auch Eirene tritt

zwar nicht bei Homer, Hesiod oder Pindar, aber
bei den Spateren ofters als Einzelgottin auf
(s. o. D i k e, E u n o m i a, E i r e n e). Getrennt,
ja fast schon bei ihrer Benennung mit einzelnen
Namen, horen die H. auf als H. zu walten.

Bis in hellenistische Zeit andert sich dieses
aus der friihen Dichtkunst gewonnene Bild nicht
sehr. In weitaus den meisten Fallen sehen wir

ist die gottliche Allgemeinheit versehwunden.
Das Wort aga bekommt neben der Bedeutung
,SchSnheit' (synonym mit xdXXog, evpoQtpla, vgl.

Hesych. Suid. Etym. M. Pollux VIII 106. Eustath.
II. 1481, 17) auch schlechthin die Bedeutung
.Jahreszeit' (vgl. Hesych. Suid. Etym. M. Pollux
I 60. Von hier ist es nur ein Schritt, sie auch
zu Personifikationen der Monate zu machen; als

solehe kennt sie auch Nonnos (XII 15ff.) und
die H. als .Umgebungsgotter' (R. M. M e y e r 40 nennt sie Tochter des Chronos, Dienerinnen des
Altgerm. Rel.-Gesch. 153) in einer der vielen
oben genannten Funktionen. DaB sie ah Er-
zieher der Hera betrachtet warden, geht hervor
aus einem Hymnus von Olen (zit. bei Paus. 2,

13, 3). Im sechsten Homerischen Hymnus emp-
fangen die mit Gold gekronten H. die jungge-
borne Aphrodite, wie sie von den Wellen nach
%pros getragen wird, bekleiden sie mit gott-
lichen Gewandern, sehenken ihr den goldenen

Helios. Ja selbst zu Vertreterinnen der Tages-
zeiten werden sie bei Hygin (fab. 183), wo sie

die Namen Auge, Anatole, Musice, Gymnastica,
Nymphe, Mesembria, Sponde, Melete, Acte,
Methe, Kypris, Dysis (vgl. Gruppe Gr. Myth.
1063, 3) fiihren.

Nicht immer tritt die jiingere Auffassung
in so scharfen Gegensatz zu der alteren. Einige
Historici und Mythographen greifen noch auf

Kranz, behangen ihre Ohren und Busen mit 50 die alten Dichter zurflck (z. B. Apollod. I 3, 1
Kleinoden, womit sie sich selbst schmfickten, " ' "

" — '
- - - -

wenn sie in den vaterlichen Palast zu den G8t-
tern eingingen (vgl. auch Aristoph. Pax 456.
ApuL met. X 32 usw.). Nach dem Homerischen
Ceres-Hymnus (54. 192. 429) fiihrte Demeter
den Namen wgijtpogos. Auch Persephoneia wird
Vpwv ovfjjzalxxeiQa genannt (Orph.Hymn. XXVIII
9) und bei ihrer Rfickkehr von den H. begleitet
(Orph. Hymn.XLH 7). Das neugeborene Dionysos-

Hygin. fab. 36. 183. Diod. V 72)", und bei den
feineren Geistern wird immer noch etwas von
der H. urspriinglichem Wirkungskreis empfun-
den. Horaz singt zum Lob des gottlichen Vaters,
daB er die Geschicke von Menschen und Gotten),
das Meer, die Erde und die Welt durch die
wechselnden H. lenkt. Eigenartig ist es, bei den.
spateren Schriftstellern das Schwanken der bei-

den Auffassungen zu beobachten. Bei Quintus
kind bekranzen sie mit Efeu (Nonn. IX 12), nnd 60 Smyrnaeus finden wir sie als Begleiterinnen der
Simonides nennt sie geradezn ai AioruatAitt
frg. 148 Bergk). Auf eine Beziehung zu
Apollon Karnei08 weist der Name Kft^veidies
"Qqcu (Kallim. hymn. Ap. 87) bin, auf eine xu
Pan das Beiwort ovv0goros "Qqok (Orph.
hymn. X 4). Helios endlieh leisten sie die-
selben Dienste, die sie in der Bias Hers dar-
braehten, sie schirren ihm die Roue an nnd aus,

Eos, wahrscheinlich eine Verbindungdes Tages-
anbruchs mit den Tagesstanden (I 50). Sie
steigen mit der Gdttin hemnter, wenn diese
sar Erde geht um ihren Sohn Meranon zu be-
weinen (II 593S.), nnd werden dort als 12 Jung-
franen beeehrieben, die xu je dreimal Tier Mo-
naten die Jahreszeiten vorstellen (vgl. II 659).
Dagegen assistieren sie an einer andern Stelle
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bei demselben Dichter in der alten Weise bei

der von den Gottern gefeierten Hochzeit von
Peleus und Thetis, wo sie zusammen mit Themis
die Tische ordnen und die Speise auftragen
(IV 135fi.). Wiederum an einer andern Stelle

sind es vier Jungfrauen, die Hera dienen, hier

nennt er sie Tochter des Helios und der Selene,

die einander in allem ungleich sind und sehr
verschieden von Antlitz (X 335ff.).

217ff.). Dasselbe geschah bei dem friihen Emte-
fest, den Thargelien, wo gleichfalls Helios und
die H. erwahnt werden. Da dieses Fest identisch
war mit und entstanden aus den schon in frfihe-

ster Zeit auf Delos gefeierten Delien, diirfen

wir auch fiir Delos vielleicht einen H.-Kult an-
nehmen (Mannhardt a. O. 232ff.). Hiermit
in Zusamenhang muB auch das von Samos
stammende ps.-Homerische Eiresionelied genannt

Die H. der Friihzeit stehen zu den spateren 10 werden (M a n n h a r d t a. O. 244ff.), das gleich-
H. in demselben Verhaltnis, wie die Dichtkunst
der Homerischen Epen zu der des Quintus Smyr-
naeus.

2. Wir haben friiher gesehen, daB es aus den
altesten dichterischen Quellen nicht moglich war
zu bestimmen, ob die Empfindungen und
Wiinsche, welche Gotterbegriffe und Gottervor-
stellungen wie die H. hervorrufen, mehr abstrakt-

spekulativer oder mehr positiv-naturalistischer

falls bei Privataufzugen, die allmahlich zu ein-

fachen Betteleien ausarieten, gesungen wurde.
Hierbei wfinschte man dem Bewohner, vor dessen
Haus man sang, daB Plutos, eine der Chariten,
die bliihende Euphrosyne, und die gute Eirene,
die wir oben als H. kennen gelernt haben, in

die Wohnung einziehen mochten. Diese Ver-
bindung von H. und Chariten in einem nnd
demselben Kult fiihrt uns wieder nach Athen

Art waren. Es laBt sich nicht feststellen, ob der 20 zuriick, wo wir die H. als Kultgottinmen mit
Begriff des notwendigen und deshalb gottlichen
RegelmaBes den einzelnen Verwendungen vor-

ausging oder erst spater als Allgemeinheit aus
den einzelnen Verwendungen hergeleitet wurde.
Eine Anzahl religionsgeschichtlicher Schulen
pflegte den letzteren Standpunkt vorzuziehen;
moderne Stromungen scheinen den Abstraktionen
einen chronologisch friiheren Platz einraumen zu
wollen. Man kann indessen vollkommen fiber-

in der Dichtkunst unbekannten Namen finden.

Pausanias (IX 35, 1) erzahlt, daB die beiden
attischen Chariten Auxo und Hegemone hieBen,
und stellt ihnen gegenuber die zwei H. Karpos
und Thallo. Robert (Comment. Mommsen
143H.) hat, indem er auf das IneinanderschlieBen
der Namen und des Wesens der H. und Chariten
hinweist, versucht darzulegen, daB jedenfalls

zwischen Auxo, Thallo und Karpo eine Zusam-
zeugt sein, dafi der Mensch ohne eingeborenes 30 mengehorigkeit bestehen muB umd also fur Athen
Gefuhl fur RegelmaB, das auch schon friih in

seinen religiosen Ideen eine AuBerung fand,
nie zum Landbauer geworden ware, und trotz

alledem einsehen, daB, wo es sich nicht um
reine, sondern um angewandte Religion, d. h. um
einen Kult handelt, gerade der Landbauer schon
sehr friih die Hilfefibernaturlicher oder damonischer
Erafte fiir das Gedeihen der Frucht angerufen
haben muB. Man kann alsomitgrofiterWahrschein-

eine dreizahlige Gottergruppe anzunehmen sei

(dagegen Usener Gotternamen 131, 24).
Welche jedoch ihre Zahl auch sei, sie werden
nach demselben Bericht (Paus. IX 35, 1) zu-
sammen mit der Kekropstochter Pandrosos ver-

ehrt. Ein Heiligtum der H. in Athen erwahnt
Philochoros (Athen. n 38 c). Aus Athen stammt
auch ein kleines Lied, das beim Pfliicken der
reifen Feigen gesungen wurde und von dem

lichkeit sagen, daB die Entstehung unserer 40 Aristophanes (Pax 1168) den Anfang T
i?gat yiXat

Gruppe weit fiber die alteste Dichtkunst hinaus- zitiert. In Argos befand sich nach Pausanias
geht. Zur naheren Bestimmung ihres gottlichen (II 20, 5) ein Heiligtum der H. Auf der Altis
Charakters in dieser frfihen Zeit fehlt uns jedoch zu Olympia war hinter dem Leonidaion ein
das Material. Ebensowenig laBt sich ein Zu- Altar fiir Aphrodite und die H. (Paus. V 15, 3).
sammenhang mit anderen, sei es auBergriechi- DaB sie zu Megalopolis in dem Bezirk der groBen
schen, sei es vorgriechischen Religionen, kon- Gottin auf einer rQcme^a in Relief, zusammen
struieren. Wenn man mit Gruppe (Gr. Myth. mit einem flotenspielenden Pan und einem kitha-
u. Rel.-Gesch. 758B.) annimmt, daB die meisten raspielenden Apollon, dargestellt waren (Paus.
Pluralgotter ursprfinglich mit dem Totenkult VlII 31, 3), sollte eigentlich bei der bildenden
zusammenhingen und etwas Gespensterhaftes 50 Kunst erwahnt werden. Aus der Tatsache jedoch,
haben, so wurde man auch fiir die H. hierauf daB in einer zugehorigen Inschrift mitgeteilt
schliefien konnen, durch die Erklarung Hesychs wurde, sie gehorten unter die vornehmsten Gotter
zu Eur. Suppl. 175 wqcucl • vexiata. Das Spate kann man wohl auf einen Knit schliefien [fui
und Vereinzelte dieser Andeutung sollte uns Amyklai s. u.].

[fur

aber zur Vorsicht mahnen.
In historischen Zeiten finden wir an ver-

schiedenen Stellen einen Kult der H. Aus einer
Anzahl wohl auf Theophrast zuruckzuffihrender
Nachrichten (Porphyr. de abstin. II 7. Schol

Aus Pindar 01. IX 15 einen opuntischen oder
aus Pindar 01. XIII 6 einen korinthischen H.-Kult
herleiten zu wollen, ware verfehlt. Zweifelhaft
ist, ob das Spielen der H. mit Persephone in
Eleusis (Orph. Hymn. XLIII 7) und die Erwah-

Aristoph Eq. 729; Vesp. 398; Pint. 1054) geht60nung, daB sie Adonis bei seiner Rfickkehr aus der
hervor, dafi bei dem dritten iahrliehen Ernteiest
zn Athen, den Pyanepsien, Sffentlich Prozessionen
zu Ehren des Apollon und private Aufzflge zu
Ehren des wohl mit Apollon identischen Helios
and der H. stattfanden, bei denen die geschmflck-
ten nnd mit Gaben des Jahres behangenen
Olsweige, die Eiresionen, hernmgetragen wnrden
(Mannhardt Antike Wald- and Feldkulte

Unterwelt begleiten (Theokrit. XV 102ff.), rein
dichterisch aufgefaBt werden mussen, oder ob
wir hieraus auf kleinasiatische and eleusinisehe
Kulte schliefien konnen.

Aus der Bedeutung der H. fflr die Dicht-
kunst and die bildende Kunst kOnnen wir mit
grOfiter Wahrscheinlichkeit schliefien, dafi die
una bekannten Knltstfitten nur einen kleinen
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Teil von dem bilden, was im Altertum wirklich
existierte. Schlimmer noch steht es urn die Kult-
gebrauehe. Hier lafit ans die Ubeilieferung fast

vollig im Stich. Eine der wenigen Mitteilungen
fiber Opfer stammt von Philochoros (bei Athen.
XIV 656). Er erzahlt uns, daB die Athener
den H. opferten, urn sick gegen grofie Trocken-
heit zu schiitzen und reehtzeitige Regengiiese und
mafiige Warme, welehe die Frucht gedeihen

vergleichen lieBe. In einer bliihenden Land-
schaft sind, umgeben von symbolischen Zei-

chen, drei groBe nnd zwei kleine weibliche
Figuren dargestellt. Von den grofien sitzt eine
unter einem Bauru, der Bluten oder Trauben
tragt, und halt Mohnstengel in der Hand. Die
zwei andern stehen, eine tragt lilien- oder iris-

artige Blumen. Von den kleinen Figuren pfliickt

die eine die Fruchte des Baumes, wahrend die
lassen, herbeiznfiihren. Hierbei wurde das Fleisch 10 andere gleichfalls mit Blumen in der Hand vor
nicht gebrateu, sondern gekocht. Naeh Hesych
warden ihnen Erstlinge der zur Zeit gereiften

Fruchte dargebracht. DaB ihnen die fur den
Landbau so wichtigen Quellen manchmal geweiht
waren, scheint aus cinem Ausdruck bei Theokrit
(I 148) hervorzugehen, wo von einem Pokal ge-

sagt wird, dafi er dufte, als sei er in den Quellen
der H. gereinigt [vgl. Alexis bei Athen. II

61 ]\ Auch bei Trunksitten spielten die Reben-

der Sitzenden steht. Gewohnlich wird die sitzende
Figur als G6ttin, die grofien stehenden als ado-
rierende Frauen, die zwei kleinen als Kinder
interpretiert. Es ist aber ebensogut moglich,
dafi die drei grofien alle als Gotterfiguren auf-
gefafit werden miissen, die kleinen dagegen als

Menschen oder Kinder, welehe die Gaben der
ersten Blumen und Fruchte geniefiea Scwohl
fur die Tatsache, daB eine Figur sitzt, wahrend

spenderinnen eine Rolle, naeh Panyasis (bei 20 die ubrigen stehen, als fur die Attribute Mohn
Athen. II 36 d) gehort der erste Trunk den
H. und Chariten.

3. Vieles in dem Schwebenden, das, wie wir
gesehen haben, GSttergruppen wie die H. kenn-
zeiehnet, steht im innern Widerspruch zur bil-

denden Kunst. Gerade das allgemeine Walten
lafit sich weder malerisch noch plastisch ab-
bilden. Schon in der Dichtkunst zerstSrte eine
allzugenaue Beschreibung der einzelnen Personen

und Lilien sind in spateren H.-Darstellungen
Parallelen ztt flnden (s. u. S. 2309).

Im spateren Altertum beeinflufien sich wie
in der ganzen Kunstgeschichte Literatur und
bildende Kunst gegenseitig, und auch hier ist es
wie in den meisten Fallen unmoglich zu bestim-
men, welehe von beiden mit gewissen Darstel-
lungsweisen oder einzelnen Zugen vorangeht.
Umso schwieriger wird dieses Problem, da der

den urspriinglichen Charakter der Gruppe. "Wie 30 wichtigste Teil der antiken Malerei, die Wand-
nun erst in der Malerei und Plastik, die von
Anfang an gezwungen sind, sich RechenBchaft zu
geben von der Zahl und dem AuBern der Per-
sonen, die sich in Gesichtsziige und Gewander,
inGeberden undAttributen zu vertiefen haben,und
aufierdem die Figuren naeh auBerhalb der Reli-

gion und der Philosophie liegenden Gesetzen in
grofiere Kompositionen einreinen miissen. tJber-

haupt entstehen bei vielen Volkern die GStterideen

gemalde, uns verloren sind. Aufler den schon
oben erwahntcn miissen also hier noch einige
Stellen aus der Literatur erwahnt werden, die
sich ausschliefilich mit dem Aufieren der H. be-
schaftigen. Jugendlich schon werden sie Anth.
Pal. XII 32. V 70. Eur. frg. 462. Long. Erot.
Ill 34 genannt; mit lieblichem Antlitz Orph.
Hymn. XIII 5; mit schonen Haaren Hesiod. Op.
75; mit rosigem Angesicht Nonn. XI 487; mit

in einer Zeit, in der die nngeiibte bildende Kunst 40 Rosenarmen Nonn. XLVTI 90 usw. Auch liber ihre
noch keineswegs im stande ist, sie der Form und
dem Inhalt naeh wiirdig in einem Bilde wieder-
zugeben. Auch in spateren Zeiten ist der reli-

giose Gedanke keineswegs immer im Gleichge-
wicht mit seinem kunstlerischen Ausdruck. Wenn
wir nun unsererseits aus diesen ungenugenden
Darstellungen versuchen, die Ideen, die sie ver-

ursachten, herzuleiten, begehen wir oft einen der
gefahrlichsten Mifigriffe in der Religionswissen

Kleidung finden wir schon bei den Dichtern
einiges; von Purpurgewandern spricht Pindar
(Bergk Fragm. dith. 75). In einem Fragment
der Kyprien weben die H. zusammen mit den
Chariten sich reiche vielfarbige Gewander, ge-
trankt in alien Fruhlingsblumen (Athen. XV
682). Auch in einem Fragment des Hermip-
pos ist von einem wohlgewebten blumigen Kleide
die Rede (Meineke Com. Gr. Fragm. H 381).

schaft. Die Vieleinigkeit der PluralgStter wider- 50 Wie wir uns dieses vorstellen mfissen, und oh
strcbt einer bildlichen Darstellung. Wir miissen
also die bildende Kunst fur sich behandeln, ohne
aus ihr allzu weitgehende Schlfisse fiber das
Wesen des Dargestellten zu Ziehen. Um ein
Beispiel vorweg zu nehmen, dflrfen wir aus
der Tatsache, dafi in Mhen Zeiten manch-
mal zwei, manchmal drei H. abgebildet sind,
keineswegs auf ein Schwanken zwischen einer
Jahreseinteilung in zwei und einer in drei kon-
kludieren.

Auch hier kann die Frage, ob Spuren vor-
griechischer Analogic zu den H. auf kretischen
und mykenisehen Monumenten zu finden sind,
nicht mit Sicherheit beantwortet werden. In-
dessea zeigt der bekannte auf der Akropolis zu
Mykenai gefundene Goldring (Furtw angler
Gemmen I Taf. 2, 20. HI 86, Fig. IS)
wa* rich mit den spateren H,

es sich auf die Farben oder auf das Ornament
bezieht, laBt sich nicht mit Sicherheit sagen.
Sind Schnittmuster genannt, so ist es gewShn-
lich der IlbiXos (Orph. Hymn. XLH 6. Norm. XI
498); ein farbiges gegfirtetes Gewand erwahnt
Ovid. Fast. 217.

Eine zweite Kunst, die zweifelsohne zur bil-

denden in Wechselbeaiehung steht, ist der Tanz
im weitesten Sinne. Wie oft Darstellung der

60 Malerei and der Plastik auf mimigehe nnd
orchestrische Auffuhrnngen zurSekzufohren sind,
konnen wir in der mittelalterliehen Kunst anf
Sehritt and Tritt beobachten, aber auch im
Altertum haben realistisehe AuffrUurungen jeder
Art die Darstellung abetrakter Begriffe immer
wieder in anthropomorphisieiender Weise beeia-
flaflt and die DanteDangtweise beetimmt. Bei
den H. ist der TanieinfiaB ein vielflltiger:
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erstens steilt man sich die freude- und frucht-

bringende GBttergruppe sowieso gerne als tan-
zende Figuren vor, und Erntefeste geben wie von
selbsi Veranlassung zu Reigen und Prozessionen.
Zweitens liegt es nahe, die regelmafiige Wieder-
kehr bestimmter Zeitabschnitte, Geschehnisse
oder Feste mit cinem kreisfbrmigen Tanz in

Verbindung zu bringen, wie wir schon bei Pin-
dar (01. IV 3; vgl. auch Orph. Hymn. LIII 3.

Nonn. XLVI 158) gesehen haben. Es wird dieses

schon durch Verba wie nsQiviooopai (Eur. Ale.

451) oder aeeixiXXo/Mt (Soph. Oed. R. 156)
ausgedruckt. Sehr klar ist es in Zusammen-
setzungen mit xvxXos, z. B. spricht Hesych. von
aka&ias d5gn? xvxXio/up nana notovaiv, und die
Orph. Hymnen nennen die H.: xvxiMss oder
aeQixvxXdSeg (LV 5. XLII 5). Drittens gehorten
Tanzdarstellungen der H. bei Tische zu den ge-

brauchlichsten, wie aus Xenophons Symposion
(7, 5) hervorgeht, wo Sokrates den halsbreche-
rischen Akrobatenkflnsten einen Tanz der H.,

Chariten oder Nymphen vorzieht. Endlich traten
sie auch bei Prozessionen auf, und finden wir
z. B. bei der Pompe des Ptolomaios Philadelphos
die vier H. in passenden Gewandern mit den zu-

gehorigen Fruchten. DaB alle diese Vorstel-

lungen nicht ohne Einflufi auf die bildende
Kunst geblieben sind, ist klar.

Unter die friihesten uns gebliebenen Darstellun-
gen gehort die Wiirzburger Phineusschale (Furt-
wangler Vasenm.T.41; Text 214a). ZweiH. stehen
ruhig bei der Kline dcsPhineus, wahrend dieBorea-
den die Harpyien iiber das Meer jagen. Eine von
beiden halt eine grofie lilienartige Blume oder
Knospe in der Hand. Uber die Bedeutung der
Geschwister gerade bei dieser Szene gibt uns
die Literatur keinen Aufschlufi. Vielleicht ver-

treten sie den Umschlag vom BSsen zum Guten
im Leben des gequalten Fursten. Auf der Fran-
coisvase finden wir die H. in der Dreizahl bei der
Hochzeit von Peleus und Thetis. Hier ist die

Literatur ausgiebiger, insoweit sie uns die An-
wesenheit der H. als erwiinschte Gaste bei He-
roen und Gotterhochzeiten des ofteren bestatigt.

So treten die H. bei der Hochzeit des DionysoB
und der Ariadne auf (Eratosth. Cat. 5). Bei der
Hochzeit von Eros und Psyche bestreuen sie alles

mit Rosen und anderen wohlriechenden Blumen
(Apul. met. VI 24). Bei der Hochzeit von Zeus
und Euiopa bereiten Bie das Lager (Mosch. II

164). Auf schwarzrigurigen Vasen stehen die H.
in ruhiger Haltung in Gesellschaft anderer Got-
ter und werden durch Kranze gekennzeichnet
oder halten Blumen in der Hand (Mtiller-
Wieseler H 1, 10. Millingen Coghill
37 und 38).

6

Das, was wir religionsgeschichtlich ihr eigen-
artigstes Ch&rakteristikum nannten, das Unindi-
viduelle in der Vielfaltigkeit, gibt der kunstge-
werbliehen Plastik 8fters Gelegenheit diese Fi-
gnren dekorativ umzuwandeln. Aus den Dm-
gebungsgSttern werden in der angewandten
Kunst symboli8che Sehmuckmotive. So erzahlt
Paosanias Oil 18, 10), dafi die H. mit den Cha-
riten die Stfltzen des Thrones von dem amy-
klaeiaehen Apollon bUdeten, wahrend auf der Ba-
sis desselben Thrones die H. in freier Darstel-
lung in Relief zusammen mit den Moiren Hya-

kinthos begleiteten (Paus. Ill 19, 4). Gleichfalle
dekorativ schmiickten sie den oberen Teil der
Lehne bei dem Thron des Phidiasischen Zeus in
Olympia; auf der einen Seite drei H., auf der
anderen drei Chariten (Pius. V 11, 7). Dieses
Motiv ahmte Theokosmos bei dem Zausthron
in Megara naeh (Paus. I 40, 5). Auch in dem
Krauz der Hera von Polykleitos in Argos waren
H.- und Charitenfiguren angebracht (Paus. II

10 17, 4). Als etwas freiere Darstellung konnen
wir ans vielleicht die auf Thronen sitzenden H.
von Smilis im Heraion zu Olympia (Paus. V
17, 1) und die vor dem Eingang des Tempels
in Erythrai stehendeu H. und Chariten des Athe-
neos Eudoios (Paus. VII 5, 9) denken.

Auch auf einer strengen rotfigurigen Schale
des Sosias (Berlin 2278) sind die H. obwohl
nicht ganz dekorativ doch noch als Pluralgotter-
gruppe aui'gefaBt. In gleicher Gewandung, Pep-

20 los mit fiber den Kopf geschlagenem Mantel,
schreiten sie auf Dionysos zu, reiche Gaben,
Rebenblatter und Granatapfel in den Handen
haltend. Von einer wirklichen Individualisie-

rung oder einer AuflSsung der Gruppe, wie man
sie wohl einrr.al angenommen hat (vgl. Robert
a. O. 149), kann nicht die Rede sein. Dagegen
ist die Gruppe in Bewegung geraten auf einei

Triptolemosvase aus Ruvo (Compt. rendu de St.

PiStersbourg 1862 Taf. 4). Hier finden wir eine

30 sitzende und eine stehende H.-Figur, die beide
Ahren in der Hand tragen. DaB wir es hier
mit dem Anfang einer Typenentwicklung zu tun
haben, die sich durch das ganze Altertum fort-

setzt, beweist eine spatromische Silbervase,

gleichfalls die Aussendnng des Triptolemos dar-

stellend (Schneider Album der Antiken-
sammlung des Hohenz. Kaiserhauses Taf. 45),
deren Figuren von B r u n n (Kl. Schriften Bd. I

58ff.) richtig gedeutet sind. Hier haben wir
40 nicht zwei, sondern vier H., welehe die Jahres-

zeiten reprasentieren. Die lctzte Figur jedoch,
die den Sommer darsteUt, sitzt noch in genau
derselben Haltung wie die eine H. der Ruvo-
vase und ist mit Ahren bekranzt. Da auch bei

der Darstellung des Drachenwagens eine Typen-
verwandtschaft der beiden Kunstdenkmaler nicht
zu leugnen ist, dflrfen wir annehmen, daB eben-
so wie in der Literatur, in der bildenden Kunst
das Aufl5sen der Gruppe allmahlich zu der voll-

50 stSndigen Trennung der Figuren und zur Indi-
vidualisierung in Kleidung und in Attributen
gefflhrt hat. Zwischen der Darstellungsweise,
welehe die H. in einer ruhigen Gruppe neben-
einander steilt oder sie langsam fortschreiten
laBt, und jener anderen, welehe sie von vorne-
herein kennt, steht nun eine dritte, welehe zwar
an der geschlossenen Gruppe festhalt, die H.
jedoch in charakteristiscber Art als Reigen in
Tanzbewegung auftreten lafit. Wann dieses Mo-

60 tiv zuerst auftritt, konnen wir nicht mit Sicher-
heit bestimmen. Auf dem archalstisehen borghe-
sischen ZwSlfgStteraltar sehen wir die H. ge-
kennzeichnet durch versebiedene Attribute, Zweig,
Tiaube, Knospe, wahrend sie die Gewander et-

was hoch heben, in leiehtem Tanzeearitt Toiwirts-
gehen. Die Chariten auf demselben Altar reienen
rieh mm Beiges die Hande. B a p p (bei Roseher
Myth. Lex. 1272*.) meint hieraoi sehliefien zu
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konnen, erstens, daB dieser Typus schon in der nr. 203) und ein grb'Beres besser gearbeitetes

ersten Halfte des 5. Jhdts. vorhanden gewesen in Florenz (Uffizien, A m e 1 u n g Fiihrer nr. 56).

sei, zweitens, daB das Motiv des Handereihens Dieses letztere ist von kunstgeschichtlicher Be-

urspriinglich fur die Chariten erfunden war deutung, da in der Renaissance Botticelli es

und spater auf die H. ubertragen wurde, denn zum Vorbild fur eine der Figuren auf seinem

auf einem anderen archaisierenden Relief (CI a- groBen Fruhling wahlte (Warburg Sandro Botti-

rac 132, 110) geben sich auch die H. zum celli Geb. d. Venus u. Fruhling 33, wo die Figur

Ringelreihen die Hand. Es bleibt eine offene irrtiimlicherweise Flora genannt wird; vgl. auch

Frage, inwieweit man aus archaisierenden Dar- Furtwangler Gemmen 39, 25).

stellungen auf vollkommen gleiche archaische 10 In spateren Zeiten wechseln die Attribute

Vorbilder schlieflen kann. JedenfalJs kann der oft. So hat der Sommer auf Bronze-Medaillen

Typus der tanzenden H. nicht allzuspat entstan- des Commodus (Miiller-Wieseler II 74,

den sein und gehSrt wie schon Z o e g a (Bassi- 960) eine Sichel, der Lenz einen Hirtenstab, der

ril. II 218—229) in seinem geistreichen Aufsatz Herbst eine Traube und der Winter einen ent-

bemerkt hat, in eine Zeit, da die H. noch nicht blatterten Zweig, auch symbolische Tiere, Som-

als Jahreszeiten aufgefaBt wurden, noch keine mcr Stier, Herbst Panther, kommen vor (Peter-

die einzelnen kennzeichnenden Attribute besaBen sen Annal. 1861, 204ff. Wieseler Annal.

und ihre verschiedenen Gaben noch gemeinschaft- 1852, 223ff.). Wir konnen jedoeh auf die genaue

lich darbrachten. Nicht immer halten sie sich Beschreibung dieser Typen verzichten, da die

an den Handen, manchmal greifen sie auch einen 20 Figuren mit den urspriinglichen H. nichts mehr

Zipfel des Kleides (Zoega Bassiril. II 96). gemeinschaftlich haben und ausschlieBlich zu

Weitere Beispiele dieses Typus findet man auf Jahreszeiten (s. d.) geworden sind. Dasselbe gilt

einem Altar in Verona (Maffei Mus. Ver. 71, 2; fur die pompeianisehen Darstellungen in Male-

vgl. auch W e 1 c k e r A. D. Taf. 2, 3. M ii 1 1 e r- rei, die bei Herrmann (De Horarum Fig.

Wieseler II 74, 959) usw. S. 38—40) zusammengestellt sind. Selbst ihren

Obwohl, wie wir gesehen haben, auf die Dauer weiblichen Charakter verlieren sie und werden

auch die Figuren der aufgelosten Gruppe zu Re- zu mannlichen Tragern der ublichen Attribute

prasentanten der einzelnen Jahreszeiten werden, (z. B. Matz-Duhn Ant. Bildw. 3005f.).

so gibt doch der Reigen am meisteu Gelegenheit, Auch unter den spateren Darstellungen der

die dargestellten Fersonen zu gleicher Zeit deko- 30 Sternbilder sind die 'Qgai zu Mannern geworden

rativ zu verwerten und mit verschiedenen Attri- (Cod. Voss. Fol. 82), und T h i e 1 e (Antike Him-

buten zu charakterisieren. Deutlich als Jahres- melsbilder 134) glaubt hierzu eine literarische

zeiten erkennnbar sind sie jedoeh in der bilden- Parallele in Ovids Metamorphosen (II 27) ge-

denden Kunst ebenso wie in der Literatur erst funden zu haben, wo mannliche (?) H. zum Hof-

in der griechisch-rBmischen Epoche. Eine Reihe staat des Sonnengottes gehoren.

derartiger Reliefs hat Rap p (bei Roscher Myth. DaB jedoeh selbst in der Kaiserzcit hier und

Lex. I 2738) zusammengestellt und ausfuhrlich dort noch Erinnerungen an die friiheren H. auf-

besprochen. Wohl am wichtigsten ist eine runde tauchen, beweist eine Stelle aus jener schwer

Basis in der Villa Albani (Zoega Bassiril. 94), zu entwirrenden Verquickung von Literatur und

wo eine fackeltragende Figur Hekate oder Selene 40 bildender Kunst, den ,Bildern' des alteren Philo-

mit vier Jahreszeiten abgebildet ist. Voran strat. Hier (II 34) werden die H. beschrieben,

schreitet eine Figur mit Kranz und einem StrauB wie sie Hand in Hand sich bewegend den Kreis-

aus Ahren und Mohn, zweifelsohne der Sommer. lauf des Jahres darstellen. Nacheinander werden

DaB dieser vorangeht, beweist, daB die Kompo- die Vertreterinnen von Fruhling, Winter, Som-

sition in einer Gegend entstand, wo das Jahr mer und Herbst genannt; leicht gleiten sie fiber

mit dem Sommer begann, z. B. Attika (Helbig Blumen und Ahren, ohne sie zu knicken, offen

Fiihrer2 nr. 753). t)ber die Figur, die zu zweit flattern die Haare, die Wangcn sind gerotet, die

kommt und deren Attribute ein Korb und eine Augen scheinen mit zu tanzen. Es sind Jahres-

Ziege sind, herrscht Meinungsverschiedenheit zeiten, aber hier tritt etwas Neues auf, was

(Wieseler Annal. 1852, 227. Pe t ei sen 50 wieder zn dem Alten zurfickfuhrt. Nicht jeder

Annal. 1861, 21. Michaelis Annal. 1863, Abschnitt wird von einem einzelnen Wesen ver-

300. Couze Heroen- u. GBttergest. 42). Einige treten, sondern durch eine gauze Gruppe. Nicht

glauben in ihr den Fruhling, andere den Herbst eine Friihlings-H. sondern yon FrfihlingB-H. im

zu sehen, letzteres scheint wohl am wahrschein- Plural wird gesprochen, nicht eine Winter-H.,

lichsten. Eine Figur, die erlegte Hasen und sondern die Winter-H. Es mag sein, daB hier

Vogel an einer Stange tragt, stellt den Winter ein Nebengedanke an die Monate mitspricht,

da, wahrend der Fruhling (?) Blumen in einem aber im allgemeinen kann man sagen, daB hier.

Gewandbausch zu tragen scheint. Bei dieser die Jahreszeiten wieder zu der alten VielfSltig-

Vierzahl wird die Winterdarstellung wohl spa- keit, zu Pluralg5ttern geworden sind.

teren Datums sein alg die drei anderen, die 60 tJber die Deutung kSimen wir uns nach dem
anch ohne sie vorkommen, wie Herrmann (De Obenstehenden kurz fassen. Gotterfiguien aus-

Horarnm figuris 25), der eine Anzahl Monumente schlieBlich aus NaturphSnomenen zu erklaren,

desselben Typus zusammengestellt hat, nach- genflgt uns nicht mehr. Weder die Wolken
weist. Von der Frublingshora mit dem Gewand- (Roscher Hermes der Windgott 121) noch

sehurz Toller Blumen nnd Frflchte (Camp an a Tan und Regen (Rapp bei Roscher Myth.

Op. in plast. Taf. 62; vgl. Stark Arch. Ztg. Lex. I 271S.) nodi die Mondphasen (Gilbert
1851, 289) besitzen wir swei frei plastische Gr. GOtterlehre 400S.) kOnnen uns die Ent-

Exemplare, ein kleines in Berlin (Beschreibung stehung unserer Gruppe vollstindig erklaren.
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Immer wieder filhrt ein genaues Studium der Brugseh Agyptologie (1891) 4. 27. 302. 305.

antiken Religionsgeschichte uns zu der Einsicht, 338.349.353.374. Ad. ErmanDieHieroglyphen
daB, obwohl Naturbeobachtungen die Erschei- (1912) 2f.

nungsformen gottlicher Gestalten beeinfluBt Ausgaben. Zuerst: Vita et fabellae Aesopi

haben, ihr Wesen seine Entstehung abstrakten etc. ; Ori Apollinis Niliaci Hieroglyphica etc., Vene-

Begriffen hoherer Art verdankt. [Jolles.] tiae apud Aldeum 1505. Von den spateren sind

iigaTa. Philochoros bei Athen. IV 656 A be- bemerkenswert die von Mercer (Paris 1548),

richtet von Opfern der Athener an die Horen, bei Hoeschel (Augsburg 1595), de Pauw (Utrecht

denen man das Fleisch nicht gebraten, sondern 1727). Zuletzt und am besten (mit Angabe und
gekochthabe, um anzudeuten, daB man urn gleich- 10 Benutzung aller Vorarbeiten) : Leemans (Amster-

maflige Warme fur das Gedeihen der Feldfrfichte dam 1835). tJbersetzungen: Joh. Herold
flehe. Vielleicht hieBen solche Opfer 'ii. ; fiber- Heyden-Weldt (Basel 1554) 85—130 am SchluB.

liefert wird der Name nicht. Sodann finden wir Pietro Vasolli (Venegia 1548); Les sculptures

bei Hesych. s. media die Erklarung: vexvaia- oi ougravures sacrdes (Paris 1543). Requier Hiero-

de datfdvia. xdaaexai de xai ixi rw ex yrjs cogalcov glyphes dits d'Horapolle (Amsterdam et Paris

xai ejii xa>v xa&' &gav owxeXov/tevcov ieg&v (vgl. 1779).

Hesych. s. mgala ftveiv). Daraus hat man auf A. Antike Nachrichten. Suidas (s.'Qga-

ein Totenfest des Namens 'Q. geschlossen. Aber ndXhov) berichtet: 'DganoXXcuv aus dem Dorf

das Wort ist bei Hesychios offenbar appellativ $aive{lv&is im Gau Panopolites war ein Gram-
gebraucht. 'iigaiov heifit .rechtzeitig". Recht-20matiker, der zuerst zu Alexandria in Agypten

zeitig sollen alle Feste gefeiert und alle Opfer lehrte, dann zu Constantinopel unter Theodosius;

dargebracht werden; in Staatskulten war dies er schrieb Tenevixd (d. h. uber die den Gottern

selbstverstandlich, und eine Versaumnis oder Ver- geheiligten Statten), "Y7t6(ivr\fia 2oq>ox?Jovs, I4A-

zOgernng unmflglich, nicht so im Totenkult, der xaiov, els X)firjQor*). Er war ein hervorragender

den einzelnen oblag; da konnte tier Gedenktag Mann und den alteren Grammatikern ebenbiirtig.

leicht einmal vergessen werden. Das war aber Ein zweiter H., ein Philosoph nnd ebenfalls ein

eine Impietat, die bOse Folgen haben konnte, Agypter, spielte eine zweifelhafte Rolle unter

denn der Tote verlangte streng sein Recht und Kaiser Zenon. Staph. Byz. (s. $eve(!j8i;) kennt

rachte sich, wenn man es ihm vorenthielt. Da war einen Philosophen 'Qqcoi6).Iwy aus diesem Orte.

also besondere Aufmerksamkeit erforderlich, und 30 Phot. bibl. p. 536 ed. Bekker fuhrt unter den

der Sprachgebrauch bezeichnete mit wqoXo. teQa Schriftstellern aus ziemlich spater Zeit einen Gram-
bald nur die Totenopfer (Eur. Hik. 175. Plat. matiker 'QganoXkav auf; er schrieb fiber Gegen-

Kritiasll6C. CollitzDialektinschr. 1545. 1546. stande, die seine Vaterstadt Alexandria betrafen,

1575, 21. Rohde Psyche I 251, 2), ohne daB das und verfaBte auch Dramen. Ein gelehrter Mann
Wort zum Nomen proprium wnrde; vgl. Dar em- namens 'QQtui6M.an> wird von Eustath. (zu Homer
berg-SaglioV256. Preller-Robert Gr.Myth. Odyss. IV) nebenbei erwahnt.

I 636,2. Stengel Opferbrauche, Leipzig 1910, Es ist klar, daB diese Nachrichten sich auf

163f. [Stengel.] mindestens zwei, vielleicht aber noch mehr Manner
Horaios, Horaia('&eaioc,TA>aia)undHori08, Namens H. beziehen. Ob einer von ihnen mit

Horia (~£2qios , 'Qyia) , Epiklesis von Gottern, 40 dem Verfasser der legoyXvyixd identisch ist, wissen

welche die Reife herbeifuhren und als Opfer wir nicht; nOtig ware es nicht. Der Name H.

t& cogaia (Hesych. s. cbgala ftvetv) erhalten. ist eine jener zu rOmischer Zeit in Agypten so

1) Artemis 'Ogata im Peiraieus: IG II 3 add. haufigen Zusammensetzungen , die den Namen
1571 c. eines griechischen Gottes mit dem eines agyptischen

2) Demeter 'iigia in Smyrna, Mttnzen mit dem verbinden, wobei die beiden Gotter oft dem Cha-

Brustbild der Demeter mit Ahren und Fullhorn rakter nach ahnlich sind und identifiziert wurden.

and der Umschrift Aofuriavcp Kaiaagi Sfj.vgvaZoi Der gesuchte Verfasser der hgoylvcpixa kann ein

zijv 'Qgiav. v. Sal let Ztschr. f. Numism. IV im ubrigen unbekannter Mann gewesen sein, der

315. Head HN2 594; vgl. Demeter (oorj^ogos gleichzeitig mit vielen Zeitgenossen einen modischen

Horn. hymn. V 54. 192. 492. 50 Namen trug.

3) Dionysos "iieiog, Anth. Pal. IX 524, 25 B. Die Anlagedes Werkes. DasersteBuch
= Orphica p. 284 Abel; 'QgaXo; oder "Goto; ist uberschrieben: QPAIIOAAQN02NEIAQOY
Meliteniot. 1651. [Jcssen.] IEPOrAY&IKA 5 e£rfveyxe fiev avros Alyvmia

Horaka s. Siocharax. <Pa"'ilj P**i<pgaae fie $iXuinos els zr/r TJXXdSa 8id-

Horapollon. Bibliographie. Hoffmann Xexiov BIBAION IIPQTON. Es enthalt 70 kleine

Leric. Bibliogr. n 525ff. Ratgeber in Ersch Abschnitte, deren jeder eine fberschrift hat; die

und Gruber, Allgem. Encykl. II 10 (1832) erste lautet: litis al&va orjpaivovot .Wie man die

450—455. Lenormant Recherches sur l'ori- Ewigkeit bezeichnet' (I 1), die folgenden nur : 77c5s

gine etc. et l'utilite' actnelle des Hi^rogly- xdoftov. ,Wie (man) die Welt (bezeichnet)' (I 2)

phiques d'Horapollon (Paris 1838). Chevalier 60 oder: IJms kviavxov ,Wie das Jahr' (I 3) oder:

de Gonlianof Essai sur les hie'roglyphes Ilms firjva ,Wie den Monat' (I 4) usw. Das stets

d'Horapollon et quelques mots sur la cabale kurze Kapitel hat dann die Form: ,Wenn man
(Paris 1827). A. S. Cory The hieroglyphes die Ewigkeit bezw. die Welt bezw. das Jahr usw.

of Horapollo NQous (London 1840). Par- schreiben will, so malt man das nnd das Zeichen.

they Monatsber. Akad. Wiss. Berlin for 1871, Das betreffende Zeichen hat namlich die and die

110—125. Hercher Herm. VH (187S) 245f.

Lauth S.-Ber. Akad. Wiss. Munch., phil.-hist, *) Dieses Werk fflhrt Said. s.'Qgot auch als

1876, 56—115. Zeller Herm. XI (1876) 432f. von einem Mann dieses Namens verfabt auf!
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innere Beziehung zu dem zu schreibenden Begriff

oder Ding'.

Einige Kapitel formulieren die Uberschrift

etwas anders, ohne daB der Inhalt dadurch be-

einflufit wurde. Z. B. I 6: 7V dqlovotv Upaxa
ygd<poi>reg .Was man meint, wenn man einen

Falken schreibt'.

Die tTbersehrift des zweiten Buches lantet:

QPAIIOAAQN02 NEIAQOY tfs *<2v too'

AlyvmioK iegoyXvtpixiov yQa/ifidtwv rpfitjvsias

B1BAION dEYTEPON. Dann : ,In der zweiten

Abhandlung weide ich dir fur das Weitere die

richtige Erklarung geben, einiges aber aus an-

deren Buchern, daa don keine Erlauterung findct,

habe ich notwendigerweise (nnerklart) beigeffigt'.

Die li9 Kapitel sind nach Cberschrift und In-

halt ebenso angelegt wie die des ersten Bnches

;

beidc Arten der tlberschriften korumen auch hier

vor. Jedes der Kapitel, von denen viele nur einen

einzigen kurzen Satz enthalten, behandelt eine

besondere Hieroglyphe. Am Scblufi steht: 'Q(>a-

noi.Xan>og Nstl.wov legoylvqitx&v reXos, also ist uns
das Werk vollst&ndig erhalten.

C. DiebehandeltenHieroglyphen. l.Par-
they (122—125) hat die von H. besprocbenen
Hieroglyph en in einem ubersichtlichen Index
nach denselben Gruppen zusammengefafit, in denen
die hieroglyphischen Typen der mcdernen Drucke-
reien geordnet sind; in beiden lauten also die

Oberschriften in etwa gleicher Weisc: Himmel
und Scerae, Mensch und menschliche GliedmaBen,
Saugetiere, VOgel, Fische. Ampbibien, Insekten,

Ffianzen, Geratc usw. Da sieht man bei dem
Vtrgleicit der beiden Listen, daB sie viel Gemein-
sames hdben, aber auch viele Abweichungen ; beides

ist iuteressant. Die Gemeinsamkeiten sind so stark,

uaB die H. voriiegende Liste eine ganze Reihe
von eehten Hieroglyphen enthalten haben mufi
Das macht una fur das -i. Jhdt. n. Chr. erstaunen

;

denn in den agyptischen Tempeln hat man die

letztcu Inschrirten in hieroglyphischer Schrift im
3. Jhdt. 1). Chr. an die War.de gemeifielt (der

spiiteste Kaisername ist Decius, 249 n. Qir.).

Nachd era die agyptiiehen Tempo! zersturt waren,

sind also Listen mit einzelnen hieroglyphischen

Zeichen in den Hinder; der geheimen letzten

Diener der alten Jiandesgotter erhalten gebliebcn

;

almliche , aber noch ricbtigere Listen , sind aus

alterer Zeit bekannt, z. B. Jer Sign-Papyrus aus

Tanis (Petrie Two papyri from Tanis).

I)i^ Abweichungen der erwahntcn beiden Listen

belchron uns, dafi H. wirklich nicht mehr als

eine Liste von einzelnen Schriftzeichen vor .sich

gehabt hat; die Schrift als Ganzes war ihm nicht

mehr bekannt, nr.d er hat sie niemals zur Schrei-

bnng von Vorten oder gar Satzen verwendct. H.
(bezw. einer seiner Vorganger) hat niimlich viele

Zeichen selbstandig erfunden. Ein groBer Tcil der
Hieroglyphen des H. kommt auch in den spatesten
Insclinften niemals vor; ein anderer ist der Natur
der Sachc nach fiberhanpt nicht schreibbar und
kann nicht existiert haben. Als Hieroglyphen, die
sicher nie Schriftzeichen waren, nenne ich nur
einige: Lowe, der einen AffenrriBt (II 76); Pferde-
leiebnaro (II 44); Pfcrd, das einen Wolf tritt (II

45). Unter den Dingen, die als Hieroglyphen
nicht gut eindentig darznstellcn waren , "find

:

Mensch, der die Stnnden ifit (I 42); ein blinder

Kafer (II 41); das Horn eines Stieres im Gegen-
satz zu dem einerKuh (TI 1 7f.) ; Krokndilblnt (II 24).

Eine Beobachtung von H. Schafer (Ztschr.

Agypt. Spr. XLII [1906] 72—75) zeigt uns, wie
vorsichtig wir bei dem Urteil fiber die Giite von
H.s Vorlage sein miissen. Niemand hatte daran
geglaubt, daB hinter H.s Angabe, die agyptische

Gottin der Schrift wurde dnrcb ,sieben Ziffern,

von zwei Fingem umfaBt' wiedergegeben (II 29),

10 die Erinnerung an echte Hieroglyphen stecke;

Sehafer hat diese Hieroglyphen rekonstrniert,

die uu8 allerding3 in der gleichen Kombination
zutallig nicht in den Inschriften begegnen. Gleich-

zeitig hat er erkannt, daB die .Cartouche', mit
welcher der hieroglyphisch geschriebene Name
des Kenigs umgehen zn werden pflegt, bei H. zu

einer Schlange umgedeutet ist, die sich in den
Schwanz beifit (I 59,61).

2. Nun dieBedeutung der vonH. erwahnter*

20 Hieroglyphen. In einer modernen Liste der Hiero-

glyphen wurden wir als nOtigste Erklarungen zn-

nachst die Wortgruppen, Gegenstiinde oder Wesen
angeben, die das Zeichen bedetiten kann; dann
warden wir aber auch hinzufiigen, vsie das Zeichen
lautlich zu lesan ist. Von Lautwerten spricht H.
uberhaupt nicht; ein weiterer Beweis, daB er der

hieroglyphischen Schrift gar nicht machtig war.

An agyptischen Wfirtem kommen in der Cber-
setzung des Philippos nur wenige vor; ihre Form

30 ist, wie bei der koptischen Quelle zu erwarten.

eine gute, aber sie stehen nicht in Beziehung zn

irgendweichen Hieroglyphen (2a)#i« fpd.t ,Stern

der Isis' I 3; dfifeTjc h''
.w-K ,heilige Schriften'

1 38; op& Sb'j.t .Lehi-p' I 38; j3at b' ,Seele' und
ij# h'.tj ,Herz* I 7; ox' cue ,entfernte Stiinme'. vgl.

rc'j ,fern sein' I 29).

Was die Pedeutung der Hieroglyphen be; H.

angeht, so steckt auch in dicsen in einigen Faller

eine richtige und gelegentlich ziemlich alte Tra-

40 dition ; z. B. ein Bewaffneter bedentet Kampf (II

12); ein Hippopotamus: Zeit, wo der Nilpferdkopf

fur '.t .Siunde. Zeit' gemeint ist (II 20); ein

Fisch (b-'ct) fiir Abschen (I 44)- Hase {un) fiir

Offnen (I 26); Rinderohr (sdm) fiir hOren (147);
Stern (utr) fur Gott (I 13); zwei Hande mit Schild

l>ezw. Bogen i'h') fiir Krieg (II 5); Hund (u'6)

fiir Binhter (I 40). .Auch in einigen Fallen, in

denen mehrere Hieroglyphen zusammen verwendet

sind, ist die Bedeutung richtig getroffen; aller-

50 dings ist hier mehr als vorher den Zeichen eine

Bedeutung zugesohrieben, die sie in spater Zeit,

nicht in alterer, haben. Z. B. Sonne -+- Mond
= immer (I 1) ; Skarabaus -t- Geier (lies hi : Gott
Tenen, Beiname des Ptah) = Hephaistos (I 12);

Geier + Skarabaus (n.t fur nr.t , Gottin Keit)
— Athene (112); droi Krtige -4- Hiiamel+ Wasser
(mit entstellenden Zusatzen, gemeint mrn .rszean')

= Kiiflnt (I 21); Znnge (fur Schlange d)+ Hand
(also dd ,3agen') = sagen (I 27).

60 Endlich die Begrundungen, die H. seuien

sachlichen Angaben hinzuzufugen vtlegt. Sie sind

cs gewesen, an die man sich in fruheren Jahr-

hunderten bei den phantaraereichen Speknlationen
nber die Hieroglyphen nnd die agyptische Beligion

gehalten hat; aber sie wurden von der kritischen

Agyptologie sogleirh abgelehnt, als man zu einer

selbstandigen Entziffernng der agyptischen Schrift-

arten gekommen war. Wir find nente nicht mehr
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im Zweifel dariiber, daB eine Hieroglyphe mit
dem Wesen, Gegenstand oder der Tatigkeit, die

es bezeichnet, nur dann innerlich zusammenhangt,
wenn es dieselben auch wirklich darstellt. Z. B.

ist eine solche innere Beziehung klar, wenn das

Bild dee Gottes Amon, einer Fraii, einer Ente,

einer Papyrusrolle eben diese Wesen und Gegen-

stande bezeichnet oder wenn ein Mann, der eine

Band an den Mund legt, .sprechen' bedentet. Die
meisten Hieroglyphen , darunter fast alle in der 10
spateren Zeit Hblichen , sind aber nicht solche

Zeichen ursprtinglicher Art, sondern iibertragene

Zeichen; sie werden als Schriftzeichen for einen

bestimmten Lautv;ert verwendet, gleichviel in

welchem Zusammenhang dasselbe vorkommt. Die
Ente fungiert also als Schriftzeichen fur die beiden

Konsonanten s' , das Auge fQr jr. das Haus fur

pr, ohne Sucksicht auf die Vokale, die zwischen

diesen Konsonanten stehen, and ohne Rucksicht
auf die Bedeutung der geschriebenen Worte. Mit 20
der Ente (und weiteren unterscheidenden Zusatz-

zeichen) schreibt man also die Worte: s' ,Ente',

.«' ,Sohn', z'.t ,Tochter', s'.io ,schutzen'; mit dem
Auge: jr.t ,Augc', jrj. ,tnn', jr.ie ,GestaIt'; mit
dem Haus: pr .Hans', pr.j ,hinausgehen' , pr.t

.Winter'
,

prj.t .Same'. Fiir einen unbefangenen
Beobachter, der die verschicdenen Vokalisierungen

der uns in den Hieroglyphen ohne Vokale iiber-

lieferten Wiirter bedenkt, sind innere Beziehungen
des Schriftzeichens zu den Bedeutungen der WOrter 30
unmOglich. Freilich H. argumentiert alien Ernstes

:

man schreibt .Sohn' mit der Ente, weil dieses

Tier am liebevollsten zu seiner Nachkommenschaft
ist (I 53) : er wurde gewiB auch. wenn diese Zeichen
in seiner liste vorkamen, sagen: man schreibt

,tun' mit dem Auge, weil dieses fortwahrend tatig

ist; und ,hinausgehen' mit dem Haus. weil man
aus diesem hinauszugehen pflegt!! Van diesem
Standpunkt mOge man die Weishcit des H. be-

urteilen ; die Beispiele lietien sich miihelos ver- 40
mehren und liegen fur jeden Kenner der Hiero-

glyphen auf der Hand, der H.s Buch durchhlattert.

D. Der Verfasser. Wir haben keinen Grand,
an der Angabe der Uberschrift (s.B) zu zweifeln,

dafi der Verfasser H. hieB und sein Buch agyp-
tisch (d. h. koptisch) geschrieben hat. Sein Bei-

name sagt, daB er aus Nilopolis stammt; diesen

Heimatsort hat keiner der von den Alten iiber-

lieferten Personlichkeiten namens H. (s. A); ein

Grand mehr fiir uns, ihn mit keinem derselben50
zu identifizieren. Der Cbersetzer nennt sich Phi-
lippos. Sein Griechisch ist erbarmlich (Belege
bei Rathgeber 451 und Leemans p. XIX); so

schlecht, daB man ihn bis in das 15. Jhdt. hat
hinabrucken wollen. Da der alteste Codex (Florenz)

des Baches aber im Juni 1419 bei der Insel An-
dros im Agaischen Meer gekauft ist, hat Philippos
sicher wenigstens vor dieser Zeit gelebt. Seine
Fehler sind wohl mehr auf mangelnde Bildung
als auf einen allgemeinen Verfall der griechischen 60
Sprache zn schiehen, nnd Philippos hat wohl noch
am Ende des Altertams, vielleicht sogar nicht viel

spater als H. selbst gelebt Parthey (111) setzt

die Abfuaung yon H.s Schrift nach gewiasen geo-

KTapbiachen Angaben nicht vor das 4. Jhdt. n. Chr.

;

dem Philippos mist er tJbersetmngsfehler nach.
Es schemt ein Kreis von etwas donklen Ehren-

mannern zn sein, ans dem unser Buch hervor-

gegangen ist. Das Christenfcum ist in Agypten
ziemlich friih und sehr energisch augenommen;
mit seinem Vordringen wich die agyptische Reli-

gion und die Kenntnis der Hieroglyphen immer
weiter an entlegene Orte und zn geheimnistueri-

schen Zauberern und aberglaubischen Quacksalbern
zuruck. Was diese an Hieroglyphen kannten, waren
nur noch einige wnnderliche Zeichen, in die sie

nun die Trummer der agyptischen Religion hinein-

geheimniBten, die auf sie gekommen waren. Die
Zeichen hatten mit der eigentliehen Hieroglyphen-
schrift nicht mehr viel Gemeinschaft; alle Formen
und Bedeutungen waren umgestaltet. Was in den
mythologischen Beziehungen noch von den groBen
Gfittern und dem Glauben der pharaonischen Vor-

zeit steckt, ist kaum wieder zu erkennen; die

Gottergestalten sind zu toten Schemen nnd be-

grifismaBigen Abstraktionen geworden, der Glaube
erscheint, hesonders nach der aberglaubischen und
erotischen Seite bin, oft zum Unsinn verzerrt.

Das ist der Kreis, dem H., vielleicht auch
Philippos, angehOrt hat und das sind die Ideen,

die man bei ihm findet. Es liegt auf der Hand,
daB wir nicht viel ee.ht Agyptisches bei ihm er-

warten diirfen, und daB es gewagt ware, wollten

wir seine Angaben fur die altSgyptische Schrift

und Religion verweuden. Man hat es Jahrhunderte
lang getan, als man die Hieroglyphen noch nicht

lesen konnte und tie von H. aus gem entziffem

wollte; und man ist natiirlich iminer in die Irre

gefiihrt worden (vgl. E). Wenn der Xgyptologe
aach wohl manches Neue und Interessante aus

H. lernen kann, so liegt die Fragestellung heute

im allgemeinen doch nicht mehr so. daB wir wie

fruber die Bedeutung der Hieroglyphen aus H.
zu erfahren suchen miissen, sondern wir miissen

aus der Kenntnis der Hieroglyphen heraus zn er-

mitteln suchen, was H. vor sich gehabt und ge-

meint haben kann.

E. Die Wirkung dosBuches. Als die ge-

lehrten Antiquare des 17. Jhdte. sich mit dem
Koptischen bekannt geinacht hatten und an die

Entzifferung der Hieroglyphen gingen, griffen sie

zu H. Joh. Pierii Valeriani Hieroglyphica (Ve-

nezia 1604) fuBt ganz allein auf H.s Angaben,

ebenBO die beiden groBen Werke von Lorenzo
Pignoria Vetustissimae tabulae (Venezia 1605;
3. Ausgabe unter dem Titel: Mensa Isiaca, Am-
sterdam 1669) und Characteres Aegyptii (Frank-

furt 1608). Die beriichtigte Weisheit des Jesuiten

Athar.asius Kirch er erscheint uns weit harm-
loser, wenn wir bedenken, daB seine in unuber-

sehbaren Folianten niedergelegten Deutungen der

Hieroglyphen und seine mystischen Auffassungen
des agyptischen Pantheons nicht auf einer Phan-
tasie berahen, sondern H. und andere antike Spe-

kulanten zur Quelle haben (Obeliscus Pamphilias,

Rom 1650; OecUpusAegyptiacus, Roml652; Sphinx
mystagoga, Amsterdam 1672). Alle diese Gelehrten
sahen in jeder Hieroglyphe ein selbstandiges Bild,

das einen Gegenstand oder einen Begriff be-

zeichnet, den es darstellt oder zu dem es irgend eine

innereBeziehung hat. SokamKircherschlieBlich
dazu, eine Hieroglyphengruppe am Pamphilischen
Obelisken, die nichts als den Kaisertitel Aito-
xQaxa>Q darstellt, zn obersetzen durch: ,Der Ur-

heber alter Fruchtbarkeit nnd aller Vegetation iat

Osiris, dessen zengende Kraft vom Himmel geleitet
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wird in dieses Reich durch den heiligen Mophtha'.
Wer dieser Mophtha, ein Produkt von Kirchers
Phantasie, ist, weifl auBer ihm niemand.

Bei einer solchen Methode war naturlich jedem
Unfng Tiir und Tor geO&et. Eine wissenschaft-
lichere Behandlung suchte schon Z o 8 g a ira 18. Jhdt.

anzubahnen; aber sie konnte naturlich erst im
19. erfolgen, nachdem Hieroglyphen in grCBerem
Umfange durch die Napoleonische Expedition be-

kannt geworden und nach gleichzeitigen Versuchen 10
in verschiedenen Landern durch Champollion
endgiiltig entziffert waren. Nun sah man auch H.
anders an als friiher; die ersten richtigen Auf-
fassungen von Hieroglyphen, deren Form und
Bedeutung H. beschreibt, stammen von Zogga
und Champollion. Bathgeber (455) konnte
1832 dreizehn Hieroglyphen aufzahlen, die wirk-

lich den Sinn haben, den H. ihnen gibt; aber

daB er damals noch auf Grand antiker und neuerer
Autoren die durchgangige Deutung der Hiero- 20
glyphen als phonetische Zeichen durch Cham-
pollion ablehnen konnte, zeigt, wie sehr man
sich den Weg versperrt hatte. Vgl. o. den Art.

Hieroglyphen. [Boeder.*]
Horarius, rOmischer Gentilname, schon mn

100 v. Chr. in Griechenland nachweisbar. Vgl.

auf griechischen Inschriften dieser Zeit einen P.

Horarius Dec. f. in Chalkis (Osterr. Jahresh.
Beibl. I 48ff.), die Tochter eines P. Horarius und
den Freigelassenen eines L. Horarius auf Delos 30
(Bull. hell. XXXVI 44). [Miinzer.]

Horatia pila, vgl. Liv. I 26, 10 (vom
Kampf der Horatier und Curiatier) senex iuvenem
amplexus, spolia Curiatiorum fixa eo loco, qui
nunc pila Horatia appellatur, ostentans . . . und
Dion. Hal. HI 22 )} ycovtaia oxvilg f) xfjg ixigag

naoxabog aggovoa er dyoga, eq>' f/g exeizo xa
oxvXa xwv 'AX^avcov xgtSvuwr. Jordan Topo-
graphie II 394 und Eichter Topogr. d. Stadt

Bom 2 85; s. u. S. 2325. [Gall.] 40
Horatiae sepulcruni in Bom, das Grabmal der

angeblich von ihrem siegreichen Bruder getoteten

Horatia. Es lag ante portam Capenam — die ge-

nauere Lage ist unbestimmt — und existierte noch
zur Zeit des Livius; vgl. Liv. I 26, 2 und 14 Hora-
tiae sepulcruni, quo loco corruerat icta, eonstruc-

tum est saxo quadrato; s. u. S. 2324. fGall.]

Horatiorum campus (Martial. IH 47, 3
Horatiorum sacer campus). Dazn Jordan-
Hulsen Topogr. d. Stadt Bom I 3, 218, 46; s. u. 50
S. 2324. [Gall.]

Horatius. 1) Horatius bezw. Horatus, nach
Dion. Hal. V 14, 1 ein Heros, dem jenseits desTibers

ein heiliger Hain geweiht war. Die Hss. des Dio-
nysios in erster Hand bezeichnen diesen als dgvpov
Uqov rJQomg 'Ogdxov, die zweite Hand des Urbi-
nas (B) schreibt 'Ogaxiov. Auf der daneben ge-

legenen Wiese lagerten die Bomer unter Brutus und
Poplicola vor der sog. Schlacht bei der Silva Arsia
gegen die Tarquinier und deren Verbflndete. Auch 60
der Name dieser Wieae wird verachieden uber-

liefert. Von den Hss. des Dionysios hat der Ur-
binas b> ItifvSri xaXov/tirqt NaifiUp, der Cois-

linianus (C) rapttp, der Chisianus (A) und Pari-
8inus (D) oiiricp. In der entsprechenden Erzah-

*) Bei den ttbersetzungen bin ich Prof. Zieg-
ler-Bre-lau for freundliche Hilfe verbunden.

lung bei Plut. Popl. 9 heiBt die Wiese Alaoisotg
Utucov, wahrend der Hain als Ovgaov aloog und
beide Ortlichkeiten als heilig bezeichnet werden
(bei Zon. VII 12. 335A fehlt die Ortsbezeichnung).

Der Name Arsia flndet sich nur bei Liv. II 7, 2

und dem von ihm abhangigen Val. Max. I 8, 5,

von denen die Wiese nicht erwahnt wird. DaB
die Silva Arsia und der dgvpog des H. als die

gleiche Ortlichkeit aufzufassen sind, beweist die

in alien vier Quellen (Liv., Val. Max., Dion., Plut.)

ubereinstimmend uberlieferte Nachricht, daB aus

dem Haine heraus nach dem unentschiedenen
Kampfe eine gottliche Stimme erklungen sei, die

die Bomer als Sieger bezeichnete, da auf der

Seite der Gegner ein Mann mehr gefallen sei als

bei diesen. Liv. und Val. Max. fflhren diese wun-
derbare Tatsache auf Silvanus zuruck. Etwas
ausfuhrlicher berichtet Plut., der Hain sei erbebt

(oeto&ijvai xb SXoog) und eine laute Stimme habe
aus ihm heraus jenen Aussprach getan, worauf
sich bei den Rdmern mutiges Schlachtgeschrei

erhoben habe, wahrend die Feinde entsetzt ab-

zogen. tTber den Urheber sagt Plutarch nur ganz
allgemein tjv d' aga ftsiov xi to tp&syl-dfievov (vgL

Zonar.). Dion, endlich fuhrt den Buf entweder auf

den in dem Haine waltenden Heros (vgl. Serv.

Aen. I 441 dicuntur enim heroum animae lueos

tenere; Eel. V 40 heroum animae habitant vel

in fontibus vel in nemoribus) oder den Faunus
zuruck, der fur die Bomer der Urheber panischer

Schrecken sei (vgl. Wisso wa Bel. d. Bom. 173, 3;
ders. bei Roscner Myth. Lex. I 1456) An der

Namensform Horatus halt Har t ung Bel. d. ROm. I

318 fest; er sieht in H. einen .granzwahrenden
Schutzgeist', da der Name, ebenso wie Horatius,

mit egttog und ogog verwandt sei. Auch Horatius

Codes (Nr. 9) stelle sich in dieser Eigenschaft dar.

Das weibliche Gegenstiick zu Horatus bildet nach
Hartung 301 die Gottin Horta (s. d.), die ,den

Genius der von einer Befriedung umschlossenen
Gemeinde, die gleichfalls horta oder cohors ge-

heiBen haben mag, reprasentierte.' Weiter (S. 302)
ergeht er sich in kiihnen Vermutungen liber den
Zusammenhang dieser Gottin mit Herie, Hersilia

und der Horatia in der Sage vom Kampfe der

Horatier und Curiatier. Auch Schwegler, der

bei der Darstellung des Kampfes bei der Silva

Arsia des Namens H. keine Erwahnung tut und
als Urheber der gottlichen Stimme nur den Wald-
gott nennt (R. G. H 47. vgl. I 233, 31), miBt
dem Namen H. in den Erzahlungen vom Kampfe
der Drillinge (Nr. 2) und von Horatius Codes symbo-
lische Bedeutung bei (B. G. I 587. H 187 : .Man
mSchte vermuten, daB der Name H. auch etymolo-

gisch jene Bedeutung gehabt und einen Hater oder

Beschutzer derGrenze bezeichnet hat')- Steuding
bei Boscher Myth. Lex. I 2741 sieht in dem Heros
den aus dem Kampfe mit den Curiatiem siegreich

hervorgehenden Horatier, da nach Preller B.

Myth, s II 337 die romischen Drillinge als Stamm-
heroen des Patriziates aufzufassenseien. Befremdend
ware in diesem Falle die Lage des Haines jenseite

des Tibers (Vermutungen fiber die genauere Ort-

liche Ansetxung der Silva Arsia bei Nibby Ana-
liai 8torico-topografieo-antiquaria, Boma 1837, I

265), da die Statte des Dreikampfes im Sftden

der Stadt lag, wie aich auch der Campus Hora-
tiorum an der Via Appiabefand (Schwegler G. R.

2321 Horatius Horatius 2322

I 54). tJberhaupt ist bei dem noch nicht ge-

nttgend geklarten Problem der Entwicklung des

Kultes von Gentilheroen in der romischen Religion

die Frage, ob wir es wirklich mit dem heroisier-

ten Stammvater der Gens Horatia zu tun haben,
nicht zu entscheiden. Die Ahnlichkeit der Sage
vom Eingreifen des H. in den Kampf mit griechi-

schen Erzahlungen (s. Deneken in Boscher Myth.
Lex. I 2479f.) liegt auf der Hand. [Boehm.]

2ff.) Horatius ist der Name eines rCmischen Pa-
triziergeschlechts (vgl. Lyd. de mens. IV 1 p. 63,

15 Wuosch), der in die alteste rOmische Sagen-
geschichte verflochten ist, in den Fasten der

altesten Eepublik an bedeutsamer Stelle erscheint

und in dem Namen einer Tribus fortlebte. Das
patrizische Geschlecht ist schon im 5. Jhdt. v.

Chr. erloschen; aber die moderne Kritik, die alien

seinen AngehOrigeu ohne Unterschied ihre Exi-

i stenz absprechen will (vgl. Pais Storia di Roma
I 1, 474 u. 6. Sigwart Klio VI 350), schieBt

uber das Ziel hinaus; die Glaubwurdigkeit der

Fasten wird im allgemeinen durch eine Priifung

der Tradition uber die einzelnen Horatier nicht

erschiittert, zumal da spater niemand ein Interesse

daran hatte, einen gar nicht in den Fasten stehen-

den Namen in sie einzuschwarzen. Ob derBedak-
tor der Capitolinischen Fasten eiuen bestimmten
Stammbaum der Horatier vor sich hatte, ist

zweifelhaft; bei dem Versuch, seine Angaben uber
die Filiation von Nr. 8 und 13 miteinander und
mit genealogischen Angaben des Dionys. V 23, 2. 32,

3. XI 5, 1 zu vereinigen, zeigt sich, daB der Stamm-
baum mit zahlreicheren unbekannten PersOnlich-

keiten rechnen und eine grcEere Verzweigung
aufweisen muBte, als es gewOhnlich bei den alte-

sten Geschlechtern der Fall ist. Nach der Mitte

des 5. Jhdts. kommen Horatier nicht mehr vor;

die Erwahnung von Horatii unter den romischen

Feldherren in Spanien bei Cic. Balb. 40 ist irrig

oder verderbt (aus Hostilii'?); republikanische

Denare mit der Aufschrift Codes sind gefalscht,

und wenn auf der Traianischen Bestitution eines

Denars, der als Wappen des Muuzmeisters einen

Frauenkopf zeigt una etwa wahrend des Hanni-

balischen Krieges geschlagen ist, die Aufschrift

Goeles hinzugefugt ist, so scheint es doch sehr

zweifelhaft, ob diese Aufschrift Glauben verdient,

das Wappen also das der Horatier und der Munz-
meister ein H. war, oder ob nicht vielmehr reine

Willkur des spaten Stempel8chneiders vorliegt

(vgl.Mommsen Rom. Miinzwesen 485. Babelon
Monn. de la re"p. rom. I 545. II 576. Haberlin
und Bahrfeldt [Wiener] Numismat. Ztschr.

XXVHI 132-140. XXXII 50f. Grueber Coins
of the rom. rep. in the Brit Mus. I 94, 1. II

216, 2). Selbst auf Inschriften republikanischer

Zeit ist der Name H. selten (Beispiele aus Bom
CIL I 1057 = VI 9458, in Sassina I 1418 = XI
6528 = Dessau 7846) und bleibt es auch weiter-

hin; in der Literatur wird nur nach Caesars Tod
noch einmal ein H. genannt (Nr 3), also bereits

ein Zeitgenosse des Dichters (Nr. 10). Diese spaten
Horatii aber leiten ihren Namen nicht mehr direkt

von dem dea alten Patriziergescblechts ab, sondern
sie oder ihre Vater haben ihu erst wieder aus
dem der Tribus Horatia neugebildet, und zwar,
da zu dieser Tribus u. a. cue Kolonie Venusia
gehOrte (CIL IX p. 44), auch der too dort stam-

mende Libertinensohn, der den Namen unsterb-

lich gemacht hat.

2) Horatii der Konigszeit. Die be-

rflhmte Erzahlung von dem Zweikampf der Dril-

linge lautet etwa folgendermaBen: Unter KOnig
Tullus Hostilius schlossen die ROmer und die

Albaner einen Vertrag, daB die Entscheidung,

welches der beiden Volker uber das andere herr-

schen sollte, einem Zweikampf zwischen urei er-

10 leseneu Kampferpaaren anheimgegeben werde; sie

fanden die Kampfer in den zufallig auf beiden

Seiten dienenden Drillingsbrudern, in den romi-

schen Horatiern und den albanischen Curiatiem.

Nachdem im Zweikampf von den drei Bflmern

zwei gefallen, die drei Albaner aber samtlich ver-

wundet waren, bediente sich der noch unversehrte

dritte H. einer List, urn die Gegner zu trennen;

er ergriff die Flucht, und als die Verfolger, die

ihm wegen ihrer Wunden nur in ungleichem Ab-
20 stande nachsetzen konnten, weitauseinander waren,

wandte er sich um, besiegte sie einzeln der Beihe
nach und gewann so seiner Vaterstadt den Sieg

und die Herrschaft. Bei seiner Heimkehr begeg-

nete ihm seine Schwester, die mit einein der er-

schlagenen Curiatier verlobt war, erkannte in der

Siegesbeute das Gewand ihres Brautigams und
brach in lautes Wehklagen aus; voll Zorn daruber,

daB sie urn einen Feind des Vaterlandes trauerte

und weder an den Verlust der Bruder noch an
30 seinen und des eigenen Volkes Sieg dachte, stieB

H. die Schwester nieder. Der eigene Vater billigte

die blutige Tat, aber dennoch muBte der MOrder
vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt

werden; der KOnig gewahrte ihm indes die Be-

rufung an das Volk, und von diesem wurde H.
freigesprochen, hauptsachlich aus Mitleid mit dem
so vieler Kinder auf einmal beraubten Vater; nur

eine feierliche Suhne des Morders mufite erfolgen

im Namen der Gemeinde, die seine Schuld selbst

40 ubemommen hatte.

Nee ferme res antiqua alia est nobilior, be-

ginnt Livius (I 24, 1) seine Wiedergabe der Er-

zahlung (vgl. ebd. 4 : nee ullius vetustior foederis

inemoria est), und, wie schon o. Bd. IV S. 1830
bemerkt wurde, ist die fjberlieferung so fest und
einheitlich, daB sie zur Zeit der altesten literari-

schen Auizeichnung in Bom bereits vollstandig

fertig gewesen sein muB. Der erste, der sie hier

nachweislich mit grOfierer Ausfiihrlichkeit darge-

50 stellt hat , war Ennius im zweiten Buch der

Annalen ; aber weder die Worte des Properz (IK
3, 7), daB er Curios fratres et Horatia pila be-

sungen habe, noch die einzelnen Verse, die auf

den Zweikampf und auf den ProzeB des H. be-

zogen werden konnen (127—135 Vahlen^l, er-

geben etwas fur die Entwicklung der Tradition

(vgl. dazu Vahlen2 Praef. p. LLXf. CLXVIf.,

auch B o t h s t e i n zu d. St des Prop. ; weder
die Verteidigung von cecini noch die Betonung

60 der Namensform Curios ist von Belang) ; der
Gesamteindruck ist, daB bereits Ennius alles

Wesentliche ebenso bot wie Livius, der ihn
jedeufalls gekannt und vielleicht sogar benotzt
hat. Die Vulgartradition, wie sie von der vor-

sullauischen Annalistdk geboten und Anfang des
1. Jhdts. v. Chr. in der Sehule gelernt wurde,
gibt Cic. de inv. H 781 etwa im J. 668 = 86;
ein paar wOrtliehe Cbereinstimmungen zwischen
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dieser Stelle und Livius (Cic. 78: sponsi . . . no-
men appellantem . . . cum gemitu et lamentatione— Liv. I 26, 2: flebiliter nomine sponsum . . .

appellat; Cic. 79: hostium mortem lugebat —
Liy. 4: quaecunque Romana lugebit hostem)
kOimen zufallig sein nnd beweisen andernfalls nnr
den engen AnschluB des Livius an die alteren

Autoren, die selbst miteinander ubereinstimmten.
Cicero hat spater Mil. 7 ebenfalls die Vulgar-
tradition im Auge, bietet aber hier den Voinamen
des Helden M. ; denselben Vornamen gibt dem H.
Dionys, doch nicht in <der Haupterzahlung, son-

dern erst in der offenbar frei hinzuerfundenen
Angabe, dafi H. der roiuische Flihrer gewesen
sei, der spater im Fidenatenkriege yon Kflnig

Tullus abgeschickt wurde, um das zur ZerstOrung
bestimmte Alba zu besetzen (Mdgxos 'Ogdxios

dreimal III 27, 1. 80, 4. 31, 1 ; vgl. zu solcher

wiederholter Verwertung der wenigen gegebenen
Eigennamen z. B. M. Horatius Pulvillus Nr. 5).

Dagcgen nennt Livius (I 26, 7 und 9) bei dem
ProzeB den Vater und den Sohn H. je einrnal

mit dem Praenomen P., und Zonar. VII 6 be-

zeichnet die Drillinge als IIovnXtoQdxioi mid Kov-
Qidzai. Dieselbe Unsicherheit hinsichtlich des
Vornamens findet sich bei Horatius Codes Nr. 9;

es ist ziemlich deutlich, dafi der Held in den ur-

sprunglichen Berichten ebenso wie in den meisten
erhaltenen iiberhaupt kein Praenomen hatte, und
welche der spatrepublikanischen Annalisten ihm
dann dieses oder jenes beilegten, ist gleichgultig.

Die ausfahrlichsten Darstellungen der ganzen Sage
liegen bei Livius und Dionysios vor; es fehlen

darin sowohl Angaben fiber die Quellen (aufier

Liv. I 24, 1 ; vgl. dazu Bd. IV a. 0.) wie grcBere

Verschiedenheiten und Abweichungcn ; die Ver-

gleichung im einzelnen ist nnr fur den Unter-
schied im ganzen Wesen der beiden Historiker

ergiebig. Z. B. nimmt Dionys die (auch bei Zonar.

a. 0. wiederkehrende [vgl. Bd. IV a. 0.]) Angabe,
daB schon die Mutter der Drillingsbruder Zwil-

lingsschwestem gewesen seien, zum Anlafi, um
weitsehweifige Ruhrszenen vor dem Zweikampf ein-

zuschieben (LTI 13, 4— 17, 6. 18, 3); sodann wird
er in der Darstellung des Zweikampfes offenbar

von dem Bestreben geleitet, den Hergang inOg-

liehst glaublicb und naturlich zu machen, und
wird dadurch seicbt und flach (III 19, 1—20, 4,

verglichen mit Liv. I 25, 5—12); da, wo bei Li-

vius die Erzahlung die ersten und darum typischen

Beispiele bestimmter romischer Institotionen und
Rechtsfonnen gibt, wird sie bei Dionys flfichtig,

versehwommen und ungenau (vgl. den AbschluB
des Vertrages Liv. I 24, 3— 9 mit Dionys. LTI

18, 2 oder den ProzeB des H. bei Liv. I 26, 5—8
mit Dionys. Ill 22, 6) und schwillt bei diesem
zu unertraglicher Breite an, wo die Ausmalung
der Einzelheiten luglich der Pbantasie des Lesers

fiberlassen werden konnte. Man erweist aber dem
Rhetor zu viel Ebre und verkennt seine ganze
Auffassung von der Geschichtschreibung, wenn
man eine Praetexta als seine Quelle annehmen zu
sollen meint; sowohl die einleitende Bemerkung
uber den tragischen Stoff (ILT 18. 1: nafo) foa-
xQatate knx6xa mgauttiais vgl. den Schlufi 22,

10; doch snea Angastin. civ. del III 14: dii. .

.

talium eertaminum iamquam theatric* tpecta-
tores) wie die Autmalnng gewisser Zflge nach dem

Muster von Tragodien (am auffallendsten III 22,
3: Botenbericht; bakchische Raserei; die Amme)
kann auf die eigene Rechnung des Dionys gesetzt
werden. Noch weniger als diese besonders von
A. Schoene (Das historische Nationaldrama der
Romer [Festrede Kiel 1893] 18ff. vgl. Ribbeck
Rom. Dichtung2 1 191) vertretene Ansicht ist die

neuerdings von W. Soltau Wochenschr. f. klass.

PMlol. XXV [1908] 1269ff. = Anfange der rom.
10 Gesehichtschreibung [Leipz. 1909] lOoff. vgl. 87)

verfoohtene haltbar, daB eine derartige diamati-
sche Bearbeitung — nach Aeschyleischem Muster
durch Ennius — an der Entstehung der ganzen
Tradition den wesentlichsten Anteil gehabt habe.
Sie ist bereits von W. F. Otto (Rh. Mus. 'JQV
468) abgelehnt worden, und ich mOchte hier meinen
schon fruhtr (o. Bd. VII S. 327, 37ff. 334, 56ff.

;

vgl. Cacus derBinderdieb [Univ.-Progr. Basel 1911]

4) eingenommenen Standpunkt noch einrnal dabin
20 prazisieren, daB der Stoff der Sage vom Zwei-

kampf und vom Schwestermord des H. nicht erst

durch eine TragOdie eines Kunstdichters dem
rOmischen VoBie ,hingezaubert' (so Soltau
Wochenschr. 1271 = Anfange 108) sein kann,
sondern bei ihm im Zeitalter der Punischen Kriege
bereits erstarrt und allgemein als ein Stuck der

vaterlandischcn Geschichte anerkannt war. Was
nach Livius (vgl. noch VIII 33, 8) und Dionysios
(vgl. noch V "23, 3) an spateren Darstellungen und

30 Erwahnungen der Sage erhalten ist, lehrt nichts

fflr ibre Entwicklung, weil es nicht auf alteren

Quellen beruht; vgl. Val. Max. VI 3, 6. VIE 1

abs. 1. Flor. I 1, 3,3—6. Ampel. 20, 1. Auct.

de vir. ill. 4, 5—10. Fest. 297. Augustin. civ. dei

ni 14. Schol. Bob. Mil. p. 277 Or. = 63f. Hildebr.

[Plut.] parall. min. 16. Zonar. VII 6, auch Manil. 1

778f. (vgl. velut aeies Liv. I 25, 3). Appian. reg. 7

aus Suid. s. (IXdaepijfioi (vgl. Liv. I 27, 1. Dionys.
in 22, 1. Auct. de vir. ill. 4, 10). Serv. Aen.

40 VHI 642.

Die antiken Autoren nennen eine Reihe von
Denkm iilern , die zu ihrer Zeitnochvorhandenwaren

,

als Eeweise fur die Tatsachlichkeit ihrer Erzahlung
(s. o. S. 2319). Es gehCren dazu erstens die Grab-
maler der im Zweikampf gefallenen Manner, vgl.

Liv. I 25, 14: sepulcra exstant, quo quisque loco

cecidit, duo Romana uno loco propitis Albam.
tria Albano. Romam versus, sed distantia locis,

ut et pugnatum est (vgl. 26, 11. Dionys. HI 22, 1

:

50 rcufas . . . x&v aztodavovrcov iv off cjicoov ^cogiois) ;

wenn Martial. ILT 47, 3: Horatiorum qua viret

sacer campus auf diese Ortlichkeit geht, so lag

sie nicht weit vor der Porta Capena (vgL auch
CIL 12 p. 55 zu nr. I. Jordan-Hfilsen Topogr.

I 3, 218, 46). Zweitens gehort dazu das Grab der

Horatia, vgl. Liv. I 26, 14: Iloratiae septderum,

quo loco ecrruerat icta (also ante portam Cape-
nam nach 2) eonstrucium est taxo quadratdi

Dionys. HI 21, 8: ol xoqiowus ovrr/y iq^ifthnfr

60 h> di iitxfflo&n x°>6^V UQovf buyogovrxte xai

yf/r ix^devoav ml. In beiden Fallen liegt die

Vennutung nahe, daB namenlose, darch ihre Lage
nnd ibre Gestalt anffiillende Grabmaler mit den
Helden der Sage in Verbindung gehimekt warden,
als diese schon voUstapdis aasgebildet war; noeh
in neueren Zeiten bat ja ein eigentSmliches Grab-
monnment bei Albano den Namen der Cnriatier

nnd der Horatier in) Volksmunde gefuhrt. An
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dem dritten Denkmal haftete der Name Pila Ho-
ratia anscheinend langer und fester, vgl. Liv. I

26, 10: spolia Ouriatiorum fixa eo loco, qui

nunc pila Horatia appellatur; 11: intra pome-
rium, . . . inter ilia pila et spolia hostium ; Prop.

HI 3, 7 [s. o.]: cecinit . . . Horatia pila; Dionys.

HI 22, 9 : fj yconata orvlls fj zijs hegas naorddog

ctpxwca «»• dyopf}, i<p' fjs sieeiro rd axvXa x&v

'Aljlav&v TQtSvftan1
. xa n'ey ovr onXa qqpdviotai

Sia urjxog zQovaro, jf/v 8' Inixknoiv tj ozvXls eti

<pv/.dxrci vijv avxrjv 'Ogaria xaXovfUvt] jtiXa ; Schol.

Bob. Mil. p. 277 Or. = 63 Hildebr.: spolia Cu-

riatiorum triua fixit loco celebri eui pilae Ilo-

ratiae (oratio Hs.) nomen est. Demnach war in

der Augustischen Zeit nicht mehr zu entscheiden,

ob pila die WurfspieBe oder eineu Pfeiler be-

deutete, weil an der Stelle, an der der Name haf-

tete, nichts mehr zu sehen war; als die Stelle

selbst wurde dem Dionys entweder die Slidostecke

der Basilica Aemilia oder die Nordostecke der

Basilica Iulia bezeichnet, und seitdem an den

Langseiten des Forums die ersten derartigen Hallen

errichtet worden waren, konnte in Ermanglung
eines anderen hier sichtbaren Objekts ein solcher

Pfeiler einer Halle als Pila Horatia in Anspruch
genommtn werden. Diese Umgestaltung des Fo-

rums erfolgte bei Lebzeiten des Ennius, und dieser

hatte (nach Proper*) pila noch nicht als Pfeiler ver-

standen. Die Auffassung der pila als WurfspieBe

derfte demnach die altere sein; freilich ware sie

fiir ein Tropaion etaas merkwurdig — weshalb

Livius das Bediirfnis empflndet, sie auch an der

zweiten Stelle zu erlautern, — ist aber trotzdein

denkbar. Da die Gens Horatia schon im 5. Jhdt.

v. Chr. ausgestorben ist, kann sich in dem Namen
die Erinnerung an ein sehr altes, lange vor dem
Beginn der romischen Kunstliteratur verschwun-

denes Denkmal eines H. erhalten haben, dessen

eigentliche Berleutung den Spateren ebenso un-

bekannt war, wie etwa die der in griechischen

Heiligttimem aufbewahrten ojtcXol. Viertens ge-

hfirteu zu den Monamenten, die das Andenken an

den Schwestermord des Siegers tiber die Curiatier

und an seine Entstfhnung bis ins spate Altertum

wach erhielten, die folgenden: nfirdlich vom Co-

losseum v.ar eine enge Gassc von einem immer
wieder erneuerten Balken iiberspannt, zu dessen

beiden Seiten Altare des Ianus Curiatius und der

Iuuo Sororia standen; der Balken liieB Tigillum

Sororium. und hier wurden alljahrlich am 1. Ok-

tober Subnopfer dargebracht, die ursprunglich der

Gens Horatia obgelegcn hatten. Cber das Tigil-

lum und den Gentilkult berichtet Liv. I 26, 12f.,

fiber alle drei Denkmaler, ihre Lage und die all-

jahrliche Feier Dionys. in 22, 7—9, uber die

ganze Denkmalergruppe Fest. 297 (vgl. ep. 307)

und Schol. Bob. Mil. p. 277 Or. = 64 Hildebr.

nnd aber das Tigillum Auct. de vir. ill. 4, 9

;

dazu kommen far die Lage die Regionsbeschrei-

bung (Jordan Topogr. II 546, vgL Jordan-
Hal aen I 3, 322f.) und far- das Opfer der Kalender
(Fasti Arv. und Paul CIL I 214. 242 vgl. 330).

Es liegt also vor ein staatlicher Eult, zu dem die

Gens Horatia verpfiichtet war; dabei ein Sahn-
opfer nnd eine Reinigungszeremonie, bestehend in

dem Durehgehen unter einem Jochbalken; die Be-
aeiclnrang dteses Balkens nnd der weiblichen Gott-

heit als tororivs, nnd der Beiname Curiatius for

die mannliche Gottheit ; — dieso Monuments und
Elemente einzeln und in ihrer Verbindung zu

douten, hat sich die religionsgeschichtliche For-

schung wiederholt und eifrig bemuht (vgl. Wis-
sowaReligion und Kultus der Romer2 104; aufier

den von ihm und den o. Bd. TV S. 1830f. genaun-

ten neueren Forschern s. z. B. auch v. Doma-
szewski Abh. zur rCm. Religion [Leipzig 1909]

223. Boehm o. Nr. 1), nnd es ist hier nicht die

10 Aufgabe, ihre Ergebnisse zu wiederholen und zu

prufen. Aber wenn auch alle gegebenen Tatsachen

von Haus aus nichts mit der Erzahlung von H. zu

tun haben, so ist doch keineswegs deren ganze

Entstehung aus ihnen zu erklaren. Auch die

neueste religionsgesehtliche Untersuchung (W. F.

Otto Rh. Mus. LXIV 468, vgl. Wien. Stud. XXXIV
321) kann nur sagen: ,Es gibt wenige Falle, in

denen die bekannten Kulttatsachen eine Legende

oder deren Anknupfung so ieicht erklaren wie

20 hier' ; den ProzeB, durch den die .Legende' aus

diesen Wurzeln erwachseu sein maBte, kann sie

nicht wieder gewinnen. Es ware allerdings sehr

einfach, wenn Soltaus Ansicht (s. o.) das Rich-

tige getroffen hatte, und noch viel einfacher,

wenn eine mit der rOmischen Erzahlung auf

das genaueste flbereinstimmende griechische (bei

[Plut.] par. min. 16, daraus Stob. eel. XXXIX 32)

nach Rom flbertragen worden ware; aber dieser

Lcsungsversuch C. Pascals (Rendiconti della

30Accad. dei Lincei 1896, 139ff., wohl unverandert

in seinera mir unzuganglichen Buche Fatti e leg-

gende di Roma antica, Florenz 1903) hat selbst

bei Pais (Storia di Roma I 1, 302, vgl. auch De
Sanctis Storia dei Romani I 28) keivien Bcifall

gefunden; das Verhaltnis beider Erzahlungen ist

vielmehr das umgekehrte, die angcblich arkadi-

sche Tradition eine Falschung nach dem MuEter

der rOmischen (vgl. schon Schwegler R. G. I

122f.). Die Sage von H. konnte sich an jene

40 Monumentengruppe anlehnen und in Anknupfung
daran weiter entwickeln, aber sie konnte nicht

lediglich daraus hervorgehen. Es zeugt von der

klaren Unbefangenheit Schweglers, daB er, der

im allgemeinen den EinfluB der aitiologischen

Mythen in deT rOmischen Tradition zuerst ins

rechte Licht gesetzt hat, in der Besprechung dieses

besonderen Beispiels die ganz verschiedenartigen

anderen Teile der Sage allein berucksichtigt hat,

die doch ebenfalls zu ihrem Kern und Wesen ge-

50h0ren, den Zweikampf und den ProzeB des H.

Die Entscheidung eines Krieges zwischen zwei

Volkern durch eine Art von Gottesurteil hat so

viele Parallelen, daB sie sogar geschichtlich sein

kOnnte (vgl. Schwegler I 586f.); die Kampfer-

gruppen symbolisieren nach der von Niebuhv
(E. G. I 365 A. 871) aufgestellten und von

Schwegler und von Mommsen (R. G. I 98)

angenommenen Ansicht die verwandien Volker,

von denen mindestens das rOmische als aus drei

60 Stammen entstanden gedacht wurde. Die durch

Dionys. IH 22, 10 bezeugte Existenz eines rOmi-

schen Gesetzes, wodurch den Eltern von Drillingen

eine staatliche Unterstatzung gewfihrt wurde, mag
ebenfalls zn der Entstehung der Sage beigetragen

haben; dieses Gesetz ist gewifi durch einen be-

stinvmten Fall der Geburt von mannlichen Dril-

lingen in alter Zeit veranlafit worden, denn ans

historischer Zeit kannte die nnvollkommene rOmi-
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sche Statistik keinen solchen (vgl. Pliu, n. h. VII
33), obgleich sie hiiuflger sind, als gewflhnlich
angenommen wird; vielleicht war der Fall in der
Gens Horatia vorgekommen. Der Zweikampf der
Drillinge hat seinen unverriickbar festen Platz
der Tradition; zwar erscheint die Entscheidung
zwischen Eom und Alba, die er herbeiffihrt, nicht
als endgultig, sondern wird durch den Verrat
des Mettius Fufetius wieder aufgehoben und erst
durch dessen Tod und durch Albas ZerstOrunglO
besiegelt; inded nirgends findet sich eine Spur
davon, daB etwa zwei verschiedene Erzahlungen
von der Entscheidung zwischen den beiden Vo*l-

kern — durch das gewaltsame Ende der erlesenen
Vorkampfer der Albaner und durch das ihres
Oberhauptes (vgl. fiber das Alter dieser Tradition
z. B. o. Bd. VII S. 198) — anfangs nebeneinander
hergegangen waren; das Ganze reicht also hoch
hinauf. Der Prozefl des H. gait als Musterbeispiel

Falscher angehangt (Liv. VI 31, 1. 5; vgl. o. Bd.
VII S. 923 Nr. 2).

6) P. Horatius wird von Dionys. X 53, 1 als

Consul 301 ~ 453 und 56, 2 als Decemvir legibus
scribundis 303 = 451 genannt an Stelle eines in
den fibrigen Fasten stehenden P. Curiatius. Vgl.
darttber o. Bd. IV S. 1832 Nr. 6, auch Sigwart
Klio VI 181: ,wohl eine Korruptel oder Ver-
wechslung'.

7) L. Horatius Barbatus wird als Consular-
tribun 329 = 425 nur von Liv. IV 35, 1 an letzter
Stelle genannt, wahrend die drei vorhergehenden
Namen auch bei Diodor. XII 81, 1 (zwei davon
Chronogr.) bezeugt sind. Sein Consulartribunat
ist daher ebenso wie die von Nr. 5 und 14 als
Falschung zu betrachten (vgl. Momm sen EOm.
Forsch. II 228).

8) M. Horatius Barbatus, Consul mit L. Va-
lerius Potitus im ersten Jahre nach dem Decem-

_.—... „„ ^.„„™ uvo ^. e<uu ou. .uiuorauciBiuei wiiuB rouous im ersten janre nacn aem Jjecem-
iur eine ganze Reihe von Fragen und Formen des 20 virat 305 = 449. Das Cognomen Barbatus gebon
rOmiSChen Eechtes. als ein tvnisc.hBr Foil rlor>i3nti. i~hm Pi* ™« tt cla r:_ ttt on o -n; ° -vtromischen Eechtes, als ein typischer Fall der haus-
lichen Gerichtsbarkeit, des Duoviralprozesses, der
Provokation und somit der Volkssouveranitat; die
Schuldfrage war auch in den Rhetorenschulen zu
alien Zeiten ein beliebtes Thema fur Controversien
(vgl. Cic. de inv. H 78f. Quintil. inst. or. Ill
6, 76. IV 2, 7. VII 4, 8. Martian. Capella V 455
p. 149, 16 Eyssenh. u. a.), und ohne Zweifel hat
die rOmische Bechtswissenschaft seit ihren ersten
Anfangen an diesem Teile der Horatiererzahlung 30
gearbeitet, sodafi die moderne Forschung wiederum
daraus die Rechtsverhaltnisse der historischen Zeit
vielfach erschlieBen kann (vgl. Schweglerl 594ff.
Momm sen Staatsr. und Strafr. an vielen Stellen).
Aber welche bestimmten Tatsachen den altesten
juristischen ErOrterungen zugrunde gelegen haben,
ist nicht sicher zu ermitteln. Man kOnnte an-
nehmen, dafi einerseits der Erzahlung vom Zwei-
kampf, anderseits der vom Prozefi des H. ge-
wisse Begebenheiten den Stoff boten, die mit- 40
einander nichts zu tun hatten, und dafi daun die
Verbindung zwischen ihnen hergestellt wurde
durch die aitiologischen Mythen; aber wenn man
so gerade diese Erzahlung besonders leicht in
ihre Elemente aufzulosen meint, so muB man
wiederum gerade hier zugeben, wie enge Grenzen
unserer Erkenntnis gezogen sind, weil der Werde-
gang des Ganzen, das aus so verschiedenartigen
Bestandteilen erwachsen und dennoch einheitlich

ihm Cic. rep. II 54. Liv. Ill 39, 3. Dionys. XI
5, 1. 45, 1, die von den Capitolinischen Fasten ab-
hangigen Quellen (Chronogr. Idat. Chron. Pasch.),
die Acta triumph, und die Fasti fer. Lat. (CIL
l 2 p. 56). In diesen ist erhalten: M. Horatio
M. fU. [L. n. . . .] rrin. Barbato, also vor Bar-
batus noch ein anderer Beiname; da Diod. XH
26, 1 die Consuln Kayxov 'Ogduov xal Aevxiov
OvoUqiov TovQmvov nennt, wird vermutet, dafi

. . . rrin. zu [TuJrrinfusJ zu erganzen sei, dafi

dieses (spater auch bei den Mamiliern vorkom-
mende) Cognomen dem H. zukomme und bei Dio-
dor irrtumlich auf seinen Kollegen iibertragen

und zudem leicht entstellt worden sei. Dafi H.
ein Nachkomme (aji6yovog) des Consuls (M. Ho-
ratius Pulvillus Nr. 15) aus dem ersten Jahre der
Eepublik gewesen sei, sagt Dionys. XI 5, 1 aus-
drucklich, und die Vulgartradition sucht flber-

haupt die Consulpaare H. und Valerius von 245
= 509 und von 305 = 449 einander anzugleichen
und zu nahern, sodafi sie wohl die beiden Hora-
tder ebenso wie die beiden Valerier als Grofivater
und Enkel ansah. Der Eedaktor der Capitolini-
schen Fasten scheint indes anderer Meinung ge-
wesen zu sein und den H., indem er ihn M. f.

L. n. nannte (Acta triumph., M. fit. auch Fasti
fer. Lat. [s. o.]), zum Enkel eines Bruders des
ersten Consuls gemacht zu haben. Diodor weiB
von den beiden Consuln von 305 = 449 nur, daB;

,w™^^,.v.. vi n««i.gu ttuu uduuuuu oiuudiiucu von aen Deiaen (jonsum von suo = 44y nur, aarj
ist, vor dem Beginn schriftlicher tJberlieferung 50 sie das infolge der Revolution unvollendet geblie-
zum Abschlufi gekommen und daher unseren
Blicken voilig entzogen ist.

Eine bildliche Darstellung der Drillinge H.
vermutet Furtwangler in einer auf Gemmen
wiederholt zu findenden Gruppe von drei geruste-
ten und schreitenden Kriegern, von denen der
mittelste die beiden anderen umschlingt (Die an-
tiken Gemmen LH 235, vgl. II 114f. zu Taf. XXLU
39. XXV 12).

bene Werk der Decemviri legibus scribundis voll-

endeten, erstens durch die Aufzeichnung der die
beiden letzten Gesetztafeln fullenden Gesetze (vgl.

uber die Vereinigung dieser Angabe mit schein-

bar widersprechenden M o m m s e n Staatsr. LT

726, 2), zweitens durch die Offentliche Aufstellung
der zwolf Tafeln. Die letztere Angabe findet sich
auch bei Living in 57, 10; im ubrigen aber ist

die Geschichte der beiden Consuln, wie sie LiviusoTrr ' uescniente aer Deiaen uonsuln, wie sie Livius
8) Horatius im J. 711 =43 bei Q. Cornificius 60 und Dionys geben, von Diodors Darstellung voll-

in Afrika (Cic. ad fam. XH 30, 7), vielleicht einer
der zwei von C. Calvisius Sabinns dort zuruck-
gelassenen Legaten (vgl Cic. PhiL m 26).

[Munzer.l
4) Horatius, willkfirlich gewahlter Name bei

Martial IV 2. [Stein.]

6) M. Horatius, mit L. Geganius an die Lute
der Consulartribunen von 376 = 378 von einem

standig verschieden und im Zusammenhange mit
der Geschichte des Decemvirats im Laufe der Zeit
unmer mehr ausgestaltet worden. Auch Diodor
XTJ 25, 2f. gibt gewis8e Bedingnngen an, unter
denen die Einigung der Patrizier und der Plebeier
nach der Absehaflrang des Decemvirats stattfand;
freilich hat er sie bia nr Dnverstandlichkeit ent-
stellt (vgL Schwartz o. Bd. V S. 693), doch
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scheint bereits seine Quelle das Bestreben gih&ht

zu haben, spatere Ergebnisse der inneren Kampfe
bis zu diesem Zeitpunkt hinaufzurucken. Dasselbe

Bestreben hat dann zu der Hinaufdatierung von

Gesetzen gefuhrt, und um diesen Gesetzen eine

hohere Autoritat zu geben, sind sie als gemein-

sames Werk der beiden Consuln hingestellt worden.

Es sind die sog. drei Leges consulares Valeriae

Horatiae, nach der Fonnulierung bei Liv. Ill 55,

3—7: 1. ut, quod tributim plebs iussisset, po-

pulum tetieret; 2. ne quis tdlum magistratum
sine provoeatione erearet; 3. ut, qui tribunis

plebis, aedilibus, iudieibus decemviris noeuisset,

eius caput Iovi sacrum esset ; das erste Gesetz

wird allein von alien in seiner Vorlage stehenden

auch von Dionys. XI 45, Iff. (vgl. seine Worte:

vofiovs ixvQcoaav . . . SXXovs ts nvag , ovg ov deo/iai

ygdipstv, xal xov xeXevovza xzX.) iiberliefert, das

zweite auch von Cic. rep. II 54; jenes deckt sich

mit den spiiteren Gesetzen, dem Publilischen von

415 = 339 und dem Hortensischen von etwa 467
= 287 und dieses mit den spateren Valerischen

und Porcischen, sodafi beide nach dem Muster der

spateren gefalscht erscheinen. Etwas anders stent

es mit dem dritten Gesetz ; ein gewisses Alter der

Tradition dariiber ist schon aus den von Liv. LTI

55, 8— 12 berichteten Meinungsverschiedenheiten

alterer Erklarer zu erschlieBen (vgl. Mommsen
Staatsr. LT 76f.); sein Inhalt deckt sich nicht mit

dem anderer gleichartiger Gesetze, sondern nur

mit dem eines grundverschiedenen Aktes, des ein-

seitigen Eidschwurs der Plebs, und wenn das

wahrend der Decemviralregierung aufgehobene

Tribunat Jamais wieder eingesetzt wurde (vgl.

Diod.), so war eine Verstiwkung und Bestatigung

seiner Stellung durch einen BeschluB der Gesamt-

gemeinde nicht unangebracht (vgl. Mommsen
a. O. 286f. 303); auch die scharfste moderne Kritik

(bei Pais Storia di Roma I 1, 563—566) wird

mit diesem Gesetz nicht leicht fertig. Vielleicht

ist es da kein blofier Zufall, dafi es in den juristi-

schen ErOrterungen bei Liv. a. O. 11 nur mit

dem Namen des einen Consuls H. bezeichnet

wird; die Erfindungen der spateren Annalistik

bevorzugten eher seinen volksfreundlichen Kollegen

Valerius als ihn. Durch die Einfuhrung der nach

ihnen benannten Gesetze (und wohl auch der ihnen

zugeschriebenen Anordnung uber die Aufbewah-
rung der Senatsbeschlusse bei Liv. in 55, 13, vgl.

Mommsen a. 0. LT 476f. LTI 1010) ist die Tra-

dition fiber die beiden Consuln schon in verhalt-

nismafiig frfiher Zeit bereichert worden, ebenso

durch die eines Kriegsberichtes, der bei Diodor
fehlt. Die Einzelheiten dieses Berichtes uber die

gleichzeitigen Erfolge des Valerius gegen die

Aequer und Volsker und des H. gesen die Sabiner

(Liv. in 57, 9. 60, 1 1-63, 4. Dionys. XI 48, 1—3)
und uber die Ablehnung des von beiden gefor-

derten Triumphes durch den Senat und seine Be-
willigung durch das Volk (Liv. JJI 63, 5—11.
X 37, 10. Dionys. XI 49, 1—50, 1. Zonar. Vn
19 A.) sind natfirlich als spate Erfindungen preis-

lugeben, aber darum nicht notwendigerweise auch
die in den Acta triumph, aufgenommenen Triumphe
selbst. Abgesehen von einem sehr verdftchti^en

Triumph des Cmcinnatus uber die Aequer sind

in dem Jahrxehnt zwischen 295 = 459 mid 305
= 449 keine Triumphe verzeichnet, sodafi also

dieser Abschnitt von Falschungen fast ganz frei-

geblieben ist; an sich aber ist es wohl denkbar,

dafi mit der Wiederherstellung des Friedens im
Innern nach langerer Pause wieder ein kraftiges

und erfolgreiches Auftreten nach auBen hin er-

folgte. Zudem ist der Sabinerkrieg als der letzto

in einer langen Eeihe verzeichnet, woraus schon

Niebuhr (Rom. Gesch. II 2 425. 502, vgl.

Schwegler Rom. Gesch. n 732—735) mit Recht

10 auf seine Bedeutung geschlossen hat. Wieder
kann zu Gunsten des Alters dieser Tradition dar-

auf hingewiesen werden, daB gerade der Triumph
fiber die Sabiner dem H. zugeteilt wird, wahrend
die j tinge re Annalistik mit einer gewissen Vor-

liebe AngehOrige des Valerischen Geschlechts fiber

sie triumphieren laBt. Alles iibrige, was Livius

und Dionys von H. berichten, hat sich dagegen

erst spater an diesen Kern angeschlossen. Dahin

gehort schon die Behauptung, die Consuln hatten

20 damals zuerst gegen den Willen des Senats und
nur mit Zustimmung des Volkes triumphiert, ob-

gleich sie mit solcher Bestimmtheit auftritt (Liv.

in 63, 11. Dionys. XI 50, 1. Zonar.), daB Livius

sich spater darauf beruft (X 37, 10), und Dionys

sie im Widerspruch mit seiner eigenen friiheren

Erzahlung (VI 30, 2f.) annimmt. Vor allem aber

gehert dahin die ganze Eolle, die dem Valerius

und dem H. in der inneren Geschichte dieser Zeit

vor und auch nach dem Consulat zugeteilt wird;

30dabei sind die gemeinsamen Grundlag^n der er-

haltenen Darstellungen mehrfach noch zu er-

kennen. Das erste Auftreten beider Manner wird

in die erste von den Decemvirn berufene Senats-

sitzung verlegt, deren Schilderung bei Dionys

zwar unendlich weitschweifiger als bei Livius, aber

im wesentlichen dieselbe ist und auf einen mit

dem Geschaftsgange in solchen Sitzungen ver-

trauten Autor zuriickgeht. Nach dem einleitenden

Referat des Vorsitzenden Ap. Claudius verlangt

40 zunachst Valerius das Wort zur Geschaftsordnung

(Liv. LTI 39, 2 mit der bezeichnenden Einfuhrung:

proditum memoriae est. Dionys. XI 4, 4— 7),

und dann folgt H. mit einer langeren Rede, deren

Grundgedanken bei Liv. EI 39, 3—10 und bei

Dionys. XI 5, 1—4 auffallende tjbereinstimmungen

zeigen. In der eigentlichen Verhandlung sprechen

dann andere Senatoren von hoherem Range, bis

zuletzt Valerius noch einmal zu Worte kommt
(Liv. Ill 41, Iff. Dionys. XI 19, Iff.), wobei Livius

50 ganz beilaufig auch H. nennt. Das zweite Auf-

treten beider folgt erst nach dem Tode der Ver-

ginia vor dem Volke und ist von Dionys nach

seiner Art schon vorbereitet worden (XI 22, 3.

23, 6, worauf er 38, 5 ausdrucklich zurfickver-

weist) ; er hebt dabei den Valerius starker hervor

(XI 39, 2ff.) als Livius, der beide Manner neben-

einander vorfuhrt (m 49, 3—5). Bei dem Auf-

treten im Senat und bei dem vor dem Volke ver-

treten sie hauptsachlich den Standpunkt, daB die

60 Amtszeit derDecemvim abgelaufen und dieWeiter-

fuhrung der Eegierung rechtswidrig sei; sie stehen

schon hier, zumal in ihrer engen Verbindung mit-

einander, wie die legitimen Consuln den TJsur-

patoren gegenfiber. Das dritte Auftreten ist dann
das bei den Verhandlungen mit der Plebs nach
deren Secession; hier fehlt der Bericht des Dionys;
bei Livius (TJJ 50, 16. 51, 12. 52, 5ff. 53, If.

ML) and bei Zonar. VII 18 E. erscheinen hier
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Valerius und H. wieder als ein unzertrennliches

Paar, bis sie schliefilich in der Tat zusammen zu

Consuln gewahlt werden; dagegen kannte Cicero

{Brut. 54) schon eine Darstellung, die dabei den
Valerius weit mehr hcrvortreten lieB, hatte aber

frtther (Cornel, frg. 24 bei Ascnn. 69) eine andere

wiedergegeben, die-
als die Unterhandler vielmehr

tres legatos amplissimos viros (drei bestimmte
Consulare Ascon. z. d. St.) nannte, ahnlich wie

bei Diodor XII 25, 2 oi xagtiaxaxoi x&v nohx&v
. . . diengsofSevaavto ngoe &(iq>otegovs. Hierau3 geht

znr Geniige hervor, dafi dieses dritte Auftreten

beider Manner erst in sehr spaten Berichten seine

Stelle gefanden hat, — ganz abgesehen davon,

daB die Voraussetzung aller Gesandtschaften, die

Sezession der Plebs, unglaubwfirdig ist (vgl. Ed.

Meyer El. Schr. 373ff.). Es ist ziemlich deut-

lich, daB die Episoden, in denen H. und Valerius

auftreten, durchweg fibernfissige Zutaten zu dem
alteren Bestande der Tradition sind; die Bezeich-

nung dieser Manner als liberatores hand riktbie

et motics initio et exitu ret bei Liv. Ill 53, 2

ist durch dessen eigene Darstellung nur in sebr

geringem MaBe gerechtfertigt ; die ganze Rolle

beider in der Geschichte des Decemvirats ist nur
eine Vorwegnahrae und eine Begrfindung ihres

gemeinsamen Consulats. Daraus abgeleitet ist

dann auch das vierte und letzte Auftreten nacli

dem Consulat im J. 309 = 445: als infolge der

Forderung der Plebs auf Anteil am Consulat die

Patrizier zu geheimen Beratungen zusammen-
traten, wurden nach dem ubereinstimmenden Be-

richte des Liv. IV 6, 7 und des Dionys. XI 57, 3.

58, 2 allein von alien Consularen diese zwei

Plebeierfreunde nicht hinzugezogen ; bei Dionys

erhalten sie auf Grund der geheimen Abmachung
der anderen in der Senatssitzong zuerst das Wort
und sprechen in versohnlichem Sinne, zuerst Va-

lerius, dem dann H. zustimmt (XI 56, 4 vgl. 58, 4.

59, 1— 5). Schon diese Anordnung der Verhand-
lung erinnert an die der Senatsdebatte von 305
= 449 ; die Inhaltsangabe der Rede des Valerius

macht den Eindruek, als ob sogar Dionys die

Wiederholung der dort und Ofter geauBerten Ge-

danken z. B. imig avxov xe xai x&v ngoy6voyr als

ebenso langweilig empfunden habe, wie bisweilen

sogar Cicero die Wiederholung seines eigenen

Selbstlobs. In dieser ermudenden Eintonigkeit

der ganzen Rolle des Valerius und des H. offen-

bart sich die Geistesarmut der spaten Annalisten,

die sie ausgearbeitet haben. Schon fur Cicero

rep. II 54 stand diese ihre Rolle feat, da er beide

Manner als homines coneordiae causa sapienter

populares charakterisiert (ins Gegenteil verkehrt

von Cicero bei Dio XLIV 25, 5); entwickelt aber

wurde die ganze Rolle aus der Tatsache, daB sie

die ersten Consuln nach dem Decemvirat, also in

einem fur die innere Geschichte Roms bedeut-

samen Jahre, gewesen sind, und an dieser Tat-

sache zu zweifeln (so z. B. Sigwart Klio VI
350) haben wir kein Recht

9) Horatius Cocles ist eines der berfihmtesten
und altesten Musterbeispiele rOmischer Virtus, ja

stent sogar geradezu an der Spitze von alien.' Ein
zusammenhingender Bericht Uegt zuerst bei Poly-
bios vor; im AnschluB an seine bekannte Schilde-

Tong der romisenen Leishenfeism und Leichen-
reden fahrt er fort, dafi dadurch die rOmiscbe

Jugend am meisten zum Streben nach Rulun an-

gefeucrt werde, weil diese Erzahlungen allgemein

geglaubt wurden (VI 54, 4 : nlaxtv d' fy" ™ ^sy°-

uevov ex xovxwv). Nachdem er dann kurz auf die

Manner hingewiesen hat, die sich in Zweikampfen
ausgezeichnet, die den Opfertod fur das Vaterland

erlitten haben u. dgl., bringt er {ixoSsiypaxo; xai

xiocsois evexsv (ebd. 54, 6) den Fall des H. nach

solchen Traditionen (vgl. Uyezai 55, 1): H. habe
10 auf dem rechten Tiberufer am Eingang der Brucke

gegen zwei Peinde gekampft; als diesen zahlreiche

andere zu Hilfe eilten, habe er gefmrchtet, daB
sie den flbergang erzwingen wurden, und den
Seinigen zugerufen, die Brucke abzubrechen, wah-

rend er die Peinde abwehrte ; er habe, mit Wun-
den bedeckt, ausgehalten, bis die Brucke abge-

brochen war, sich dann in voller Riistung in den

FluB gesturzt und seinen Tod gefunden, urn ewi-

gen Ruhin zu erlsugen (ebd. 55, 1—3). Pur Cicero

20 ist dann H. bereits das allgemein bekannte Bei-

spiel der Tapferkeit; seine kurzen Andeutungen
(leg. II 10; parad. 12; off. I 61) lassen sich mit
der Polybianischen wie mit jeder anderen Dar-

stellung vereinigen; nur die Zusammenstellung
mit Mucius Scaevola (parad. 12) l5Bt darauf

schlieBen, dafi fflr ihn die Tat des H. in den

Porsennakrieg fiel. In den Porsennakrieg wird sie

allgemein verlegt; die Etrusker kommen von

Norden, besetzen das Ianiculum und hatten auf

30 dem Pons Sublicius den Tiber flberschritten und
Rom im ersten Ansturm genommen, wenn H. sie

nicht aufgehalten hatte. Die Situation ist bei

Polybios ganz entsprechend den spateren Schilde-

rungen, und wenn er auch die Gegner gar nicht

bezeichnet, so ist es doch wahrscheinlich, daB die

Erzahlung schon zu seiner Zeit in der Geschichte

des Porsennakrieges ihren festen Platz hatte, nicht

mehr zeitlos war (so v. Wilamowitz Griech.

Lesebuch II 125), sondern nur von Polybios aus

40 dem Zusammenhang genommen und von allem,

woranf es fur seinen augenblicklichen Zweck nicht

ankam, gelOst wurde. Im Porsennakriege hat sie

zunachst bei Livius ihren festen Platz; bei ihm
ist zu unterscheiden zwischen dem Hauptteil der

Erzahlung II 10, 2—11 und dem Anhang fiber

die Belohnungen, d. h. also fiber die weitere Ge-

schichte des Helden II 10, 12f. Nur der Haupt-

teil entspricht der Polybianischen Erzahlung; eine

bemerkenswerte Bertthrung bietet darin der kleine

50 Zug Polyb. VI 55, 2 : ovx ovra>g xijv dvva/iiv a>s

xfjv imooxaoiv avxov xai x6Xftav xaxanenXtjyfisvwv

x&v vjievavxlmv ; Liv. II 10, 5 : ipso miraeulo

audaeiae obstupefeeit kostes; und der SchluB II

10, 11: rem ausus plus famae habituram ad po-

steros quant fidei (vgl. Flor. I 4, 3) ist wohl eben-

falls mit Polybios AuBerung fiber die Glaub-

wftrdigkeit der Erzahlung (s. o.) zu vergleichen:

die romischen Zeitgenossen des Polybios nahmen
sie noch als Geschichte an, die des Livius als Sage.

60 Die Livianische Erzahlung ist im ganzen ausffihr-

licher and ausgeschmuckter als die nbereinstim-

mende Porjrbianisehe; sie hat poetisehe F&rbnng
and erinnert an epische Schilderungen ahnlicher

Heldenkftmpfe, sodafi man gem eine Benfitzung

des Ennins annehmen mOehte; beweisen la&t sich

diese freilich nicht, denh sowohl der Enniusvers
(ami. 129 V.*): hie oeeaaw* dahu erf: at OraHtu
metutus sattu (vgL Liv. 11 : t» Tiberim desiluit

aaoo noraxius norauus Z»54

and Vahlen Proleg. 2 CLXVT), wie der von Nie-
buhr (R. Gesch. 1 363) und neuerdings wieder von
Soltau (Anf. der rOm. Geschichtschr. 97, 1) heran-

gezogene (ann. 54 V. 2): teque pater Tiberine tuo

cum flumine saneto (vgl. Liv. 11: Tiberine pater.

inqv.it, te sancte precor) gehOren nach den uber-

lieferten Buchzahlen anderen Episoden, jener dem
Zweikampf der Horatier mit den Curiatiern (s. Nr.

2). AuBer diesen verhaitnismafiig geringffigigen

Erweiterungen weist Livius, vergfichen mit Poly-

bios, einen Zusatz und eine Umgestaltung auf.

Der Zusatz ist die anfangliche Teilnahme zweier

anderer Manner an der Abwehr der Feinde, und
er hatte zunachst den Zweck, das Unwahrschein-
liche der Heldentat des H. zu vermindern (vgl.

Liv. 11: quod tumidtuosissimum pugnae erat).

Die beiden Gefahrten bezeichnet Liv. a. O. als Sp.

Larcium ae T. Herminium, ambos claros genere
factisque; Dionys. V 23, 3, der anders als Livius

(vgl. 2: ni unus vir fuisset) von Anfang an die

drei Helden einffihrt, unterscheidet zwischen ihnen
ex x&v sigsa^VTegoyii und H. ix x&v vecoxeoeav (un-

richtig aufgefaBt von Niebuhr R. Gesch. I 568
Anm.), wahrend Plut. Popl. 16, 6 ahnlich wie
Livius trennt : no&xos dh KoxXio; 'Ogdxiog xai avv
avxtp ovo x&v im<pavsoxax<»v avdg&v. Larcius und
Herminius erscheinen in den Fasten als Consuln
von 248 = 506 ; sie sind zusammen von dort in die

Erzahlung von H. (und auch in andere Episoden,

vgl. o. S. 834, 18ff.) ubertragen worden (vgL noch
Serv. Aen. XI 642); die Angaben fiber ihre Per-

sOnlichkeiten verraten noch deutlich diesen Ur-

sprung und damit das ganze Wesen des Zusatzes.

H. selbst, der nicht in den Fasten zu finden war,

ist eine ganz andersartige Gestalt. Die Umge-
staltung der Polybianischen Darstellung bei Livius

ist der SchluB (11): incolumis ad suos tranavit

(ganz ubereinstimmend nur Val. Max. Ill 2, 1);

diese Umgestaltung, daB der Held nicht stirbt,

sondern am Leben bleibt, ist nun die Voraus-
setzung des zweiten, dem Polybios fremden Teiles

der Livianischen Erzahlung, der verhin als An-
hang fiber die weitere Geschichte dos H. bezeichnet

wurde; man kann daher wohl umgekehrfc be-

haupten , daB die Umgestaltung vorgenommen
werden muBte, als dieser Anhang hinzugefugt
wurde. In der Tat hat der Anhang einen ganz
anderen Charakter: Livius 12f. und Dionys V 25,

2

vgl. 35, 1 unterscheiden genau zwischen den Aus-
zeichnungen, die dem geretteten H. von Staatswegen
zu teil wurden, namlich Errichtung einer Statue
und Schenkung von so viel Land, wie er an einem
Tage umpflfigen konnte, und zwischen dem Dank,
den ihm die Burger von sich aus abstatteten, in-

dem jeder ihm wahrend der allgemeinen Hungers-
not etwas von dem Seinigen abgab ; Auct de vir.

ill 11, 2 gibt nur die beiden ersten, also die
offentlichen Belohnungen, Plut Popl. 16, 9f. alle

drei ohne Unterscheidung der Offentuchen und der
ptiraten. Freiwillige Besteuerung der Gemeinde
zu Ehren eines ansgezeichneten Mannes wird auch
sonst berichtet, so beim Leichenbegangnis dee
Menenius Agrippa; die anf H. bezogene Modi-
flkation dieser Sitte konnte erst enthlt werden,
als die Tradition fiber den Porsennakrieg mit Ein-
sehlnfi der durch Urn hervorgerufenen Hungersuot
feat geworden war. Auch die Verlejhung eines
Btttckes Land von dem angegebenen TJmfaog wild

als allgemein iiblich (Plin. n. h. XVTII 9, vgl. Sen,

de benef. VII 7, 5) noch von anderen Mannern.
wie Mucius Scaevola (Dionys: V 35, 1) und Genu-
cius Cipus (Ovid. met. XV 616-619, vgl. o. Bd.
Ill S. 2565) fiberliefert (von H. noch Plut. praec.

reip. ger. 27, 11. Dio frg. 24, 5 aus Tzetz. Chil.

Ill 818—829). Beide Auszeichnungen gehOren
zu den Gewohnheiten, deren Ursprung man bis

in den Beginn des Freistaats zurfickverlegte und
10 daher an eine hervorragende PersOnlichkeit und

Tat dieser Zeit anknfipfte; Eombination, nicht

Tradition ist ihre Grundlage. Nach Ausscheidung
dieser aitiologischen Bestandteile der Erzahlung
bleibt ein dritter von ahnlicher Art, der nicht an
eine Institution, sondern an ein Denkmal an-

knfipfte, die Statue des H. Es ist nicht nur
deren Eiistenz auBer allem Zweifel (Plin. n. h.

XXXIV 22. 29), sondern auch ihre Versetzung
vom Comitium auf das Vulcanal in unbekannter,

20 doch jedenfalls ziemlich frfiher Zeit. Dartiber be-

richtet Gell. IV 5, Iff. nach Verrins Flaccus rer.

mem. dign. I, der die Grundlage dem XI. Buche
der Buchausgabe der Annales Maximi entuahm:
Statua in comitio posita Horatii Coditis de caelo

taeta est. ob id fulgur piaculis htendi/m haru-
spices ex Etruria aceiti (vgl. die durchaus ab-

schlieBende Erdrterung darfiber von Cichorius
o. Bd. I S. 2252f.). An der Statue haftete also

seit alter Zeit ganz fest und unlttsbar der Name
80 des H., und urn der Statue willen scheint nun

ein neuer Zug in die Erzahlung von seiner Tat
eingeffihrt zu sein, seine Verwundung. Bei Poly-

bios stirbt der Held, bei Livius entkommt er un-

versehrt,' bei alien ttbrigen aber empfangt er eine

Wunde, infolge deren er zeitlebens lahm bleibt;

daB er sie beim Schwimmen empflng, war offen-

bar das Ursprfingliche, weil er im Kampfe nicht

wohl an diesem KOrperteil getroffcn werden konnte,
doch ist das nicht immer festgehalten worden (vgl.

40 Dionys. 24, 3. 25, 3. Plut. Popl. 16, 8. 10; fort.

Rom. 3; praec. reip. ger. 27, 11. Appian. reg.

frg. 10 [aus Suid. s. axgvaxla und 'Ogdtios]. Dio
frg. 24, 5 [s. o.]. XLV 32, 3. XLVI 19, 8. Serv.

Aen. VJUUL 646 ; unbestimmt Frontin. strat. II 13,

5 : tntlneribus oneratus). Von Spateren wurde dieser

Zug benutzt, um zu erklaren, weshalb sich der

Name des H. trotz seiner Heldentat nicht in den
Fasten fand: der Krfippel ist unfahig zur Beklei-

dung des Consulats (Dionys. Appian.; vgl. Momm-
50 sen Staatsr. 1 494); auch ein Apophthegma wurde

dem Helden wegen seines Hinkens angedichtet

(Serv.). Doch wichtiger ist die Frage, woher der

ganze Zug der Lahmheit des Helden stammt, und
auf diese Frage hat Pais (Storia di Roma I 1,

473) die richrlge Antwort gefunden, namlich daB
die dem EL zugeschriebene Statue die eines Lahmen
war (vgL die geradezu mit diesem Namen bezeich-

nete Statue des Philoktet von Pythagoras, also

ein in Italien befindliches Werk eines alten itali-

60 schen Meisters, Plin. n. h. XXXIV 59). Die wei-
teren Ausfahrungen von Pais leiden dagegen
einerseits an seiner Neigong, die verschiedensten
Sagen und Mythen miteinander zu vergleichen
and in vermischen, anderseits an dem Mangel
einer Untencheidung zwischen den verechiedenen
Bestandteilen der Ersablung. Die Statue konnte
den Anlafi bieten, die Verwundung des Darge-
stellten im Kampfe ra erftnden; es ist dagegen,
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auch wenn der Lahme in voller Eiistung darge-

stellt war (vgl. Dio XLV 81, 1; der entsprechende

Zug bei H. stets festgehalten und auch in kurzen
Berichten hervorgehoben z. B. bei Sen. ep. 120, 7.

Ampel. 20, 4 vgl. auch die Darstellnng des Me-
daifions [s. u.]), nicht abzusehen, wie die Erfln-

dung des Kampfes an der Brucke von diesem
Denkmal ihren Ausgang nehmen konnte. Da6 in

dieser Erzahhmg vielmehr .die Notwendigkeit der

die Pfahlbrucke betreffenden Ordnnng symbolisiert

und historisiert' wurde (so u. a. mit Berufung auf

Plin. n. b. XXXV 100 Mommsen R. Gesch. I

463), erklart auch noch nicht, weshalb sie den H.
zum Helden hatte. Einen Vornamen hatte der Held
nicht; wenn ihn Dionys V 23, 2 Publius nennt
und zum Brudersohn des Consuls M. Horatius

Nr. 15 macht, so ist das wertlose und spate Kon-
struktion entsprechend der Unterscheidung des

Junglings von seinen Gefahrten (s. o.), und wenn
Plutarch in seinem Hauptbericht (Popl. 16, 6—10)
kein Praenomen nennt, wo er dagegen die Sage
aus dem Kopf anfuhrt, einmal (praec. reip. ger.

27, 11) 6 'Pco/taTog iionhog und einmal (fort.

Rom. 3) Mdgxog 'Qgdzwg sagt, so ist das gleich-

falls nnr belanglose Ungenauigkeit (IlonXtog viel-

leicht gar verscbrieben fur KdxXiog), sodafi auch
der Vomame M. bei Plin. n. h. XXXIV 22 mflg-

licherweise nicht auf eine bestimmte Quelle, son-

dern auf Verwechslung rait dem Consul zuruck-

geht. Wahrend also ein Praenomen nicht bekannt
war (vgl. den ahnlichen Fall bei Nr. 2), stand

das Cognomen fest, und auch dessen Deutung; es

wurde allgemein (geringfugige Meinungsverschie-

denheiten Plut. Popl. 16, 7), wenngleich mit
zweifelhafter Berechtigung (vgl. W. Schulze Zur
Gesch. latein. Eigennamen 288, 7), von oculus

abgeleitet, mit KixXwy gleichgesetzt und als

.einaugig' erklart (samtliche Belege Thes. Ling.

Lat. Suppl. 519f. s. v.). Aber auBer dem ganz
wertlosen Gewahrsmann von Plut. parall. min. 8

(8e6zifi05 devzegtjj IraXixdiv ! bezeichnend Name
und Amt des H.: 'Ogdrwg KdxXog orgaxriyog x"-
Qorovri&ug !) war niemand beim besten Willen

im stande, diesen Beinamen mit der einzigen be-

kannten Tat des Helden in Verbindung zu bringen;

man half sich mit der klaglichen Ausflucht, er

habe in einem fruheren Kampfe ein Auge ver-

loren (Auct. de vir. ill. 11, 1. Dionys. V 23, 2.

Plut. Popl. 16, 7. Dio frg. 24, 5. Suid. I 2

p. 302, 8 Bernh. s. e^exoTtrj). Darin liegt der

beste Beweis, daB die Erinnerung an jene Ver-

teidigung der Brucke, von der die Gracchenzeit

eine schwachere Wiederholung tatsachlich erlebte

(vgl. Veil. II 6, 6), fest und unlflsbar an dem
Namen des H. baftete. Man kommt nicht um das

Zugestandnis herum, daB hier eine alte und echte

Sagenuberlieferung vorliegt. Unklar bleibt nun
freilich, weshalb derselbe Name, gleichfalls schon

seit sehr fruiter Zeit, an jenem Standbild baftete;

immerhin lassen sich daffir Erklarungen linden,

z. B. daB auf eine Basis, in deren Aufschrift man
den Namen des H. las oder zu lesen glaubte, eine

nicht zugehorige Figur gestellt worden war (vgl.

einen derartigen Fall ana viel spaterer Zeit o. Bd.

IV S. 1595, 43ff.). Jedenfalls aber sind von Hans
aus Sage and DenkmaT voneinander nnabh&ngig
geweeen. Das tritt noeh bei Livius, der den alten

Sagen gegenuber den richtigen Takt bewiesen hat

(vgl. praef. 6 u. 0. Weiss enhorn Einl. 8 44),

deutlich zu Tage; der alles verwassernde Dionys

sucht dagegen die dem Stoff von seiner Her-
kunft anhaftcnden Verschiedenheiten ganz zu ver-

wischen und ihn zu einer mCglichst niichternen

und deshalb glaublichen Geschichtsdarstellung

zusammenzukneten, so wenn er die Deckung des

Ruckzugs der ROmer aber die Brucke den drei

Helden H., Larcius und Henninius zuschreibt

10 (V 23, 4) und dem H. allein nur die Abwehr
wahrend des Abbrechens der Brucke (V 24, 1).

Fur die Entstehung und den "Wert der flberliefe-

rung ist aus solchen spaten Zutaten und Ande-
rungen nichts zu lernen, ebensowenig aus ihren

zahlreichen Anfiibrungen bei spateren Autoren.

Vielfach wird auch auBerhalb geschichtlicher Dar-

stellungen H. mit Mucius Scaevola und Cloelia

zusammengestellt, deren Verherrlichung wie die

seinige den unglucklichen Ausgang des Porsenna-

20 krieges verhullen sollte (ilia iria Bornani nomi-
«i» prodigia atqite miraeula Flor. I 4, 3), viel-

fach auch, wie eigentlich schon bei Polybios und
deutlich bei Cicero, mit Mustern rOmischer Tapfer-

keit aus spateren Zeiten (vgl. z. B. Verg. Aen.

VIII 650. Prop, m 11, 63. Culex 361. Manil.

I 781. Sil. It. XIII 726ff. Iuven. 8, 264 mit
Schol., auch Val. Max. Ill 2 Einl. Quintil. inst.

or. V 11, 10. Dio LIII 8, 3). Eine bildliche

Darstellung der Heldentat des H. bietet ein Me-
30 daillon des Antoninus Pius; der Held (Aufschrift:

Cocks) schwimmt in voller Rustung durch den
Tiber; dariiber ist der Pons Sublicius sichtbar;

auf dem rechten Ende stehen zwei Etrusker, von
denen der eine einen Speer herabschleudert, auf

dem linken Ende drei ROmer, von denen einer

mit einer Axt die Brucke zerstOrt (beste Abb.
jetzt bei F. Gnecchi Medaglioni romani [Mai-

land 1912] II 9 nr. 5 Taf. 43, 4; friihere Cohen
Monh. de l'emp. rom.2 II 283 nr. 127. Frohner

40 Me'daillons de l'emp. rom. [Paris 1878] 60). ttber

die Aufschrift Codes auf anderen Mflnzen s. S.

2321, 41ff. Zu den Zugen, mit denen die Bhetorik

die Sage von H. ausgestattet hat, gehort auch der,

daB die ROmer ihn begriifit hatten vfivovrxeg oigxCtv

fie<oa>v era (Dionys. V 25, 1); es mag erwahnt
werden, daB ein beruhmter Anhanger der bekannten

Niebuhrschen Ansicht, daB viele rOmische Sagen
aus alten balladenartigen Volksliedern stammten,

diese Sage wahlte, ran sie in einer entsprechenden

50poetischen Form zu behandeln, namlich Th. B.

Macanlay in seinen Lays of ancient Borne 1842
(dieses Stuck ins Deutsche iibersetzt von Ferd.

Freiligrath [Werke Ausgabe M. Hesse VTI 88
—107]). [Muiuer.]

10) Qu. Horatius Flaccus. Allgemeine Litera-

tur: Teuffel-Kroll R. Lit.-Gesch. H § 234-240.

M. Schanz R. Lit.-Gesch. ns 138—196, wo die

hauptsachlichstcn Quellennachweise verzeichnet

sind; auBeTdem Bursians Jahresberichte LV
6057 (W. Hirschfelder). T.YTTT 105. LXXVI

29. XCin 1. CV 88. CXXVI 25 (J. Haussner).
CXLUI 1 (J. Bick) und Rohls Jahresber. d. phiL
Ver. zu Berlin XXHI 27. XXIV 64. XXV 36.

XXVI 89. XXVH 44. XXVIII 27. XXTX 23.

XXX 29. XXXI 56. XXXII 41. XXXm 49.

XXXIV 97. XXXV 81. XXXVI 76. XXXVII 115.

XXXVlil 145. Auf diese Hilfsmittel fur die ein-

schlagige Literatur wird ein ftr allemal verwiesen.

xiuiauus uuiauus

A. I. L e b e n. Hauptquelle : Dio Vita in

Suetons Biographien de viris illustribus (Reiffer-

scheid Rel. Suetoni 44). Bber andere wert-

lose H.-Biographien s. Christ Horatiana (S.-Ber.

Ak. Manchen 1893, 61 nnd 76). Sueton hatte

noch die Schriften des Maecenas vor sich und als

Epistukrum magister Hadrians Einblick in die

Briefe und Akten des Augustus; freilich nabm
er auch viel Klatsch auf. Auch Porphyrio hatte

eine H.-Vita verfaBt (zu sat I 6, 41 : in narra- 10

tione, quam de ittius vita habui, ostendi . . .),

die jedenfalls in seinen Kommentar verarbeitet

war. Die beste und lauterste Quelle ist H. selbst

in seinen Satiren und Episteln. Nach hellenisti-

schem Vorbild, das wiederum auf die a<pgayie des

alten Nomos zurtickgreift, gibt er ep. I 20 (vgl.

c. HI 30) seinen jllog knapp an; aber auch sonst

liegt sein Tun und Treiben in den hexametrischen

Dichtungen offen vor Augen. Mit Vorsicht da-

gegen sind die Oden zu verwerten; denn hier 20
spielt das Konventionelle und Traditionelle eine

ausschlaggebende Rolle; so ist i. B. IV 1 ganz

mit anakreontischen Motiven durchsefczt.

Quintus (sat. LT 6, 37) Horatius (c. IV 6,

44; ep. I 14, 5) Flaccus (epod. 15, 12; s. II

1, 18) ist am 8. Dezember 65 v. Chr. geboren

(natus est VI idus Decembris L. Cotta et L.

Torquato comidibus: Suet.; vgl. ep. I 20, 27.

F. Heidenhains Versuch, aus c. II 17, 17ff.

die Geburtsstunde des H. zu erschliefien [Monats- 30

schr. f. h. Sch. IV 1905, 506], ist jedenfalls be-

achtenswert) zu Venusia (s. II 1, 34), an der

Grenzscheide zwischen Apulien und Lukanien, wo-

hin die Romer 294, um die StraBe nach Tarent

zu decken, eine Kolonie von 20000 Burgern ent-

sandt hatten (Dion. Hal. XVH. XVLU 5). Hier

besaB sein Vater ein mageres Grundsttick (s. I

6, 71), ein Freigelassener, wohl ein AbkOmmling
eines kriegsgefangenen Apulers oder Lukaners,

worauf H. humorvoll seine polemisch-satdrische 40

Ader zurfickfuhrt (s. II 1, 34ff.). Das wohlbe-

festigte Stadtchen (siireixtoror Polyb. Ill 90), das

im Bundesgenossenkrieg abgefallen war und von

Metellus in langwieriger Belagerung bezwungen
werden muBte (88), war unter Sulla eine Mili-

tarkolonie geworden (Appian. bell. civ. I 100), wo
nun die alten Veteranen als rOmische Burger in

ihrem Centurionenstolze dunkelhaft auf die ein-

heimischen Gatler herabschauten (s. I 6, 72). Hier

in herrlicher Gegend wuchs der .Tunge auf, freute 50

sich am Rauschen des Ofanto, der in seiner ge-

walttatigen Weise in reiBendem Absturz manchmal
Unvorsichtige wegspulte (s. I 1, 58) — After ver-

webt der Dichter das Bild seines heimatlichen

Flusses in seine Lieder (c. HI 30, 10. IV 14, 25.

TV 9, 2) — ; hier war er schon als kleines Kind,

der Hut seiner Amme Pullia entronnen, an den

Hangen des 1398 m hohen Berges Voltur, eines

erloschenen Vulkanes, herumgeklettert, bis ihn, den
vom Spiel Ermudeten, einmal im Fruhling die 60
Leute von Acerenza und Banzi auf der Hohe und
von Forenza im Tale schlafend auffanden, mit
Laub bedeckt, das die Wildtauben auf ihn herab-

geschattelt hatten (c III 4, 9ff.); daB ihm die

schwarzen Vipern nichts getan noch die in den
Schlnchten Lnkaniens hausenden Baren, ward
jedenfalls Ton den aberglanbischen Landlenten ak
Wonder gedentet and konnte vom Kandigen mit

P»olj-WlMow«-KroU Till

ahnlichen Erzahlungen aus dem Leben des Stesi-

choros (Plin. X 82) und Pindar (Pans. IX 23, 2)

zusammengestellt werden; hier lernte der Knabe
das Landleben lieben und schatzen, das ihm das
Wohnen in der GroBstadt zur Qual machte; hier

lernte er auch schon frahzeitig die Proselyten-

macherei der Juden kennen, die er Ofters hanselnd
heranzieht (s. I 4, 143; s. I 5, 100; s. I 9, 69);

denn in der Nahe von Venusia hat man judische

Katakomben entdeckt, und es ist auch sonst be-

kannt, daB in Venusia viele Juden lebten (CIL
IX index auct. Braun [Archeogr. Triestino HI
1877; 247] L3t H. semitischer Abkunft sein; auch

Seeck [Kaiser Augustus, Bielefeld 1902, 134] be-

hauptet, daB ,H. ein Stammesgenosse von Heine

und Borne' sei — haltlose Vermutungen). Hier

ging der Knabe in die von einem gewissen Fla-

vins, der dem einstigen Abcschatzen die Unsterb-

lichkeit verdankt, geleitete Elementarschule, um
dort Schreiben, Lesen und Rechnen zu lernen (s. I

6, 62); alle Iden brachte er seinem Lehrer das

Honorar in Knpfergeld und freute sich von Mitte

Juni bis Mitte Oktober der goldenen Ferien.

Als aber der Knabe der Elementarschule ent-

wuchs, entschloB sich der Vater trotz der be-

schrankten Mittel, nach Rom aberzusiedeln, wohl
auch das Hofgut zu verpachten (s. 1 6, 76) und dem
begabten Sohn ebenfalls die stadia liberalia zu-

ganglich zu machen. Er selbst wurde Coactor exac-

tionum, wie spater Vespasians Vater (s. o. Bd. II

S. 2271). Da die Provision dieser Einkassierer

bei grOBeren Betragen gewOhnlich l°/u der Ge-

samtsumme betrug (Cic. pro Rab. Post. 11, 30),

so war das Einkommen bei der groBen Bedeutung

dieser Zwischenbankiers im romischen Handels-

wesen sicherlich nicht niedrig (vgl. die uns noch

erhaltenen pompeianischen Quittungstafeln des

Coactor L. Caecilius Secundus, woruber Momm-
sen Herm. XII 1877, 97 handelt [vgl. den Art.

Auction o. Bd. II S. 2271 und Coactor o. Bd.

IV S. 126]). Sueton weifi auBerdem zu sagen:

patre, ut ipse tradit, libertino el exactionum

eoactore, ut vero creditum est, salsamentario,

cum Mi quidam in altereatione exprob{r)asset

:

,quotiens ego vidi patrem tuum brc.cchio se emtm-
gentem'. DaB dieser Klatsch nur eine Ubertragung

von Bion dem Borystheniten auf H. ist, zeigt die

Stelle bei Diogenes Laertios (IV 7, 46), wo der

sarkastische Spotter zu Antigonos Gonatas sagt:

e/toi 6 naxijQ ftiv i]r aneXsvDegog (= Hor. s. I 6,

45: libertino patre natum), rip dyxwvi cbiopwaoo-

fuvog — Stedykov di rov zagtxe/^cogov — (R.

Heinze De Horatio Bionis imitatore 1889, 5).

In der Hauptstadt besuchte nun H. den hcheren

Unterricht teils im hoheren Bechnen, teils in den

Grammatica (griechische Sprache, Lekture lateini-

scher und griechischer Schriftsteller, Sacherkla-

rung). Unter seinen Lehrern nennt er den plagosus

Orbilius. Dieser gediente Unteroffizier, 113 in

Beneventum geboren, etwa 14 in Rom gestorben,

als H. ihm in der 1. Epistel des 2. Buches einen

Denkstein setzte, sparte die Rute nicht, wenn er

seinen Schulern die alte Odysseefibersetzung des

Livius Andronicus (ep. II 1, 69) oder die Bias ein-

drillte (ep. II 2, 41). Natflrlich hatte H. auch

andere Lehrer (s. I 6, 81); aber ihm wie seinem

Schnlkameraden Domitius Maxsns blieb der Prfl-

gelp&dagoge nnvergeBlich. Abgesehen von den
74
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theoretischen Unterweisungen seiner Lehrer hatte hin den Vorgang des Arehiloclios (aoaig ixeivt)

H. in seinem Vater (von seiner Mutter spricht ieehm feg. 6) oder Alkaios (Strab. XIII 600) oder

H. nirgends, wennschon epod. II 39—48 und <-.. Anakreon {aoxl&a ^tyas — iya> 8' S31 afais qwyov

III 6, 87 auf eigene Erlebnisse deuten [vgl. E. (Sore xoxxvg be. 28. 29) vergleichsweise heran-

Rosenberg Monatssch. f. h. Scb. V 645—650]) Ziehen; aber da feststeht, dafi Offiziere den Schild

einen praktischen Padagogen, der ihn wie die fuhrten oder fflhren konnten (Ruppersberg
paedagogi vornehmer Hauser auf Schritt und Philol. N. F. XXII 523), laBt sich der freiwillige

Tritt begleitete und nach der patriarchalischen Schildverlust, nicht wegdeuten; aber da6 sich H.

Weise der Vorzeit (wie Demea in den Adelphen in bitterem Humor, etwa wie ehemalige 1848 er

des Terentius v. 114) daran gewOhnte, auf dielO(iuchtbloBinSudermanns,SturmgeselleSokrates'),

Schwachen anderer zu achten, und ihm an stadt- fiber verwundene Jugendtorheiten lustig raacht,

bekannten Leuten die Folgen vernfinftiger und ist eher anzanehmen.

8chlechter Lebensffihrung vor Augen 3tellte (s. I Wahrend aber Freunde des H., wie Pompeius

4, 105ff.). So war des Heranwachsenden Beob- Grosphus (c II 7) zu Sex. Pompeius nach Sizilien

achtungsgabe gescharft, seine praktische Moral sich begaben (Cass. Dio XLVII a. E. Veil. Pat. II

gefestigt. 72 und 76), wandte sich der enttauschte Diehter

Nachdem H. einen grflndlichen Bildungsgang anfangs des J. 41 wieder nach Italien: mit dem

durchlaufen hatte — seine umfassende Lektttre Tode des Brutus war anscheinend das Band zer-

in griechischen und rOmischen Autoren, seine theo- schnitten, das ihn an dessen Partei gefesselt hatte.

retischen und praktischen Kenntnisse in der Rhe-20Auf der Rfickfahrt von Griechenland mag er wohl

torik zeigen seine Dichtungen — , besuchte er im einen heftigen Seesturm am Kap Spartimento er-

J. 45 wie andere heherstrebende Jfinglinge vor- lebt haben, den er nicht mehr vergaB (c. Ill 4, 8).

nehmer Kreise zum AbschluB seiner Studien Aber wie sein Vorbild Archilochos, der als Bettler

A then, um vor allem der Philcsophie obzu- von Paros nach Thasoskommendseufzt: oiyaQjioi

liegen (ep. II 2, 43). Zugleich mit ihm weilten nsviri naxocotos
||
ovd' ano naniuov tifti ItnsgviqTTig

damals in Athen Ciceros Sohn, gerade so alt wie (frg. 2 B.), so. war auch er durch den Bfirgerkrieg

EL ferner Bibulus (s. 1 10, 86), Acidinus, Messala heimatlos geworden: unter den Gebieten, die von

(Cic. ad Att. XII 32) u. a. Damals wirkten im den Siegem den Veteranen zur Entschadigung

,lieben Athen' Cratippus, das Haupt der Peri- angewiesen wurden, befand sich auch Venusia

patetiker und der Lehrer des jungen Cicero, und 30 (Appian. bell. civ. IV 3): er wurde eipropruert

Theomnestos, ein namhafter Akademiker (vgl. ep. (ep. LT 2, 51) ebenso wie sein spaterer Freund

II 2, 45), mit dem auch Brutus in Verbindung Vergilius. _

stand (Plut. Brut. 24). Da rissen ihn die politi- Im J. 39 kam mit Sei. Pompeius und den

schen Wirren aus den friedlichen Studien. Die Caesarianern ein Friede zustande, wobei allge-

Ermordung Caesars schien den Erbfeind des alten meine Amnestie gewahrt ward (Veil. II 77. Cass.

Freistaates beseitdgt zu haben; der 41jahrige Dio XLVIII 36). H. kaufte sich mit dem Reste des

Brutus wandte sich nach langerem Zogern nach vaterlichen VermGgens in eine deewria der seribae

Athen und begeisterte die jungen Studenten Roms quaestorii ein (scriptum quaestcrium eonparavit

sich auf seine und der Republik Seite zu stellen: Suet.). Diese Korporation war sehr angeseheii

den jungen Cicero, dessen Vater den .Tyrannen- 40 (onto konestus Cic. c. Verr. Ill 79) und stand

marder' durch verschiedene Dedikationen geehrt sich flnanziell gut. Das Amt, das sich auf die

hatte, Messala, H. und jedenfalls viele andere (ep. Ftlhrung der staatlichen Rechnungsbucher und die

LT 2, 47). Wie andere Tyrannenhasser schloB er Besorgung des Staatsarchives bezcg, mochte wohl

sich dem Heere der Republikaner an und ward mit dem Diehter besser behagen als sein verflossenes

Ubergehung der herkOmmlichen Vorbedingungen Offiziersleben, und auch als er schon ,Gutsbesitzer'

als Tribunus militum gleich mit einem Kommando war, beteiligte er sich noch an den Korporations-

bedacht (s. I 6, 48), was ihm spater Ofters vor- angelegenheiten seiner Kollegen (s. II 6, 36).

gerfickt wurde. Mit Brutus ging er vermutlich Und nunmehr lehrte ihn die Not — dichten

von Athen nach Makedonien (43), wo der Binder d. h. seine poetischen Fahigkeiten verwertenund

des Triumvir Antonius in Apollonia zur tJbergabe 50aaf bestimmte Ziele hin konzentrieren (ep. II 2,

gezwungen und spater hingerichtet wurde; nach 51). Er hatte sich frfiher schon mit gnechi-

Vorderasien gegen die lykischen Volkerschaften

:

schen Versen versucht (s. I 10, 31) — vermutlich

der Anfang der 11. Epistel d& 1. Buches, nament- Paraphrasen, wie sie die rhetonsche Schulung

lich v. 7: sets Lebedus quid sit? weist auf Auto- liebte — ; die frfiheste Epode (ep. 16) gehort dem

psie hin, und die 7. Satire des 1. Buches stellt ja J. 40 an; ep. 7 stammt aus dem J. 39,auph

eine Szene aus dem asiatischen .Feldzug* dar, als die Satire I 2 weist auf diese Zeit. Diese Proben

Brutus zu Hazomenai Gerichtstag Melt. Und als — und jedenfalls manch andere, die der Diehter

Brutos und Cassius fiber den Hellespont zogen spater der VerOffentlichung unwert hielt — las

und an den Passen des Pangaion, bei Philippi er in engem Kreise vor (s. I 4, 73), heB sie unter

sich im Herbst 42 gegenfiber Octavianus und 60 Freunden zirkulieren, zu denen auch VergUins

Antonius lagerten, da war H. mit dabei, wie und Varius gehorten (fiber den Bekanntenkrew

Brutus semen Gegner besiegte und ins Lager ver- des H. TgL F. Jacob Horaz und seine Freunde

folgte, wahrend Cassius, durch Antonius zurfick- merlin 1852. 1858, Stutteart* 1889] and S. Jaffe

feworfen, die Sache fur verloren gab und den De peraonis Horatianis [Halle 1885]). Der jjjagere

od suchte. Freilich wurde auch er 20 Tage Vergil, der eben mit seinen Eklogen (41—39) die

nach dem ersten Treffon mit dem flbrigen Heere Aufmerksamkeit aller KunstTerstandigen auf mch

in den Strudel der Flucht and Disziplinloeigkeit gelenkt, und Varius, der dureh sein episches Ge-

mithineingerissen (c. II 7, 9). Han mag immer- dicht de morte ran Andenken Caesars sich die

2b41 Horatius Horatius 2342

Freundschaft des Augustus gewonnen hatte (vor Inspektor (isilicas) beaufsichtigte (ep. 1 14, 1), und
40), weisen Maecenas auf den 27jahrigen Diehter feierte die Feste mit, die sein Gau nach altera

hin (vgl. E. Rosenberg Horaz u. Vergil [Ztschr. Herkommen veran9taltcte (c. ni 18).

f. d. G. XXXVI 675]). Im Frtthjahr 38 stellte sich Durch Vermittlung des Maecenas kam H. auch
dieser dem einfluflreichen Gonner und Staatsmanu in Beziehungen zu Augustus, dessen politische

vor und legte ihm seine Verhaltnisse, wie sie tat- und soziale Reform er in seiner Weise nachdrtkek-
sachlich waren, dar (s. I 6, 55ff.). Der Bescheid lich unterstfitzte (vgl. Schleusner Die Reisen
lautete sehr einsilbig" (respondes . . . pauca). Aber des Kaisers Augustus in Geschichte und Dichtung,
nach neun Monaten — sollte man hier nicht eine Progr. G. Barmen 1903). Wenn wir auch aus H.
Schrulle des Maecenas vermuten, der auch die 10 selbst fiber dieses Verhaltnis dirckte Nachrichten
Frucht seiner Freundschaft ausreifen lassen wollte nicht schOpfen kOnnen, so klart uns Sueton aus
wie ein Kind im Mutterleib? — lud ihn der dem kaiserlichen Archiv umso eingehender auf.

GOnner wieder zu sich und r.ahm ihn in den Kreis Als Augustus unter der Last der Geschafte seine

seiner Freunde auf (s. I 6, 61), zu dem aufier Privatkorrespondenz nicht mehrbewaltigen konnte,
Varius und Vergilius der Schulkamerad des H., schrieb er an Maecenas: Horatium nostrum (<»>
Domitius Marsns, ferner C. Melissus, Plotius Tucca, te cupio abdueere. veniet ergo ab ista parasitica
Quintilius Varus, spater Propertius u. a. gehorten mensa ad haneregiam et nosinepisttdisseribendis
(vgl. R. Y. Sellar The roman poets of the augu- adiuvabit. Trotz der Absage des Dichters blieb ihm
stan age. Horace and the elegiac poets, Oxford der Herrscher gut. Wie er ihn zum Carmen saecu-

1899 2
, 22). So befand sich denn der Diehter 20 lare, zu den Liedern IV 4 und 14 nachweislich

unter den Begleitern des Maecenas, als dieser im anfeuerte, so schrieb er nach der Lektfire der
Frtthjahr 37 auf Octavians und Octavias Veran- Episteln II 2 und ad Pisones an den Diehter:
lassung sich nach Brundisium begab, um mit ,irasci me tibi seito, quod non in plerisque
Antonius einen nenen Vertrag zu vermitteln : wir eiusmodi scriptis mecum potissimum loquaris.

besitzen die launige oiomoola des Humoristen an vereris ne apud posteros infame tibi sit, quod
noch (s. I 5). videaris familiaris nobis esse?' Und, fahrt Sueton

Wie Vergil durch Maecenas' Vermittlung als weiter: expressit eologam ad se, cuius initiun,

Ersatz fiir sein konfisziertes Erbgut um Mantua est : ,eum tot sustineas et tarda negotia solus 1
. .

.

ein kamp^nisches Landgut erhalten hatte, so In der Hut liebor Freunde und machtiger
schenkte der Gonner dem Diehter H., der im J. 30 Gonner flofi nun des Venusiners Leben ruhig da-

30 sein 1. Satirenbuch herausgegeben hatte, zur hin. Im Marz 30 hatte ihn beinahe ein Baum
Entschadigung ffir sein vaterliches Gut am Voltur auf seinem Hofgut erschlagen (e. II 13), ein Vor-
im J. 32 das Sabinum {fundus Sabinus oder Sa- konimnis, das ihn tief bewegte, wie die hauhgen
bint), das aufier dem Gutshof noch funf Feuer- Erwahnungen beweisen (III 8, 8. II 17, 27. EI
stellen umfafite (s. II 6 ; ep. I 14, 2 ; aus der 4, 27). Am liebsten verwcilte er auf dem Lande,
umfangreichen Literatur sei hervorgehoben : N. auch im Winter, da sich in der villula eine be-

Fritsch Das horazische Landgut, seine Lage u. haglichere Warme erzielen lieB als in der Stadt-

Beschaffenheit [Jahrb. f. Philol. CLI 57—78], wo wohnung (s. II 8, 10; vgl. ep. I 10, 15). Da las

die ganze Streitfrage entwickelt ist. J. Dorsch er in veterum libris (s. II 6, 61) z. B. Platon,

Bei Horaz in den Sabinerbergen [Progr. G. Kaaden 40 den Bedeutendsten der mittleren Komodie, den
1899]. G. Boissier La maison de campagne Liebling seines Lehrers Orbilius, dessen neoiakyrjs

d'Horace [Nouvelles promenades arche"ol., Par. dieser nachbildete; Menandros, den Modedichter
1910 7

, 25 mit Karte]). In einem Brief an Quinc- der augusteischen Zeit (F. Vollmer zu Statius

tins beschreibt H. in freudiger Laune sein Be- silv. II 1, 114); Eupolis, den Rivalen des Ari-

sitztum fep. I 16), das er etwa in dem Geffihl stophanes, und seine alten Lieblinge Archilochos
zum erstenmal betrat, wie Walter von der Vogel- (s. LT 3, llff.) und Homer (ep. I 2, 2). Oder
weide sein Gut: ,All die werld, ich han min lehen'. er halt sein in Rom verpOntes Mittagsschlaf-

Der Hof lag einsam in dem Talgrund der Digentia chen oder streift im Digentiatal umher oder fiihlt

(jetzt Licenza), der sich von Norden nach Sliden sich aufierst wohl im Kreise seiner vernae beim
hinzieht; der nachste Ort ist Varia (jetzt Vice- 50 landlichen Mahle oder in Gesellschaft von Freun-
varo) ; am EinfluB der Digentia in den Anio liegt den und Nachbarn (wie des gemfltlichen Cervius
Mandela (jetzt Cantalupo di Bardella). Der 1268 m s. LT 6, 77) bei einem Symposion, gewiirzt mit
hohe Mons Lncretilis (jetzt m. Gennaro) und der philosophischen Disputen. Oder er ist ein ander
Berghang Ustica umschlieflen das Tal und lassen Mai (mit Maecenas?) in der Sommerfrische zu Prae-

es im Sommer als besonders kfihl zum begehrten neste (ep. I 2, 2; c. Ill 4, 23) oder in Tibur bei

Aufenthaltsort erscheinen, wenn die Bfische und der Grotte der Albunea, die sein Freund Vergilius
Hecken von Kornelkirschen und Schlehen und die (Aen. VII 82) so schon beschrieb, beim Wasser-
Eichen von ihren Frfichten strotzen. Hier weilte fall des Anio, im schattigen Haine der Stadt oder
der Diehter gern, fern vom Staub und Ranch der in den Obstgelanden an den Talhangen, von den
Grofistadt, entweder an dem frischen Quell, den 60 KaskateUen des Anio besch&umt (c. I 7, ISrT.).

er zu Ehren des heimatlichen Wassers bei Venusia Am liebsten aber nach seinem Besitztum geht er

der Bandusia weihte (c HI 13), oder hinter dem zu langerem Badeaufenthalt nach Baiae (c. Ed
alten Gem&uer des Vaeunatempels, den nach einer 4, 15; ep. I 15, 2); erst die durch den Leibarzt
bei Rocea Giovane an der Digentia aufgefundenen des Augustus, Antonius Muss, in Mode gekommene
Inschrift der sabinische Bauernsohn Vespasian als Kaltwasserkur l&St ihn ungem auf die Schwefel-
Censor auf seine Kosten wieder aufbauen lieBTCIL bider and Thermen Baises venichten, warn er

XIV 3485), and frente sich seines kleinen Sums- wieder den chronischen Bheumatismas in alien

haltes ron acht Arbeitern (a. II 7, 118), die ein Gliedern spurt (ep. I 15, Sff.).
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Freilich mufite er schon Maecenas wegen
auch einen guten Teil des Jahres in Rom zu-

bringen, nur nieht, wenn die bleischwere Scirocco-

luft (plumbeus ouster s. II 6, 18) oder der ma-
lariadrohende Spatsoinmer zur Zeit der reifenden

Feige (ep. I 7, 5) die Libitina Erntefest halten

lafit. Horen wii den Dichter selbst (s. 1 6, lllff.)!

Bis 9 oder 10 Uhr bleibt er liegen in seiner Stadt-

wohnung, die er nicht wie Propertius urn des

Maecenas willen mit den Esquilien vertauschte

(el. Ill 22, 24). Dann schlendert er herum, etwa

am Quirinal oder Ayentin einen Kranken besachend

(ep. II 2, 67; s. I 9, 17) oder bei Maecenas seine

Aufwartung machend (s. II 6, 30) — denn Rechts-

geschafte, die ihn schon ante horam secundum
(ep. II 2, 67) zum Praetor rufen, kamen wohl

nicht alle Tage vor; — dann liest oder schreibt

er ungestOrt; ein andermal sucht.er noch in den

kiihleren Morgenstunden die Turnspielpliitze auf

dem Marafeld auf, die Strabon aus eigener An-

schauung kennt und bewundert (p. 236: zo niye-

&og zov nediov ftavfiaaiov a/ta xai rag agfiaro-

dgo/iias xai rrjv aM.r)r ijinaoiav axwXvxor iia<ii%ov

t<J5 tooovTcp 7t}.r)$u x&v aqpaigq xai xgixco xai

naXaioxga yvnva£opiva>v), iibt sich wohl auch im
Ringen und Fechten (daher der Olbedarf), spielt

zu dritt Ball, auch mit Maecenas (s. II 6, 49),

bis zur Ermiidung und gebt mit der htihersteigen-

den Sonne zum kalten Bad. Gegen Mittag nimmt
er zu Hause ein leichtes Friihstuck zu sieh, um
dann zu ruhen. Gegen Abend schlendert er auf

dem Forum holitorium am linken Tiberufer, das

mit seinen engen Quartieren und seiner plebei-

ischen, kleinhandeltreibenden BevOlkerung bis auf

heute (Via Montanara) noch den winkeligen,

schmutzigen Charakter bewahrt hat; hier f'ragt

er nach dem Preise von Kohl und Spelt, um mit

den kleinen Leuten in ein Gesprach zu kommen.
Oder er treibt sich in der Nahe des Circus maxi-

mus herum, in dessen AuBengewOlben und -hallen

neben Tiodlerladen und Winkelkneipen auch Stern-

deuter (Cic. de divin. I 58, 132) und Wahrsagervolk
(Iuv. VI 582) zweifelhaftesten Gelichters liauste.

Hier, wo Neugierigen und Glaubigen um ein paar

Pfennige (ol Svolv ofSoXotv r<£ Tigoaxvxovrt oao-

VeomCovctv, Mai. Tyr. XIX 3) die Zukunft pro-

phezeit wurde, bleibt er gerne stehen und sieht dem
Treiben mit Interesse zu. Dann geht er heim
und nimmt die frugale Mahlzeit ein: Gemtise,

Kichererbsen mit Lauch und eine Schiissel Plinsen.

Hernach geht er zu Bett und schlaft sorglos ein,

weifi er doch, daB er auch am nikhsten Tag
sein Leben einrichten kann wie er will. Haufig
unterbricht diese Tagesordnung eine Einladung

bei Maecenas (certus conviva ep. I 7, 75), die

manchmal erst nach Sonnenuntergang erfolgt (s.

II 7, 33); Ofters ist auch Maecenas bei ihm zu

Gaste (c. I 20. c. HI 8 u. 0.); manchmal hat er

auch andere Freunde zu einem einfachen Diner
geladen (wie Torquatus ep. I 5). Bisweilen fahrt

er auch mit Maecenas uber Land (s. II 6, 42)
oder besucht mit ihm das Theater und die Arena
(ebd. 48).

Am 27. November 8 v. Chr. starb der. Dichter
im 57. Lebensjahr (Suet.) kurz nach dem Tode
des Maecenas und zwar so sehnell, daB er sein

Testament nicht mehr siegeln konnte; er ward
beigesetzt auf dem aofiersten Esquilin neben dem

Grabe des Maecenas. DaB H., um den im J. 30

(c. II 17, 9) gegebenen Schwur zu erfullen, frei-

willig durch Gift gestorben sei (Rohl N. phil.

Rundschau 1905, 407ff.), ist eine naheliegende,

aber unerweisbare Annahme.
J. Masson Horatii vita (Leyden 1708), dessen

chronologische Aufstellungen veraltet sind. C.

Passow Leben und Zeitalter des H. (Leipz.

1833 vor der Ausg. der Episteln). W. S. Teuffel
10 Horaz , eine literarhistor. tJbersicht (Tubingen

1843), der dem Lyriker gar nicht gerecht wird.

Walckenaer Histoire de la vie et des poesies

d'H. (Par. 2 1858). B. Ktihne Selbstbiographie

des H. (Progr. Einsiedeln 1891). Wahrend die

vielen Biographien, die auch den meisten Aus-

gaben beigefiigt sind, im wesentlichen nichts

Neues bringen, entwirft K. Staedler in seinem

Horazkommentar (Horaz' samtl. Gedichte im Sinne

J. G. Herders erklart, Berlin 1905) auf Grand
20 einer neuen chronologischen Aufstellung der Dich-

tungen ein ganz neues Bild, namentlich von dem
,ganz mifiverstandenen Liebesleben', wobei er in

die Romanphantasien eines P.-L. de laPimpie-
Solignac zuriickfallt, der Amours d'Horace (Co-

logne 1728) herausgab.

II. AuBeres des Horaz. H. war klein

(corporis exigui: ep. I 20, 24; vgl. s. II 3, 308)

und wohlbeleibt (ep. I 4, 15), woiiiber sich Augu-
stus gelegentlich lustig macht: tibi statura deest,

30 corpusculum non deest. itaque licebit in sexta-

riolo scribas, quo circuities voluminis tui sit

oyxto&ioxaTos, sicut est ventrieuli tui (Suet.). Man
mag ihn deswegen wohl Ofter scherzhaft mit Epi-

kur verglichen haben, der in den Gymnasien cute

distenta dargestellt wurde (Sidon. Apoll. ep. IX
9). In seiner Jugend hatte er voiles, schwarzes
Haar (ep. I 7, 26); mit 45 Jahren war er schon

vor der Zeit grau (ep. I 20, 24). Fruhzeitig von
rheumatischen Schmerzen gepeinigt (ep. I 15, 6)

40 suchte er mit Vorliebe die wannenden Sonnen-
strahlen auf (ep. I 20, 24), und manchmal iiber-

mannte ihn eine seelische Depression (ep. I 8).

Sein Gesundheitszustand mag dazu beigetragen

haben, daB er unverheiratet bfieb (c. Ill 8, 1). Ein
authentisches Bildnis des H. kennen wir nicht;

vgl. dagegen G. Boissier Portraits de Virgile

et d'Horace, trouve's a Pompei: Acad, des Inscr.

p. 228 und O. RoBbach tfber eine Gemme des

Berliner Antiquariums mit der Umschrift Eorat:

SON. Jahrb. ILT 1899, 51.

III. Charakter. Unter der Bekampfung der

heidnischen Autoren uberhaupt hatte auch H.
fruhzeitig zu leiden. Wie Tertullian so erklarte-

auch die Cluniazenserregel das Studium der An-
tike fur sundhaft, und wenn man zur Zeit der

Scholastik H., Vergil u. a. las, so wurden da-

neben als Gegengift Prudentins, Sedulius, Avitus

u. dgL studiert, bis in den Lektionsverzeichnissen

der Universitaten des 14. und 15. Jhdts. H. gar

60 nicht mehr erscheint. Und wie die ganz von den

Jesniten inspirierte .Schulordnnng des Fureten-

thnmb Ober und Nider Bayerlands' vom 3. 1569
den Schulmeistem anbefiehlt, sie sollen ,in den
haidnischen u. Unglaubigen billig mnessig gehn
u. sich zu den christlichen unergerlichen Buechern
balten', so fordert der Protestant Calovius im
AnschluB an Comenins den Ersatz des heidni-

schen EL durch den Scbotten Buchanan. Die
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Renaissancedichter dagegen fanden in H. einen

willkommenen Apostel der weltlichen Lust, einen

feurigen Jtinger des — mifiverstandenen — Epi-

kureismus, einen rficksichtslosen Herold des Venua-

und Bakchuskultes. Besonders in Frankreicli in

den Tagen der honnete galanterie, als sich ober-

rlachliche Gelehrsamkeit und die Klatschlust der

Salons verbruderten, heckte man allmahlich eine

Charakterzeichnung des H. aus, die keineswegs

schmeichelhaft erscheint. Er wird zu einem Philo-

sophen ohne Grundsatze, der die philosophischen

Systeme wie die Geliebten wechselt; zu einem

seurra, der den Maecenas umschwanzelt, um ihn

hinter dem Rttcken zu verspotten ; zu einem Fau-

lenzer, der seine Sekretarstelle aufgibt, um jeden

Tag bis 9 oder 10 Uhr zu schlafen; zu einem

frflh ergrauten, nervOsen, triefaugigen Zechbruder,

der sein Lebensalter nach dem Alter eines Wein-

fasses bestimmt; der im dulce desipere den In-

begriff alles Gluckes sieht; zu einem Schiirzen-

jager, der trotz der Heiratspramien des Augustus
um seiner perversen Neigangen willen ein Hage-
stolz blieb; zu einem feigen tJberlaufer, der bei

der ersten ernsten Gelegenheit desertiert und seine

politische Anschauung im Handumdrehen wechselt

;

zu einem widerlichen Hofschranzen, der vor Augu-
stus in Ehrfurcht erstirbt u. dgl. Romanschreiber

taten dazu noch das Ihrige: so stellt P. J. de la

Pimpie-Solignac aus den Andeutungen des

Dichters einen Roman zusammen: Les amours
d'Horace (Cologne 1728) und Dr. jur. Joachim
Meier aus Perleberg gab zu Frankfurt a. M. 1707
,Die Romerin Delia, daa ist alle Gedichte des

Poeten Tibullus und zum Teil des Horatius in

einem kuriOsen Roman vorgestellt' heraus. Diesen

Geist der Zeit illustriert auch die ohne Jahr und
Verfassernamen erschienene Schrift: Le Poete cour-

tisan ou les Intrigues d'Horace a la cour d'Auguste'.

Erinnert man sich ferner, daB die ,Poeten' in den
Augen der Sittsamen des 17. und 18. Jhdts. noch
zu den anriichigen Menschen zahlten, daB Le
Fevre, der Bruder der Anne Dacier, in seinem
Buche ,de futilitate poetica' (1697) die Junger
Apollos zu ,Atheisten' und ,Schweinehunden'

stempelt; ein Breslauer Pastor 1734 ein scharfes

Buch .Wider die Sunden der Poeten' verfaBt ; so

fallt uns nicht mehr auf, wenn H.s Charak-
teristik nicht zum besten ausfallt. Hatte ihn
schon Scaliger wegen seiner Undankbarkeit einen

canicula genannt, so setzt ihn Perrault
in seiner .Parallele des Anciens et Modernes'
(Par. 1688) als Dichter und Mensch herunter;
Dacier, der den Dichter hochschatzt, bemerkt
doch uber seine Moral (preface p. LXXX1II,
Amsterd. 1727): Quand je parle des erreurs
d'Horace, je ne veux point parler de ees exces

affreux, ou la corruption de son coeur I'a plonge
et qu'xl a avouex, avec tant d'infamie. Ces
endroits n'ont pas besoin de contrepoison, ils

les portent avec eux par Vhorreur qu'ils inspi-

rent. Solche Urteile fanden dann auch Eingang
in gelanflge Handbficher; so schreibt z. B. Benj.
Hederich in seiner .Notitia auctorum' (Viteb.

1714, 352): ,In der fatalen Schlacht bei Philippi

hielte er sieh derma&en schlecht, daB er der Erste

mit war, so aoirifi' ... ,Er liebte den Trunk nnd
ein venerisches Leben, also daB er rich nicht nn-
recht selbst ein Schwein von des Epicuri Herde

nennet'. Gottfr. Ephr. Mliller, dessen ,histo-

risch-kritische Einleitung zu nfltiger Kenntnis
und ntitzlichem Gebrauche der alten lateinischen

Schriftsteller' (Dresden 1747) ein vielgelesenes

Handbuch wurde, sagt zusammenfassend von H.
(OT 391ff.): ,Er war ein Heide, in den Erkennt-
nissen verfinstert und ungewiB; in dem Leben
wollustig und lasterhaft'. ,H. ist ohne Zweifel

einer der ausgelassensten und unordentlichsten

10 Wollustsklaven seiner Zeit gewesen . . . Unsere
Leser warden's uns schenken, die Stellen, welche
in seinen Werken diese Bauchsorge beweisen, all-

hier anzufiihren ... H. hat sich in seinem Leben
und in seinen Schriften einen noch grflBeren

Schandfleck angehangt. Und das war der einer

stinkenden Geilheit und einer unmaBigen Un-
zucht'. Und noch Senme konnte im sechsten

Brief im ,Spaziergang nach Syrakus' schreiben:

,Der Mensch selbst mit seiner Kriecherei ist mir
20 ziemlich zuwider ... Es ist vielleicht schwer zu

entscheiden, wer von beiden den Anstand und
die guten Sitten mehr ins Auge schlagt, ob H.s

Eanidia oder luvenals Fulvia; es ist aber ein

wesentlicher Unterschied zwischen beiden zum
Vorteil des letzteren. Wo H. zweideutig witzelt

oder gar ekelhaft schmutzig wird, sieht man
uberall, daB es ihm gemlitlich ist, so etwas zu

sagen; er gefallt sich darin'. Und Borne be-

merkte (,Uber Sprache und Styl'): ,H. ein wackerer

30 Mann! ... Er, ein Romer, ihr Gotter! und seine

Kinderaugen haben die Freiheit gesehen — er

war der Erste, der sich am Feuer des gottlichen

Genius seine Suppe kochte! WaB lehrt er'? Ein

Knecht mit Anmut sein. Was singt er? Wein,

Madchen und Geduld ... Er vermochte daraber

zu 3cherzen, daB er in jener Schlacht bei Philippi,

wo Brutus und die Freiheit blieb, seinen kleinen

Schild ,nicht gar loblich' verloren. Klein war
der Schild, . . . und doch warf er ihn weg —

.

40 Und so witzelt auch Heine noch im Oktober

1849 gelegentlich der Fusilierung deutscher Re-

volutionare uber ,Flaccus, der so kuhn davon-

geloffen'.

Erst seitdem man den Humor des Dichters

erkannt hat (Th. Oesterlen Komik u. Humor
bei Horaz, Stuttg. 1885. 1886. 1887); seitdem

man seine Stellung zur Diatribe ersieht, seine

Beeinflussung durch Rhetorik und Tradition ver-

stehen lernt und ihn aus dem Goiste der Zeit

50 heraus zu erfassen beginnt, ist auch eine objek-

tive Wurdigung seines Charakters mOglich. Drei

Punkte kommen dabei in Betracht: seine sitt-

lichen Grundsatze, seine Stellung zur
Monarchie, seine Weltanschauung.

Das Rom um die Wende des 1. Jhdts. ist

seit Friedlanders ,Sittengeschichte' in weiten

Kreisen bekannt: GenuBsucht aller Art, die Reak-
tion nach den aufregenden Burgerkampfen, Dunkel
und Parvenuprotzentum, Gier nach Geld und Be-

60sitz, brutaler Egoismus, der sich infolge der

Verwilderung in den fortgesetzten inneren und
auBeren Kfimpfen in rohen Gewalttatigkeiten und
sinnlosen Zomausbr&chen ergeht, die EntwOhnung
der grofistadtischen BevOlkerung von jeder an-

strengenden Tatigkeit, die Verweichlicnung der
Jugend, sexnelle Ausschreitungan in jeder Form
suid die hervorragendsten Merkmale. Hebbel
sagt mit Recht (Tagebuch des 15. Mai 1868):
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,Wenn man den H. studiert, namentlicli die Sa-

tiren tind die Bpisteln, so wundert man sich

durchaus nicht mehr fiber die spatere Eaiserzeit.

Sie war unter Augustus schon in alien ihren Vor-

bedingungen da, sogar in seinem eigenen Hause,

die Faulnis griff unaufhaltsam um sich'.

H. stellt sich in bewuBten Gegensatz zur

herrschenden Moral (ep. 1 1, 70); aber sein guter

Geschmack und seine trefflicbe Erziehung muBten

seinem Nomenclator in den Gassen herumrennt,

jedem Gevatter Schneider und Handschuhniacher

die Hand schtittelt und einen Guten Tag, Herr

Brnder und Vater! zuruft, um ein paar Stimmen

zu erkapern! (ep. I 6, 49). Und trotzdem For-

tuna die Ehren liber Nacht nimmt (c.m 29, 51),

trotzdem das launische Volk so haufig Unwttrdige

ehrt (s. I 6, 16) und in der Hauptsache doch nur

von Titel und Stammbaum sich blenden lafit

ihn fernhalten, wie die stoischen Tugcndschwatzer, 101 6, 29), wieviele sind Sklaven der Kuhmsucht

die in den StraBen Roms Moral predigten, seinen (s. 16, 23)!

Mitbfirgern die Holle heiB zu machen; wollte er

bei dem gebildeten Romertum — und fur das

schrieb er ja — eine Wirkung tlberhaupt er-

zielen, so mufite er im Geiste eineT abgeklarten

Philosophic, von der Warte eines feingebildeten

Weltmannes aus die Torheitcn seiner Zeit in

einem kunstlerisch vollendeten etdog oxovdoyeXetov

verlachen

Gleich widerlich ist ilim die Geldgier, die

vor keinem unsauberen Mittel (Korruption, JErb-

schleicherei) zurfickschreckte. Der mufite ein reines

Gewissen haben, der offen sagen konnte (s. I 6,

68): neque avaritiam neque sordis nee mala

lustra
[|
obiciet vere quisquam mihi. Und rait

den Motiven der Popularethik kampft er gegen

die avaritia an (ill; s. II 3, 82ff.; ep. I 1,

Den Luxus, der nach der Schlacht bei Aktium 20 53) ; mit menippeischem Spotte gibt er die Erb-

einen Hchepnnkt erreicbte (Tacitus annal. Ill 55),

erklart sich Goethe (Gesch. der Farbenlehre

XLHI 28) aus der Beschranktheit der Romer.
,Ungebildete Menschen, die zu grofiem VennOgen
gelangen, werden sich dessen auf eine lacherliche

Weise bedienen ; ihre Wolltiste, ibre Pracht, ihre

Verschwendung werden ungereimt und ubertrieben

sein'. H. ist jeder Hoffart abgeneigt. Ein ein-

faches Hans, ohne Prunk; ein Marmortisch, zwei

schleicherei de"m Gelacbter preis (s. II 5), die

infolge der mehr umsichgreifenden Ehrlosigkeit

zu einer fruchtbaren Einnahmequelle wurde (Plin.

XIV 5 : captatio in quaestu fertilissimo). H. selbst

setzte Augustus in sein Testament ein.

Wie von Hoffart und Habgier weifi sich der

Dichter auch vom Neide frei, der am Tfichtig-

sten nagt (c. Ill 24, 32), der immer auf des

Nacnbarn gutes Leben schielt (s. I 1, 1—22) j

Mischbecher, ein Sc'.Opfer, eine Spfll- und Opfer- 80 hatte er doch selbst an sich die Ehque der ha-
'

' " " " '
' mischen Neider verspfirt (ep. I 19).

Einen Fehler gestehtH. unuinwunden ein: den

Jahzorn (ep. I 20, 25: irasei celerem, tamen

ut plaeabilis essem; vgl. s. II S, 328 und c. Ill

9, 23). Der Choleriker ist sich der schlimmen

Folgen der tristes irae wohlbewuBt (c. 1 16, 5ff.)

und weifi auch, daB trotz aller guten Vorsatze

sich diose leidenschaftliche Regung nicht vollenda

entwurzeln ULfit (s. I 3, 76); und so ruft der Er-

schale — lauter schwarzes Calener- oder rotes

Cumanergeschirr (s. I 6, 116); jeder teure Auf-

wand ist ihm zuwider (c. I 38); liber die Grenzen

seines Standes und seiner Mittel hinauszustreben,

liegt ihm ganz fern (s. I 6, 100). Seines braven

Vaters schamt er sich so wenig und seiner gern

betonten obskuren Abstammung, daB er sich, falls

er nochmals die Wahl hatte, keine anderer Eltern

wunschte (s. I 6, 98). Es ist nur die Folge seines

abgeklarten Epikureismus, wenn er fiberdie luxu- 40 fahrene seinen Leidensgenossen goldene Worte zu
• - " - -~ " (ep. I 2, 58ff.).

Als echtes Kind seiner Zeit zeigt er sich in

deT Auffassung der sexuellen Moral. Die

sexuellen Ausschweifungen , wie sie schon der

BacchanalprozeB des J. 186 (Liv. XXXIX 8f.) blitz-

artig beleuchtet hatte, hatten mit der Zeit dahin

gefflhrt, daB in Rom Frauensittsamkeit in der

guten Gesellschaft als Seltenheit - angestaunt

wurde. Ehebruch, Ehescheidung, Abtreibungder

riftsen Palastbauten und Parkanlagen klagt (c. II

15) und mit ernsten Worten zur Umkehr in die

altvaterliche Einfachheit mahnt (c. m 2, 1—5).
Mit verfichtlichem Hohn gedenkt er des dominus
terrae fastidiosas (c. DH 1, 86) und macht sich

fiber die Verschrobenheiten des launischen Protzen

lustig (ep. 1 1, 85), der wie ein Proteus mit seinen

Gelftsten wechselt. Mit feurigen "Worten prote-

stiert er gegen den herrschenden Glauben, als sei

magnum pauperis* opp.obrium (c. IH 24, 42), 50 Leibesfrucht sind gang und gabe; das hellenisti

und mocnt den Reichtum, summt materiem mat*
(ebd. 49) den Gottem geweiht oder ins Meer ver-

senkt sehen (ebd. 45).

Ebenso feind ist der Dichter der Hoffart des

Herzens, der ambiiio, dem romischen Erblaster.

Wie Maecenas sich trotz seines Einflueses auf

Augustus Ton Staatsamtem geflissentlich femhielt,

verzichtete H. auf die einfluBreiche Stellung eines

kaiserlichen Geheimsekretars mid jede pohtische

,

sche Hetfirenwesen nimmt fiberhand; solche ge-

bildete Madchen — nicht zu verwechseln mit den

gewfihnlichen Strafiendirnen — zur Unterhaltung

beizuziehen, versWBt nicht gegen den guten Ton.

Zwar iste eine lacherliche avurtogrioia, die Liebes-

abenteuer, die BL in seinen Gedichten schildert,

samt und sonders auf das Konto des wirklich

Erlebten su schreiben. Seit wir mehr Einblick

bekommen in das Fortwirken anakreontischer und

Einmischung (s. II 6, 50). Er schatzt sich glfick- 60 erotischer Motiye, wissen wir auch, wieviel Ton

lich, gar ketne Rolle m spielen (a. I 6, 129), fern

von jeder ehrgeisigen Regung, ahnlich dem bi-

derben Oppidius, der seinen Sohnen mit seinem

vaterlichen Fluche droht, falls sie nach Ehren-
stellen hasehen (s. II S, 170). Wie erlustiert er

rich nber den geschiitigen ambitiottu, der, seit-

dem Augustus in dex VertMsung von 27 der Ge-
meinde das Wahlreeht rarnekgegeben hatte, mit

den fruher fur ursprtnglich erachteten Stellen

Nachdichtung, Anempfindung, UmSchaffung ist

Wie der Minnesang der Trouveres and deutsehen

Minnesinger nur in seltnien Fallen Erlebtes dar-

stellt, wie fast in jedem lyriechen Gedicht der

pexrisehen Foeten Ton Liebe, Wein and Blumen
die Bede ist, wahrend doch diese Liebe snfierst

aelten, der Wein aus rdigiflsen GrOnden VerpOnt,
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und aufier den Rosen im Fruhling ein Blumen-

flor in Persien kaum zu flnden ist (J. E. Polak
Persien II 268); wie Anakreon, der Sanger des

Weines, nach einer glaubwiirdigen Nacbricht

(Athen. X 429b) gar kein Trinker war; wie die

hellenistische Elegie persOnliche Erlebnisse und
Leidenschaften des Dichters nicht zum Ausdruck
brachte (Jacoby Rh. Mus. LX 38ff.); wie Ovid

in seinen Tristien (II 345ff.) die Gegenstands-

losigkeit seiner Liebesgedichte notgedrungen zu-

gesteht; wie der gepuderte Kanonikus Gleim
immer von Wein singt und keinen trank; wie

der ehrbare Justizrat Uz auch nicht im ent-

ferntesten der Don Juan Beiner Lieder war: so

waren auch dem H. diese Lydia, Leuconoe, Neo-

bule usw. ,Namen, die in sein Silhenmafl, Cha-

raktere, die in seine jetzt gewahlte Situation

pafiten ; vielleicht Griechinnen, die er nie gesehen

hatte, geistig aber sah und darstellte', wie schon

Herder richtig bemerkte.

DaB der Dichter in jungeren Jahren der Venus
damnosa (ep. 1,18, 21) reichlichen Tribut gezollt,

daB er namentuch in seinen Epoden und in der

2. Satire des 1. Baches seiuelle Themen mit
einer rucksichtslosen Offenheit behandelt, muB
auf Rechnung des lambos gesetzt werden; wenn
er offen gesteht: parabilem amo Venerem fad-
hmque (s. I 2, 119; vgl. s. I 5, 82), die ihm als

eoneessa Venus (s. I 4, 113) gilt — man vgl.

damit die verwandte Seiualethik des Sokrates

(Xen. mem. I 3, 14. 15) — , so bleibt ihm doch
des Vaters Mahnung haften: ne sequerer moechas
(8. I 4, 113). Obwohl Junggeselle, verurteilt er

die Verletzung geheiligter Familienrechte (c. HI
6, 17) und identifiziert sich mit dem alten Cato,

der einem aus dem Freudenhaus schleichenden

jungen Mann in seiner derben Weise zurief (s.

I 2, 34): hue iuvenes aequum est deseemdere,

rum alienas permolere uxores. Und was die

Hauptsache ist: in seinem Streben nach inner-

licher Vertiefung ruft er in reiferem Alter aus

(ep. I 14, 36) : nee lusisse pudet, sed non inoi-

dere ludum. Was so oft schon ubersehen worden
ist, wir haben in den Horazischen Dichtungen
nicht einen fertigen Charakter vor uns, sondera
einen reifenden, aber nicht einen reuigen, zer-

knirschten Sunder, sondern einen Mann, der auf
die Jugendeseleien wie auf eine flberstandene

Xrankkeit heiteren Sinnes zuruckschaut.

Nicht aus ethischen Grunden verdammt er als

jnnger Mann den Ehebruch, sondeni aus Oppor-
tunitat. In fast frivolem Ton setzt er ausein-
ander, welch schlimmen Fahrlichkeiten sich der
Ehebrecher unterziehen musse (s. I 2, 41—63),
Situationsbilder von bestrickender Komik, die eine

Erganzung in s. II 7 (57—65) finden und wohl
aus dem Mimus und der KomOdie Motive ent-

lehnen. Mit kraftdgen Strichen zeichnet er das
verliebte Gebaren uamentlich eines zahnlosen
Amante (s. II 3, 274), der sich zum Sklaven
einer bezahlten Dime erniedrigt (s. II 7, 85). Als
der Dichter reifer denkt, da sind ihm die loekende
Sinnlichkeit und der berausohende Trank der
Wollust Sirenum vcees el Oireae poeula (ep.

I % 28), die den Freien sum unreinen Hand
and schmutxigen-Schwein einer Dime nmwandeln
(ebd. 26).

Sehon 10 Jahre tot der Lex Iulia de adulte-

riis hatte der 37jahrige Dichter die langvorbe-

reitete Gesetzesreform i. der wuchtigen sechsten

ROmerode (v. 17) eingeleitet. Schon in fruhen

Jahren ube sich jetzt das Madchen in den Kunsten
der Eoketterie, um dann als Gattin ihren Mann
zn betrugen, klagt er. Wie wars anders, da noch
ein in strenger Zucht des Vaters und der ehrbaren
Mutter erzogenes Geschlecht die GroBtaten zu

Land und Wasser verrichtete, in jener Keuschheit

10 aufgewachsen, die heute nur noch nordische Natur-

vOlker pflegen (c. Ill 24, 17). H. ist der einzige

Dichter des augusteischen Kreis'es, der seine reifere

Poesie in den Dienst der augusteischen Sitten-

reform stellt. Damit erledigt sich der Klatsch,

den Sueton uber das Spiegelzimmer vorbringt,

von selbst: die gleiche Geschichte, bei Seneca

quaest nat. I 16) fiber einen gewissen Hosting

erzahlt, von Lastermaulern dem Eratinos zuge-

schrieben (Porphyr. zu ep. 1 19, 1 : hie per hams

20 vitwlentiam tantae libidinis fuit, ut eubieulum
sttum speeulis adornaret, quatettus el eoitum
suum spectare posset), stellt eine der beliebten

Motivfibertragungen dar (vgl. Lessings Rettun-

gen des H.).

Ebensowenig wie man Bodenstedt um seines

Mirza Schaffy willen in gleiche Reihe mit Grabbe
oder Gunther stellt, darf man H.s Trinklehren

wortlich nehmen. Freilich hatte er wohl in jungen

Jahren, bei den athenischen Symposien manchen
30 Dammerschoppen bis in die tiefe Nacht hinein

ausgedehnt (ep. I 14, 34; c. II 7, 6), auch man-
ches Rauschlein namentlich bei besonderen An-
lassen lief mitunter (c. II 7, 26. m 19, 8 u. 6.);

aber in reiferen Jahren erscheinen ihm die atti-

schen Trinksitten als leges insanae (s. II 6, 69);

seine Kost ist die denkbar einfachste (s. I 6, 114;
c. I 31, 15), zumeist Pflanzenkost. Begegnete er

sich hier mit der zeitgenOssischen Lehre der Sex-

tier, die grundsatzlich das Vegetariertum- aus

40 Humanitats- und Utilitatsgrfinden predigten?

Oder zwang ihn seine rheumatische Anlage blezu?

Mit Hohn und Spott tlbergieflt er die Schlemmer
(s. II 2, 75. II 3, 225), die Gourmands, auf deren

kulinarische Entdeckung die rOmische Jugend ge-

horsam lausche (s. II 2, 52).

Und seine .Feigheit'? Wahrend er selbst

den Campus Martins aufsucht, wo neben dem
Ballspiel auch Reiten, Schwimmen, Ringen und
Fechten gefibt wurde (vgl. s. I 6, 124; c. I 8),

50 klagt er fiber die moderne Jugend, die den korper-

lichen Anstrengungen altrOmischen Sportes feind,

das feinere, aber leichtere Griechenspiel vorzieht

(s. II 9, 9; vgL c m 24, 53V Und mit flam-

menden Worten fordert er in der zweiten ROmer-
ode die Jugend auf, sich in rauhem Eriegsdienst

heranzubilden zur aviQtla, die furs Vaterland

furchtlos sich opfert Konnte der Dichter, der

also den Romern seiner Zeit das Gewissen scharft,

selber ein Feigling gewesen sein; in einer Ge-

60 dichtsammlung, die zur selben Zeit (28) heraus-

kam, sich einmal als Memme, ein andennal als

Herold der Tapferkeit zeigen? UnmOglich.
Ein weiterer Yonrurf trifft H.8 Stellung zu

Augustus. Damit. daB BL in den Frenndeskreis

des Maecenas eintrat, war seine Stellungnahme fftr

Augustus vorgexeichnet. Aber dafi er nicht um
sehnoden RigennuU die Partei des Inliers nahm,
zeigt sein Verhalten gleich nach der Schlacht bei
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Philippi ; denn Octavian war keineswegs so an-

gesehen wie Antonius, und seine Stellung gegen-
flber Sextus Pompeius und Antonius war zeitweise

eine ziemlich miBliehe. Aber H. erkannte, dafi

die Wurzel des Iraperium Romanum in italischem

Boden stecke, nicht in der von Antonius-Kleopatra
begiinstigten hellenistisch-orientalischen paodeia.
Er hatte die Schreckenszeit der Revolution mit-
erlebt, er sah in Augustus den Friedensfirrsten,

diert er auch die Stoa (ep. I 1, 16) und die

ubrigen Systeme; aber das epikureische Lehrge-

baude, wie es ihm die Lektflre des Lucretius
und der persOnliche Verkehr mit Philodemos aus
Gadara, dem angesehensten Vertreter des Epiku-
reismus in Rom, und die Freundschaft mit Ver-

gil, der den Epikureer Siron zum Lehrer gehabt
hatte, vermittelt, wirkt auf ihn ganz beson-

ders ein. Wenn viele Gedanken bei ihm mit
der alle zentrifugalen Krafte sammeln wollte zur lOstoisch-kynischen zusammentreffen, so liegt dies

solus publiea, der kraftvoll nach auBen im Innern
die langersehnte Euhe schaffen sollte und fiber dem
Schutte veralteter Formen ein neues romisches
Reich erstehen lassen wollte mit den Tugenden und
Vorzugen der altro'mischen Biederkeit und Strenge.
Da sich der Princeps als Erwahlten des Volkes, als

Vollstrecker des Volkswillens hinzustellen liebte,

so ist die Dichtung, die ihn preist, keineswegs
allein hoflsch, sondern im Kern national, patrio

darin begrflndet, dafi beide Schulen in manchen
Zilgen geistesverwandt sind. Beide stehen auf

monistischem Standpunkt; beide legen auf die

Ethik den Hauptwert; auf die stoische Formel <pvoei

6fioloyovfi£vo>s iijv kann auch Epikur schworen,

nur daB der Stoiker unter xata qwatv fijv ver-

steht xat' aget^v, der Epikureer xaff
1

Tjdovrjv.

Wenn Epikur lehrt (xvgiai dogcu V 72 Us.): ovx
eouv fj&f.cos £rjv avsv ro5 cpgoviftmg xai xaXmg

tisch. Aber seine VergOtterung des Augustus ? 20 xai Sixaieog, ovSe q>Qorl(ia>g xai xalutg xai dixaimg
Man vergifit zu gern, dafi die offlzielle Apotheose
des Kaisers nicht etwa ein neues gottliches Wesen
schuf, das dem religiflsen Empfinden Furcht oder
Ar.dacht erweckte; dafi im Grunde genommen da-

mit nur die hOchste Auszeichnung ausgedriickt

ist, die ein Mensch dem anderen ersinnen kann.
Mag immerhin der hellenistische Brauch der ale-

xandrinischen Hofdichter den rOmisehen Poeten
Farben geliehen haben, die horazische Apotheose

avtv roC tfdios, so begreift man, wie H. als Epi-
euri de grege poreus zugleich virttUis verae custos

sein kann.

Da die Abschatzung {avfi^rgTjaig) der Liiste

Sache des abwagenden Verstandes (tpgovrjaig) ist,

so liegt das Hanptgewicht auf diesem. Infolge-

dessen fallt das epikureische Ideal des Weisen
fast mit dem stoischen zusammen: er ist frei,

durch seine Einsicht erhaben ttber Illusionen,

knupft an Ennius an, der Romulus und Scipio 30 faischen Schein, triigerische Hoifnungen, grund-
in den Himmel erhob (A. Elter Donarem pate-
nts, Bonn 1907, 40, 30ff.). Der Romuluskult,
nicht etwa der Alexander- oder Ptolemaierkult,
ist der Ausgangspunkt flir die Rflmer. Schon dem
Caesar hatte man eine Bildsaule eg rdv xov Kvgi-
vov vaov #eij5 avixiJTCfi kmygdyiavteg (Cass. Dio
XLin 45, 2) geweiht; so nennt ihn auch Cicero (ad
Att. 12, 45, 3. 13, 28, 3) avvvaog Quirini und
eontuliemalis. So hatte der Senat ureprflnglich

lose Befurchtungen, flndet sein Gliick in sich;

geistige Geniisse gelten ihm hoher wie leibliche,

weil sie eher zum erstrebenswerten Ziel der Seelen-

ruhe fiihren. Asthetischer SelbstgenuB ist die

Losung des Epikureers: daher widerrat er den
Eintritt in die Ehe und die Mitwirkung am
politischen Getriebe; nur die Freundschaft fiihrt

zur Endaimonie des Individuums.
H. ist es nicht darum zu tun, wie Lucretius

den Namen Romulus (d. h. Quirinus: vgl. Verg. 40fur sein philosophisches System Propaganda zu
Georg. Ill 27) statt Augustus vorgeBchlagen (Cass.

Dio LIU 16, 7. Suet. Aug. 7), und Octavian war
selbst immer darauf bedacht, die Erinnerungen
an Romulus-Quirinus aufzurrischen (Nor den N.
Jahrb. VII 264). Abgesehen von dieser Apotheose
— Katholiken mOgen in der papstlichen Heilig-
sprechung ein Gegenstflck flnden — erniedrigt
sich H. nirgends zu plumper Schmcichelei. Er
begleitet in seinen Dichtungen den Octavian auf

machen, sondern als Lebenskflnstler von Erfahrung
die Weisheit grofier Denker seinen Dichtungen
einzustreuen, wie sie sich ihm namentlich in der

hellenistischen Popularphilosophie darbot. Damit
erledigt sich auch die seiner Zeit vielumstrittene

Ode I 34, in der man eine seelische Umstimmung
vennutete, etwa wie Luther oder Jakob Balde
durch einen Donnerschlag zum Eintritt ins Kloster

veranlaBt warden. Wer einmal Erlebnis und Dich-
seinen Kriegszugen : bei Philippi (ep. II 2 , 48), 50 tung bei verschiedenen antiken Poeten zusammen-
bei Aktium (c. I 37, 15), in Spanien (c. Ill 14, 3);
er begruBt ihn als oovryg (c. I 2), welcher der
mflden Welt Frieden und WobJstand zuriickbrachte
(c. IV 15). Indes lehnt er es ab, den ihm nahe-
gelegten Gedanken, die Kriegstaten des Kaisers
in epischer Form zu behandeln, zu verwirklichen
(ep. DT 1, 251; c. I 6, 11 u. o.), ebenso wie er

auch seine persOnliche Unabhangigkeit gegenfiber
denWunschenOctavians wahrte(P. Bastari Orazio

gestellt hat, wird in diesem Carmen nichts anderes

wie ein augenblickliches Stimmungsbild finden

(V. Giraud: Les ide"es morales d'H., Paris 1907.

KPhilippson: H.s Verhaltnis zur Philosophie,

Festschr. Wilhelmsg. Magdeburg 1911).

Fassen wir FLs Charakterbild kurz zusammen,
go sehen wir im Dichter einen ganzen Menschen
mit menschliehen Fehlern und SchwSchen, der

sich zu einem klaren und festen politischen wie
e il Cesarismo, Milano 1892. F. Keppel Der Pa- 60 philosophischen Standpunkt hindurchgerungen hat
triotisuros des Dichters Qu. H. F., Progr. Realg,
Augsburg 1904).

Vor wurdeloser Schmeichelei wie vor scham-
loaer Lebensfahrung schutzte ihn seine in fOrtge-
setater 8elbstprurang and weitblickender Lebens-
erfahrung gewonnene Weltanschauung. EL ist

seiner pbilosophischen Grundansicht nach nicht
Eklektftar, sondern Epikureer. Freilich stu-

und in seiner Beife eine einzigartige Frucht helle-

nisch-rOmiseher Vermahlung darstellt.

B. Werke. L Epoden. An der Spitae

der Horujanisehen Jugenddiehtung stehen die 17
Iambi, wie lie EL nennt (epod. 14, 7; ep. 1 19,

28; c I 16, 24; ep. IT 2, 69), Epoden, wie wir
sie nach antikem Grammatikerbranch (Diomedes
Gnunm.lat.I485, 21. Mar.Vietor.GT.LVI182,ll)
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zu nennen pflegen. Sein leicht erregbares Tempe-
rament fuhrte den Dichter zu den Iambographen
und den ihnen verwandten Dichtern der KomOdie,
die er fortwShrend studierte (s. II 3, 11). Aber
standen Catull, Calvus und Bibaculus auf den
Schultern der alexandrinischen Iambographen und
Skeptiker, so ging H. auf deren Vorbild zuruck:
Archilochos von Paros. Wie damals die griechi-

sche Asthetik als Reaktion gegen den Asianismus
die fttfiijais rcov aQxaicov predigte: so stellt der 10
Verfasser itegi vyjov; (c. 33) Archilochos dem
Eratosthenes gegenuber, Homer dem Apollonios ; so

weist H. auf die veterum libri hin (s. II 6, 61),

wie schon Cicero in seinem Hortensius (frg. 11)
auf Herodot und Thukydides aufmerksam gemacht,
Sallust praktisch sich den Thukydides zum Muster
genommen hatte und derselbe Cicero (orat. 4)

den Archilochos neben Sophokles und Pindar
hervoihob. H. r&hmt sich (ep. I 19, 23): Pa-
rios ego primus iambos ostendi Latio , nume- 20
ros animosque secutus Arehiloehi, nan res et

agentia verba Lycambm. Freilich wird Archi-

lochos schon von Lucilius (698) zitiert ; vielleicht

hat er auch manches von ihm entlehnt (699. 701)

;

auch dem Catull war er bekannt (56); nach
Plutarch (Cat. min. 7) hatte sich Cato fur die

entrissene Braut an Scipio Metellus mit bis-

sigen Iamben geracht wie Archilochos an Lycam-
bes. Aber bewuBte und durchgefiihrte /-ttfirjoi; im
Siime des fjjrtoj brachte erst H. , nicht dafi er 30
etwa die archilochischen Stoffe wiederholt hatte,

sondern er ahmte nur seine Form und seinen

Geist nach. Archilochos hatte die Vcrbindung von
Versen verschiedener Lange aufgebracht, eines

iambischen Trimeters und Dimeters, und von
Versen verschiedener Art, wie daktylischer und
iambo-trochaischer Mafie. Diese Verbindungen
hat H. zuerat in die lateinische Poesie eingefuhrt,

in den Epoden 1—10 die iambischen Syzygien
in Trimetern und Dimetern, in 11—16 die kiinst- 40
licheren Formen, 17 in stichischen iambischen
Trimetern (Leo Ak. Progr. Gfittingen 1900, 16).

Die Wiederaufweckung der schwierigen Formen in

lateinischer Sprache ist dem Diehter zweifellos

gelungen und das ist die via SSog, der er sich

beruhmt, wie sich Ennius mit der Einfuhrung
des griechischen Hexameters brustet (ann. 226 M.).

Was den Inhalt betrifft, so fehlt es nicht an
dem aggressiven Geist des griechischen Vorbildes

:

so zeichnet H. in 4 mit leidenschaftlicher Ent- 50
rtstung einen Parvenu, der in der Revolutionszeit

sich aus einem Sklaven in den Ritterstand ein-

gedrangt hat; io 6 einen feigen Klaffer, der sich
nur an Furchtsame traut; in 8 und 12 mit archi-

lochischen Farben (frg. 32. 47. 97) sinnliche, alte
Vetteln; eine stattbekannte ipagftaxevigia wird in

5 und 17 mit alien Waffen des Spottes und der
Ironie angegriffen und blofigestellt; ein nicht hafi-

erfulltes, aber sarkastisches Propemptikon auf den
Stanker Maevius. der auch Vergil anrempelte, 60
stellt 10 dar, eine Nachbildang eines jangst ge-
fundenen Papyrosfragmentes, das mit Becht dem
Archilochos zugelegt wird (R.Reitzenstein Zwei
neue Fragmente der Epoden des Archilochos, S.-

Ber. Akad. Berlin 1899, 857; dagegen F. BUB
Bh- Mns. LV [1900] 341, der das anonyme Frag-
ment dem EGpponax zuzuweisen Tersncht, ohne
Beweiskraft; vgL Leo a. O. 7). Humoristisch-

sarkastischen Beige^chmack hat 2, das seiner

Grundidee nach ebenfalls Archilochos entstammt,
der die Lobpreisung des Reichtums und der
Macht dem rsxxcov Xdgav in den Mund legt

(Aristot. rhet. 3, 17 = Archil, frg. 25 B.). Auch
16 wahrt durch die aggressive Einleitung den
iambischen Charakter (nach Kukula will H.
,im Gewande des Xoyog eoxtjfiaztopEvog eine poli-

tische Utopie jener Zeit mit den eigenen Ideen
ihrer Anhanger persiflieren und ad absurdum
fuhren': Romische Sakularpoesie [Leipzig 1911]
35). Einen heftigen Angriff auf des Antonius
unrSmisches und unmannliches Gebaren enthalt

9, das an die politische Poesie der caesarischen

Zeit gemahnt; ebenso lodert der Zorn auf wider
die kriegfuhrenden Burger, die sich zur Freude
der auswartigen Feinde zerfleischen (7). Dagegen
bricht in 3 eine humotistisch gemeinte Verwiln-

schung iiber ein von Maecenas vorgesetztes Knob-
lauchgericht hervor. Aber Archilochos ist nicht

bloB der leidenschaftliche Angreifer; in zarten

Bildern preist er die SchOnheit seiner Geliebten

;

in einem iambischen Lied preist er die Siege des

Herakles und seines Wagenlenkers lolaos (Schol.

Pind. Nem. 3, 1. Schol. Aristoph. av. 1761). So
klagt H. in 11 tiber seine Liebespein zu dem
Knaben Lyciscus; in 15 iiber die ungetreue Neaera;
13 preist den behaglichen LebensgenuB; 1 und 14

sind dem Maecenas geweiht, der sich fur die Hora-
zischen Gedichte interessiert.

Was bei Archilochos Grundstimraung war —
eine aggressive Leidenschaftlichkeit — , konnte
bei H. nur vorubergeheude Stimmung sein, da er

schon seiner ganzen Erziehung nach zur Reflexion

und Selbstbesinnung geneigt war. Andererseits

muBte das aloxQoexhg xai xo xaxoggypior, das
man spaterhin an Archilochos tadelte (Ael. frg.

80), und das axiXaaxov xai nai&aoicbdeg, das auch
der jiingere Cato bei seinen iambischen Versuchen
vermied (Plut. Cat. min. 7) und das dem Parier

in den Augen des Aristoteles und Kallimachos
geschadet hatte (H. Reich Der Mimus I 324fl.),

aus politischen und asthetischen Griinden eine

Milderung erfahren. DaB er den Stoff, wie er

selbst bemerkt, nicht aus Archilochos herflber-

nahm, konnen wir trotz der jammerlichen Uber-

reste des Griechen noch erkennen. So preist bei

H. der Geldverleiher Alfins — das Landleben (ein

wirksamer Kontrast!); bei Archilochos (frg. 25 B)
verzichtet auf Reichtnm und Tyrannis — der

Zimmermann Charon, im Grundmotiv ^vie in der

Ausfuhrung ganz verschieden. In der 10. Epode
wendet sich H. gegen Maevius, den Widersacher

des Vergil, der ihm (eel. LTI 90) schon heimgezahlt

hatte, also nicht gegen einen persOnlichen Feind,

sondern einen literarischen Gegner seines Freundes
Vergil. Archilochos legt das Unrecht des Ge-
schmahten dar; bei Maevius wuBte ohnehin jeder,

was er verschuldete; muB nicht die Verschieden-
heit des Vorwurfs an und fur sich eine Verschieden-
heit des Tones und der Durchfuhrung bedingen?
Und was die Hauptsache ist, mSgen noch soviet

Bausteine aus den Archilochischen Iamben stain-

men: H. hat fast durchwegs rOmische Verhalt-

nisse geschildert (Burgerkrieg; Sieg bei Aktium;
italisenes Baoernleben; rOmischer Abenrlaabe; li-

terarische Gegner; persOnliche Freunae), ja in

einzelnen Gedichten (7, 9 and 16) den person-
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lichen Affekt zu einem nationalen Schmerz oder

Jubel erhoben (Th. PI ft 6 Das Iambenbuch des

H. im Lichte der eigenen und unserer Zeit, Leipz.

1904).

Herausgabe. Das alteste Gedicht der Epo-
densammlung ist 16. Die Voraussetzung von 16
sind die Greael des Belltun Perusinum (41/40)

und die Landnng des Antonius in Italien (40).

Andererseits zitiert Vergil in seiner 4, Ekloge
(4, 21) Stellen aus der Horazischen Epode (ipsae

laete domum referent distenta capellae
jj
ubera,

nee magnos metuent armenia hones = H. 16, 49:

iUie iniussae veniunt ad mulctra capellae
jj
re-

fertque texta grex amicus ubera; 33: credula nee
ravos timeant armenia leones); denn daB bei

Vergil die Kopie vorliegt, ist sicher (P. Skutsch
N. Jahrb. XXTTT [1909] 23). Das jiingste datierbare

Gedicht ist 9, das Siegeslied auf die Schlacht von
Aktiuni (2. September 31). Da Maecenas zu der

Herausgabe der Epoden drangte (ep. 14), werden
wir die Wende des J. 31 oder den Anfang des

J. 80 ale Erscheinungsjahr angeben konnen.
Sonderausgaben. Epodon liber ed. by Th.

Page (Lond. 1895); by J. Thompson (Lond.

1895); by J. Gow (Cambridge 1896). Gli epodi

...per opera di C. Chierrichetti et R. Gatti
(Milano 1893); di E. Pistelli (Flor. 1905).

Erste tlbersetzung ins Italienische von
Lod. Dolce (Venez. 1535), ins FranzOsische
von J. Pelletier (Par. 1541), ins Englische
von Th. Drant (Lond. 1567), ins Deutsche von
A.H. Buchholtz (Rinteln 1689).

DT. Satiren. Der Weg von Arcbilochos weg
fflhrte H. zu der Eomodie des Aristophanes und
Menander und fiber die Menippeische Satura zu
Lucilius aus Suessa Aurunca (P. da Paola Da
Lucilio ad Orazio, Napoli 1910). Die augusteische
Zeit ging geradewegs darauf aus, neue yhrj in

das rOmische Schrifttum einzufuhren oder betre-

tene Wege kunstvoller zu gestalten. Andere Ge-
biete der Poesie, Drama, Epos, Idyll waren schon
trefflich erschlossen (sat. 1 10, 30ff.). Den Iambos
hatte H. selbst eingeffthrt; nun wollte er den
sigeirjs der romischen Satire, Lucilius, moderni-
sieren. Denn wenn auch Ennius saturae heraus-

gegeben hatte, so sind diese dem Augusteer kunst-
lose SchOpfongen, an welche Griechen nie ihre

Hand legten (s. I 10, 68); der erste, der auf
diesem Gebiete den Ehrentitel eines svesxfc ver-

dient, ist nach H. Lucilius (s. I 10, 48. II 1,

62). Aber einen Hauptmangel rugt er an diesem

:

die Formlosigkeit Sein Versbau ist hart,

nicht flussig '(s. I 4, 8); seine Mischung von
Griechisch und Latein ist fur einen einheitlichen

Eunststil unmOglich (s. I 10, 20). Aber auch in

der Eomposition ist Lucilius sehr formlos (s. I 4,

11) und ungefeilt. In dem Programme, das H.
selbst fur die Satire aufstellt, ist der Unterschied
zwischen seiner und der lucilischen Satire ent-

halten (s. I 10, 9ff.). Mit der Komik allein ists

nicht getan; ,Eurze ist des Witzes Seele', der Ge-
danke mufl dahineilen, darf den Horer nicht lang-
weilen; der Ton muB abwechseln zwischen Scherz
und Ernst, bald an den Rhetor bald an den
Dichter gemahnen; soil den Weltmann zeigen,

der durch feine Ironic wirkt; die Lftcherlichkeit
totet nmeUt sicherer als die eznste Seharfe.

Mit diesem Programm trat H. auf, tun die

Weise des Lucilius und seiner bisherigen Nach-
ahmer besser zu machen; er fafit seine Aufgabe
als aycbvio/ta auf; die isokratische Forderung
(Paneg. 8): aueivov sxsivtov elxeiv sietQatiov, der

Ehrgeiz priores superasse (Quint, inst. X 2, 28)
lockte ihn. Es war keine leichte Aufgabe; denn
Lucilius wurde noch zu seiner Zeit viel und gerne
gelesen und sein absprechendes Urteil (s. I 4, 8)

hatte grofien AnstoB bei Preund und Feind er-

10 regt. Und auf den Spuren des Lucilius war schon
mancher gewandelt: so Sevius Nicanor (Suet,

gramm. 5), der den Sallust angriff, L. Abuc-
cius (cuius Luciliano oharaetere sunt libeUi:

Varro r. r. DI 2, 17); P. Terentdus Varro Ata-
cinus; C. Trelonius, der im J. 44 heftige Verse
,in lucilischem Hasse' gegen einen Schurken (?An-
tonius) verfafit hatte (Cic. ep. ad fam. XH 16, 3)
u. a. Sie alle sind verschollen. H. hat — und
das zeigen uns noch die flberreste der lucilischen

20 Satire — dieses yevog veredelt, die archilochische

Seharfe gemildert, den Hohn durch Ironie, die

Brutalitat durch Humor ersetzt, das PersOnliche

ins Typische erhoben. An Stelle der mannig-
fachen Versmafie ist der einheitliche Hexameter
getreten; das Sprachgemisch ist beseitigt; die

Gefahr der uferlosen Plauderei ist durch eine

kunstvolle Eompositionstechnik vermieden. Der
Inhalt mufite den veranderten Zeitverhaltnissen

Rechnung tragen. Wie die attische EomOdie die

30 politischen Fragen in den Vordergrund stellte, so

Lucilius; die Horazische Satire ist unpolitisch,

wie die neuere Komodie. Lucilius wendet sich

gegen die Epikureer, H. gegen die Stoiker; Lu-

cilius peitscht die Stadt, die primores civitatis,

mit seinem Hasse; H. trifft nicht Einzelpersonen,

sondem Typen, will nicht politische Reformen,
sondern menschliche Schwachen, gesellschaftliche

Verkehrtheiten geifieln, will nicht HaB, sondern

Heiterkeit erzielen.

40 H. nannte seine Satiren spaterhin in den Briefen

sermones (I 4, 1. n 2, 60), wie sie auch Lucilius

gelegentlich hieB (1039 M.); wenn er sie (in den
Satiren selbst) daneben auch als saturae bezeich-

net (H 1, 1. II 6, 17), so meint er damit das

yevog selbst, das, seit Lucilius in die rOmische

Literatur eingefuhrt, gewissen Gesetzen der nagd-
dootg unterworfen ist (s. I 1, 1). Wie aber schon

Eallimachos in Hinsicht auf seine Iamben vom
Movoitav jieCos vofiog spricht (Oxyrh. pap. Vll

50 [1910] 31), so Bind dem Dichter die sermones
repentes per humum (ep. n 1, 250), eine musa
pedestris (s. DI 6, 17), sermoni proprinra (s. I

4, 41) d. h. seine Satiren sind inm versifizierte

Prosa; bezweifelten doch manche Kritiker auch,

ob die Eomodie fur Poesie gelten konne (Cic

orat. 67).

In der Wahl des Stoffes ist der Dichter an
kein Gesetz gebunden; nor eines verlangt die'

asthetische Theorie (operis lex), welche die Satire

60 mit der EomOdie rerknupfte (s. I 4, Iff.), den
polemischen Chararakter der alten EomOdie, deren

Wesen Qnintilian also umechreibt (insl X 1, 65):

faeundiuimae libertati* est et tn inseetandit

vitiis praeeipua (vgL s. I 4, 25ft). Wie echon
Lucflins menschliche Lmstec (lumuria, avaritia,

ombitio, superstitio, libidines) mit seiner Geifiel ge-

troffen, so wendet sich H. ebenfalls gegen die o*o-
ritia in ihren TerschiedenenFormen (1 1 ), gegen den
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Ehebrucli (1 2), gegen die Lieblosigkeit (1 8), gegen
die Erbschleicherei (II 5), schildert in satirisch-

humoristischer Weise die EBkflnstler, deren Gott
der Bauch ist (II 4 und 8) und stellt in Ofellus

das Ideal der Frugalitat hin (DI 2). Andererseits
wie Lucilius gegen epikureische Dogmen losge-

zogen war, nimmt H. stoische Paradoxa aufs

Eorn (II 3 : on nag acpgaiv ftairstai und DI 7

:

6'rt uovoi 6 ootfos iAev&egos). Ferner behandelt
er eigene Erlebnisse : so die Reise nach Brundi-
sium (I 5), eine Szene aus dem Feldzug mit Brutus
(I 7). Wie aber Lucilius in dem jtingeren Scipio

einen Freund und Gonner gefunden hatte (s. II

1, 62), so H. in Maecenas. Hun verdankt er das

Heim, auf dem er sich wohl fiihlt (H 6) ; der

Offentlichkeit gegeniiber erlautert er sein VerhSlt-

nis zu ihm (16); einen lustigen Scherz im Parke
des Gfinners stellt I 8 dar. Schliefilich verteidigt

er Form und Inhalt seiner Satire (I 4 und DI 1)

und seine Stellungnahme zu seinem Vorgfinger
Lucilius (DI 10).

In erster Linie ist ihm Lucilius Vorbild.

Wie dieser im 3. Bu'ch eine Reiseschilderung von
Rom nach Capua-Messana eingestreut hatte, so

liefert H. in I 5 ein poetisches Reisetagebuch
von Rom nach Brundisium. Lucilius nimmt im
2. Buch einen Prozefi des Qu. Mucius Scaevola
gegen T. Albucius zum Vorwurf einer Satire

(Lucilius stand wohl als alter Gegner des Vaters
Qu. Mucius Scaevola auf seiten des Klagers; vgl.

Iuv. I 154); H. berichtet eine Erinnerung aus
seinem Feldzug, da P. Rupihus Rei und der

Bankier Persius aus Elazomenai vor dem Tribunal

des Brutus sich abstritten. Aber auch sprachliche

Anklange an Lucilius sind nicht seiten; vgl. 1 1,

62 = L. frg. 1119; nebulo = L. 468; 12, 32
(sententia dia Catonis) = L. 1316 ( Valeri sententia

dia); Maenius (s. I 3, 21) = L. 1208; H 1, 10
= L. 620f. ; ebd. 17 = L. 139. 894 u. a. Dnmer-
hin lassen uns die verhaltnismafiig geringen ttber-

reste des Lucilius den gToBen Abstand zwischen
den beiden noch erkennen: anstelle robuster Kraft

und formloser Improvisation ist ein mit helleni-

scher Grazie gewtlrztes poetisches Eunstwerk ge-

treten. Man vergleiche nur die ungeschlachten
Verse der Lucilischen Reisebeschreibung (102ff.)

mit der meisterhaften Stilisierung bei H. (I 5).

Der Standpunkt beider ist ein ganz verscbie-

dener: Lucilius will seinem oder seiner Freunde
persOnlichen HaB Ausdruck verleihen, seine' Opfer
vernichten, zuchtigen, peitschen. H. will niemand
unangegriffen angreifen, nur beobachten und seine

Beobachtungen sich und anderen zur Erheiterung
und Belehrung (et prodesse et deketare) mitteilen.

Daher die dialogische Form, die besonders im
2. Buche in ausgebildeter Weise erscheint (R.

Hirzel Der Dialog DI 9). Dazu gehOrt aber
eine in sich gefestigte Lebensanschanung , eine

philosophische Lebensauffaasung. Zweifellos war
durch Ciceros philosophische Schriften das Inte-

resse weiterer Kreisej fur philosophische Systeme
und Probleme wach geworden. Fflr die niederen
Ereise sorgten die lungeren Eyniker, die seit

dem Ausgang der Republik in Rom auftraten
(Crispinos, Fabins, Stertinius u. a.) — rustici
Stoiei nennt sie C. Cassias bei Cicero ep. XV
19, 1; der triefaagige Crispinus sehrieb seine

Traktete sogar in Venen (Porph. zu s. 1 1, 120)

— und nach ihrer Weise die Volkserziehung
ethisch fOrderten und das Christentum vorberei-
teten. Fur die Gebildeten hatte Lucretius
gedichtet, sehrieb und sprach Philodemos von
Gadara, der Freund des Qn. Varus und Varius
Rufus u. a., denen er einige Schriften widmete
(A. Eorte Rh. Mus. XLV 172ff.) u. a. Dem
Dichter entging es nicht, daB die Wirkung, die

so manche ,Tugendschwateer' trotz ihres armlichen
10 Wissens auf das Publikum ausubten, auf den

packenden Formen der griechischen Popularphilo-
sophie, namentlich der Diatribe beruhten, einer

,in zwanglosem, leichtem Gesprachston gehaltenen,

abgegrehzten Behandlung eines einzelnen philo-

sophischen, meist ethischen Satzes' (Wendland
Beitr. zur Gesch. d. griech. Phil. [Berlin 1895],

3). Der lebhafte Vortrag, mit greifbaren Bildern,

Anekdoten, Fabeln, Vergleichungen, mythologi-
schen und literarischen Anspielungen, Schnurren

20 gewtlrzt, die beliebte Apostiophierung eines fln-

gierten Gegners, die Hereinziehung volksttimlicher

Brauche, aller Verhaltnisse des gewOhnlichen Le-

bens, die humoristische Behandlung auch schwie-

rigerer Probieme sicherte ihr das Interesse der

Horer und Leser. Besonders die Eyniker bildeten

den Diatribenstil aus, indem sie in Motiven und
Mitteln an die EomOdie, an den Mimus, an die

alteren Sillen und Parodien anknupften. H. hebt,

da er von dem verschiedenen Geschmack des

30 Publikums spricht (ep. DI 2. 59), Lieder, Iamben
und Bionei sermones = Diatriben hervor und
gibt dadurch selber einen Fingerzeig, daB die

sermones Nachfolger der Diatriben seien. Bion
von Borysthenes wird als evonrje der phUosophi-

schen Diatribe genannt: er behandelte ethische

Gemeinplatze (jugl rijg dgyrjs) und griff gelegent-

lich Stoiker und Pythagoreer an (R. Heinze Da
Horatio Bion is imitatore, Bonn 1889). Einer
seiner fruhesten Nachahmer ist Teles, aus dessen

40 Diatriben uns durch Stobaios einige zusammen-
hangende Abschnitte gerettet sind (O. Hense
Teletis reliquiae, Leipz. 19092). Wir konnen heute

noch einige auffallende Parallelen zwischen Teles

und H. nachweisen (Tel. 4, 12 = Hor. ep. I 16,

76; Tel. 7, 10 = Hor. s. I 2, 116; Tel. 16, 2
= Hor. s. I 1, 118; Tel. 34, 9 = Hor. s. I 1,

68; Tel. 35, 8 = Hor. s. I 2, 19; Tel. 36, 1

= Hor.-ep. I 12, 10; Tel. 60, 10 = Hor. c. II

10, 21). Von der ernsthaften Eapuzinade zum
50 Vortrag a la Abraham a Santa Clara ist nur ein

Schritt: der Semit Menippos machte ihn zuerst.

Scherz und Ernst, Belehrung und Invektive,

Marchen und Wirklichkeit, Vers und Prosa wech-

seln knnterbunt durcheinander : der ROmer Lu-
cilius gehort zu den vielen Nachahmem (R. Helm
Lucian u. Menipp, Leipz. 1906, 158fF.). Auch
von Menippos hat H. gelernt, wie die 5. Satire

des 2. Bucnes zeigt (Th. Fritzsche Menipp u.

Horaz, Festschr. Gustrow 1871). Diese Popular-

60 philosophie ist aber so fliefiend und verlSuft in

soviele Kanale — man vergleiche dazu unsere
Gebet- und Erbauungsliteratur — , daB wir nur
stflckweise aus ahnlichen Schriften dee Teles,

Plutarchs Moralia, Dion von Prosa, Maiimos,
Lukian, Epiktet, Cicero, Seneca und aus Gnomo-
logien und Florilegien gleicblautende Motive und
Wendungen lusanvmentrsgen konnen. Daiana
erhellt, daB H. nicht bloB einxelne Vergleiehe,
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Anekdoten, Beweisfiihrungen, Einkleidungen u. dgl.

heriibergenommen, sondern den ganzen Stil der
Diatribe nachgebildet und klinsthrisch veredelt
hat. R. Heinze hat in seiner Ausgabe der Satiren
und Episteln 19063 -dnd 19083 eine Menge von
Parallelen aus der antiken Popularphilosophie ver-
zeichnet, die ein Bild geben kSnnen von der weit-
verzweigten Gedankengleichheit. DaB wir aber
bei H. nirgonds Nahte in seinem Gewebe er-

am liebsten aber bediente sich Epikuros dieser
Form, urn (wie spater der Apostel Paulus) rait

seinen Jungern in der Diaspora in Meinungsaus-
tausch zu treten. Zu popularphilosophischen und
satirischen Zwecken gebrauchte den BriefMenippos
(vgl. Lukians smaxoXai Kgovixai). Bei den Rflmern
erscheint die poetische Epistel zunachst bei Lu-
cilius, der hierin griechischem Vorbild folgte. Er
beklagt sich fiber einen Freund, der ihn wahrend

kennen, zeigt, wie das Fremde ihm zu eigen ge- 10 seiner Krankheit nicht besuchte (Gell. XVIII 8)
worden ist, durch seine menschiiche und kfinst- ' " _

" ~

lerische PersOnlichkeit individualisiert.

Herausgabe. Wie er zur Herausgabe der
Epoden durch Maecenas gedrangt wurde, so hatte
er auch urspriinglich einzelne Satiren nur im
intimen Kreiae vorgelesen, ohne ihre Veroffent-
lichung zu bezwecken (s. I 4, 71). Far das 1.

Buch gibt die Bekanntschaft mit Maecenas einen
chronologiscn Anhaltspunkt (38). II. 3. 5. 6. 8.

ganz so, wie Catull sich seinem Freunde Corni-
ncius gegenttber beschwert (38). Wie aber Sp.
Mummius, der Bruder des Eroberers von Ko-
rinth, von dieser Stadt aus an seine Vertrauten
poetische Episteln sandte, die Cicero noch las

(ad Att. XIII 6, 4), so werden auch andere es

gemacht haben. Aber das erste poetische Epistel-
buch, eine Sammlung von Briefen, hat uns H.
geschenkt. Damit, daB er seine Episteln in Hexa-

. 10 setzen diese Freundschaft voraus und ent-20metern abfaBt, nicht in Distichen, wie Properz
staramen der Zeit von oder nach 38. Da I 2
nicht die leiseste Andeutung auf Maecenas ent-
halt, ist sie vor 38 zu datieren; I 4 ist jeden-
falls nach I 2 entstanden, da er hier (4, 92) sich
selber zitiert (2, 26).

Aus dem 2. Buch laBt sich Satire 3 auf das
J. 33 datieren (vgl. v. 185), II 6 auf 31 (v. 53
—55), II 7 jedenfalls nach 31 (Anspielung auf
II 6, 23), II 5 auf. das J. 30 (v. 62f.). (H.

und Ovid, gibt er sie als Fortsetzung seiner ,Ser-

mones' zu erkennen.

Ober den Briefs til hatte schon Artemon,
ein Zeitgenosse des Aristarchos, den Grundsatz auf-
gestellt (Rh. Gr. VII 31 1) : Set h to5 o.vt$ igoszip did-
Xoyov re ygd<peiv xai imoTolds • elvat /dp xr]v 1,-tj-

azoXrjv olor id k'zegor /tego; rov StaXoyov. H. hatte
schon in dem zweiten Satirenbuch den Dialog stark
hervortreten lassen; hatte er sich dort an das

Schroder Beziehungen auf Tagesereignisse und 30 Publikum gewendet, so spricht er jetzt in der
polemische AuBerungen in H.s Satiren chronolo
gisch verwertet: Festschr. pr. G. Straflburg 1888).

Jedenfalls ist in Ton, Stimmung und Dar-
stellung ein Unterschied zwiachen den Satiren des
1. und 2. Buches. Fast durchweg laBt H. im
2. Buch andere Personen reden (2. 3. 4. 5. 7. 8)

;

der Dialog ist durchweg freier und ungezwunge-
ner; der Ton ist merkbxh ruhiger — auch gegen-
uber den Paradoxen der Stoa — , und leitet

Epistel zum einzelnen und erst in dem Adres-
saten zu Leuten seinesgleichen. Die Riicksicht
auf den Adressaten zwingt den Schreibenden —
sei jener nun fingiert oder nicht — in Ton und
Schreibart sich der Stellung, der Stimmung, dem
Charakter des Angeredeten anzupassen, mit einem
Worte, den Stil zu individualisieren. H. ist bei

der Herausgabe des 1. Epistelbuches ein 45jahriger

. Mann geworden, mit milderem Urteil, mit reiferer
den Episteln iiber. Bemerkenswert ist auch, dafi 40 Lebensauffassung. Seine Beschaftigung mit den
keine Satire des 2. Buches auf das 1. Buch Be- philosophischen Problemen seiner Zeit hat ihn
zug nimmt. Schon Bentley (Leipz. 1826 p. XI) nicht dem Epikureismus abspenstig gemacht, aber
hatte fur getrennte Herausgabe beider Bficher ge-
sprochen; seitdem halten sich die Ansiehten fur
und wider die Separatausgabe die Wage (Cber-
sicht bei Cartault Etudes sur les satires d'H.
44, 3). Sicheilich ist die Zehnzahl des 1. Buches
der Zehnzahl der Vergilianischen Eklogen nach-
gebildet (42—39). Da kein Anzeichen iiber das

gegenttber der Stoa weitherziger.

Die Invektive tritt zurfick, die Fragen des
Lebens gelangen im 1. Buch, die der Literatur im
2. Buch in den Vordergrund.

Mit einem ngoxgtjiuxog xoo; qtiXoao<piav, wie
wir ihn in Briefform auch bei griechischen Schrift-

8tellern vorfinden, leitet er das 1 . Buch ein und weist
J. 30 Mnausfiilirt, haben wir die beiden Samm- 50 damit schon auf den Inhalt ban, der durch seine
i ._ ,r. or, ,

Mannigfaltigkeit entzfickt, nicht wie Ovids Tristien

durch ihre Monotonie langweilen. Einzelne Episteln
scheinen echte Briefe zu sein; 1 9 an den kaiser-

lichen Stiefsohn Tiberius, dessen miBtrauischer
und eigenwilliger Charakter vorsichtigste Stili-

sierung verlangte; I 3 an Iul. Florus, der sich

im Gefolge des Tiberius auf seiner armenischen
Expedition befand; I 8 an Celsus, ebenfalls im Ge-'
folge des Prinzen; 1 12 an Iccios, ein Empfehlungs-

lungen in die J. 40—30 zn verlegen,

Ausgaben. Erklart von Heindorf (Breslau
1815, Leipz. 2 1843 von Wfistemann. Leipz.
1859 von L. Doderlein); von G. T. A. Krfiger,
Leipz. is 1911 (von G. Kruger); Kieflling-
Heinze, Berlin* 1910.

Erste Obersetzung ins FranzOsische
von Fr. Habert (Par. 1549), ins Italienische
von L. Dolce (Vinezia 1559), ins Englische
yon Th. Drant (Lond. 1566), ins Deutsche 60 schreiben, und I 5 ein Einladungskartchen an Tor-
,in ungebundene Rede ubertragen' von Jac. Roth
(Basel 1671), ,in launigte Beime nbersetzt' 1782
(o. O.).

III. .Episteln' (aber den Unterschied zwischen
Epistel und Brief vgL A. DeiBmann Bibehrtudien,
Marburg 1895, 187ff.). Die Form dee Briefes ist

on Philosophen frfthzeitig verwendet worden
(Empedokles, Aristoteles, Theophrastos, Eudemos);

quatus zur Vorfeier von Kaisers Geburtstag, I 4
eine Einladung auf sein Sabinum an Freund Ti-

bull. Nirgends banale Gedanken; fiberall Fein-
heiten, sei es der Eleinmalerei (wie in 5), leise

Mahnungen (8. 3. 12) oder Winke aber die eigene
Gematsstimmung (8). Beiem paarandern Episteln

(6 und 16) kOnnen wir die Beziehung znm Adres-
saten nicht mehr feststellen; aber sicherlich ist

-1

das Thema auf diese Briefempfanger gemunzt.
Bei andern Episteln handelt es sich in der Regel

nur um fingierte Adressaten. Die verschiedensten

Themen werden angeschlagen: so scin Lieblings-

gesprach uber Stadt und Land (I 10 und 14) oder

Nachfrage nach einem geeigneten Winteraufent-

halt (I 15). Oder sein Verhaltnis zu Maecenas
erfahrt weitere Ausfuhrungen : so verteidigt er

sich gegen den Vorwurf des Schmarotzertums (I

17), laBt in den Vorschriften, die er einem jungen
Mann in seinom Verhalten zu einem ,G0nner'

erteilt, sein eigenes Gehaben durchblicken (I 18),

und spricht sich unumwunden mit Maecenas aus,

als er sich in seiner persOnlichen Bewegungsfrei-

heit gehemmt sieht (I 7). Dem Augustus bringt
er eine zarte Huldigung dar in dem Briefe an
Asina, der dem Kaiser sein Odenbuch uberreichen

soil (I 13). SchlieBlich beriihrt er seine eigene

Person, wenn er Angriffen gegeuiiber sein Ver-

haltnis zu seinen lyrischen Vorbildern auseinander-

setzt (I 19) und im Epilog (I 20) seinen fiioe

manniglich zu wissen tut. Einzelne Briefe be-

handeln rein philosophisch-ethische Fragen: wer
ist ein bonus vir (I 16); nicht der Ort macht
glucklich, sondern die seclische Harmonie (I 11);

aTaga^ia und adafifiiT] sind das Erstiebenswerteste
(I 6). Die Summe praktischer Lebensweisheit ist

in einer Parainese (I 2) enthalten , die man mit
dem Euripidesfragment I 364 oder den paraine-

tischen Reden des Isokrates zusammenhalte.
Was uber die Qnellen der ethischen Satiren

gesagt wurde, gilt fur die gleichartigen Episteln,

die zu den unverganglichen Werken der Welt-
literatur gehOren.

Das 2. Epistelbuch ist ausschlieBlich iite-

rarischen Problemen gewidmet, fur die Literar-

asthetik der augusteischen Zeit von hervorragender

Wichtigkeit, nach Mominsen (Ges. Schr. VII 175)

,das anmutigste und erfreulichste Werk der ge-

samten rflmischen Literatur'. Wahrend der 2. Brief

— die Uinrahmung beiseitegelassen— uber die gegen-
seitige Ruhmesassekuranzgesellschaft der Jungeren
sich lustig macht, betont der Dichter im 1. Brief

an Augustus die Kulturmission der Poesie und
das Anrecht der neueren Dichter auf Beachtung
gegenuber der (unberechtigten) Verhimmelung der

Alten. Im 3. Briefe legt er sein literarasthetisches

Glaubensbekenntnis nieder, zur Darnachachtung
fiir die Jungeren.

Die klassizistische Literarasthetik hatte im 1.

Jhdt. v. Chr. eingesetzt und gipfelt in dem Ver-

such, das Ideal eines Prosastilisten aufzustellen

(Potamon: negi zov zeXtiov dr/rogo;; Cicero:
Orator). Der Kampf zwischen Attizismus und Asia-

nismus, der auch in Rom weiterspielt, fuhrt zur

fti^itjots x&v agxattov, zum Studium und zur Nach-
ahmnng der ,Alten', der sog. Klassiker. Die
rOmische Philologie und Asthetik tritt in die FuB-
stapfen der obsiegenden griechischen. Und damit
wirdvon rOmischenSsthetikern einerUberschatzung
der altlateinischen Autoren das Wort geredet.

Varro, von dem Cicero (acad. post I 9) ruhmt,
er habe reichste Aufklarung aber die rf>mischen

Dichter sowie flberhaupt die gesumte lateinische

Sprache und Literatur gegeben, ist jedenfalls der
einflnfireiche Literat gewesen, der in seinen lite

rarhistorischen Werken (Imagines; de poetis) die

archaisehen Dichter kanonisierte (aus de poetis

stammen Zitate uber Plautus, Ennius, Naevius:
Gell. I 24. XVn 43 und 45).

Gegen diese Modeasthetik wendet sich H. zu-

nachst in seinen Literaturbriefen. Wie schon dem
Cicero die poetae novi (orat. 161), ot vewztQoi (ad

Att. VII 2, 1) unsympathisch waren, welche fiber

die ,Alten' respektlos redeten und sich dariiber er-

haben fuhlten (Gc. Tusc. HI 45; ad Att. VII
2, 1), so nahmen es dem H. vicle sehr fibel, daB

10 er fiber Lucilius sich tadelnd geauBert hatte,

und Naevius war noch in aller Handen und
so lebensfrisch wie vor fast 200 Jahren (ep.

I 1, 53), Attas Stficke standen noch in augu-

steischer Zeit auf dem Repertoire (ep. II 1, 79).

Wieweit sich die Uherschatzung verstieg, sieht

man aus der (varronischen?) Inschrift des Naevius,

daB die RCmer ihr Latein vergessen hatten, seit

Naevius ins unterirdische Haus hinabstieg (Gell.

I 24, 1) cder aus dem von Vai'ro nachgesagten Dik-

20 turn Stilos, Musas . . Plautino sermone loeuturas

fuisse, si latine loqui vellent. Gegen diese var-

ronische xgioig wendet sich H., da sie auch nach
dessen Tod (27) zum Schaden der jungeren

Dichterwelt in den KOpfen der Critici fortbesteht.

Wie er der kritiklosen Bewunderung des Lucilius

eine sachliche Richtigstellung zuteil werden lieB

(s. [ 4 und II 1), so hebt er auch bei den von
Varro fiberschatzten Alten , Naevius , Pacuvius,

Accius, Afranius, Caecilius, Terentins, die nicht

30 bloB gelesen, sondem memoriert — man vergleiche

dazu die hauflge Zitierung bei Cicero !— und in voll-

gedriingtem Theater beklatscht wurden, ihre Form-
losigkeit hervor (ep. I 66ff. nimis antique, plera-

quc dure, ignave multa), besonders riickt er der

durch Varro begunstigten Bevorzugung des Plautus

zu Leibe (ep. I 1 , 170ff.) und hat mit seinem

harten Urteil, wie uns die neueren Menander-
funde zeigen, ganz recht.

Wenn er aber den archaischen Dichtern der

40 ROmer die Klassizitat abspricht, denkt er keines-

wegs ebenso von den altgriechischenMeistern;
im Gegenteil, einen AnalogieschluB von griechi-

schen auf romische Literaturverhaltnisse weist er

weit von sich (ep. I 1, 28). Was Panaitios, Po-

seidonioB klar erkannten, was Cicero trotz seines

nicht geringen NationalbewuBtseins zugesteht (de

or. IT! 137: ut virtutis a nostris, sic doetrinae

ab Ulis exempla petenda sttnty, den epochemachen-
den KultureinfluB Griechenlands, den auch Vergil

50 (Aen. VI 847ff.) einraumt, Livius in seinem AbriB

der rOmischen Buhnengeschichte ganz verschweigt

(VII 2, 11), hebt H. ausdriicklich heraus (ep. I

1, 156). Neidlos erkennt er den Griechen die

kiinstleriscbe Begabung und ideale Gesinnung zu

(AP 323) gegenuber dem rOmischen praktischen

Utilitarismus (AP 325 u. 0.). Wie er selbst an
den Griechen sich unablassig bildete, so lautet

seine Mahnung (AP 268) : vos exempUtria Oraeea
nocturna versate manu, rersate diurna!

60 Aus dieser asthetischen Grundansicht ent-

springen alle seine Vorschriften und Mahnungen,
die wiederum der griechischen Asthetik entsprechen.
In der Frage, ob rpvais oder rex*"! den Dichter
ausmache, natura fieret laudabile carmen an
arte (AP 408), stellt sich H. auf den Standpunkt,
den der Verfasser mgi vy/ovc (36, 4) ausspricht:
xgooqxct . . . Qorflriftn, xjj (pvoti nanr) nogt(eafiai

njr %ixrrp>-fj fig dllt]lovgla tovrcoy taws yi-
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von av to xeksiov und Simylos (Stob. IV 107 H.)
poetisch einkleidet:

otixs (pvai; txavi) ylrsxai xi%vr)s Szeg,

3iq6s ovSkv iirirfjdevfia 7iagajtav ovdsvi,

oSxe ndXt xexvn uij <pvotv xexrijfievrj

und sagt (AP 409): ego nee stadium sine divite

vena
\\
nee rude quid prosit video ingenium:

aUerius sie\\ altera poscit opem res et eoniurat
amice, offenbar nach einer traditionellen Fassung,

Punkte. Zum ersten stellt sich H. in dein groBen
Streit zwischen Analogisten und Anomalisten, in

welchem der gl&nzendste Philologe der augu-
steischen Zeit, M. "Verrius Flaccua, neben der
ratio auch den exempla und der auetorhas eine

Stimme einraumen wollte, auf Seite jener ge-

mafiigten Analogisten , von denen Varro (de 1. 1.

IX 19ff.) einen Sprecher den mafivollen Gebrauch
sowohl archaischer als auch sprachrichtig neuge-

Geniales Gebaren und auBerliches Sichgehenlassen 10 bildeter Worte billigen, ja sogar loben laBt. H.
tuts nicht (AP 295): FleiB muB vor allem dem
Dichter eigen sein. Das will der Dilettantismus
nicht einsehen (ep. I 1, 114ff.); daher die vielen

Pfuscher (ebd. 117„und AP 379) und die Form-
losigkeit, die den Eflmern seit den altesten Zeiten

immer noch anhaftet (ep. 1 1, 1 60). Voraussetzung
eines Dichters ist kflnstlerische Durchbildung.
Was Cicero dem Redner anempfiehlt (de orat. I

12, 58 und in seinem Hortensius [vgl. Usener

wendet sich gegen die Norgler, die an Vergils und
Varius

1

Sprachneuerungen herummakelten — Cor-

niflcius sagte: hordea qui dixit superest ut tritiea

dioat; Quintilian tadelt noch (inst. 1 5, 65) das nach
griechischer Analogie gebildete inperterritus (Aen.

X 770) — ; ihm ist nicht der v6/m>s, sondern die

tpiais maBgebend, nicht die Grammatikerdoktrin,
sondern das Bedurfnis, usus (xeeia) (AP 71. 52;
ep. II 1, 115ff.). — Weiterhin ist ihm die ero-

DionysiiHal. rell. epifcp. 124]), namentlichdieVer-20 tische Elegie eine verfehlte Kunstfonn; so
trautheit mit philosophischen und ethischen Pro-

blemen, das verlangt H. vom Dichter (AP 310).
In jener Zeit, da das Dichten zur Modesache
wurde (ep. II 1, 108), fuhlte sich H. genotigt,

die Rolle des Wetzsteins zu ubernehmen (fungar
vice cotis: AP 304) gegenfiber der Schar jener
leichtfertigen Dilettanten, die nicht wissen, was
es kostet, ein ordentliches Werk zu erzeugen'
(Schillers Briefe an Goethe rom 31. Mai 1799)

mahnt er freundschaftlich C. Valgius Rufus
(c. II 9, 11) davon ab, nicht immer flebilibus

modis den verstorbenen Mystes in crotischen Ele-

gien zu beklagen ; ebenso rat er dem Tibull (c. I

33, Iff.), nicht in erotischen Elegien unaufhOrlich
fiber die Untreue einer Geliebten zu jammern;
ferner gesteht er in seiner Poetik nur der Toten-
klage und dem Epigramm das elegische VersmaB
zu (75), wie ja auch die alexandrinische Philo-

Und wie sich in der Rhetorik allmahlich der Ge- 30 logie (Didymos xsgl noit^ziav p. 387 Sch.) den
danke zur philosophischen Marime festlegt, der
vollkommene Redner sei zugleich ein vollkom-
mener Mensch (Quintil. inst. I pr. 9. II 15, 34.

Aristeides orat. XLV 145. 180), so nahert sich H.
dem stoischen Prinzip, ov% ol6v re aya&ov ysvsa&ai
TtoiTjtrjv fir) stgtregov yevq&dvxa avSga aya&iv
(Strab. I 17), wenn er vor allem die eura peeuMs
(AP 330), von der auch Plautus beseelt war (ep.

II 1, 175), die materialistische Gesinnung be-

kampft.
Ziel der Dichtung ist ihm — im Gegensatz

zu Eratosthenes (Strab. 1 15) und der alexandri-

nischen Asthetik — nach stoischer Auffassung
die Harmonie von asthetischem Wohlgefallen una
Belehrung, wie sie Homer bietet (ep. I 2, 3.

Hipparch. bei Strab. I 20) oder eines von beiden
(AP 338). H. hat eine hohe Meinung von dem
dichterischen Kun3twerk und dessen SchOpfer.

Nicht bloB der Kriegsmann oder der Jurist ist

threnetischen Charakter der Elegie als den ur-

sprfinglichen betrachtet. Andererseits teilt er bei

der Besprechung der lyrischen MaBe der meli-
schen Poesie neben Hymnen, Enkomien auf
Herrscher, Epinikien und avfjtnoxixa. auch die egca-

nxd (euros iuvenum AP 85) zu. Die erotische

Elegie widerspricht demnach seinem asthetischen

Kunstprinzip, wotiach das Metruic dem Stoffe an-

gemessen sein soil (singula quaeque locum teneani

40 sortita decentem: v. 92). Daraus erklart sich

auch seine Abneigang gegentlber Properz; dieser

hatte ihm, dem Alteren, doch durch Nachbildung
eines Verses (s. 1 10, 92 = Prop. Ill 23, 23) eine

Huldigung erwiesen; H. revanchierte sich mit
einem Kompliment, das man auch ins Gegenteil
drehen kann (ep. II 2, 100 quis nisi Callimachus
c\3 Umbria Romani patria Callimachi, Prop.
IV 1, 64 oder si plus adgnoseere visus || fit Mim-
nermus et optivo eognomine creseit (». 100f.;

ein nutzlicher Staatsburger, auch der Poet (Hor. 50 Mimnermus, den Properz fiber Homer stellt (plus
c. I 1. IV 3; ep. I 1, 124ff.): er bildet die Ju
gend, trOstet und starkt, leitet zum Gebet; er

ist seit alters der Begrunder und Trager aller

Kultur (AP 39 Iff.); infolgedessen nicht bloB un-

schadlich (ep. II 1, 119), wie so mancher sagen
mochte, sondern unentbehrlich (ebd. 132). Aber
eben bei dieser Bedeutung muB der Dichter ah
Kultnrfaktor nach dem Ideal streben, das zwar
unerreichbar ist (AP 347ff.), aber dem man sich

in amore valet Mimnermi versus Homero: I 9,

11), dessen Wahlsprnch (xig Sk fiiog, xl Xk xegndr
areg xgvaeng 'A<pgoShrig ; frg. 1) H. ironisierend

anftthrt (ep. I 7, 65).

Wie hier H. als lauter Interpret einer asthe-

tischen Richtung seine Stimme erhob, so trat er

fur eine Dichtungsgattung mit ganz besonderem
Feuer in die Arena, fur die dramatische Poesie.

,

Das Spieldrama ist in der augusteischen Zeit in dec
doch nahern kann durch Selbstzucht und Beachtong 60 Zersetzung begriffen (M. S ch an z R. L. II 1', 41 2ff.)

ehrlicher und sachlicher Kritik (ebd. 408ff.). H. gibt
im einzelnen Winke fiber die Wahl des passenden
VersmaBes (AP 73ff.), die Wortwahl und Spraih-
behandlung (46ff.), die Vermeidung des xax6Zt)lor
(25ff), die Wahrung des nginov in ffot) ondndtfi;
(88ft*.), die Charakterxeichnung (156), die Einheit-
lichkeit jede» Kunstwerkes (lft) u. dgl. Hervor-
mheben sind aus dieser asthetischenParainese drei

Zwei bisher dienende Glieder das Dramas waren
zur Herrschaft gelangt: die Mosik und die Mimik,
das Beiwerk nberwucherte den Kern. Die FlOte
war, klagt H. (AP 202f.), aus einem einfachen
Begleitungsinstrument zu einem trompetenartigen
Soloinstrumentgeworden. Der FlOten- und Kithar-
virtuose verdrangte das geeprochene Wort (L. Bru-
nei De tragoedia apud Bomanos circa principatum
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Augusti corrupta, these Paris 1884, 89). Hatte

das groBe Publikum Roms von Hans aus mehr
Interesse fur Tierhatzen (ep. 1 1, 185), so suchte

man wenigstens durch aufiergewohnliche Insze-

nierung auch der Geschmacklosigkeit der besseren

Kreise entgegenzukommen , die etwas fttr das

Auge wollten (ebd. 188). Da sieht man Reiterei

und FuBvolk im Kampfe, Triumphziige mit ge-

fesselten Konigen, mit Kriegswagen, Schiffen,

Kriegsbeute in Elfenbein und Bronze, Giraffen,

weiBe Elefanten; und an den Schauspielern be-

wundert man nicht den Vortrag, sondern sein

reichgesticktes Gewand (ep. I 1, 190ff.). Noch
mehr Schaden brachte aber dem Drama der Pan-
tomimus (L. Friedlander Sittengesch. Roms
II8453), die Vollendungmimetischer Vorfiihrnngen,

die seit alters in Griechenland und Sttditalien

gepflegt wurden. Ganz Rom war entziickt von

diesem neuen Spiel. Der Grieche Bathyllos aus

Alexandria und Pylades aus Kilikien hatten es

nach Rom eingefflhrt (Athen. I 20 d). Bathyllos

wurde dererkoreneLiebling des Maecenas (Senec.

contr. 10 pr. 8), der uberhaupt fur mimische Dar-

stellung schwarmte (Hot. s. II 6, 72 u. s. I 5,

63), Pylades war der Gflnstling des Augustus
(Macrob. Sat. II 7, 18; vgl. Tac. ann. I 54). In

das J. 22 setzt Hieronymus das Selbstandigwerden

des Pantomimus (H 143 Sch.). Von Augustus

weifl iibrigens noch der Biograph Sueton zu er-

zahlen (45) : spectavit . . studiosissime pugiles ei

maxime Latinos und (43) : speetaeulorum et assi-

duitate et varietate et magnifieentia omnes anle-

cessit. Es ist gar kein Zweifel, daB sowohl die

erste an Augustas gerichtete Epistel (bes. 156ff.)

als auch die Ars poetica die dramatische Dichtung

in den Vordergrund schieben, dafl H. hiemit dem
auch in hoheren Kreisen herrschenden Geschmack
entgegentritt , ohne natarlich in plumper Weise

persOnliche Angriffe einzuflechten. Insofern er-

halten die beiden Parainesen eine kulturell erhohte

Bedeutung. H. will das Interesse der gebildeten

Welt fur das beiseite geschobene dramatische Kunst-

werk erwecken, das er hoch einschatzt (ep. II 1,

210). Deshalb bietet er in kurzen Zugen eine

Geschichte der Buhnen^ichtung in der altrOmi-

schen Literatur (ep. II 1, 138ff.), die von seinem

Gewahrsmann analog der griechischen zurecht-

gelegt worden war: Ursprung aus den landlichen

Erntefesten ; Feseeninna lieentia = rd <paXXixa
;

ZwOlftafelgesetz = Verbot des dvofmarl xcoftcp-

dslv. Das Muster der TragOdie und Komodie sind

die Griechen der klassischen Zeit. Um die dra-

matischen Talente Roms anzueifern — H. nennt

Asinius Pollio (s. I 10, 42), Pnpius (ep. I 1, 67),

C. Fundanius (s. 110, 40) — gibt er in der Ars
eingehende theoretische Anleitungen (153—294):
fiber die Ethologie (153—178), Technik des Dra-

mas (179-192), den Chor (193—219), das Vers-

maB (251—270). Als Gegengewicht gegen den
Pantomimus scheint er die Wiederbelebung des

Satyrdramas zu empfehlen (2"20—250). Obschon
kein Dramatiker, hat H. die Grundlagen des

Dramas richtig erkannt. Aber seine Reformbe-

strebnngen waren vergebens: die Linie Ovid-

Seneca weicht von dem hellenischen Geiste, den
H. nnablassig preist, ganzlich ab.

Herausgabe'. 1. Epistelbuch. Nach t. 27

des Epiloges (ep. 20) hat EL am 8. Dezember 21,

in welchem M. Lollius und Qu. Aemilius Lepidus

Consuln waren, 44 Jahre zuriickgelegt (er zahlt

seine Lebensjahre nach Dezembern, seinem Geburts-

monat, wie ep. 1 11, 5). Also schrieb er den Epilog

nach seinem 44. Geburtstag; Epistel 12 stammt
aus dem Sommer 20 (v. 27f.). Demnach muB der

Epilog im zweiten Halbjahr des J. 20 verfafit

und das Buch in dieser Zeit heransgegeben worden
sein (G. Gaebel Horatianae. prions libri epistulae

10 qnibus temporibus compositae esse dicantur, Stettin

G. Pr. 1888). Die alteste (datierbare) Epistel ist

11, die auf die eben erschienene Odensammlung
Bezug nimmt, so daB wir als Abfassungszeit des

1. Epistelbuches die Zeil von 23—20 angeben

konnen.

2. Epistelbuch. Nach der Herausgabe der

drei Odenbiicher (23) erachtete H. seine Lyrik ffir

abgeschlossen (ep. I 1, 10). In ep. II 1, 111

aber stellt sich H. selber als Lugner, arger wie

20 die Partner, hin, da er wieder Verse machte. Nun
aber wissen wir, daB er durch Augustus zum
Carmen saeculare (17) veranlafit wurde und zu-

gleich zum EntschluB, ein viertes Liederbuch

herauszugeben (Suet.). Folglich muB der 1. Brief

in dieser Zeit nach 17 entstanden sein. Die offen-

sichtliche Bezugnahme auf c. IV 14 (v. 250ff.) vom
J. 15/14 (Vahlen Monatsber. Akad. BerL 1878,

692f.) zeigt aber weiterhin, daB die Epistel vor

15 nicht entstanden sein kann. Wir werden dem-

30 nach das J. 14 annehmen kOnnen. Der 2. Brief
muB vor da3 J. 17 fallen, weil der Dichter noch

ausdrficklich der lyrischen Poesie Valet sagt (144).

Andererseits hat der Dichter den Adressaten Florus

seit seiner Abreise ins Hauptquartier des Tiberius

(21) nicht wieder gesehen. Wenn Tiberius mit

seinem Stiefvater zusammen am 12. Oktober 19 nach

Rom zuruckkehrte, wo ihm am nachsten Tag die

Ornamenta praetoria verliehen wurden (Cuss. Dio

LIV 10), dann ist der Brief ins erste Halbjahr

4019 zu setzen (anders Vahlen a. O. 696f., der

ihn ins J. 18 datiert. G. Friedrich Abfassungs-

zeit der Literaturbriefe [Horatius Flaccus, Leipzig

1894] 213 kommt auf das J. 12 herab). Die

Datierung der sog. Ars poetica macht Schwierig-

keiten. Porphyrios sagt (p. 162H.): hunc librum,

qui inscribitur De arte Poetica, ad Lucium Pi-

sonem, qui postea urbis custos fuit, eiusque

lib(e)ros mistt; nam et ipse Piso poeta fuit et

studiorum liberalium antistes. L. Calpurnius

50 Piso ist geboren 49 und starb im 80. Lebensjahre

32 n. Chr. (Tac. ann. VI 10). Er war 15 Consul,

13—11 Legat in Thrakien; als GOnner der Poesie

feiert ihn Antipatros von Thessalonike mehrmals

Nur wenn wir die Ars sehr nahe an das Todes-

jahr des H. herabrtcken, konnen die Sohne des

Piso als iuvenes (v. 24) bezeichnet sein. Da aber

Porphyrio mit seinen Personalnotizen nicht immer
verlassig ist, konnen auch andere Pisonen gemeint

sein (A. Michaelis Comment Mommsen. 431),

60 wie Cn. Calp. Piso, der mit H. unter Brutus mit-

gefochten und im J. 23 dae Consulat zugleich

mitAugustus bekleidet hatte. Dessen SohneGnaeus
(Consul im J. 7 v. Chr. : bei dem bekannten ProzeB

20 n. Chr. berief er sich auf eine 45jahrige Dienst-

zeit [Tac. ann. HI 16], war also spatestens 43
geboren) und Lucius (consul 1) konnten schon

um das J. 20 als iuvenes gelten. DaB die Ars

vor den beiden andern Episteln verbfit worden
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sei, scheint eine Suetonstelle (p. 46 E.) nahezu-
legen: scripta quidem eius usque adeo probavit
mansuraque perpetuo opinatus est, ut non mudo
saeeulare carmen componendum iniunxerit, sed
et Vindelieam vietoriam Tiberii Drusique pri-
vignorum suorum eumque coegerit, propter hoe
tribits carminum libris ex longo intervallo quar-
tum addere; post sermones vere quosdam leetos

nullam sui mentionem habitant ita sit questus:

irasci me tibi seito, quod non in plerisque eius-

modi seriptis mecum potissimum loquaris;

. . . expresseritque eclogam ad se cuius tnitium
est : cum tot sustineas . . . Unter sermones sind

natfirlich Episteln gemeint, die ja auch H. so

nennt (ep. II 1, 150). Auf das 1. Epistelbuch

kann sich Sueton nicht beziehen, da bier ofters des

Augustus Erwahnung geschieht (1 16, 27. I 13, 8.

I 3, 7. I 3, 2. 1 16, 29. I 13, 2 u. 0.). Hingegen
wird Augustus in der Ars und in der 2. Epistel

nirgends apostrophiert (ep. II 2, 48 erwahnt nur
des H. vergeblichen Kampf gegen die Waffen
Octavians). Augustus vermiBt, daB der Dichter

nicht auch mit ihm sprieht, d. h. in Epistelform
derlei Fragen behandelt, wie in den eben von
ihm gelesenen Dichtungen. Und das konnen nach
dem Gesagten nur ep. II 2 und die Ars sein

(Vahlen a. 0. 688). Somit ware die Ars um das

J. 19 anzusetzen. Eine sichere chronologische

Fixierung ist nicht mOglich; Vahlen s Hypothese
hat groBe Wahrscheinlichkeit.

Komposition der Ars poetica. Die Be-

I. de arte poetica (1—294)

A. de partibus artis poeticae (1— 130)

1. de arqum. tractatione et inventione

(i-4i)

2. de dispositione (42—44)
3. de elocutione (45—130)

a) de verbis singulis (45—72)
b) de verbis continuatis (= metris)

(73—85)
c) de verborum coloribus (86—130j.

B. de generibus artis poeticae (131—294)
transitio (131—135)
1. Epos (136—152)

Gegen diese Disposition, die nicht ganz unge-

zwungen ist, halt "Wecklein (Philol. LXVI 459)
seine in der Abhandlung ,Die Kompositionsweise

des Eoraz und die epistula ad Pisones' (S.-Ber.

Akad. Munch. 1894, 379—418) vorgelegte, viel-

fach von Nor den abweichende Anordnung fast

unverandert aufrecht; gegen das von Nor den
angenommene eisagogische elSos erhebt auch Vah-
len (S.-Ber. Akad. Berl. 1906, 589) Bedenken.
Dadurch, daB H. auch die 3. Epistel zu den Ser-

mones zahlt, gibt er deutlich zu erkennen, daB
es ihm nicht um eine systematische Eisagoge zu
tun ist; ebensowenig wie eT in der 1. und 2. Epistel

des 1. Buches einen nach rhetorischen Schulregeln
aufgebauten ngozgazzixdi elt <ptXooo<plav oder els

dgtryv gibt, will er bier eine strenggeschlossene
Institutio poetica bieten. Es ist die Form der
diatribe, zweifellos angelehnt an rhetorische Ge-
sichtspnnkte and Schemata, aber zwanglos in der
Form. Sowenig man due schulmafiige Disposition
wird herstellen kOnnen, ohne dem Sinne oder der

zeichnung Ars poetica riihrt nicht von H. her
(Vahlen Herrn. XII 189), sondern wurde aus
Bequemlichkeit — vielleicht wurde diese Epistel

friihzeitig zu Schulzwecken abgetrennt und ge-

sondert herausgegeben — schon von Quintilian

(inst. VIII 3, 60: Horatius in prima parte libri
de arte poetica) angewendet

Das Dispositionsprinzip hat schon eine

Menge von Lflsungsversuehen erfahren, die auf-

10 zuzahlen keinen Zweck hat. Entweder nimmt
man eine Planlosigkeit an, durch schlechte tTber-

lieferung verschuldet, und sucht durch Umstel-

lungen die vermeintliche Unordnung zu beseitigen.

Oder man denkt an einen Dispositionsmangd, den
der Dichter durch nachtragliche Einschiebs< 1 ver-

schuldete oder nicht vermeiden konnte, oder man
sucht unter Wahrung der ttberlieferung einheit-

liche Grundgedanken ausflndig zu machen. DaB
H., der in der Ars selbst den lucidus ordo predigt

20 (41), planlos gearbeitet haben soil, ist undenkbar.

Una Vahlen hat zuerst (Ztschr. f. Osterr. Gymn.
1867, 1—16) den richtigen Weg in dieser Frage
gewiesen. E. Norden (Herm. XL 481—528) ver-

folgte em Dispositionsschema bis ins einzelnste

und hat den EinfluB der Rhetorik auf H. (vgl.

Siebourg Neue Jahrb. XXV [1910] 268) in den
Mittelpunkt der Betrachtung geriickt. Er ver-

gleieht die Ars mit Quintilians Institutio oratoria

und legt in Anlehnung an andere zixrai fol-

30 gendes Schema zugrunde

:

2. Drama (153—294)
propositio (153—155)

a) die griechischen etdrj (156—250)

a) TragodieundKomGdie(156—219)
P) Satyrspiel (220—250)

b) ovyxgiois des griechischen und rGmi-

schen Dramas (251—294)
a) in der Form (251-274)
/J) in den etSt) (275—294).

H. de poeta (295—476)
transitio (295-305) -i- propositio (306-308)

A. de irtstrumentis poetae (309— 332)
B. de officio poetae (333—346)
C. de perfecto poeta (347—452).
D. de insano poeta (453—476).

iiberlieferten Anordnung Gewalt anzutun, sosehr

ist es zu begruBen, wean im einzelnen der Ein-

50 fluB der rhetorischen rtxrai noch sinnenfalliger

nachgewiesen werden kann.

Quellen. Porphyrio (p. 162H.) bemerkt: con-

gessit praecepta Neoptotemi zov Hagtavov de

arte poetica non quidem omnia sed eminen-
titsima. Der Peripatetiker Neoptolemos (Suse-
mihl Gesch. d. griech. Lit. in d. alei. Zeit I

405) am Ende de3 3. Jhdts. wird wohl die Grund-
satze der theophrastischen Poetik in poetische

Form gegossen haben; auf ihn werden wohl auch

60 die Parallelen der Horazischen Ars mit Aristoteles

zuruckzufahren sein.

Erste Ubersetzung der Ars poetica ins

Italienische von L. Dolce (Venez. 1535), ins

FranzOsische von J. Pelletier (Paris 1541),

ins Englische von Th. Drant (London 1567)
and ins Deutsche von A. H. Buchholtz (Rin-

teffl 1639); der Episteln ins Italienische von
L. Dolce (Vineaa 1559), ins Englische von
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Th. Drant (London 1567), ins FranzOsische
von einem Anonymus (1. II par G. T. P.), in den
Oeuvres parL. de la Porte (1584), ins Deutsche
von J. Roth (Basel 1671).

IV. Carmina (der Name,Oden' erscheintweder
bei H. noch in den Hss.; H. kennt nur carmen,
vgl. c. Ill 30, 13). Wie sich bei H. aus der
Satirendichtung die Epistel entwickelte, so aus
der Epodendichtung das Melos. Wie nach H.

noratms 2b70

1, 124), der den Frieden mit seinen Segnungen
der Kultur iiber alles liebt. Alkaios' Gedichte —
in der Kaiserzeit war die aristarchische Ausgabe
die herrschende (Hephaest. p. 74, 13 Consbr.) —
waren nach dem Inhalt geordnet in Hymn en auf
Getter (Apollo, Hermes), Kampflieder" (ozaatco-
rixa), Trinklieder, Liebeslieder (igwTtxd).
So treffen wir auch bei H. einen Hymnos (I 10:
auf Hermes, nach Alkaios), ein oxaouocixdv (c. I

(ep. I 19. 28) Sappho in metrischer Hinsicht die 10 37 , wieder nach Alkaios frg. 20) , verschiedene
Taktformen des Archilochos verwandte, wie nach
der herrschenden varronischen Theorie der al-

kaische Zehnsilberausdem daktyliscben Epodenvers
des Archilochos hervorging (ebd. v. 29), so ging
H. von den gesprochenen Iamben iiber zu den
,Liedern'. Und wiederum ruhmt er sich hier als

evoerqs des aiolischen Liedes in Latium (c. IH
30, 13 und ep. I 19, 32). In der Tat waren des
Alkaios Rhythmen bis dahin von niemand nach-

Trinklieder (c. I 9. 18, nach Alkaios frg. 34. 44),
Liebeslieder (c. HI 12 Nachbildung des Alkaios
frg. 59). Bei den sparlichen Resten Sapphischer
Poesie lassen sich Gleichklange wenig nachweisen,
wahrend wir jetzt noch sehen, daB H. den echten
Anakreon in mehreren Liedern vor Augen hatte
(c. I 23 cc frg. 52; c. I 27 <*a frg. 63; c. IH 11,

9 ~ frg._ 75). Aber H. holte sich auch aus der
altgriechischen Chorlyrik Motive und Formen.

gebildet worden, und die sapphischen Asklepiadeen 20 So leiht ihm Pindar Farben (c. I 12 co 6\. 2;
und Odenmafie hatte Catull nur tastend versneht.

Ebenso hat Pindar vor H. kein ROmer, soweit wir
blicken kOnnen, gelesen — die zwei Pindarzitate
bei Cicero stammen aus zweiter Hand — und
lyricus (c. I 1, 35) gait bis dahin als Fremdwort
(Cic. orat. 283). Die Neoteriker (Catull u. a.)

hatten sich an die Lyrik der Alexandriner ange-
schlossen (Kallimachos und Euphorion), und die

lyrischen Formen des Catull und der Verse im

c. m 4 ew Pyth. 8. IV 8, 1 ?o Isthm. I 18; vgl.

c. rV 2); ihn hat nach Quintilians Andeutung
(inst. X 1, 61) H. in Rom eingefuhrt. Auch
Bakchylides ist ihm nicht fremd; verschiedene
Anklange (c. I 15 nach Porphyrio dem Bakchy-
lides nachgebildet; c. LT 18 c«o frg. 21 Bl.) finden
sich. Es ist uns bei den trummerhaften Resten
altgriechischer Lyrik nicht mehr mOglich, die

imitatio Horatiana an den Urbildern nachzuprufen.
Catalepton Vergils entstammen ebenfalls dem hel- 30 Aber eine sklavische Anlehnung an seine Vor-
lenistischen Vorbild. Wahrend aber Properz und
Ovid diesem Beispiel folgten, geht H. wiederum
aufdie lesbisch-ionischeKitharodie zuruck. Sappho
wird in der augusteischen Zeit — durch H.? —
Mode. Strabon (p. 617) nennt sie &avfiaoz6v zt

XQTjfta; das qdeiv za Zcmcpovs wird bei jungen
rOmischen Damen Lieblingsbrauch (Philodem.
Anth. Pal. V 131, 7). Ebenso erlebt auch Ana-
kreon im 1. Jhdt. v. Chr. eine frohliche Auf-

bilder ist ausgeschlossen, da er sie ja an andern
verhohnt. Wenn wir am Schlusse seine ganze
dichterische Technik einer Zusammenfassung unter-

ziehen, werden wir noch naher darauf zurflck-

kommen.
Die Stoff e, die er zugrunde legt, sind maivnig-

faltig genug; in seiner Ars (83ff.) gibt er sie in

groBen Zugen selber an : Musa dedit fidibus divos
puerosque deorum [I et pugilem victorem et equum

erstehung. Wiederum sehen wir, daB H. dem 40 certamine primum || et iuvenum euros et libera
herrschenden Geschmack, welcher der hellenisti-

schen Kfinstelei zuneigte, entgegenarbeitet , der
fiiurjois zdtv aQiaicov zustrebt. Und wiederum ist

es die Form in erster Linie, auf die sich H.
etwas zu gute tut. Das sehen wir schon daran,
daB er mehrere Male denselben Inhalt in iam-
bische und melische Formen gieBt: quando fe-

postum (epod. 9) ~ c. I 37 (Aktium-Alexandria)

:

beidesmal ist Eleopatra im Mittelpunkt Oder

vima referre. H. stellt (AP 75) ausdrttcklich Elegie,

Iambos und Melik als Gattungen der Lyrik dem
Epos und Drama entgegen und folgt sonach einem
Ernteilungsprinzip seiner Zeit (Didymos), das wir
am vollstandigsten bei Proklos (chrest. 242, 12ff.

W.) wiederfinden. Diese Unterscheidung beruht
sicherlich auf dem Grande, daB zur Zeit dieser

Differenzierung Elegie und Iambos nicht mehr
nach einer Melodie gesungen warden. H. aber

horrida tempesias (epod. 13) c%5 c. I 9: ein winter- 50 hat seine Oden ausdrucklich fur den Gesang be
liches Stimmungsbild; ep. I 5 c^> c. Ill 21 (Preis
des Weines) u. a. DaB er auf die metrische Form-
gebung das Schwergewicht legte, erkennt man
auch daraus, daB er die verschiedenen Formen,
die er in barter Arbeit (per laborem c. IV 2, 29)
gezimmert, gleich beim Erscheinen seines ersten
Liederbuches hintereinander in Parade vorfQhrt,
and man kann die Bedeutung dieser Tat einiger-
inaBen nur dann wtirdigen, wenn man K 1 op s to ck s

and Platens Muhen am die Einfahrung antiker 60
Metren in Vergleich zieht.

1) l.Liedersammlung. MitAlkaios selber
bat H. wenig gemein: doit ein heftiger Mitkampfer
for die Vorrechte des Adels gegen demokratische
Parteihaupter; daher ein kriegerischer Grundton,
unterbrocnen von sturmischen Weingelagen and
lwdwischafHicner "Liebe: hier ein philosophisch
denkender Mann, tnilitiae piger et malus (ep. II

Pauly-Wls«ow»-Kron VIII

stimmt aufgebaut (c IV 9, 4 verba loquor so-

cianda chordis). Die Oden konnten also, muBten
aber nicht gesungen werden (O. Jahn Herm. II
418ff. SuB Zeitschr. Csterr. Gymn. XXX 881ff.),

und es war ein richtiges Gefuhl, daB Konrad
Celtes einzelne Tondichter anregte, Melodien zu
den Horazischen Liedern zu schaffen (E. Stemp-
linger Das Fortleben der horaz. Lyrik, Leipzig
1906, 42ff.).

Gott, Mensch, Natur sind die Objekte seiner
lyrischen Gestaltung. Fast alle Formen altgrie-

chischer Melik finden wir vertreten; von den
Hymnen den vftros xXrjzixfc auf Hermes (1 10),
vpvos /tv&tx6f (HI 11), Hftvot izatXaofiiroc (III

IS), t/tvot xaeaflwfuof (Carmen saec.) ; die Form
des Dithyrambos treffen wir in c n 19 and
III 25, nut altstrophischer Gliederong, die auch
Bakchylides im Oegensatz zu Pindar beibehalten
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hatte; den Paian, der urspriinglich amvefisxo r&
'Anolktovi xaX xfj 'Agrifudi ail xazrmavoei Xoi/t(ov

xai v6atov (Prokl. ehrest. 244 W.), in c. I 21 und
IV 6. Ferner lesen wir Preislieder auf Men-
schen; so den vpvog smvixios (c. I 37. IV 4, 14
u. a.) und den Threnos (c. 1 24). Dafi H. anch dje

Fonn der Skolien (Gesellschaftslieder verschie-

dener Art) wiederaufleben lassen will, sehen wir
in der Fiktion , zum Liede eine Eitharspielerin

herbeizuziehen (c. 1 11, 21ff. m 14, 21ft), diebeim 10 1889),

Iiedern den Schwager des Maecenas, L. Licinius

Murena (II 10. m 19), feiert, der im J. 23 zu-

gleich mit Augustus Consul, aber in die

VerschwOrung des Fannius Capito verwickelt

im Sommer dieses Jahres mit dem Tode dafiir

bfifite. Somit ist die Heransgabe des 1. Lieder-

buches im J. 23 sehr wahrscheinlich (A. Krn-
wutschke Quibus temporibus Hor. tres priores

carm. libros edidisse verisimillimum sit, Troppau

Melos in den athenischen avvodoi stets beigezogen

war, wie die Fletenspielerin fur Elegien (Tgl.

c. m 19, 19).

Andererseits stehtH. aufhellenistischemBoden,

wenn er sich zu den docti poetae zahlt (c. I 1,

19), mit alien Eunsten der Mythologie, Geogra-
phie, Astrologie spielt, nur auf den Beifall der

Kenner zahlt und den ,stiflen Pobel' ablehnt. In-

sofern gieBt er auch die Stoffe der hellenistisch-

DaB H., wie man aus II 20 schlofi, zunachst
die zwei ersten Bucher, dann alle drei zusammen
heransgegeben habe, ist eine unbeweisbare Ver-
mutung: DaB I 1 und III 30 im gleichen Vers-
maB geschrieben sind, zeigt deutlich das ,einigende

Band' an.

Anordnung. DaB H. zunachst seine me-
trische Eunst durch die sog. Paradenden zeigen
wollte, ist zweifellos (W. Chr ist S.-Ber. Akad.

erotischen Elegie in seine iiskt). So haben wir20 Munch. I (1868), 36, 12); Christ nimmt die

ein jiaQaxXavaWvgor (nach Art des Kallimachos
epigr. 62 WiL) in c. in 10; ein ixvXXtov in c.m
27 (cw Mosohos ep. 2); ein nQoxsfwrixdr (c. I 3
cnj Kallimachos frg. 114B.): ein ktutrfinov auf Ar-
chytas (c. I 28; vielleieht nach Euphorions bii-

xrfivyv auf den Astrologen Protagoras?). SchlieB-

lbh sind bei H. wie bei seinen hellenistischen

Vorgangern Stoffe anderer Stilgattungen in die

Form des aolischen Liedes umgebogen worden.

ersten 9, Kiefiling (Phil. Unt. II [1881] 63)
die ersten 12 als Probestaeke an. Die Frage lost

sich meines Erachtens leicht. Im 2. Buch ver-

einigt H. 20 Lieder, im 3. Buch 30. Das De-
kadensystem ist deutlich. Nun enthalt aber das
1. Buch 38 Lieder. Die Lieder 2—9 sind als

,Paradeoden' zu betrachten. Dann ergeben sich

wiederum 30 Lieder analog dem 1. Buch. Anch
dieses Verhaltnis deutet H. damit an, dafi er das

Wie die Elegie Motive aus EomOdie und Epi- 30 10. Lied in gleichem VersmaB wie das 2. ver-

gramm entlieh (R. R e i t z en s te i n Hellen . Wunder-
erzahlungen, Leipzig 1906, 152ft); wie die Prosa
in die Bezirke der Poesie einbrach, so wurden die

Grenzpf&hle, die frnher Poesie und Prosa getrennt

batten, beiderseits niedergerissen und alte Stoffe

lebten in immer neuer Gestaltung auf. Alles, was
in Rhetorenschulen gelehrt wurde, wird auch in

poetischer Form versneht. So linden wir bei H.
Ansatze zu einer XQtla in c. II 10 (/ir]db> ayav).

und an den SchluB der 2. Ode (v. 41ff.)

anknttpfend die 10. Ode zur Hymne auf den Sohn
der Maia gestaltet.

Ferner ist sicher, dafi manchen Adressaten

einzelner Lieder eine bevorzugie Stelle angewiesen
wird. So ist die 1. und letzte Ode der ersten

Liedersammlung dem Maecenas geweiht; die 2.

dem Augustus, die 3. dem Vergil, der den Dichter
bei Maecenas empfohlen hatte. Das 2. Buch wird

einer ex<pQaatg in c. I 4. II 13 u. 0.; beson- 40 eingeleitet durch ein lyxcb/iiov auf Asinius Pollio,

ders aber fuhrte er die Parainese, die bisher der
didaktischen Poesie eigentfinilich gewesen war, in

seine Lyrik ein, was ihm vornehmlich das Epi-

theton eines ,Gedankendichters' erntrug. Seine
Verwertung des Diatribenstiles in den Satiren

brachte ihn von selbst zu dessen Ubertragung in

das fdlog. So ist z. B. II 16 eine epikureische

Parainese negl xijs ataga^lag, II 15 nsgi Tiokv-

zeXeiat, UL 24 ntgl <piloiti.ovttas. Aus der pa-

den bedeutenden literarischen Kritiker und Schirm-
herrn der Efinste; das 3. Buch wird durch die

6 sog. Romeroden croffnet, die schon durch das
gleicneVersmaB miteinander verbundenerscheinen

:

sie dienen dazu, die Reformen des Augustus vor-

zubereiten. Weiterhin zeigt sich deutlich, dafi

der Dichter im allgemeinen es vermeidet, Gedichte
im gleichen VersmaB anfeinander folgen zu lassen;

da er c. HI 1— 6 im alkaischen Mafie dichtet,

kXryelai) und i^ii-rj noltfuarqQia, auf die H. (AP
402) verweist; aus Solons und Theognis' ino-
dijxai schOpfte er anch die nagaioaig , sich als

Lehrer seines Volkes zu fuhlen und diese Gattung
{carmina non prius audita) den ROmern zugang-
lich zu machen (,ROmeroden').

Nicht seine anakreontischen T&ndeleien, seine

erotischen Lieder haben H. unsterblich geinacht,

sondern seine mit philosophischem Geiste durch-

setzte ,Gedankenlyrik'.

Herausgabe. Ein sicheres Datum fur die

Heransgabe des 1. Liederbuches haben wir nicht

(E. Lachmann EL Schr. II 155). Die Bltesten

Lieder sind II 13 (Frfthjahr 30), I 30 und I 26
(Herbst 30). Das jungste datierbare Ereignis er-

scheint in I 10: der Tod des Dichtero Quintilius
Varna, der nach Hieronymus (H 148 Seh.) in
da* J. 731 fUlt Damit stimmt, dafiE. in mehreren

(A. Riese Fleck. Jahrb.XCin [1866] 474). Nur
selten ist dieser Grundsatz aufier acht gelassen

(I 16. 17. 26. 27. 34. 35. II 13. 14. 15. 19. 20,

also nur im alkaischen VersmaB; IH 24 und
25 sind im letzten FuB nngleich). Schliefilich i;t

die Anordnung auch auf kontrastaerende Wir-
kungen zur&ckzufuhren: bo sicher bei I 38 and 37.m 25 and 26. m 14. 15. I 35 and 36 a. a.

Jedenfalls sind nor gesellschaftliche and kunst-

601erische Grundsitze der Anordnung zu suchen,

nicht kunstliche (vgL aber die verscbiedenen, teQ-

weise bixarren Versuche, einen Plan in der An-
ordnung auszuhecken, bei A, Bail Festschr. des
deutech. PhDologenver. in Grax 1896, 43 and
J. HluBner BerL philoL Wochenschr. 1897,
862).

2) Das Carmen saecnlare. Die Greoel der
Borgerkriege batten einer romantischen Stimmvag

Horatius 2374

rainetischen Elegie des Tyrtaios (vnodijxai ii 50 kommt er erst in der 17. Ode wieder darauf zurflck

Vorschub geleistet, die in der Vergangenheit ihre

Ideale suchte. Gerade um die Wende des 1. Jhdts.

war unverkennbar ein religieser Geist erwacht,

nicht bloB in niederen Volksschichten, auch unter
den gebildeten Kreisen, und Augustus verrat ein

feines Empflnden fur die Regungen der Volks-
psyche, wenn er diesem religiOsen Drange auch
durch sakrale Reformen entgegenkommt. Im
J. 28 waren die Sibyllinischen Bucher in den
palatinischen Apollotempel uberffthrt worden, den
Augustus zum Dank fur den Sieg bei Aktium mit
verschwenderischer Pracht errichtet hatte. Gemafi
seinem Grundsatz, alles naga xa ndzgia l$i\ (mon.
Anc. Gr. 3, 18) zu erledigen, knflpfte Augustus,
wohl auf den Rat des alten Kenners rOmischer
Sakralrechte, Ateius Capito, an die chiliastische

Vorstellung der Wiederkehr des goldenen Zeit-

alters an (Verg. Eel. 4, 6. Hor. c. saec. 57), um
die Ludi saeculares zu erneuern. Im J. 245} war
nach Anordnung der Sibyllinischen Bucher die

Wiederholung der ludi Tarentini centetimo quo-
que anno gelobt, aber nach 146 vergessen worden.
Dieses Sakrlarfest wurde nun im J. 17 nach
altera Herkommen gefeiert, nach dem Programm
des Ateius Capito, durch einen xQW/tos der Si-

byllinischen Bucher (Phlegon macrob. 4) legiti-

miert. Hatten wir schon fruher einen Festbericht
dieser Feier bei Zosimos (H 5), so fand man
1890 das amtliche Originalprotokoll, in welchem
auch des H. Erwahnung gesehieht (Monumenti
antichi I [1891] fasc. 3, wozu Th. Mommsen
zwei vorzugliche Eommentare verOffentlichte

:

Commentaria ludorum saecularium quintorum et

septimorum: Ephem. epigr. VIII [1892], 225 und
274).

Nach der Vorschrift des J. 249, als die Punier
Rom bedrangten, sollten in drei aofeinanderfol-
genden N&chten auf dem Marsfeld, am Tarantum,
dem Dis ein schwarzer Stier und der Proserpina
eine schwarze Euh geopfert werden. Diese nacht-
liche Feier blieb; aber angerufen wurden jetzt in

erster Linie die schicksalwendenden Moiren —
auch in Delphi mit dem apollinischen Kult ver-

bunden — , die geburtfOrdernden Eileithyien —
auch bei Pindar (01. VI 42 und Nem. VII 1) nnd
Platon (symp. 25) u. a. zusammengenannt mit
den Moiren — und die avfi&ak^s Demeter. Neu
ist aber das Hinzutreten von Zeus und Hera,
Apollon', Diana. Damit waren dem Dichter die

Richtlinien vorgezeichnet. Mommsen (Reden u.

Auff. 357) tadelt es, daB H. es nicht verstanden
habe, ,der Gelegenheit ein Gedicht zu schaffen',

d. h. die beiden Gotterreihen der tTber- und Unter-
irdischen in die so naheliegende ideale Verknupfung
zu bringen. Wollte das der Dichter, wollte das
der Eult? Diese Frage lafit sich nicht vom
asthetischen Standponkt aus lOsen, sondern nur
in der Vergleichung ahnlicheri Eoltlieder.

Der vpros aagafid/uos zerfftllt in zwei Ab-
schnitte. Der 3. JunL der SchhiBtag des Festes,
ist Apollo and Diana geweiht Dines gilt das
Carmen saecnlare des H. Anfang (v. 1—8), Mitte
(v. 38ft) and SchluB (t. 75) verweisen aaf sie.

Der erste Teil (9—32) rekapituliert die nicht-
lichen Opfer and raft die drei chthonischen Gott-
heiten noehmals am ihren Beistand an. Der
iweite Teil (38-76) erbittet Heil and Segen von

Apollo und Diana. Die Anrufung des Sol deutet
den Gegensatz an zur nachtlichen Feier.

Ein Doppelchor von 27 Enaben und 27
Madchen sang das horazische Festlied zur Ei-
thara (c. IV 6, 35f.), vornehmer FamOien Einder,
deren Eltern noch beide am Leben waren (man
wird hier an die dwpvrjcpogixa erinnert, bei deren
Vortrag ein aals afupi&aXtfs voranzog und ein
Jungfrauenchor singend folgte). Nach dem iu-

10 schriftlichen Protokoll wurde das Lied zweimal
gesungen, auf dem Palatin und Kapitol. Ob und
wie einzelne Strophen unter die beiden Chore ver-

teilt wurden, ist nicht bekannt; aus dem Ge-
dichte selbst mOchte man vermuten, daB der
Beginn des zweiten Abschnittes also angedeutet
ist, dafi v. 33/34 von den Euaben, 35/36 von den
Madchen gesungen wurde.

Herausgabe. Da das Carmen saeculare in

alien Handschriften einzeln erscheint, gab es H.
20 entweder als Einzelblatt heraus oder der erste

kritische Herausgeber, M. Vr^rius Probus, hat
es aus den Akten den Werken des H. einver-

leibt.

3)2. Liedersammlung. Trotz verschiedener

Aufforderungen von seiten des Maecenas (ep. I

1, 15) und einiger Freunde, wie des Floras (ep.

n 2, 25), hatte H. nach der Herausgabe des

1. Liederbandes die Leier an die Wand gehangt.
Als aber Augustus selbst ihm die Abfassung des

30 Carmen saeculare ubertrug und nahelegte , die

germaniscben Siege seiner StiefsOhne im Liede
zu verherrUchen, veranlafite er ihn damit zugleich,

seinen drei Liederbandchen noch ein viertes hin-

zuzufugen (Sueton). Und so schlofi denn H. noeh-

mals 15 Lieder — die Halfte des 1. und 3. Buches— zusammen. Das 1. Lied soil ihm, der mein-
eidiger wie die Parther (ep. H 1, 112) trotz seiner

Beteuerungen noehmals die Leier von der Wand
holte, zur Entschuldigung dienen: eine hohere

40Macht, Aphrodite, habe ihn wieder gezwungen.
Um Anakreons jiatSixd ein Gegenstuck entgegen-
zustellen, fuhrt er Ligurinns ein (auch IV 10),

eine reine Fiktion. Sonst ist das kaiserliche Hans
in den Vordergrund gertckt: IV 5 (Heimkehr des

Augustus), IV 4 (auf Drusus), IV 14 (auf Tibe-

rius), IV 15 auf die segensreiche Herrschaft des

Augustus). Mit stolzem Selbstgefuhl konnte der
Dichter, auf den seit dem Sakukrfeste ganz Rom
mit dem Finger deutete (IV 3, 22), sich rtthmen,

50 daB sein Lied mit Unsterblichkeit lohne (8 und
9) und einst die Muse an seiner Wiege mit gnadigem
Blicke gestande^ sei (3).

Herausgabe. Aui das J. 17 fuhrt 6, das

Prooimion zum Carmen saeculare (Vahlen S.-Ber.

Akad. BerL 1892, 1020). Das jungste Lied ist

5, das kurz vor der Ruckkehr des Augustus (im
Juli 13), der mehrere Jahre sich von Rom fern-

gehalten hatte, erschien. In diesem Jahre wurde
wohl das 4. Buch vercffentlicht.

60 Erste tTbersetzung der Oden ins Fran-
zOsische von J. Mondot (Paris 1579), ins

Italienische von Gio. Giorgino (Jesi 1595),
ins Englische von T. Hawkins (Lond. 1625)
and ins Deutsche von A. Baehholtz (Leipz.

1639). Die erste GesamtObersetzung der Oden
in den Horadsehen Metres verOflentlichte der
Italiener Abriani (Yen. 1680).
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Jabr-
zohl

Alter
desH.

65

64
63
44

1

2

21

43 22

42 23

41 24

40
39
38
37

25
26
27
28

35
33
31

30
32
34

30 35

36

37

38
39

40
41

42

43
44
45

46
47
48

49
50
51

52
57

Horatius

Literarhistorische Tabelle znr
Erlauterung der Horazischen

Dichtung.
Horaz, geb. 8. Dez. (Corn. Gallus 4 J.,

Asinius Pollio 11 J., Vergil 5 J. alt)

M. Val. Messala geb.

Augustus geb. (19. Aug.)

Caesars Ermordung (15. Marz). Horaz
in Athen, von Brutus angeworben.
Vergil legt dem Augustus den Cu-

lex vor

H. trib. mil. im Heere des Brutus. —
Ovid, Lygdamus, Grattius geb.

Schlacht bei Philippi ; Flucht des H.—
42—39 Vergils Bucolica

H. verliert das vaterliche Landgut durch
die Expropriation von 18 ital. Land-
stadten. — Vergils 9. und 1. Eel.

epode 16. — 6. und 4. Ecloge Vergils

epode 7. — 8. und 10. Ecloge Vergils

H.s Audienz bei Maecenas
serm. I 5 : iter Brundisinum. — Geor-

gika Vergils begonnen
Herausgabe des 1. Satirenbuches

H. erhalt das Sabinum
epod. 1. 9. — serm. II 6. Schlacht

bei Aktium
serm. II 5. — c. I 37. 26. II 13. —
Herausgabe des Epodenbucb.es und
des 2. Satirenbuches

c. Ill 8. — Beginn der Aeneis des

Vergil. Auffubrung des Thyestes

von Varius

c. I 31. — 28—26 das 2. Elegienbuch
des Properz

c. I 2. HI 3. 5
c. I 35. Tod des Elegikers Gallus.

Das 1. Buch Tibulls

c. I 29. n 4

c. I 21. 24. IH 14
c. I 1. II 20. m 30. ep. I 13. —
Tod des Quint. Varus. Herausgabe
des 1. Liederbuches

Einfuhrung des Pantomimus in Eom
ep. I 3. 15

ep. I 12. 20. 1. Herausgabe des 1.

Epistelbuehs. OvidsersteDichtungen
Tod des Vergil und Tibull

ep. n 2

c. IV 6. 3. carm. saec. H. Festdichter

bei der Sakularfeier

? are poetica. — Tod des Aem. Macer
Das 4. Buch des Properz

c. IV 2. 4. 5. 1. ep. II 1. Heraus-

gabe des 2. Epistelbuches

2. Liederbuch herausgegeben
Tod des Maecenas und H.
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Technik der Horazianischen Dichtung.

L Metrik.
1. Der daktylische Hexameter. Ennius

hatte den Hexameter (versus longus) in die

rCmische Literatur eingefuhrt und ihn ausschliefi-

lich in den Annales und Saturae angewendet.
Anch Ludlius hatte ihn in einem Buche seiner

Saturae gebraucht, aber in sehr sakpper Weise.
H. fuhrte ihn neu ein in die EpisteL Wahrend

aber die Neoteriker Catull u. dgl. sich in der

Technik des Hexameters ganz an die Alexandriner

anschlossen, ging Lucretius und H. auf Ennius
zurtick.

Die semiquinaria als Hauptcasur bei Ennius
ist auch bei H. die Kegel. Tritt Verschleifung

ein, so ist in der Eegel die zweite versehliffene

Silbe ein einsilbiges Wort oder eine Kompositions-
silbe. WoAusnahmenwahrzunehmen sind (s. 1 2, 63.

10II 8, 180. II 3, 217), sind tonmalerische Grflnde

zu flnden. Einen casurlosen Vers hat er absicht-

lich in der Ars (263) angewendet. Als gleich

beliebte Casur erscheint daneben die semisepte-

naria in Verbindung mit einem Einschnitt nach
dem 3. Trochaus (s. I 1 , 16). Die trochaische

Casur xaxa xgizov TQO%aXav , die H. in seinen

Epoden und Oden mied, hat er in den Sennones
haufig gebraucht und zwar mit ausnehmender
Eunst. Wenn er sich hier in Gegensatz zu den

20 andern augusteischen Dichtern stellt, so ist der

Grand nur in seinem engen Anschlufi an Lucretius

und Lucilius zu suchen und weil er hierin der

musa pedestris naher zu kommen glaubt.

In der Bildung der Klaus el weicht H. von
den andern augusteischen Dichtern haufig ab.

Der im archaischen Vers haufige Ausgang mit
einem einsilbigen Wort (auch wenn kein ein-

silbiges Wort vorhergeht) kommt in den Satiren

sehr haufig vor. Auch vor der Hauptcasur ein

30 Monosyllabum zu vermeiden, wie es andere Augu-
steer tun, fallt H. nicht bei. Spondeischen Vers-

schluB hat H. in den Sennones nur einmal (AP
467). Fiinfsilbige Versschlusse sind bei H. nicht

selten, noch haufiger viersilbige. Die Synaloiphe
trifft man in den Sermonen und Episteln haufig,

wiederum in Nachahmung der taglichen Bede.

Zweifellos sind die Episteln und Satiren in

Metrik und Prosodik verschieden. Wahrend H.
in den Satiren kurze, offene Endsilben vor se,

40 sp, st des folgenden Anlautes nicht als durch

Position verl&ngert betrachtet, vermeidet er in

den Episteln diese Lizcnz. Ebenso gibt er in

den Episteln die Freiheit auf, kurze Silben in

der Casur oder Arsis zu verlangern. Die synko-

pierten Perfektformen (surrexe, evasti usw.) finden

sich nur in den Satiren, ebenso surpite, ealdior,

soldum, periclum; i konsonantisch (Nasidjeni,

vindemjator u. a.); Eonsonanten vokalisch ge-

braucht (suetae) treffen wir nur in den Satiren.

50 Ferner ist der einsilbige VersschluB in den Ser-

monen sehr haufig, seltener in den Briefen;

wiederum weicht die Behandlung des Hexameters
in den Epoden und Oden von jener in den Ser-

monen und Episteln ab. Die Synaloiphe ist mit
Ausnahme von ep. 15 ganz vennieden; dagegen
finden sich dispondeische Versschlusse wiederholt;

der Worteinschnitt nach dem 4. Trochaus ist in

den Hexametern der Epoden im Gegensatz zu den
Oden unterlassen.

60 2. OdenmaBe. W. Christ (Die Verskunst
des H. im Lichte der alten tTberheferung, Mfln-

chen 1868) hat una glttckhch den Weg gewieeen,

nm zu Terstehen, mit welehen Mitteln H. den
versunkenen Formenschatx des altgrieehischen

Liedes gehoben hat. Zweifelloe waren die Melo-
dien, die einst mit dem Texts organisch rer-

bunden gewesen waxen, versehoDen. Es ist das
ein Vorgang, der deb aueh im Drama volliog:
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die Schwesterktinste , Musik und Tanz, machten
sich selbstandig, dank dem Virtuosentum , und
der .Text', das Sprechgedicht , das Buchdrama,
tritt in den Vordergrund, der Leser iiberflugelt

den ZuhOrer und Zuschauer. Die hellenistischen

Metriker entnehmen ihre Theorie der herrschend
gewordenen Praxis, und das papierene Schema
wird zum Schulkanon. Mag nun H. dem ersten

metrischen Theoretiker der Bomer, M. Terentdus

an der 6. Stelle zu. Der Vergleich des 2. Lieder-
buches mit dem 1. zeigt auch, wie er sich na-
mentlich in seinem Lieblingsmetrum, dem alkai-

schen, zu vclliger syntaktdscher Unabhangigkeit
von dem metrischen Schema emporringt; wie er
in zunehmender Strenge gegen sich spaterhin
zwischen den Eola des alkaischen und sapphischen
Mafies keinen Hiatus mehr gestattet; ebenso in

der Synaloiphe spSter peinlicher wird (K. Lehrs.
Varro

, gefolgt sein oder einem andern Hand- 10 ,Die Verschleifungen bei Horaz' in seiner Ausg.
buche : sicher ist aus diesem Verfahren erklarlich,

daB manche rein musikalische Strophen zu Themeh
verwendet sind, die nicht dazu stimmen, geradeso
wie man vielfach urspriinglich zweckvoUe Bau-
glieder in der Architektur nur dekorativ ver-

wendet. So verstehen wir auch die Verschieden-
heiten, die sich zwischen den Originalen und dem
Horaziscben Versbau finden ; was man friiher viel-

leicht sogar als kunstvolle Weiterbildung der

p. III). Hinsichtlich der Casur vermeidet er in

der spateren Zeit, die Eommissur der Eomposita
als Verseinschnitt gelten zu lassen.

a) Epodenmafie (F. L e o Progr. aead., Got-
tingen 1900, 16). Die ersten zehn Epoden sind
im gewfihnlichen archilochischen VersmaB , in

iambischen Distdchen, verfaBt (= Archil, frg. 86.

88. 97 B.). Die weiteren sieben Epoden sind in

verschiedenen MaBen verfaBt; 17 ist in lauter
archaischen Praxis deuten wollte, klarte sich aus 20 iambischen Trimetern gedichtet , die iibrigen di-

der tJbereinstimmung mit der metrischen Doktrin
seiner Zeit leicht auf.

Wahrend die Epoden (ausgenommen die

iambischen Trimeter von 17) distichische Systeme
aufweisen, enthalten die Oden entweder Stichen
(I 1. m 30. I 18), andere Distdchen (I 7 = ep.

12. IV 7) oder wie die alkaiischen oder sapphischen
Strophen Vierzeiler. Nun machten A. Meineke
(Ausg. von 1834) und E. Lachmann (El. Sehr.

stdchisch, indem sich entweder der iambische Tri-

meter mit dem elegiambischen Vers verbindet

(= Archil, frg. 85) (ep. 11), oder der Hexameter
entweder mit dem Elegiambus (= Archil, nach
Mar. Vict, p. 170, 28) (ep. 13) oder mit dem dak-
tylisch-katalektischen Tetrameter (ep. 12 = Ar-
chil, frg. 98) oder mit dem iambischen Dimeter
(ep. 14. 15 = Archil, frg. 84) oder mit dem
iambischen Senar (ep. 16) (hellenistischen Ur-

II 84) unabhangig voneinander die Entdeckung, 30 sprungs , vor H. von Catull in c. 4 und 29 an-

daB sich alle Oden (ausgenommen IV 8, wo zwei gewendet).
Zeilen interpoliert sind) durch die Zahl 4 teilen

lassen, daB demnach H. alle seine Oden als vier-

zeilige Strophen gegliedert habe. S. S. Heyne-
mann (Analecta Horatiana, Gotha 1905, 7) ver-

wirft den Bann des Lachmann - Meinekeschen
,Strophengesetzes' , ebenso kommt A. Elter in

seinen Ausfuhrungen zu dem Ergebnis (Donarem
pateras, Bonn 1907, 77), daB das Meinekesche

b) OdenmaBe. 1. Stichische Vierzeiler.
a) der kleinere asklepiadeische Vers c. I 1. IH
30. IV 8 (= Alkaios frg. 33); /}) der grOfiere

asklepiadeische Vers c. I 11. 18. IV 10 (= Al-

kaios frg. 44).

2. Distichische Vierzeiler. a) daktylischer

Hexameter 4- daktylisch-katalektischer Tetrameter
c. I 7 und 28 (epode 12) (= Archil, frg. 98);

Gesetz .unwiderruf lich dahin sei und wohl so 40 b) daktylischer Hexameter -f- penthemimeris dac-
leicht nicht wieder von den Toten auferstehen
werde'. Der Haupteinwand gegen die Vierzeilig-

keit, daB Strophen Sangbarkeit voraussetzen und
es sehr fraglich sei, ob alle Lieder des H. zum
Singen bestimmt waren, fallt in sich zusammen:
gerade Oden wie H 13 (im alkaischen Vierzeiler)

zeigen, daB musikalische Form und Inhalt dis-

harmonieren, daB also die Sangbarkeit nicht
Voraussetzung sein kann. Andererseits zeigt der

tylica c. IV 7 (archilochisch nach Terent. Maur.
v. 1801ff.); c) der archilochische Vers -+- katalek-

tischer iambischer Trimeter c. 14 (= Archil,

frg. 103. 100. 114. 115), auch von Eallimachos
(ep. 41) und Theokrit (ep. 17. 18) nachgebildet;

d) trochaischer Dimeter -+- iambischer Trimeter,

beide katalektisch c. II 18 (sumptum ab Alcaeo
et ab Mo traetatum frequenter : Caes. Bass. p. 270,

19; vgl. frg. 95 und 102); e) Glyconeus + Ascle-

scheinbar distichische Aufban vonO 9 in seinem 50 piadeus (12mal) (= Alkaios frg. 81); f) Aristo-
Parallelismus von Rede und Gegenrede, daB Vier-

zeiligkeit beabsichtigt ist. Vermutlich war in

der aristarchischen Ausgabe des Alkaios die vier-

zeilige Strophenfonn durchgefuhrt, sodaB sich H.
daran hielt und die anderen Formen danach bildete.

Wie in den Strophen der Sappho und des
Alkaios fallen auch bei H. nur selten die syn-
taktdschen und metrischen Abschlusse zusammen,
und daB diese Vorsicht auch bei stichischen

phanius + groBerer Sapphiker c. I 8 (freie Schop-
fungdesH.; vgl. Christ Horatiana, S.-Ber. Akad.
Mtmch. 1893, 124).

3. Tetrastichische Strophen. a) (sap-

phische Strophe) 3 sapphische Elfsilber -t- Ado-
nius: 26 Lieder (= Alkaios frg. 5. 36. Sappho
frg. 1. 2 u. 0.). Wahrend bei Catull und den
Griechen keine feste Casur besteht, tritt sie bei
H. nach der funften Silbe regelmafiig ein, im

Systemen (wie II. HI 30 u. a.) beobachtet wird, 60 4. Buch haufiger auch nach der sechsten Silbe;
ist ein weiterer Beweis fftr die Vierzeiligkeit der
Horazischen Strophen.

Auch in den einzelnen Epochen seiner Lieder

-

dichtung lafit sich eine Entwickelnng feststellen.

Frfther hatte H. , mit geringen Ausnahmen, im
sapphischen Vers- die Cisur an fBnfte Stelle gesetzt
(A. Kiessling PhiL Unters. TJ 64); im Carmen
eaeculare and 4. Buch l&Bt er die Casur auch

b) (alkaische Strophe) zwei alkaische Elfsilber

-I- Neunsilber + Zehnsilber: 37 Lieder (= Alkaios
fig. 9. 18. 19. 34. 35. Sappho frg. 28). Das MaB
ist von H. in die rCmische Poesie eingefuhrt,

darum auch von ihm am hauflgsten gebraucht.
Wahrend bei Alkaios und Sappho die Anakrusis
der Elfsilber bald lang bald kuri ist, ist sie bei
H. im 4. Buch regelmafiig laagirilbig, und wfth-
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rend bei jenen die letzten zwei Verse in Synaphie
stehen, fallt diese bei H. in alien Versen weg;
c) (asklepiadeische Strophe) drei Asklepiadeen -f-

Glyconeus als Elausel: 9 Lieder (vermutlich eine

Neubildung des H.) ; d) (asklepiadeische Strophe)

2 Asklepiadeen -+- PheTecrateus -+- Glyconeus:
7 Lieder (? = Alkaios frg. 43).

4. Hypermetron. Ionische Dekameter, durch
Synaphie verbunden. c. Ill 12 (= Alkaios frg. 59).

II. Sprache.
H. ist ein Sprachkunstler wie Cicero, und die

Begeln, die er in der Ars liber geschickte Sprach-
behandlung, Wortwahl und Angemessenheit des

Ausdrucks gibt (37—41. 46—72. 98—118), hat er

selber wohl beachtet. Naturlich ist in der Wort-
wahl in den Sermonen und Episteln ein Unter-
schied gegen diejenige in den Oden; ebenso be-

dingt das fi&os der Epoden wieder eine andere
Xil-tg wie das der Oden. H. greift vielfach zum
Wortschatze der Volkssprache. Dieser entstammt
der Gen. qual., mit Eigennamen verbunden: mtdti
Damalis meri (c. I 36, 13); von der klassischen

Sprache abweichende Strukturen wie : quid mihi
Celsus agit (ep. 13, 15), sonst bei den augu-
steischen Dichtern selten, haufig bei Plautus und
Terenz ; der Locativus finalis, in der Volkssprache
iiblich (vgl. sat. II 5, 49; c. I 28, 10 0.); alius

mit Abl. comp.; der AM. loci ohne Praposition;
super c. abl. zuerst bei H. gebraucht; praeter
omnes (c. II 6, 13 0.) im Sinne des Vorrangs
nach Plautus von H. allein angewendet; atque
nach einem Komparativ ohne vorhergehende Ne-
gation erecheint bei H. (in den Satiren) zuerst;

der populare Gebrauch der Proposition vor einem
Infinitiv flndet sich einmal in den Satiren (s. II

5, 69); ebenbo treffen wir kausative Verba mit
nachfolgendem Infinitiv (urgeo c. II 18, 20); das
vulgare multum zur Steigerung der Adjektiva
(ilberwiegend in den Satiren und Episteln); das
von Cicero zur Steigerung des Superlativs ein-

geftthrte longe verwendet H. nur zweimal in den
Satiren, sonst greift er zu dem archaischen und
popularen multo zurflck. Ebenso erscheint haud
in den Oden nirgends, in den Epoden nur I 32,
ofters in den Satiren, seltener in den Episteln.

Bei Verboten die zweite Person Conjunct, anzu-
wenden, beliebt dem Dichter nur im Konver-
sationston, also in den Sermonen (I 1, 94. II 3,

88 u. C).

Andererseits will H. auch wirkungsvolle Worter
und Konstruktionen der archaischen Zeit wieder
zu neuem Leben erwecken; so nimmt er das calleo

des Pacuvius, das catus und IHespiter des Plautus
wieder auf, ebenso das in den in tab. vorkom-
mende quandoque, das plantinische iubeo mit
nachfolgendem ut (s. I 4, 121), die Vertretung
des Adverbs durch ein Adjektiv (z. B. c. I 2, 45:
serus in caelum redeas). Hierher zahlen auch
die Archaismen wie: quis statt quibus, der Inf.

pass, auf ier , die Synkopen evasti, percutti,
erepsemus, divisse, surrexe nnr in den Sermonen,
ganz selten in den Iamben, nie in den Oden.

Ebenso nimmt er Wendungen aus Lucretius
heruber, die ihm wirkungsvoll erscheinen, so den
Gebrauch von proeul als Praposition, vom kansa-
len quatenut, von gaxa im Pluralis, adimere mit
Infinitiv u. dgl. , der bei Lucretius zuerst er-
scheint. Vieles hat er mit Vergil gemein: so

gaudeo, iuvat, eontingit mit Infinitiv, fleo mit
Ace. c. Inf.

Den groBten EinfluB gewahrt H. der griechi-
schen Sprache. Zwar rflgt er an Lucilius (und
damit auch an seinen Nachbildnern) die Ver-
mis 'lung von griechischen Brocken mit dem La-
teinischen (s. 1 10, 20). Aber was Varro an Accius
tadelt, daB er die Wflrter a prisoa amsuetudine
movere et ad format Graecas verbiyrum magis

10 revocare liebe— Ennius, Plautus, Caecilius, Teren-

tius u. a. flatten fast ausschlieBlich die griechi-

schen FremdwGrter lateinisch dekliniert, d. h. zu
LehnwOrtern umgestaltet — , das flndet in der

augusteischen Dichtersprache konsequente Fort-

setzung. Und so weisen die Oden des H. — selten

die Sermonen — fast regelmaBig griechische
Endungen auf (Agyieu, Bassareu, Phoceu ; Peleu :

ars 104; Pentheu: ep. 1 16. 73; bei griechischen

Eigennamen auf eus stets der Akkusativ $a: Aga-
20 memnona; sonst Alciden, Aetnen, Anchisen,

Chloen, Europen, Atridas, Gharybdin, I. 'on, bar-
biton; fernor Threicius, Thraex, Thraessa usw.).

AuBerdem streut er gerne griechische Worte ein,

wo er den Leser an das Kolorit des lesbischen

Liedes erinnern will, so die vor H. nie gebrauchten

:

diota, oenopkorum, epos, echinus (als GefaB), onyx
(GefaB), amystis, acinaces u. a. Auch die Syntax
wimmelt von Grazismen. Longae invidit avenae
(s. II 6, 84) erkiart Quintilian IX 3, 17 als Gra-

30 zismus ; hieher gehOrt auch der sog. aoristische

Infinitiv nach unperstinlichen Verben {iuvat u. a.)T

bei H. auch nach laboro, tento, euro : die metrisch
besonders gut verwendbare Form half mit zur
Verbreitung; gern gebraucht H. amare mit In-

finitiv = <piXei> (c. I 2, 37. II 3, 10 u. 0.) ; ver-

sucht analog der griechischen Konstruktion ab-

weichend vom herrschenden SpracLgebrauch den
Genetiv von einzelnen Verben abhangig zu machen,
so desine querellarum (c. II 9, 17 = X^ov odvg-

40 f-&v), abstineto irarum (c. HI 27, 69 = axexov),

operum solutis (c. Ill 17, 16 = wxoXvai), regnavit

populorum (c. m 30, 12 = fjo&). Kecht gern
gebraucht H. in Anlehnung an griechische Vor-

bilder den Infinitiv, abhangig von Adjektiven
(callidus condere; blandus ducere; celer sequi,

excipere, volvere, irasei; durus componere; effieax-

eluere; fortior spernere u. 6.); oder er kon-

struiert Verba des Kampfens (luctari, deeertare)

mit dem Dativ (c. 1 1, 15. I 3, 13; ep. 2, 20 0.).

50 Griechischer Analogie entsprechen auch Partizipien

mit folgendem Akkusativ, besonders bei Verben
des Bekleidens {amictus kumeros), aber auch in

weiterer Ausdehnung (confusa genus, fractus mem-
bra, inquinor caput, religata comam u. a.).

Wie er aber in der Ars nicht bloB der Wieder-
aufnahme veralteter Worter das Wort redet, so

tritt er auch fur mafivolle Neologismen ein.

Das gleiche ergibt seine Praxis. Als Neubildungen
sind zu verzeichnen: denormo, glacio, incogito,

60 inimico, iuvenor, marito, opulento, scurror, ela-

tior, inaudax, praeednus, ingustatus, rusticior,

tauriformis u. a. Eigentftmlich ist schlieBlich

dem Dichter, daB er mit Vorliebe die einfache

Verbalform dem gebraucblichen Kompositum vor-

zieht, um so den Leser zn eigenem Naehdenken
anznspornen, die nicht durch eine Praposition an-
gedeutete Beziehung selbst zn finden (otto, Imquo,
potto statt re-, eolo, fero, laedo, lego, pono,
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rapio, ruo, tendo, verto, vinco statt e(x)-; dignor,

ploro, pono, prehendo, quatio statt de-; fero,

veho statt a(b)-; haereo, latro, plaudo, pono statt

ad- u. a.

H. ist ein Stilist, der nur mit Cicero verglichen

werden kann; und man kann es verstehen, wenn
Buecheler sagt: Horatio fatendum erit gratn-

matici quam poetici ingenii benigniorem fuisse

venam.
Die Phantasie scheint weniger seine starke

Seits gewesen zu sein; das mCchte man aus der

verhaltnismaBigen EinfOrmigkeit der Epitheta er-

schliefien. So werden Hercules, Io, Luna, der

Tiber; der Eaufmann, PossenreiBer; der Vogel,

das Herdenvieb, die Fische; die Winde; die

Flamme, das Nomadenzelt, der Wttstensand, die

menschlicbe Natur, die wilde Brunst mit vagus
charakterisiert; rapidus ist gewOhnliches Beiwort

der Flflsse; die Berge sind nur nach der Hahe
angeschaut; in das Beiwort durus miissen sich

teilen: Hannibal, das Eisen (Pflug), der Hart-

leibige, Kampfe und gefahrliche Zeiten, der

Hunger, die Armut, die Gesundheit, der Geist;

aeer heiBt die Miene des Kriegers, der Iamben-

dichter, der Hund, der Winter, die FlOte, das

Madchen, das Schicksal; liquor bezeichnet die

Opferspende und das Mittellandische Meer. Die

Fichte, das Meer, der Haufe, der Larm, der

Schmerz, die Tapferkeit, die Schandtat, der Geist

— alles ist ingens. Wieviel Epitheta hat dafur

der Grieche! Pholoe, der Feigling, die Jahre,

Wellen, Pferde, Luchse, Hirsche sind fugaces.

Dives bedeutet unermeBlich reich, gut versehen,

freigebig. Dementsprechend wiederholen sich auch
viele Worte mit denselben Epithetis : volucris diss

(c. HI 28, G. IV 13, 16), volucris currus (c. I

34, 8. IV 1, 38); in reducta voile (I 17, 17; ep.

II 13), grata compede (c. I 33, 14. IV 11, 14),

gclidus rivus (c. Ill 13, 6; ep. I 18, 104), imago
iocosa (c. I 12, 4. I 20, 7), curva lyra (c. I 10, 6.

HI 28, 11), centimanus Gyas (c. II 17, 14. Ill

4, 69), militia acris (c. I 29, 2. Ill 2, 2), misera
ambitio (s. I 4, 26. I 6, 129), spissa coma (c. HI
19, 25. IV 3, 11) u. a. Oder die gleichen Zu-

sammensetzungen kehren Ofters wieder: munera
Liberi (c. I 18, 7. IV 15, 26), torret amor (c. I

33, 6. m 19, 28. m 9, 13), nemorum coma (c. I

21, 5. IV 3, 11), nive candidus (c. I 9, 1. HI 25,

1 0) u. a. Teilweise mitschuld ist die sprode Sprache,

die namentlich der Leichtigkeit der griechischen

Wortbildung nicht im entferntesten nahekommen
kann. Das zeigt sich am besten bei des Dichters

Versuchen, griechische Epitheta nachzuformen:
noi.vwvv/ios wird zu multi nominis (c. IH 9, 7),

zgiocouazos zu ter amplum (c. JI 14, 7), vdatd>St);

oder vBaxoxgoog zu aquosus-languor (c. II 2, 15),

aUxfttytoi zu lasso maris (c. II 6, 7), agstuavyg
zu bello furiosa (c. II 16, 5), noXvotvog zu multi-
meri (c. I 36, 13), <naxvooietpayo$ zu spicea-

eoroim (c. s. 30), tvgvxeEtatv zn late tyrarmus
(c. Ill 17, 9); avr)oi&uos muB ersetzt werden
durch tmmero carentis (c. I 28, 1), oXvqos durch
cithara cartntem (c I 31, 20), a&dvaxot durch
morte carentes (e. II 8, 12), afi^xcaq durch matre
carentibu* (e. Ill 24, 17), arap&exrizos durch
vitU* earentem (a. HI 27. 39); auch bomerisehe
BeiwOrter m flbersetien gelingt nicht leicht; so

ist zaixoxljani = tuniea tectum adamantina

(c. I 6, 7), baiopoTOs — aptum equis (c. I 7, 9),

TsXaudnioe = Telamone natus (c. II 4, 5). Von
der Sprodigkeit der lateinischen Sprache gegenuher
der griechischen mag man sich laicht einen Be-
griff machen , wenn man bedenkt, wieviel Syno-
nyma z. B. dem Griechen for das von H. ge-

brauchte udus zur Verfiigung stehen: c. I 7, 13:
uda pornaria = dtsQoe; ebd. 23. uda tempora
= foPQsyuevos; C II 5, 7: in udo salicto = iXco-

lOSns; c. II 7, 23: udo apio = vypo's; e. Ill 29,

6. udum Tibur = cvvSgog; ep. 10, 19: udo Noto
= sqwdgog; c. HI 2, 27: udam humum — tjsQo-

eig Horace Odes and Epodes by P. Shorey-
G. J. LAing, Boston 1910, 228). Uraso hoher

sind die glucklichen Versuche einzuschatzen, der

griechischen Formengewandtheit naherzuracken,

wie duplex Ulixes (c. I 6, 7) = Smlovg (bei Euri-

pides), mensor (c. I 28, 2) = ysoifihgrig, inaudax
(c. Ill 20, 3) = azol;iog, oblivioso Massico (c. II

20 8, 21) = Xa#ixr)b'sa ohov, tauriformis (IV 14, 25)

= ravoociSyg, bimaris (c. I 7, 2) = afj<piMXaooog.

Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen hat H.
wie Vergil (E. Norden Aeneis VI 172f.) nur

sehr wenige dutXd 6vo\iata, da sie Aristoteles

(1459 a, 9) und seine Nachfolger nur fur Dithyram-

ben empfehlen (eapripes hat schon Lucrez, capri-

formis schon Varro gebildet, centimanus, trilin-

guis u. dgl. fallen als mit ZahlwOrtern zusammen-
gesetzt nicht unter jenen Begriff). Endlich greift

30 H. auch zu dem Kunstmittel , notum si eallida

verbum || reddiderit iunctura novum (AP 47):

so frontis urbanae (ep. I 8, 11), flebilis (c I 3,

22), nobilis (c. 1 12, 36), amabilis (c. II 19, 13),

doeilis (c. Ill 11, 1), domabilis (c. IV 4, 41),

inlacrimabilis (c. IV 9, 26), inruptus (c. I 13,

18), inultus (ep. 6, 16), intaminatus (c. Ill 2,

18) u. a., in denen das Adjektiv, oder locus bei

. . maris arbiter (ep. I 11, 26), Maeonii carminis

alite (c. I 6, 2), wo das Substantiv, oder bei

40 laudes tuas deterere (c. I 6. 12), deterget nubUa
caelo Rotus (c. I 7, 15), wo das Verbum durch den

Zusammenhang eine vom Gewohnlichen abwei-

chende Bedeutung erhalt, oder bei tempestiva sequi

viro (c. I 23, 12), tnonstrum, quae (c. 1 37, 21),

wo die Wortstellung an sich tiberrascht.

Aristoteles sagt (1459, a 6), fur den Dichter

sei xoXi) fisyioxov id fiexatpoQixov. Wie Vergils

Gedichte strotzen H.s Werke von Metaphern
und Gleichnissen. Freilich stammen eine Menge

50 davon aus der Topik der betreffenden yirr), und
es ist uns noch mOglich, einzelne Parallelen auf-

zudecken. Aber von einer Topik der Motive oder

Metaphern sind wir noch weit entfemt. Erst

dann ware es uns ersichtlich, welche Metaphern,

welche Gleichnisse Eigentum des Dichters sind,

welche Bilder er aus eigener Anschauung schopft,

wie er fremde nationalisiert, lokalisiert, moder-

nisiert. So mussen wir wenigstens die Metaphern

und Bilder, die dem romischen Volksleben, der

60 augusteischen Zeit, der italienischen Landschaft

entnommen sind, far horazianisch ansehen, z. B.

wenn er die sabinische Bauersfrau in Vergleich

zieht (epod. II 41), die matinische Biene (c. IV
2, 28), die 'Oberschwemmung des Tiber (c. HI 29,

28), den reiBenden Aufidus (e. IV 14, 25), die

fefallte Steineiche auf dem Algidns (c. IV 4, 57),

en Sklaventrieb, der auf der JJandstrsSe dahin-

rieht (sat. I 1, 46) , das Bosserennen im Cirkus
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(sat. I 1, 114), den Tolpel, der den storrischen durch das Ethnikon andeutend: fide Teia (c. I
Esel dressieren will (sat. I 1, 90), oder den Pa- 17, 17), vir Macedo (c. Ill 16, 14).
tron, der bei den Gerichtsferien von den Klienten Auf freudiges Verstandnis durfte ein romischer
sich verabschiedet (c. Ill 5 , 45) , den blinden Dichter zahlen, falls er auf heimische Gebrauche
Vater , der die Fehler seiner Kinder vertuscht nnd Institutionen anspielte. Und das tut H. nicht
(mit Beispielen aus der romischen Genealogie) selten; vgl. claudere lustrum (c. II 4, 24); capitis
(s. I 3, 40) u. a. minor (c. Ill 5, 42) , adscribi ordinibus (c. Ill

Aufierdem liebt er auchPersonifikationen 3 35); opimus triumphus (c. IV 4, 51), gigan-
und Allegorien; so c. I 2, 13 (Tiber), HI 2, 31 tern triumphus (c. Ill 1, 7), includere ludo (ep.
(Poena), II 16, 21. Ill 1, 40 (Cora), III 1, 30101 1, 3) consuUus sapientiae (c. I 34, 3).

{fundus mendax), wie c. I 14 (das Staatsschiff), DaB H. alle Kfinste der Rhetorik kennt und
c. I 35, 17 (Portunas Begleitung) u. a. ausspielt, lehrt sein Stil auf jeder Seite. Nicht

DiehellenistischeManier, durch mythologische, umsonst zeigt er in seinen literarischen Episteln,
geographische

, literarische , historische Anspie- daB auch das Versemachen eine Konst sei, die
lungen den Leser zu reizen oder das Allgeraeine gelernt sein mfisse wie das Handwork des Steuer-
individualistisch zu gestalten, macht H. mit, aber mannes, des Arztes, des Zimmennannes (ep. II
im Gegensatz zu spateren Dichtern mit MaB. Wir 1, 114ff.). Je mehr der aristotelische Grundsatz,
lesen von Tanais diseors ; Syrtes aestuosae, Cau- daB wie die Bhetorik so auch die Poesie (obne
casus inhospUalis; vom mare Apulicum, Carpa- Inspiration) bei eingehender Kenntnis der xiyyrj
thium, Caspium, Creticum, Etruscum, Myrtoum, 20 Buhmliches leisten ktane , destomehr wurde der
Pontieum, Siculum, Tyrrhenum, Tuscum; von formalen Schulung Raum gemacht. Die ganzcW ein en werden uns vorgesetzt vinum Caeeu- Stufenleiter der rhetorischen Kunstmittel laBt sich
bum, Calenum, Chium, Falernum, Formianum, an den Horazischen Dichtungen durch Beispiele
Lesbium, Massicum, Sabinum ; zur Ausmalung des belegen ; so die rhetorische Frage (c. I 35, 34 u. o.),

Reichtums werden die Latifundien Libyens, Apu- die Apostrophe (c. I 14, 1), die dramatische Be-
liens, Kampaniens, Sardiniens, Lydiens;die Weide- lebung durch Einschiebung von Reden (c. I 15,
platze und Almen von Kalabrien und Lukanien, 5), von Erzahlungen (s. II 6. 79; ep. I 6, 40),
die Schafhfirden Galliens, die Fohlenweiden Si- durch Dialoge (c. Ill 9), durch fingierte Dialoge
ziliens, die Weinberge Kampaniens, phrygischer (c. I 27, 9ff.); an die Kunst der Hellenisten ge-
Marmor

, persische Schatze , Phrygiens Bienen- 30 mahnen Kabinettstficke wie das psychologische
zuchtereien und Arabiens Wohlstand herange- Stimmungsbild der monologisierenden Europe (c.HI
zogen. Von wilden Tieren werden vorgeftthrt der 27 , 34ff.) , das Verwandlungsmotiv in c. II 20,
apulische Wolf, der marsische Eber, der gatu- kleine Genrebilder (epod. 2; epist. I 5; c. IV 12,
lische Lowe, die Schlangen Afrikas; die Manner 1—12), plastische Vorwfirfe (c. Ill 25, 9; c. I
ffihren als Waffen das gnossische Rohr, den ibe- 15, 31). Er wirkt durch Gegensatze, wie wenn er
rischen Panzer, den medischeu Dolch, das no- den Latifandienherrn und den armen Kleinbauern
rische Schwert, die serischen Pfeile. Von Ge gegenuberstelltfc.il, 9 und 11), den reifienden
raten werden genannt diota Sabinum, prelum Wolf und den hannlosen Wandersmann (c. I 22),
Calenum (fake Galena), amphora Laestrygonia, Penelope und Circe (c. I 17, 20), hier die zarte
ligones Sabelli , carina Bithynia , Liburnae 40 VenuB und ihre Grazien — dort den plumpen Vol-
saevae. canus (c. I 4, 5 und 7) u. a. Auch durch anti-

Mythologische Anspielungen erwecken in dem thetische Wortstellung erzielt der Dichter haufig
Leser die entsprechende Stimmung oder Erinne- iiberraschende Effekte ; so tenues grandia (c. I 6,
rung, manchmal reizen ungebrauchliche Beinamen 10), saxo liquidis (c. IV 8, 7), ardentem frigi-
auch den Kundigen, die besondere Beziehung zu dus (AP 465), pauperemque dives (c. II 18, 10),
entdecken; vgl. Semeleius Thyoneus (c. I 17, 22), perfida credulum (c. HI 7, 13), elarus ocmdtum
Lacedaemonium Tarenium (c. Ill 5, 56), Satu- (c. II 29, 17) u. 0. Ebenso durch das Oxymoron:
reianus eaballus (s. I 6, 59), Amazonia senuri imanientis sapientiae (c. I 34, 1), arida nutrix
(c. IV 4, 20); besonders heimatliche Geschichte (c. I 22, 16), facili saevitia (c. II 12. 26), palluit
und Sage zieht H. gem herein: fama Marcelli 50 audax (c. HI 27, 28), semper avarus eget (ep. I
(c. I 12, 46), Hannibalis minae (c. IV 8, 16), 2, 56) u. 0. Die tJbertragung des Epithetons vom
superbos Tarquini fasces (c. I 12, 34), Catonis eigentlichen Trager auf dessen Handlung oder
nobtie Mum (c. I 12, 35), longa ferae bella Nu- Zustand (c. I 15, 19. I 37, 7 u. 5.), die Wieder-
mantiae (c. II 12, 1), cadum Marsi memorem holung bedeutsamer Worte (c. I 2, 4f, IV 12, 16f.

duelli (c. EI 14, 18), mens provida Reguli (c. HI u, 0.), Polysyndeta, Asyndeta u. dgl. werden mit
5, 13), priscus Goto (c. in 21, 11); oder Tibwr MaB und Sicherheit angewandt. Dazu kommen
Argeo positum colono (c. n 6, 57), moenia Go- Wortspiele (deducte-duce (c. U 7, 2), euros-eras
tili (s. n 4, 1), militaris Daunias (c. I 22, 14), (c. I 7, 31f.), leise Ironie durch die betreffende
Ilia et Egeria (s. I 2, 126). Wortwahl (c. I 1, 9: verritw), pragnante Wen-

Den Kunstgriff, den Namen durch nahere An-60dungen (currantis-rmus: c. I 23, 16; eonsociare
gaben fiber Verwandtschaft oder Heimat zu in- umbram: c. H 3, 10; pandere speetaeula: s. II
dividualisieren, hat H. ebenfalls derhellenistisehen 2, 26: iungere monstra: ep. 16, 30), effektvolle
Dichtung, besonders Theokrit. abgelauscht, so Wortstellungen (ergo: c I 24, 1; s. U 5, 101),
Ihurini Oalait filius Ornyti (c. HI 9, 14), wirksame Tonmalerei (c I 8, 36. m 13, 15f.;
Opuntiae frater MegiUae (c. I 27, 10), Xanthia s. I 6, 57. 118, 78), plaatische Anschaulichkeit
Phoeeu (e. II 4, 2), Omdiutve Qyat* (c II S, (aeri tibia: c I 12, 1: das aagemesaene Epithe-
20), Lipararinitor Htbri (e. Ill 12, 2), Thre—a ton schon von Qmntilian gerahmt, but. VIII 2,
Otloe (c. m 9, 9); manchmal den Namen nur 9; tuNimi anheUtu: c I 15. 31). DaS in den
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Oden auch hie und da prosaische Wendungen keine wortgetreue tJbersetzung ! Seine Theorie
mit unterlaufen, dart nicht verschwiegeu werden

;

laBt sich an seinen Ubersetzungsbeispielen leicht

so adde quod (c. n 8, 17), quid quod (c. n 18. 23). nachprufen. So fibertragt er (ep. I 2, 19—22)
III. Imitatio. den Eingang der Odyssee. Troiae domitor ersetzt

Wie die ganze rOmische Literatur , ist auch das griechische enel Tgoltis Ug6v TtroUedQov meooe
das Gesamtwerk des H. auf der fiifirjaig aufge- (mores der Schreibung Zenodots); SXym wird
baut. In den Sermonen schreitet er in den FnB- durch aspera wiedergegeben

;
providus fugt H.

stapfen des Lucilius, in den Epoden folgt er der eigenmachtig ein und eyva> abersetzt er mit in-

lauflixr) ISea des Archilochos, in den Oden dem spexii. Oder man beachte, wie er einen be-

lesbisch-aolischen Melos. Schon diese Tatsache, 10 ruhmten Euripidesvers wiedergibt (Hippoi. 478
ein neues yevos in die rOmische Literatur ein- = ep. I 1, 34): voces muB das pragnante htq>-

gefuhrt zu haben, geniigte filr seinen literari- Sal wiedergeben, tebeirjoioi durch einen Satz

schen Ruhm. Wie Vergil in seinen Bukolika (quibas lenire dolorem possis) ersetzt werden.
sagen durfte (HI 40): sattus sequamur mtactos In der Theognissammlung (719) lesen wir: loov

— intactos ad Romanos rettulit, quia nullus rot jilovtovoir oi<j) noXve aoyvgos iaziv xai

scripsit, erlautert der Erklarer — , wie Cicero zpwos ... xai $ ri deovza ndgsanv yaaxqi re

unermudlich sein Verdienst hervorhebt, als erster xai nkevoais xai nooiv aftoa .ladstv. H. fiber-

die Philosophie nach Latium verpflanzt zu haben, tragt den Gedanken (ep. I 12, 5) : si ventri bene,

Lucretius sich brnstet, das naturwissenschaftliche si lateri est pedibusque tuis , nil divitiae pote-

Epos als erster in Rom gepflegt zu haben, so 20 runt regales addere mains. Der Nachsatz des

sagt H. stolzen Sinnes (c. OT 30, 13) : princeps RCmers verschiebt den Gedanken des Vorbildes
Aeolium carmen ad Italos deduxisse modus und ganz. Fast immer wird die Cbertragung zur

Parios ego primus iambos ostendi Lotto (ep. freien Paraphrase. Man vergleiche, wie H. (ep.

I 19, 23). I 16, 72ff.) den euripideischen Dialog zwischen
H. stellt die Grundsatze der romischen Imi- Pentheus und Dionysos zusammendrangt und ver-

tatio zusammen (AP 130), wie sie den astheti- andert (Bakch. 492—498): das Eorazische indi-

schen Anschauungen seiner Zeit entsprachen. Zu- gnum ist aus dem Zusammenhang eingefugt ; das

nachst teilt er mit der ganzen Antike die Gleich- Haar, den Thyrsos ersetzt H. mit bana, pecus.

giiltigkeit gegen den Stoff an sich. Der Stoff, rem, kotos, argentum (vermntlich nach stoischem

das Objekt der Darstellung, ist ein dtj/idatov, 30 Vorgang) ; eioxtatoi zerlegt er in manicis et

publica materies, Gemeingut (AP 131), Rohma- compedibus, <pvXd£o(iev verstarkt er durch sae-

terial, das man wie Gold oder Marmor beliebig vo te sub custode tenebo. Oder ep. I 7, 41f. ^s
verwenden kOnne, wobei die Frage gilt, nicht Homer Od. IV 607ff. Zunachst ist die Gedanken-
was man sage, sondern wie man es sage (Lu- folge verandert; non est aptus equis Itliace lo-

kian de hist, conscr. 51). So roeint auch Seneca cus wendet den Vers 607 (ov ydg xis vijomv Iti-

(ep. 79, 5) von bereits behuidelten Motiven : sunt n^karos) auf Itihaka an ; das Weitere ist aus v. 605
enim publica . . iurisconsidti negant quicquam und 603/4 zusammengezogen ; das magis apia
publicum usucapi, d. h. durch Gebrauch oder setzt H. erlauternd hinzu und laBt das Home-
Besitz gehe der Stoff nicht in das persflnliche rische ayal/ia ausfallen. Das ist dieselbe Art,

Eigentum fiber. Und die romischen Asthetiker, 40 wie Accius (frg. 581) eine Stelle der euripidci-

von denen Macrobius einem (Furius Albinus) die schen Phoinissen oder Cicero Homer oder Euri-

Rolle des Vergilverteidigers zuweist, sagen durch pides oder Platon fibertragt (XI 77tf. 89ff. B.-K.)

seinen Mund (Sat. VI 1, 7): societas et rerum (J. Tolkiehn Homer una die rOmische Poesie,

communio poetii scriptoribusque omnibus inter Leipzig 1900, 78ff.), fur die Cicero, ahnlich wie

se exereenda eoneessa. DaB diese Ansichten die Horaz das Gebot pragt (de fin. LTI 4, 15): nee
zeitgenOssische griechische Asthetik wiedergeben, tamen exprimi verbum e verbo necesse erit, ut

erweist ein Philodemosfragment (Vol. Here. 2 IV interpretes indiserti solenl. —^Der dritte Satz bei

195) : ov xeioco vo/tlto/tev xai ovx ini t&v fit- H. lautet: nee desilies imitator in artum || wide
xqSiy fiovov ovtcos exoftsv, &Xk' oiS' av ret xax pedem proferre pudor vetet out operis lex (AP
T/uov f) @f)flas xoirdg nag' kxigmr lapiov atojieo 50 134f.). Werde kein Sklave deines Vorbildes ! Be-

diaXvafj xai itmq noli owxa£ai ISiav xaxaoxevtjv wahre dir deine Bewegungsfreiheit und kiinstle-

neoi&fi und (XI 159) : xa voyuaxa xai xa; )J£et; rische Eigenart ! In Bildern erlautert er seine An-
ixxog ehat xai xotva (E. Stemplinger Das Pla- sicht: so vergleicht er sich selbst als Lyriker mit
giat in der griech. Literatur, Leipz. 1912, 126ff.). der Biene (c. IV 2, 27 ; vgl. ep. I 3, 21 : quae cir-

Diese Grundanschauung vorausgesetzt faBt H. die cumvolat agilis thyma [Florus] ?) , die den ge-

Regeln der (romischen) Imitatio in drei lapidare sammelten Blfltensaft in sich verarbeitet und als

Satze zusammen: 1. non circa vilem patulum- eigenes Produkt wieder von sich gibt (nag hi-
que moraberis orbem (AP 132). Wandle nicht ga>v XafioiY &axtg diaXvofl xai iims jtodt owzdgag
in trivialer Weise ausgetretene Geleise ! Wir ISiav xaxaoxsvi/r negi&jj : Philodem o.). Die nn-
habeu hier einen Niederschlag der aristarchischen 60 statthafte fn'fitjatg vergleicht er (ep. I 3, 15ff.)

Homerasthetik, die durch KalMmachos, Theokritos mit der Dohle der asopischen Fabel (200), die
nnd Parthenios verstarkt das xvxXixdr nolrjfta sich mit den Federn aller anderer VOgel schmfickt,
erwirft. Drum lehnt auch H. wie Properz (TV d. h. Fremdes nor auBerlich auftragt, nicht inner-

1, 14 : non datur ad Musas currere lata via), lich verarbeitet, nicht in den eigenen Organismus
der sich xudem auf sein VorbQd Kallimachos be- aufnimmt Indem er in der Epistel an Floras die
raft (II 1, 39t), die Behandlang epiacher Stoffe zwei Bilder Ton der Dohle nnd Biene hinterein-
ab. Der zweite Satz lautet: nee verbum verbo aader auf Celsus nnd Florus fibertragt, xeigt H.,
eurabis redden fidut || interpret (AP 133). Biete dafi er die falsche and eehte ulft>}oit kennzeichneu
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•will. Jede xaxoirjXla, jede sklaviscne Nachah-
mung von AuBerlichkeiten, von Schwachen, ist
ihm verhafit (o imitatores, servum peeus! ep.
I 19, 19). Wie er selbst z. B. auf Lucilius fuBt.
aber seine Pormlosigkeit meidet, wie er selbst
wohl die Formen des Aichilochos, Alkaios, Ana-
kreon, der Sappho, wiedergibt, aber einen andern
Inhalt hineingiefit, so will er die Imitatio ange-
wendet sehen als einen Wettstreit mit den Vor-
fahren, ein geistiges Aufklimmen zur Hohe, eine
geistige Emanzipation (vgl. Philodem. V H.2 IV
195 : TtoXXaxi xoiig slXrjfpdxag a/ulvovg x&v ago-
xeXQrjfievoiv av to noirjxixov aya&or ftaXXov tfoeg-

ya£cavrai).

Auch hier wird eine Nachpriifung in der Pra-
xis der Horazischen Technik die theoretische Wei-
sung bestatigen. tJber seine Quellen und Vorbilder
lafit mis H. nicbt in Zweifel. Wir kOnnen trotz
der sparlichen ttberreste seiner Vorbilder immer-
bin noch erkennen, dafi er (in den Oden), wie die
Alexandriner (vgl. Theokr. 29), manchmal Motive
entlehnt, sie leitsatzformig an die Spitze stellt

und dann mit eigenem Gedankeninhalt erfullt.

Z. B. c. I 9 beginnt mit deutlicher Anspielung auf
Alkaios (frg. 34), aber alles ist lokalisiert: der
Sorakte, die Bache der Sabinerberge, der Sabiner-
wein^ der Campus Martins, die freien Platze in
der Stadt; c. I 12 schlieBt sich eingangs wort-
lich an ein Preislied Pindars an (01. II 2) : xiva
&eov, xLv rjgo>a, xiva 6" avdga xeXadtfoofisv ; wah-
rend aber Pindar nach diesem rhetorischen Pro-
oimion gleich zum Preise des Menschen Theron
flbergeht, ffihrt H. in lyrischer Spezialisierung
die drei Gruppen durch (Iuppiter, Pallas, Arte-
mis, Bakchos, Apollon — Herakles, Kastor, Poly-
deukes — Romulus bis herauf zu Augustus).
c. I 18 beginnt wiederum mit einem alkaischen
Leitmotiv (frg. 44) : firjdtv dXXo <pvxsvayg xg6-
xegov Sevdgiov dfuceXa. Aber wiederum ist das
Lied lokalisiert auf heimatlichen Boden: Tibur,
Freund Varus, und mahnt zur MaBigkeit ; c. I 27
lehnt sich an ein Anakreonlied an (frg. 63) : aye
dr/vxe, prjxe&' ot;r<u jxaxdyep xt xaXaXt)x$ Sxv&t-
xtjv xooiv jtaQ oir(f> fteXsxco/iev , dXXa xaXoid
vxoxivovrec ev v/uvois. Aber wahrend Anakreon
zu schonem Hymnengesang auffordert, leitet H.
tiber zu einem erotischen Motiv.

Gerne fiihrt er ein angedeutetes Motiv naher
aus. So liegt der 6. Epode der archilochische
Gedanke (frg. 65) zugrunde : ev <5' hu'oxafitu fieya
xov xax&g fis dgwvza SeivoTg avxafietfieodcu xa-
xolt (vgl. sat. II 1, 44f.). Oder c. I 1 ist der
auf rflmische Verhaltnisse ubertragene Gedanke
des Solon (frg. 13, 43ff.) ausgefuhrt. Wie auch
griechische Dichter schone Gedanken gegenseitig
entlehnen und dem Eigenen einflechten (S temp-
linger Plagiat 269), so auch H. Wenn Alkaios
beim Tode des Tyrannen Myrsilos ein Siegeslied
anstimmt (frg. 20), so kntlpft H. (c. I 37) an die
Eingangsverse des Griechen an, als Kleopatra,
die schon zwei groBe Romer in ihre Fesseln ge-
schlagen, sich vergiftet hatte. Wenn Ennius
stolz auf die Einfuhrung dee Hezametera sich die
Grabschrift schreibt (bei Cic. Tusc. I 84) : nemo
me lacrumis deeoret nee funera fletu || faxit!
cur ? Volito vknu per ora virum, so fobrt H.
die Selbstmetamorphose in einen Schwan reali-
stiscii dwell, vielleicht nach dem Vorbild dee

Phanokles, der das Motiv von Kyknos, dem in
einen Schwan verwandelten Freunde Phaethons,
behandelte. Wenn bei Homer Agamemnon den
Troern Untergang droht bis zum Kind im Mutterleib
(II. VI 57f.), so iibertrigt H. diese Drohung auf
Achilleus (c. IV 6, 16; Gedachtnisfehler ?). Wenn
Bakchylides die Kassandra den Untergang Troias
weissagen laBt (Porphyrio zu c. I 15), so legt
H. die Prophetie dem SXiog ylgwv in den Mund,

10 und zwar mit besonderer Riicksicht auf Paris,
der eben mit Helena seinem Verdcrben entgegen-
fahrt

; c. I 14 entnahm zweifellos das Motiv aus
Alkaios (frg. 18). Aber wahrend Alkaios als Mit-
fahrender (sonantem . . dura navis : c. II 13, 27)
die Angst des Schiffbrflchigen mitempfindet. ftirch-
tet H. vom Lande aus fur ein Schitf, das ihm
besonders am Herzen liegt ; abgesehen vom Grund-
motiv ist H. gsnz eigene Wege gegangen. Aber
weil man jedenfalls schon fruhzeitig unter dem

20 EinfluB stoischer Homerinterpretation das Gedicht
des Alkaios allegorisch gedeutet hatte, faBten H.-
Erklarer auch diese Nachbildung allegorisch auf.
Kukula (Wien. St. XXXIV 237ff.l hat diese
Deutung meines Erachtens endgiiltig abgetan.
Oder man vergleiche, was H. aus dem auch von
Lucilius (102ff.) behandelten Motiv einer Eeise
von Rom nach Suditalien gemacht hat! Oder
wie witzig H. das menippeische Motiv einer paro-
distischenNekyia (s. II 5 «) Diog. VI 101) dazu

30umbiegt, um den Odysseus — das Ideal stoischer
Lebensweisheit — von Teiresias in die- — Erb-
schleicherei einweihen zu lassen.

Auch im einzelnen lafit sich iiberall diese
Umgestaltnng und Meuformung fremder Gedanken
und Eigenart nachweisen — eine Aufgabe, die
leider noch fast ganz aussteht. Wenn Anakreon
aillgt (frg. 13): &£Xco Xeyeiv 'Axgcidae . . a pdgflixog
Si xoe$a'S egwxa fiovvov ifow, so sagt H. (c. I 6,
10) : Musa vetat . . . laudes egregii Caesaris . .

.

40 culpa deterere ingeni. Die Ausfuhrungen Platons
aber die Selbsttauschung der Verliebten (rep. V
474 d), die Lucretius (IV 1160ff.) herubergenom-
men hatte, iibertragt H. (s. I 3, 43ff.) auf einen
Vater, der gegen korperliche Gebrechen seines
Kindes blind ist. Wie verandert H. (s. II 4, 30ff.)

in der Nachbildung des Archestratos (frg. 56 Br.)
zunachst die Herkunftsorte der einzelnen Deli-
katessen, und dann wie variiert er auch kunst-
voll im Ausdruck die Aufzahlung gegentiber der

50 Quelle! Von der Ethisierung Homers (besonders
ep. I 2) ganz zu schweigen.

DaB der Dichter seine Quellen im einzelnen
nicht zitiert, versteht sich in den Oden von selbst;
anders dagegen in den Sennonen (vgl. ep. I 6,

55: Si, Mimnermus uti eenset, sine amort iocis-
que || nil est iucundum (= frg. 1); s. I 2, 121:
Phitodemus ait; AP 297 : exeltidit . . Demoeritus;.
s. II 8, 100: Aristippus, qui., iussit; s. I 2,
32: inquit sententia dia CaUmis; s. I 3, 127:

60 quid pater Ghrysipput died; ep. I 19, 1: M
eredis Oratino). Bei den mangelhaften Uberreeten
der aolischen Lyrik und popnlarphflosophisehen
Schriften ist es sehwer, den versteckten Anspie-
lnngen and Zitderungen ca folgen; aber immerhin
ist es nicht gani unmOglich.

Am Ieichtesten lassen sich natttrlich die
Selbgtwiederholnngen feststeDen. Wie H.
manehe Motive Often aufgreift, am sie nach ver-

%

schiedener Weise zu behandeln (vgl. c. I 25. Ill

15. IV 13 ~ epod. 5 and 8. I 1 «» IV 8; c. I 1,

9f. p* c. m 16, 26; c. I 4 os IV 7; c. I 36 «s II

7. II 16, 21 cnsm 1, 37; c. I 37 <>sepod. 9; in
29, 21 «s ep. 15 u. a.; c. HI 11, 16osH 13, 33;

c. IV 11, 21 osl 33, 13), so wiederholt er auch
Ofters ganze Verse.

Die Absicht ist uberall ersichtlich; s. I 4, 92
= s. I 2, 26: H. verteidigt sich wegen einer

Umfang, und die rSmische isthetik lobt ihn darob
(Macrob. Sat. VI 1 , 2ff.) . . . et iudieio trans-

ferendi et modo imitandi consecutus est, ut quod
apud ilium legerimus alienum aut illius esse

malimus aut melius hie quam ubi natum est

sonare miremur. Die Quellenenalyse hat das-

selbe Verfahren bei H. festgestellt. In der alten

und neueren Literatur Roms ist er heimisch, wie
seine Reminiszenzen und Anspielungen zeigen.

friiheren Stelle; S. II 1, 22 = s. I 8, 11: Treba- 1 Ennius arm. 270 V. os s. I 4, 60; ann. 374
tins fuhrt eine Stelle des H. an ; ep. I 1 , 56
— s. I 6, 74: der fruhere Vers ist wiederholt,

um das SchuIbubenm&Bige der rOmischen Utili-

tarier zu zeichnen; s. 1 6, 45 = 46 (libertino

patre natum) : wirksam wiederholt, um darzutun,

wie oft dieser Satz ihm mittelbar oder unmittel-

bar vorgerdekt wurde; AP 421 = s. I 2, 13:

hier von Fufidius, dort von einem reichen Dilet-

tanten gesagt, der ebenfalls wie Fufidius wuchert

<~ ep. I 1, 7; Lucretius III 988 ~s. II, 119.

V 783f. cvs s. I 3, 98ff.; I 927 «s c. I 26, 6; Lu-
cilius 1119 ess s. 1 1, 62. 1172 (= Varro, Menipp.

245 B.) os s. I 3, 124. Viel haufiger sind aber

seine stillschweigenden Hinweise auf griechische
Quellen. Horn. D.m 287 os s. Et 1, 26. 1 17 os s.

n 3, 190. XVH 279 os ebd. 193. I 255 os ebd.

195. VI 142 os ep. I 2, 27. IV 443 m c. I 1, 36.

V 186 ~ c. I 2, 31. HI 337 os c I 12, 25 (in

(oder versuchte sich Fufidius selbst poetisch?); 20 anderer Fassung s. LI 1, 27). EL 388 os c. I 15,

c. IV 8, 33 = c. LEI 25, 20: Bakchos hat des

Dichters Wnnsche erfullt: nil parvum aut hu-
mili modo || nil mortale loquar; c. IV 1, 5 = c. I

19, 1: Mit dem Verse wird das alte ,erotische'

Leitmotiv wieder angeschlagen.

Verskontaminationen, wie sie Vergil (Aen.

VI 445 = Homer Od. XI 225 + 321. VI 455 = Od.

XI 552 +- XVI 191 u. 0.) liebt, kOnnen wir bei H.

nicht nachweisen, dagegen sog. Kompliment

Ed 54 os ebd. 17—20. HI 449 os ebd. 27.

XI 416 (XLH 474) os c.m 20, P. VI 148 os c. U
14, 10. n 825 os c. JI 20, 20. I 528 os e. m 1,

8 ; Od. IV 401 o: c. I 7, 9. XH 298 os ebd. 31. Ill

245 os c. H 9, 13. Kallinos 1, 12 os c. HI 2, 13.

Alkman frg. 65 os c. IH 4, 1 ; frg. 1 os c. IU
1, 2. Pindar Pyth. VI 10 os c. LH 30, If. Kalli-

machos frg. 35 c os s. n 1, 42 (vgl. Catull. 66,

46); in Apoll. 108 os c. I 4, 11; ep. 31 os s. I

z it ate. Es war ein von hellenistischen Dichtern 30 2, 105. Theokritos 22, 17—20 os c. 1 12, 27—32,
ubernommener Brauch, in den einzelnen Werken
Andeutungen auf eben erschienene odar vorbe-

reitete Diehtungen Befreundeter Bezug zn nehmen.

So erwartet H. von Titius, der Pindars Spuren
folgte, Bedeutendes (ep. I 3, 9), weist ruhmend auf

die Geschichtc der Burgerkriege von AsiniuB Po Hi o

bin (c. n 1), hebt das epische Talent des Varius

i'c. I 6) und Iullus Antonius hervor (c. IV 2),

Den Tibnll nennt er sermonum candide index

14, 24 os c. IH 19, 22. 17, 25 os c. IV 5, 5.

Euripides Melan.frg. 488 os s. 112,2; frg. 848 N.
os c. m 2, 26; Phoin. 210 os c. IV 4, 43. Wie
gern ferner H. SprichwOrter, Gnomen einbezieht,

wie er wiederholt auf die asopischen Fabeln an-

spielt (ep. 1 1, 12; s. H 5, 56; ep. I 3, 18. I 7,

29 u. o.), ist bekannt.

Nicht selten verfolgen aber derlei Anspielungen
auch polemische Zwecke. So sahen schon

(ep. I 4, 1); Quintilius Varus ist ihm das Ideal 40 Gesner und G. Hermann in der Parenthese c. IV
eines unbestechlichen Kritikers (AP 438) ; an
einer Stelle hebt er die dramatischen Diehtungen
des Fundanius und Asinius Pollio, die epischen

des Varius, die bukolischen des Vergilius (s. I

10, 41ff.) heraus; in einer Ode (e. I 33) spielt er

auf die sentimentalen Igwxtxa Tibulls und (c. n
9) des Valgius an. Mit Zartheit weiB H. Beinen

Freunden zu huldigen. So klingt c. I 7, 26 deut-

lich an Vergils Aeneis I 199 an; ep. 2, 48

4, 17 eine Boshcit gegen die Amazonis des Do-
mitius Marsus; s. II 5, 41 ist ein geschmackloser

Vers des Epikers Furius an den Pranger gestellt

(ebenso s. I 10, 85); eine leise Korrektur eines

lukrezischen Gedankens ersehen wir c. TL 16, 20
= ep. 1 11, 27 os Lncr. LH 1057—70. Am liebsten

aber gebraucht H. Verse anderer, am sie humo-
ristisch zu parodieren. Er schont sich selber

nicht (s. n 3, 184 oss. 1 2, 12), auch seine Freunde
osVerg. Georg. IV 132; c. H 13, 33 os Verg. 50 nicht wie Vergil (s. n 8, 34 os Aen. n 670),

Georg. IV 481; ep. I 1, 49 o» Verg. Georg. II

382; s. I 1, 114f. os Verg. Georg. I 511f. DaB
ep. I 16, 27f. Komplimentzitate aus Varius sind,

bemerkt Ps.-Acro zur Stelle (haec enim Var[u]s
de Attgusto set ipserat), dessen dichterische Tatig-

keit (Epos und Drama ,Thyestes' v. 8) auch in

der 6. Ode des 1. Baches kurz skizziert ist.

Ebenso enthalten die Anspielungen auf be-

kannte Werke einheimischer and griechischer

seine Vorbilder wie Ennius (s. I 2, 37 und II 4,

63 os ann. 465), Lucretius (s. n 4, 94 os IV 2)

;

am haufigsten wird indes an den bekanntester.

und gelesensten aller Dichter angeknupft, an

Homer (s. I 7, 15 ~ H. VI 234; s. I 9, 78 os XX
443 ; s. H 1, 60 os XVLH 95; s. H 3, 72 os V 34'<

;

s. n 5 allenthalben; ep. LX 18, 18 osIL LX 444).

Keinem rOmischen Dichter hat der Verlust

griechischer Lyrik and Popularphilosophie mehr
Autoren in sich schon eine feine AufmerkBamkeit 60 geschadet als wie H. ; nachdem einmal der Vor-

oder lOsen in dem Kundigen das angenehme Ge-
rahl aus, die Absicht des Dichters zu verstehen

and za wurdigen. Dam kommt noch die Socht,
als poeta doctus sein ansgebreitetes Wissen, den
grofien Umfang der Lekttre durch eingestreute

und gut verarbdtete Zitate m erweisen, was seit

den hellenistischen Dichtern aUgemeine Sitte ward.
Vergil ubernahm diesen Braucn in aosgedehntem

rang hellenischer Dichtkunst anerkannt war, flber-

trog man die Erfahrungen, die man bei Ciceros

phuosopnischer Schriftatellerei, Vergils Aeneis u. a.

gemacht hatte, ohne weiteres auf H., ohne za
bedenken, dafi doch Beine eigene Theorie nicht

seiner Praxis widersprechen durfte. H. hat aber

wie nicht viele durch die fii/uiait sich zur Selb-

st&ndigkeit emporgerongen.
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IV. Textrezension. Da die vielen Hss. vielfach ineinanderflieBen,

Wir naben etwa 250 Handschriften zu H., ist die Handschriftenwertung schwer. Die Streit-
meist franzOsischen Ursprunges, aber keine alter frage (vgl. J. Bick Horazkritik seit 1880, Leipz
als das 8. Jhdt. Die altesten sind cod. Ber- 1906) dreht sich urn das Dreiklassen- oder Zwei-
nensis (B) 363 in irischer Hs. (s. VIH/IX) klassensystem. 0. Keller (Eh. Mas. XXXIII
aus der Zeit des SeduUus; Parisinus 7972 (ca. s. 122 j vgl. ebd. LXI 78) stellt drei Handschriften-
Ix

)> Sue«°-Vatwanus (R) 1703 (s. IX/X), Harleia- klassen fest, auf Grand deren die Lesart des Arche-
nus 2725 (s. IX/X). typus fast ausnahmslos bestimmt werden konne

Die erste kntische, mit Notae nach aristarchi- Unter anderen trat auch W. Ch r i s t Keller ent°-e<*en
scher Weiae versehene Ausgabe der Horazischen 10 (S.-Ber. Akad. Munchen 1893, 83), der vor Hlfem
Dichtungen besorgte M. Val. Probus (ca. SO n. den Satz aufstellt, bei H. spiele die Becensio eine
Chr); lhm'verdanken wir die im ganzen ge- nocb geringere Eolle wie die Bmendatio. Seine
scnlossene Texttradition. Unaere Scholien erwah- Kriterien fiir ein Stemma sind (S 105)- Reihen-
nen lhn me. Von Kommentatoren werden nns folge, Unterschrift, Abteilungen, ttberschriften
genannt Modeatus (Ps.-Acro vita p. 3K: commen- Varianten, auf Grand deren er zu einem Vier-
tati m ilium sunt Porphyrion, Modestus) und klassensystem kommt. Kl. I wird bestimmt
Claranus (Porphyr. zu s. LT 3, 83: sieut Claranus durch den Paris. 7900 a (A), II durch Bland ant
testatur). Da wir beiden Namen auch als Vergil- (V), HI durch den Archetypus der Paris. 7974,
erklarern begegnen (Vatic. 3317 zu Verg. Georg. H 7971 (F) und Par. 7972 4- Leid. 28 (L), IV durch
497 und Serv. Aen. XI 316 [hier mit O san n statt 20 den Bern. 363 (B) und Monac. 14685 pars prior (C).
Ctowartas wohl zu lesen Claranus]) und da Mar- P. Leo (Gott. Gel. Anz. 1904, 849) greift vor aUem
tial (X. 21, 1) Modestus und Claranus als Interpreten die Textgeschichte wieder aufund kommt zu folgen-
erwahnt. werden wir sie ins Zeitalter Domitians den Richtpunkten: 1. Der ersten kritischen Aus-
verweisen durfen. Die hadrianische Zeit brachte gabe des Probus verdanken wir die Einheitlich-
den Kommentar von Q. Terentius Scaurus (Por- keit unseres Textes. 2. Nicht vor dem 2. Jhdt
phyr. zu s. II 5, 92. Charis. gramm. I 202. 210). wurde eine Schulausgabe mit Erklarungen publi-Um die Wende des 3. Jhdts. schneb Helenius ziert, vermutlich unter Zugrundeleo-unc des Pro-
Acro emen Kommentar zu H. (von Porphyrio bustextes. 3. ,Die erhaltenen Hss. stammen aus
zitiert, s. I 8, 25: memim me legere apud. He- zwei jungeren kommentierten Ausgaben, die aus
lemum Acronem). Anfangs des 3. Jhdts. — 30 jener ersten hervorgegangen sind'. 4. ,Als dritte
jedenfalls vor Gellius und nach Iul. Romanus — und relativ alteste kommt die Auso-abe ahnlicher
erschien der grammatisch - rhetorisch - asthetische Art und gleichen Ursprungs hinzu, von der der
Kommentar von Pomponius Porphyrio, uns er- Blandinius vetustissimus ein Exemplar war und
halten in verkftrzter Gestalt (s. 1 10, 83 und I die auch in dem jungen Gothanus eine Spur ge-
6, 41 wird auf Stellen hingewiesen, die in unserem lassen hat'. ,Der Blandinius gibt die gemeinsame
Porphyrio fehlen) und luckenhaft (so fehlen die trberlieferung in einer dem Urquell naheren und
Anmerkungen zu s. II 3, 103—141 und II 6, darum reineren Fassung'. 5. .Bestrebungen wie
72—117). DaB der Kommentar mit dem Text die des Mavortius haben dazu gefuhrt, daB eine
zugleich erschien, ist aus s. I 9, 52 ersichtlich

:

den reinen Text bietende Ausgabe fur die folgen-
ubt duo puneta mterposita sunt alteram perso- 40 den Zeiten maBgebend wurde'. Leo unterscheidet
nam logut mtellegas. Einer in der Hauptsache zwei Handschriftengruppen; ,auf der einen Seite
von Porphyrio abhangigen Scholienmasse aus dem stehen vor alien ABC (fur die sermones ADE)
5. Jhdt. wurde im 15. Jhdt. der Name Aero bei- auf der anderen P (die beiden Remenses) und L;
gelegt (A. Langenhorst De scholiis Horatianis zwischen beiden R (Vatic. 1703), der die Gruppe,

?™*\Acr1??
ls

XT
nomine foruntur quaest. sel., Bonn zn der er tritt, wesentlich verstarkt. Dazu kommt

1908). Die Notizen, die sich bei unserem Por- als dritter Zeuge, der, wo seine Lesung bekannt
phynonichtnnden.sindebenwohldemungekurzten ist, die Entscheidung tlber die recensio der ein-
Kommentar entnommen. Die letzten Scholien ver- zclnen Stelle gibt, der Blandinius vetuatissimus'.
danken wir dem Prof. J. Cruquius in Brugge, F. Vollmer (Phil, suppl. X [1906] 261) kommt
die er uberallher zusammentrug (1565), u. a. auch 50 zu folgenden Schliissen: 1. .Unsere ganze direkte
aus vier spater zugrunde gegangenen Codices des trberlieferung des H. geht auf ein einziges antikes
Benediktinerklosters Blandigny bei Gent (cod. Exemplar zurQck'. 2. Dieser Archetypus war das
Blandinius antiquissimus) (vgl. zu ep. I 18, 15 nach dem J. 527 hergestellte Exemplar des Ma-
u. 0.). .TTnzuverlassigkeit und willkurliches Schal- vortius, das den Text und Kommentar des Por-
ten mit dem Texte' ist die charakteristische Arbeita- phyrio mitumfaBte. 3. Von diesem — verlorenen
weise dieses Gelehrten (J. Endt Studien zum — Exemplar wurden zwei Abschriften genommen.
Commentar Cruquianus, Leipz. 1906, 66). Prei- ,Diese zwei Apographa waren untereinander ver-
hen finden sich Notizen, die wir sonsther nirgends schieden einmal durch die Anordnung der Bficher;
haben, und es mussen erst alle H.-Scholien publi- sodann durch eine Reihe von Abschreibfehlern
ziert sein, bevor eine entscheidende AnricM aber 60 und durch den Scholien- und G^ssenbestand'.
die isolierten Notizen des Cruquianus gefallt 4. ,Aus den beiden Apographa stammen alle
werden kann. Sicher ist nur das eine, daB er unsere alteren Hss.'. Sein Stemma (auch in seiner
neben Handschriftenscholien besonders der T- grofien Ausgabe enthalten) lautet:
and F-Rezension auch den gedruckten Kommen-
tar des Fabricins herangezogen hat (Endt 58.
61).
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editio Porphyrionis cum commento

apogra-j
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cum
Porph.'

ner Art und MiBverstandnissen der Horazischen

Ausdrucksweise ; sie sind nicht derart, daB man
auf ihnen Systems begriinden konnte. Auch Be-

obachtungen bei anderen Autoren haben gelehrt,

daB sich vielfach eine Stammbaumformel nicht

finden laBt; namentlich die Papyrusfunde haben

codex Mavortianus cum' commento Porphyrionis hierin manchen Strich durch unsere Rechnungen

a nescioquo docto Carolino inventus et propagatus gemacht und dargetan, daB gar oft schon in alter

Zeit gute Lesarten durch schlechte verdrangt

worden sind. Bei Schulautoren ganz besonders.

Man beachte doch, wie selbst in unseren Tagen

der gedruckte Text in Schullesebtichern verfalscht

und verdorben werden kann!

V. Fortwirken der Horazischen Dich-
tung. Der Sohn des Freigelassenen, der des

Maecenas Freund, des Augustus hauflger Gast

war, muBte an und fiir sich manchem, der auf

- p , ,
eine Ahnenreihe zuruckblicken konnte, ein Stein

•Pcum.forpn.
deg ^„stoges sein AW auch seine Dichtungs-

weise, die anfangs ziemlich freigebig mit gelegent-

lichen Seitenhieben und Invektiven war, muBte

V mh l m£mchen reizen. Zunachst nahmen ihm auch
°™ " Freunde seinen Angriff auf Lucilius (s. I 4) iibel.

Umsomehr seine literarischen Gegner, die H. offen

nennt: Pantilius, Demetrius, der Nachaffer des

Calvus und Catullus (s. I 4, 18), Fannius und
Hermogenes Tigellius. Nach der Heransgabe des

ersten Satirenbuch.es mehrten sich die Stimmen,

welche die Scharfe seiner Polemik ebenso bean-

¥8X\n

Bei der ganzen Frage nimmt der cod. Blan

dinius vetustissimus eine hervorragende Stellung

ein, weil er abgesehen von dem Gothanus des

15. Jhdts. (B 61) bei sat. I 6, 126 allein die Les-

art bietet: fugio eampum lusumque trigonem,

wahrend alle iibrigen fugio rabiosi tempora signi

lesen. Um Cruquius entspann sich bald ein groBer 30 standeten wie die lose Form des Ausdrucks und

Streit. Keller bestritt die Glaubwurdigkeit des

Cruquius und die Giite des Blandinius (Rh. Mus.

XVIII 281 u. 0.). J. HauBner verglich eine

der noch voThandenen Hss. (cod. Carionis oder

Divaei in Leiden 127 A), die Cruquius nachweis-

lich beniitzte, mit Cruquius (Cruquius und die

Horazkritik, Progr. G. Bruchsal 1884) und kam
zu dem Schlusse, ,dafi, da an etwa einem Drittel

der Zitate des Cruquius aus dem cod. Divaei An-

Versbaues. Die Erwiderung, die H. seinen Kri-

tikern widmet (s. DI 1), laBt ersehen. daB es

Stimmen waren, die ihm etwas galten. Nach-

ahmer auf dem Gebiet der Satire und Epode fand

H. zunachst nicht; erstPersius undluvenal traten

in seine FnBstapfen. Auch die Aufnahme der

Oden entsprach in keiner Weise dem Selbstgetiihl

des Dichtera. Man nOrgelte an seinem Verdienste

als Inventor eines neuen yhoe herum, setzte ihn

stoB genommen werden miisse .... seinen Zitaten 40 nach Moglichkeit herab, vrahrend sich die Geister

aus den Blandiniachen Hss. jeder normative Wert
fiir die H.-Kritik abzusprechen sei' (S. 54). Kn-
kula dagegen kam zu dem Schlusse (Z. 0. G.

XXXVI (1885) 193. 570), daB bei 550 Lesarten

etwa 30 grobere VerstoBe des Cruquius zu ver-

zeichnen sind, daB dieselben aber nicht auf seine

mangelnde Gewissenhaftigkeit, sondern anf seine

mangelhaften Kenntnisse und Unerfahrenheit zu-

riickzufuhren sei. Auch W. Mewes (De codicis

zweiter und dritter Garnitnr in gegenseitiger Lob-

hudelei die Unsterblichkeit garantierten (ep. I 19,

35). Es rachte sich die Vornehmheit des Dichtera,

der jedem literarischen Klungel abhold einsame

Wege ging. Noch mehr entrustete ihn die skla-

vische Nachtreterei nachaffender Dilettanten, die

auf AuBerlichkeiten erpicht das Original selbst

in Vermf zu bringen geeignet waren (ep. I 19, 8).

Auch nach seinem Tode horen wir von Caesius

Horatiani, qui Bl. vetustissimus [V] vocatnr, na- 50 Bassus , der in den FnBstapfen des Venusiners

tura, Festschr.Friedr.-Werdersch.Gymn.Berl. 1881
und 1882) hat statistisch nachgewiesen, daB nur ein

verhaltnismaBig geringer Bruchteil der bekannten
Varianten des Cruquius falsch sei.

Alle vier genannten Hypothesen leiden an
Schwachen. Kellers Ablehnung des cod. Blan-

dinius antiquissimus ist sicher ungerechtfertigt;

Chris ts Methode bietet verachiedene Angriffs-

flachen; Leos Annahme, dafi Porphyrios Aus-

wandelte (Quint, inst. X 1~ 96), von Passenns

Paullus, der nach der Nachbildung des Properz

die Lyrik des H. nacheifernd zum Vorbild sich

erkor (Plin. ep. IX 22, 1), von Q. Remmius Pa-

laemon, der (wohl in einem raetrischen Werk) in

verschiedenen, ungewohnlichen Metren sich ver-

auchte (Suet, de gramm. 23). Von derlei Nach-

bildnngen wurde manches auf das Konto de»

Dichters gesetzt (Suet, vita Hor. 47 R. venerunt

gabe auf Probus, und Mavortius' Handexemplar 60 in manus meas et elegi sub titulo eius et epistola

anf Porphyrio beruhe, ist wahrscheinlich , aber

nicht erweislich. Vollmers Hypothese krankt an
dem Umstand, dafi er dem Blandinius gegenuber
eine inkonseqnente Stellung einnimmt, den Ein-

flnB der Mavortiugrezension ungebuhrlich uber-

seh&trt. Wirklich auffallige and durchgreifende

Korruptelen finden rich in alien Hss. wenig; die

meisten Fehler beruhen auf Versehen verschiede-

prosa oratione quasi eommendantis se Maece-

nati, sed utraque falsa puto) ; die kritische Aus-

gabe des Probus hielt diese Machwerke fruhzeitig

von unserem Texte fern. Schliefilich ward er wie

sein Freund Vergil und vor ihm schon Cicero

zum SchnlschxiftstelleT, jedenfalls schon zn Quin-

tilians Zeit (inst. I 8, 6). Damals entstanden

wohl anch die tjberschriften zn den Oden mit der
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Angabe des Adressaten, des Metrums und des In-
halts (Christ S.-Ber. Akad. Miinchen 1893, 100);
vielleicht auch das Realienbuchlein de personis
Horatianis (Porphyr. zu s. I 3, 21).

Wie fleiBig die Horazischen Dichtungen ge-
lesen wurden und wie sein Sprach- und Gedanken-
schatz zum Eigentum der literarischen Nachwelt
ward, erkennen wir aus den Eeminiszeazen und
Anspielungen in der rOmischen Nationalliteratur
bis zu ihrem Ende (Hertz Analecta ad canninum
Horatianorum historiam, 5 BresL Indices lect.

1876—1882, bis zum J. 527; die Fortsetzung bis
1300 und Erganzungen ?u Hertz bietet M. Mani-
tius Analekta zur Gesch. des Horaz im Mittel-
alter, Getting. 1893: die Parallelen, Reminiszen-
zen und loci s :miles sind verarbeitet in der kriti-

schen Ausgabe von Keller-Holder; Erganzungen
zu vol. I 2 [1899] gibtWeyman Bl. f. G. (Miinchen)
XXXVI [1900] 224).

Ovid, Persius, Seneca, Val. Flaccus, Fronto,
Lactantius, Avienus, Ausonius, Damasus, Symma-
chus, Ambrosius, Hieronymus, Prudentius, Sido-
nius Apollinaris und viele andere lassen in ihren
gelegentlichen Anspielungen und Reminiszenzen
erkennen, dafl ihnen H. aus der Lekture ee-
laufig ist.

Ein wichtiges Zeugnis fur die H-Lekttire er-
halten wir durch die in acht Hss. (Paris. 7972
ca. s. IX, Paris. 7900 s. X, Leidensis 28 s. X,
Reginensis (Oxon.) P 2 s. X, Taurinensis I. VI
2 s. X/XI, Bruxellensis 9776—9778 s. XI, Paris.
8216 s. XH und Gothanus B 61 s. XV) erhaltene
Subscripts des Consuls Mavortins (527), die sich
nach den Epoden findet und demnach wohl dut
auf die Carmina und Epoden bezieht (Vettins
Agorius Basilius Mavortius v. e. et ml. exoom.
dom. excons. ord. legi et ut potui emendavi
eonferente mihi magistro Felice oratore urbis
Romae).

Indessen blieb nicht der ganze H. lebendig;
seine Weisheitslehren, in pragnante Form gefaBt,
eigneten sich ganz besonders fur Florilegiensamm-
lungen, und die vielen Zitate vornehmlich ethi-
schen Inhalts beweisen noch lange nicht eine
Lekture des Dichters selbst. Es ist statistisch
nachgewiesen (E. Moore Studies from Dante,
Oxford 1896, 197), daB die Zitierung der Horazi-
schen Lyrik vom 8. bis ins 13. Jhdt. so sehr
zugunsten der hexametrischen Dichtungen zuruck-
tritt, daB die Oden fast ausgeschaltet erscheinen.
Der .Ethiker* flberwog, und zu Dantes Tagen wuBte
inan schier von einem Lyriker H. nichts mehr.
Eine besondere Pflege der rOmischen Literatur
nehmen wir in der Karolingerzeit wahr (W. Ma-
nitius Geschichte der lat Lit des Mittelalters
I (1911) 248ff.), namentlich unter Alchvines Ein-
fluB, der bezeichnenderweise das Kennwort .Flaccus'
ffthrte. Wenn auch der horazische EinfluB weni-
ger in den Schriften der karolingischen Gelehrten
auffallt — Alchvine verfaBte einige Gedichte in
sapphischem Metrum —, so ist umso aoffallender
der Eifer, mit dem man die Horazischen Werke
abschrieb und kommentierte. Der Hauptstock
unserer Hag. stammt aus dieser Zeit Unter den
Nachfolgern Karls zog sich die Pflege der Antdke
mehr nach Lothringen curdck, wo spater Ottos L
Brader, der gelehrte Bruno, einer der wenigen, die
noch Griechisch verstanden, einen Stamm wiseeu-

schaftlich wohlgeschulter Geistlichen heranzog.
Auf ausgedehntere Nachahmung stoflen wir selten

:

auffallig ist sie in der Ecbasis captivi, wo etwa
Vs der Verse einen Cento aus H. darstellen; sehr
stark lehnt sich Amarcius, der im 11. Jhdt. die
Sitten seiner Zeit satirisch geiBelt, an H. an
(Manitius Anal. 48) und der Tegernseer MOnch
Metellus des 12. Jhdts., der in den VersmaBen
und in der Sprache des H. den hi. Quirinus be-

lOsingt, gehOrt zu den Vorlaufern der humanisti-
schen Imitatio.

Hier wird H. nach langer Pause zum ersten-
mal wieder lebendig. Petrarca war der erste, der
den .Ethiker' und Lyriker H. wieder gleich ein-
schatzte. Li Heidelberg hielt 1456 P. Luder die
ersten Vorlesungen iiber H. ; dort fertigte Werner
von Themar die erste deutsche tfbersetzung einiger
Horatiana. In Deutschland wetteiferte Conrad
Celtis (epod. 12), den Deutschen das zu werden.

20 was H. den ROmern war. Schon auBerlich (oda-
rum libri IV, epodarum 1. I) schlieBt er sich an
sein Vorbild an. Petr. Lotichius, Kaspar v. Barth
und besonders Jacob Balde, Simon Rettenbacher in

Kremsmunster sind die erfolgreichsten Nachahmer
Horazischer Muse in Deutschland. Unter den ita-

lienischen Neulateinern wandelt Jacopo Sannazaro,
Girolamo Vida, der auch eine Poetik im Geiste
des H. schrieb, und Andrea Navagerc gliicklich
in den Spuren Horazischer Lyrik. In den Nieder-

SOlanden ragt unter allem Johannes Secondus her-
vor, Daniel Heinsius, Janus Brukhusius, in Polen
Math. Kasimir Sarbiewski. Die Horazischen Metren
wurden mit erstaunlicher Meisterschaft angewandt,
aber sonst gilt das Wort Herders (I 404 Suph.): •

,Nun setze ich wirklich ein Genie von der GroBe
als H. in seiner Sprache war; er hatte alien inneren
Reichtum, Fttlle, GroBe und Feuer der Gedanken

seinem Lande, nach seiner Kultur, nach der
eigentnmlichen Wendung seines Geistes; dieser

40 H. von einem wflrdigen Gegenstand aufgefordert,
von der Muse gesalbet, von edlem Feuer durch-
drungen, greift nach der Leyer des Venusinischen
Dichters; er wftrde H. sein, aber nun singt er in
H.s Sprache. Sogleich wird der Gedanke vom
Ausdruck gefesselt; das Bild soil in seiner SchOn-
heit erscheinen und hat Flecken, die den Glanz
beschimpfen; es soil reich an Nebenbegriffen sein
und diese Nebenideen erniedrigen es : es soil groB
eiyhainen und wird gezerret, es^oll mit einem-

50 mal tlberraschen und schlagt uns ins Antlitz: es
wird mit Putz uberladen und erscheint klein:
Gedanke und Ausdruck sind wie jene zusammeu-
gewachsene MiBgeburt, die mit einem Haupte
lachte, mit dem anderen weinte, mit dem Rucken
aneinander stieB, sich fortzerrte und auf einer
Stelle blieb'.

Darum besann sich der national gesinnte Hu-
maniamus. So erschienen von Daniel Heinsius
1616 die .Nederduytachen Poemata', von Paulus

60 Melissus Deutsche Poesien (f 1602) mit dem Grund-
satz, der .Deutschen Muse und Poeterei Kleinod
von Griechen and BOmern zu gewinnen'. So be-
nutzte man ebenfalls H., am durch seine Metren,
Gedanken and vor allem poetischen .Lehren' be-
fruchtend and lauternd auf die heimische Literatur
eiiuuwirken; die lateinischen Poetiken von Vida
[de arte poetiea 1527) aber J. 8caliger binana and

.modemen' von Peletier — du Bellay — Bon-
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sard bis Boileau, Opitz bis Gottsched-Breitinger,

Pope bis Byron sind auf der Horazischen ars auf-

gebaut. Der Humanismus verdrangt auch den

Prudentius wieder aus den Schulen, der allinah-

lich seit dem 14. Jhdt. an Stelle des H. getreten

war. Konrad Celtis veranlaBt deutsche Tondichter

zu den Metren des H. vierstimmige taktfreie Weisen
zu komponieren (Tritonius 1507. Michael 1526.

Rohdus 1531. Senfl 1534. Duce 1539. Hofhaimer
1537,Frisiusl554),wahrendGlareanusnurUnisono-

satze entsprechend findet (1547) und Judenkunig

(1523) die einstimmige Weise durch Lautenbe-

gleitung stdtzt. Aber auch nationalen Geist suchte

man in die rOmische Form zu gieBen: in Ita-
licn war Petrarca vorangegangen in der imitatio

Horatiana; Dante, Ariosto, B. Tasso, Chiabrera

und Dutzend andere folgten (G. Curcio Q.
Orazio Flacco, Catania 1913); in Frankreich
fuhren italienischem Vorbild folgend du Bellay

und Ronsard die Horazische Ode ein, und Regnier
ahmt gliicklich die Satiren nach, bis auch Boi-

leau und La Fontaine die poetische Epistel in

Frankreich heimisch machen, wie das Petrarca in

Italien getan. In Deutschland schloB sicb

die Renaissancebewegung der franzOsischen etwas
spater an; der Ausgangspunkt ist die Universitat

Heidelberg, wo Werner von Themar die ersten

Verdeutschungen Horazischer Dichtungen heraus-

gegeben hatte. Weckherlin und Opitz machen
Schule. Um dieselbe Zeit machen in England Ben
Jonson, Milton, Dryden, Cowley den Sanger von
Venusia popular. Dieser ganzen Bewegung sind

gewisse Eigentumlichkeiten gemeinsam. Die Ho-
razischen Mafie waren den lateinischen Poeten

nie ganz aus den Augen entschwunden: hatte doch
die katholische Eirche Hymnen in Horazischen

Metren ins Brevier aufgenommen, dichtete doch
der Tegernseer Monch Metellus seine Gedichte zu
Ehren St. Quirini im Horazischen VersmaB. Und
die Humanistenpoeten waren wohlgeiibt in den
antiken Metren. Aber man begann in jenen Tagen
auch in die Nationalsprachen die Horazischen

MaBe uberzuleiten. W&hrend aber Ronsard nur
zweimal das Sapphikum anwandte, wollten N. Rapin,

Baif u. a. die metrisch-quantitierenden Verse des

H. in die franzOsische Literatur einfahren. Viel

leichter gluckt naturlich dieser Versuch dem Ita-

liener P. Abriani. In Deutschland ist abgesehen
von der gelegentlichen Verwendung Horazischer
MaBe bei Fleming, Gryphius, Tscherning, Zesen
das Wagnis von Schaevius interessant, samtliche

von H. angewandten Strophenformen in deutscher

Sprache vorzufuhren (1718). Die imitatio Hora-
tiana bet&tigte sich in verschiedener Weise. Zu-
nachst christianiaierte man den Heiden, z. B. c. HI
22 wird auf die Virgo Maria umgedichtet; oder
man nationalisierte lhn. Die Partner des Earners
sind Du Bellay die Englander; c. HI 6 wendet
N. Rapin zu einer scharfen Invektive gegen die

Hugenottenkriege. Damit im Zusammenhang stent

die Naturalisierung des Fremden; was dem H.
Tarent, ist Ronsard sein Vendomois, was jeneiS

der BandusiaquelL ist diesem die Fontaine Belle-

rie. Vaterl&ndiache Geschichte and Sage ersetzt

die fremde. So erwahnt N. Rapin statt Castor
and Pollux Charlemagne and Sainet Loys; der
PenerkOnig in e. HI 4 wird bei Weckherlin
ram JtOnig in Frankreich'. DemgemaB werden

die Zeitverhaltnisse den ungewohnteren -antiken

Sitten und Gebrauchen untergeschoben. Rennbahn
und trigemeni honores ersetzt Weckherlin durch
Ritterspiel und Burgermeisterposten; statt Tuben-
klang und Schwerterblitzen nimmt Du Bellay
Pulverdampf und Kanonendonner wahr; der sprode
Ligurinus muB bei Ronsard einem jungen Mad-
chen Platz machen; Homer, Stesichoros and Ana-
kreon werden bei Pope durch Milton, Spenser und

10 Cowley ersetzt; der Stiefsohn des Augustus muB
bei Opitz dem Grafen Donna weichen.

H. beherrscht die ganze Renaissancepoesie aller

Eulturstaaten wie etwa nur noch Vergil.

Einen letzten Hohepunkt erreicht die H.-Imi-

tation zugleich mit dem Anschwellen des Ana-
kreontismus. Seit der ersten Ausgabe der Ana-
creontea (1554) waren bald Nachbildungen in

lateinischer und in den Landessprachen erschienen.

Aber zu einer, fast mOchte man sagen, Weltan-
20 schauung wurde der anakreontische Optimismus,

wunderlich vermischt mit sokratischer Weisheit
und horazischer Lebenskunst in der Mitte des

18. Jhdts., eine Frucht der franzOsischen Salons,

in Deutschland durch Hagedorn charakterisiert,

dessen Weise uber Lessing und Goethe hinaus
bei Heine und Geibel noch nachklingt.

Der Neuhumanismus, der die griechische Lite-

ratur und Weltanschauung in den Vordergrund
rtickte, hat die rOmische Literatur und so auch

30 H. zuruckgedrangt, vielfach auch die Beurteilung
namentlich des Odendichters ungerecht gemacht
— Herder ausgenommen. Freilich die Form der
Horazischen Metrik erfuhr namentlich in der

deutschen Literatur uberraschende Fortschritte von
Elopstock bis Platen, Geibel, Leuthold. Aber die

Ode selbst findet nur noch wenig Vertreter, die

poetische Epistel ist so ziemlich ausgestorben, die

Satire in Sermonenform nicht minder. Die H.-
Imitation als solche ist zu Ende. Aber seine

40 goldenen Spruchveree sind immer noch geflttgelt,

und der BOmer, mannigfach parodiert und tra-

vestiert, unablassig neu ubersetzt, wird in seiner

Eigenart und kunstlerischen GroBe jetzt mehr ver-

standen und'gewftrdigt als je (v. Wilamowitz
Sappho und Simonides, Berlin 1913, 305).

VI. Ausgaben. Die Editio princeps in Folio

ohne Jahr und Ort stammt jedenfalls aus Italien

ca. 1470. Von den weiteren Ausgaben seien

hier nur diejenigen genannt, die besondere Be-
50deutung nach ihrer Auffassung haben. Fur die

Exegese heute noch brauchbar: ed. D. Lambini
(Lyon 1561 u. 0.). Wichtig ist die vollstandige

Ausgabe von J. Cruquius (Antwerp. 1579),

epochemachend die Ausgabe von Rich. Bentley
(Cambridge 1711, Neudruck mit vollstandigem

Index, besorgt durch C. Zangemeister, Berl. 1869).

Bentley erkannte als enter die Bedeutung des

cod. Blandinius; er richtet seinen H. zurecht nach
dem Grundsatz (zu c. HI 27, 15) : nobis et ratio et

60 res ipsa eentum eodieibus potiores sunt; er gibt

eine Menge sprachlicher und metrischer Beobach-
tungen, die Bentley s Ausgabe heute noch jedem
JQnger der Philologie empfehlen lassen. Freilich

ist die ratio nur zu oft die ratio des Kritikers,

wobei der Dichter zu schaden kommt; wir sind

fiber diese radikale Methode hinaus. Gleiches
Aufsehen erregte die Ausgabe der Oden and
Epoden Ton P. Hofman-Peerlkamp (1834).



Auch ihm ist die ratio MaBstab und zwar seine

Vorstellung von einem Ideal-H. ; was seinem abso-

luten Ideal nicht zu entspreclien schien, wurde
gestrichen, als F&lschung erklart. Hierin waren
ihm schon im 17. Jhdt. Guyet vorausgegangen,

der Verschiedenes als untergeschoben, und Har-
douin, der samtliche Lyrika des H. als Mach-
werke der Monche erklarte. Peerlkamp machte
Schule; seit sogar G. Hermann auf (lessen Seite

11) Q. Horatius Hylas, ein LampchentOpfer,
dessen Ware besonders in Rom haufig geftmden
wird; er lebte wahrscheinlich um die Wende des

1. Jhdts., CIL XV 6480. V 8053, 159. XI 6699,
101. [Oxe\]

12) Horatius Maveia[nu]s , Freund des Annius
Postum[us], CIL VIII 20684 (Saldae). [Stein.]

18) C. Horatius Pulvillus soil 277 = 477 mit
T. Menenius und 297 — 457 zura zweiten Male

getreten war, schlugen verschiedene in dieselbe 10 mit Q. Minucius Consul gewesen sein. Die Iden-

Kerbe: F. Martin, A. Meineke, S. Dyckhoff, C.

Prien, G. Linker, K. Lehrs, O. F. Gruppe; in

neuester Zeit F. Teichmflller (Das Nichthorazi-

sche im Horaztext, Berl. 1911). Angesichts der

250 Hss., der fast geschlossenen Textaberlieferung,

durch Paraphrasen, Zitate, Reminiszenzen gesttitzt,

sollte man liber derlei geistreiche Negationen hinaus-
sein. Auf Grand des erwahnten Dreiklassensystems

ist die lange Zeit mafigebende kritische Ausgabe

titat wird angenommen in den Fasti Cap., die zum
J. 297 erhalten sind und hier bieten: C. Hora-
tius M. f. M. n, Pulvillus II (vgl. Chronogr.
zweimal Pulvillo. Idat. zweimal PtMilio. Chron.

Pasch. 277 Ilov^Xtttiov, 297 Ilov^hUov), und wird

wohl auch vorausgesetzt bei Dionys, der unter

beiden Jahren denselben Namen laws 'Ogdno;
gibt (IX 18, 1. X 26, 1. 28, 1); dagegen heifit

nur der Consul von 277 bei Diodor. XI 58, 1

von 0. Keller und A. Holder (Leipz. 1864 20 rd'Cog 'Qgdnog IloXveiSog und bei Livius II 51, 1

-1870, v. 12 1899) aufgebaut (mit dem voll-

standigsten kritischen Apparat). Die Ausgabe von
F. Vollmer (ed. maior, Leipz. 1907. 19122) gibt

den knappsten Apparat unter Zugrundelegung seiner

Hypothesen. Auf der Hohe der Exegese, die auch
die frfiheren Brgebnisse geschickt mitverwertet,

stebt die Ausgabe von A. Kiessling-R. Heinze
(Oden u. Epoden, Berlin 1908 s

, Satiren 1910*,

Episteln 19083).

(daraus Cassiod.) C. Horatius, aber der Consul

von 297 bei Diodor. XI 91 , 1 Mdgxos 'Qgdxtog

und bei Liv. LTI 30, 1 (daraus Cassiod. ohne
Cognomen) M. Horatius Pulvillus (so wiede-

rum der von 277 bei Gell. XVH 21, 13), so-

dafi fflr diese Autoren die Identitat ausge-

schlossen ist. Allerdings notiert Liv. Ill 32, 3

beim .1. 301 = 453 den Tod eines Augurs C. Ho-
ratius Pulvillus an der Pest, nimmt also an, dafi

Illustrierte Ausgaben. Die alteste ist:30sich das Leben des Consuls von 277 aber das

Horacii Flacci Venusini Poete lirici opera cum
quibusdam annotationibus imaginibusque pulcher-

rimis aptisque ad Odarum concentus ac sententias

(StraBb. 1498) von Jac. L o c h e r. ttber die weiteren

s. E. Stemp linger Das Fortl. d. Horaz, Lpz. 47ff.

Horazische Oden in der Musik zusammeng. ebd. 41ff.

Horazkonimentare. l.Porphyrio. Haupt-
quelle cod. Ursinianus (Vatic. 3314) s. IX. Erste
Sonderausgaben von F. Pauly (Prag 1858/9) und

J. 297 hinaus erstreckthabe; aber jedenfalls zeigt

das Schwanken der Autoren, daB nur der Name
eines H. in den Fasten beider Jahre auf alter

Uberlieferung beruhte, und daB die Gleichsetzung

beider Consuln ebenso wie die noch uber den
ersten Consul H. Nr. 15 hinaufgefiihrte Filiation

dem spaten Eedaktor der Fasti Cap. gehort. In

das erste Consulatsjahr des H. fallt die Kata-

strophe der Fabier (vgl. o. Bd. VI S. 1877ff.);

F. Hauthal (Berl. 1864. 1866); die erste kriti-40nach dem iibereinstimmenden Bericht bei Liv. II

sche Ausgabe besorgte W. Meyer nach dem cod.

Monacensis 181 s. X, der auf denselben Arche-
typus zuruckgeht wie der cod. Ursinianus (Leipz.

1874). Die beste Ausgabe ist von A. Holder
Pomponi Porfyrionis commentum in Horatium
Flaccum (Innsbruck 1894).

2. Ps.-Acro. Die alteste Fassung der Scho-

lienmasse gibt der cod. Parisinus A, der mit den
Hamburger Bliittern zusammen fast vollstandig

51, 1—3 und Dionys. IX 18, 5. 24,. 3f. batte H.,

wahrend sein Kollege den Etruskerkrieg fahren

sollte, den gegen die Volsker erhalten, wurde erst

zurflckberufcn, als die Etrusker nach der Sehlacht

am Cremera auf das Ianiculum vorgedrungen waren
und Bom selbst bedrohten, und beschwor durch
seine Ruckkehr wenigstens die schlimmste Gefahr,

sodaB die Rflmer den Feinden wieder vor der Stadt

entgegenzutreten wagten, znerst beim Tempel der

die lyrisch-iambische Dichtung des H. kommen- 50 Spes (vgl. daruber Jordan-Halsen Topogr. d.

tiert (es fehlen: epod. 15, 1-16, 32; 17, 51—76;
in A fehlt epod. 16, 62—66). Die erste Sonder-

ausgabe zusammen mit Porphyrio veranstalteten

Pauly und spater Hauthal. Die mafigebende
kritische Ausgabe stammt von 0. Keller Pseud-
acronis scholia in Horatium vetustdora (I: Schol.

AV in cannina et epodos, Leipz. 1P02; II: Schol.

in serm. epist. artemque poeticam, Leipz. 1904).

3. Abgeschlossen ist die Schotienuntersuchung

Stadt Rom I 3, 365), dann beim Collinischen

Tor, und die Etrusker abzogen. Der annalistiscbe

Kriegsbericht, der die sehwere Bedrangnis Roms
nur wenig abschwacht, ist verhaltnismafiig gat
und alt. Bei dem zweiten Consulatsjahr ist eben-

falls ein fester Kern des annalistischen Berichts

bei Liv. Ill 30, 1—8 und bei Dionys. X 26, 1

— 30, 8 zu erkennen; die Zerstorong von Corbio

(vgL o. Bd. TV S. 1218 Nr. 1) und die Vennehrnng
noch nicht; es fehlen noch kritische Ausgaben der 60 der Zahl der Volkstribunen auf zehn (vgl. Momm-
Scholien jttngerer Hss.; dann ist auch der Zu-
sammenhang unter den mittelalterlichen Kommen-
taren noch nicht festgestellt (vgl. den Kommentar
zu den Sermonen im cod. 1433 der Biblioteca
governativa di Lucca: A. Mancini Atti del con-

gresso int. di scienze stor., II [Rom 19051 248).

(6. Cureio Commenti medio-evali ad Orano, Ri-
vista di filoL XXXV [1907] 43). [Stemplinger.]

sen Staatsr. II 275f.) gehoren ihm an; die Zn-
weisung des um Corbio gefahrten Aequerkrieges

an H. (Liv. HI 30, & Dionys. X 30, 7f.) ist die

alteste Erweiterung dieses Kernes, die nach be-

kanntem Schema hergestellte Verbindung der
beiden uberlieferten Ereignisse der aufieren und
der inneren Geschiehte die zunachst folgende und
endlich die Ausschmuckung des Ganxen, wobei H.

2401 Horatius Horatius 2402

eine Hauptrolle erhielt (Dionys. X 28, 1—29, 1.

30, 1 : H. gegen den Tribunen Verginius vor dem
Volke, wie nachber im Senat L. Quinctius gegen

C. Claudius [o. Bd. ni S. 2864]), der AbschluB.

14) L. Horatius Pulvillus, wird zusammen mit

P. Valerius von Liv. VI 6, 3 hinter den vier

durch Diodor XV 25, 1 (zwei auch durch Chro-

nogr.) bezeugten Consulartribunen von 368 = 386
genannt. DaB die Falschung (vgl. Nr. 7) ziem-

lich spat ist, sieht man noch aus den gering-

fugigen und uberflussigen Rollen, die selbst die

Livianische Erzahlung dem H. (VI 6, 14. 9, 6)

und dem Valerius (s. d.) bei den Ereignissen

dieses Jahres zuteilt.

15) M. Horatius Pulvillus (der Beiname zuerst

bei Cic. de domo 139) ist in die Geschiehte von
der Vertreibung der Tarquinier nur in der am
meisten ausgeschmuckten und demnach am spate -

sten entstandenen DarsteUung hineingezogen wor-

den : nach Dionys. IV 85, 3f. wurden T. Herminius
und M. Horatius von Konig Tarquinius als seine

Stellvertreter im Lager vor Ardea zuruckgelassen,

teilten dem Heere die in Rom erfolgte Umwal-
zung mit, lieBen es daruber abatimmen, verwei-

gerten auf seinen BeschluB hin dem KOnige die

Aufnahme, schlossen mit den Feinden einenWaffen-
stillstand und fuhrten die Truppen in die Stadt

zuriick. Fur diese Ausgestaltung der Erzahlung
ist charakteristisch, daB sie alien in den nachsten
Jahren genannten Consuln eine Rolle bei den Er-

eignissen, die mit der Begrundung des Freistaats

zusammenhangen , znteilen will (vgl. o. S. 834,
13ff. , wo diese Episode nachzutragen ist). Als
Consul wird H. allgemein verzeichnet im ersten

Jahre der Republik 245 = 509 und zwar als

Kollege des P. Valerius Poplicola, nachdem L.

Tarquinius Collatinus in die Verbannung gegangen,

L. Brutus im Kampfe gefallen und Sp. Lucretius

nach wenigen Tagen gestorben war (Liv. DI 8, 4.

Flor. I 3, 4. Eutrop. I 10, 2. Cassiod.; ohne
Cognomen Dionys. V 19, 2. XI 5, 1. Pint. Popl.

12, 6. Zonar. VII 13). Als Consul zum zweiten-

mal wird er wiedernm mit Valerius, der das Amt
zum drittenmal fuhrte, genannt in den Fasten,

die von den Capitolinischen abhangen (Chronogr.

Idat. Chron. Pasch., uberall nur das leicht «nt-

stellte Cognomen), bei Dionys (mit Cognomen V
21, 1, ohne Cognomen in der Erzahlung 23, 3.

32, 3. 35, 5) und bei Tac. hist. DII 72 (s. u.),

wahrend bei Livius (und daher auch bei Cassio-

dor) dieses Consnlpaar ausgefallen ist. Von Taten
des H. wird nor eine einzige, aber allgemein flber-

liefert, namlich die Weihung des von den letzten

Konigen erbauten capitolinischen Iuppitertempels.

Aus den Worten des Dionys. V 35, 3: xrjr &'

dvUqtooiv . . . xal xrfr aitygaiprjv cXafit Mdgxos
"Otjduos ergibt sich als die alteste Quelle dafQr

die Weihinschrift des Tempels, — die ubrigens
bei seinen wechserrollen Schicksalen (vgl. o. Bd. in
S. 1532) nicht etwa erst in dem Brande von 671
= 83 verschwunden zu sein braucht. Die Histo-

riker, die einerseits den H. als Amtsgenossen des
Valerias, anderseits als Dedikanten des Heilig-

tums annahmen, legten sich die Frage vor, warum
diese Ehre ihm and nicht dem in der Vulgar-
tradition sonst mehr herrortretenden Valerias ru-
teil geworden sei, and beantworteten die Frage
entweder damit, dafi H. durch das Los dazn be-

stimmt worden sei (Liv. II 8, 6. Dio frg. 18, 1

;

iviot bei Plut. Popl. 14, 5), oder damit , daB er

die Weihung vollzog, wahrend sein Kollege zu-

fallig auf einem Feldzuge abwesend war (Dionys.
V 35, 3. Hut. 14, 4). Mit diesen Erkiarongen,
die an sich vollstandig gentlgten, wird aber die

weitere Erzahlung verbunden, daB H. wahrend der
heiligen Handlung die Nachricht vom Tode seines

Sohnes empflng, aber sich dadurch nicht aus der
10 Fassung bringen lieB und in voller Ruhe die

Weihung zu Ende fuhrte. Bei der Verbindung
dieser Anekdote mit dem vorliegenden Bestande
der Tradition hatten manche Historiker das Ge-
fuhl, dafi sie eigentlich unnotig sei, und snehten
das dadurch zu beseitigen, dafi sie die dem H.
uberbrachte Trauerbotschaft als eine Erfindung
des auf seine Auszeichnung eifersuchtigen Kol-
legen oder der Seinigen hinstellten (vgl. die im
einzelnen abweichenden Angaben bei Liv. II 8, 7f.

20 [daraus Serv. Aen. VI 8. XI 2]. Hut. 14, 6—8.
Dio frg. 13, If.). Schon der alteste Gewahrs-
mann Cicero (de domo 139) ist davon beeinfluBt,

wenn er sagt: M. Horatius Me Pulvillus, cum
eum multi propter invidiam fietis reli-

gionibus impedtrent, restitit et eonstantissima
mente Capitolium dedicavit; aber er betrachtet

hier den H. offenbar nicht sowohl als Consul als

vielmehr als Pontifei, und ausdrucklich hat er

ihn jedenfalls als Pontifex bezeichnet in der

30 Wiederholung dieser Erzahlung in seiner Conso-
latio (vgl. den verkiirzten Auszug bei Hieron. ep.

60, 5 ad Heliod. I 384f. Vallarsi = frg. 15 bei

Cicero ed. Mailer IV 3, 336f.), wie aus den da-

von abh&ngigen Autoren Val. Max. V 10, 1 und
Sen. cons, ad Marc. 13, If. mit Sicherheit zu ent-

nehmen ist (vgl. als von Ciceros Consolatio ab-

hangig auch Symmach. ep. Ill 6, 3 p. 72, 6ff.

Seeck). Daraus folgt, daB in unseren Quellen zwei
ursprunglich verschiedene und fur sich stehende

40 Bestandteile zu einer Erzahlung verschmolzen
sind, die Angabe der Annalisten, dafi der Consul
H. die ihm zugefallene Tempelweihe vollzogen

habe, und die paradigmatische Anekdote von dem
standhaften Pontifex, die fast naturgemafi auf
die Weihung des beruhintesten rOmischen Heilig-

tums und folglich auf H. abgestellt wurde, die

ubrigens anscheinend sohon in Ciceros Consolatio

mit. dem Verhalten Xenophons beim Tode seines

Sohnes Gryllos verglichen worden ist (Sen. a. O.

;

50 vgl. Cic. bei Hieron. a. 0. Val. Max. V 10, 1

und eit. 2. Symmach. a. 0.), aber deshalb noch
nicht mit Soltau (Anfange der rOm. Geschicht-
schreibung [Leipzig 1909] 88, vgl. 102) fur einen
Abklatsch dieses griechischen Exemplums zu hal-

ten ist. Wenn aber zwei von Haas aus sich aus-

schlieBende Cberlieferongen aber den Consul H.
und den Pontifex H. als Dedikanten des Heilig-
tums bestanden, so ergibt sich, daB in der Weih-
inschrift aberhaupt nur dessen Name und gar

60kein Amt genannt war. Infolgedessen war aus
ihr auch nichts aber das Jahr der Weihung zu
entnehmen, und die Ansichten konnten darllber

anseinander gehen, auch nachdem man sich da-
hin geeinigt hatte, sie dem H. als Consul zuzu-
schreiben. Dionys verlegt wie den Ponennakrieg,
so auch die Tempelweihe in das bei Livius fen-
lende xweite Consulat des H. and dee Vaterias,
in das dritte Jahr der Republik (V 85, 3, vgl.
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III 69. 2. IV 61, 3), und ebenso sagt Tacitus in

seiner tTbersicht fiber die Geschichte des Capitols

hist. HI 72: pulsis regibus Horatius Pltlvittus

iterum consul dedieavit; Livius dagegen setzt

die Tempelweihe in das erste Jahr nach Ver-

treibung der KSnige, in das Consulat des H., das

fur ihn das einzige, fur andere das erate ist (II

8, 6, vgl. VII 3, 8 und Plut.), und stimmt darin

tibeiein mit der berfihmten Stelle des Polyb. in
22, 1 : ylvovxai ovv&ijxat 'Pa/taioig xai Kagirjdo- 10
vlotg stQ&tai xaza . . . zovs xqcotov; xataoia&ev-

zas vnaxovs /una tijv z&v fiaaMtov xazdhiaiv,

iqp' &v owe/it) xaSuQco&^vai xai to tov AiAs

tsodv zov KanstmXiov. Nach Plin. n. h. XXXIII
19f meldete die Weihinschrift des Concordiatem-

pelchens des Cn. Flavins -vom J. 450 = 304 (vgl.

o. Bd. VI S. 2527) , factam earn aedem GCIIII
(falsch COG1II1 Hss.) annis post Capitolinam

dedicatam. Da also die Zahl der Jahre zwischen

beiden Ereignissen feststand, konnte man zu zwei 20
verschiedenen Ansetzungen der capitolinischen

Tempelweihe nnr deshalb gelangen, weil nicht

ebenso auch die ganze Eeihe der eponymen Jahr-

beamten dieser Zwischenzeit feststand, sondern

fiber einige Consulkollegien Zweifel bestanden,

wie ja u. a. die Auslassung des zweiten Valerisch-

Horazischen Colleginms bei Livius beweist. Solche

Zweifel waren hinsichtlioh des H. gehoben wor-

den, wenn man ihn in seiner capitolinischen In-

schrift einfach als Consul — oder viehnehr mit 30
dem entsprechenden, damals fiblichen Titel des

Praetors — oder als consul iterum bezeichnet

gefunden hatte; man fand darin aber nichts der-

artiges, und folglich blieben die Zweifel bestehen.

Die Voraussetzung bei den meisten Neueren, z. B.

bei Leuze (Die rCmische Jahrzahlung [Tubingen

1909] 325ff., wo die ttbrige Literatur zu finden

ist), daB H. in einem seiner Consulate den Tem-
pel geweiht babe, ist insofern nicht notwendig,

weil sie sich nicht auf die Inschrift berufen kann ; 40
gerade Cn. Flavius hat gegen die Behauptung
der patrizischen Pontifices, daB nur ein Consul

oder ein anderer mit Imperium ausgestatteter

Magistrat eine Weihung vollziehen dune, beim
Volte seinen Anspruch durchgesetzt , daB er als

curulischer Aedil seine Eapelle dedizieren konnte

(Liv. IX 46, 6) ; das ist wohl der AnlaB, bei dem
man auf die Inschrift des H. zurfickging und aus

ihr verschiedene Folgerungen zog, weil sie nur
seinen Namen bot und keinerlei Amt oder Titel. 50
Es ist deshalb die Frage der Tempelweihe des

H. unabhangig von der Frage nach den Consuln

des ersten Jahres der Republik. Die Vulgar-

tradition gibt fflnf Namen in vier Kollegien, so

daB der eine in zwei und der andere in drei Kol-

legien wiederkehrt: Brutus erst mit Collatinus,

dann mit Valerius, Valerius aber weiterhin noch
mit Lucretius und zuletzt mit H. ; Livius (II 8,

5) sagt : apud quosdam veteres auctores non in-

venio Lueretium consulem, Bruio statim Hora- 60
tium suggerunt; Polybios (a. O.) nennt Asvxior
'lovriov Bgovzov xai Mdgxov 'Ogaziov zovs xqw-
tovs xaxaaxa&irtae vncnovg. Im Vergleich mit
der Vulgartradition erscheint doch die Angabe
jener veteres auctores urn eineo Grad reiner and
die Polybianische urn zwei weitere Stufen ent-

tentet; LucTetius ist am spatesten in die Lute
eingefogt worden, Valerius and Collatinus etwas

friiher. Gegen diese allgemein angenommene An-
sicht ist (von Leuze a. O. 330, 409, dem sich

soeben Eornemann Der Priestercodex in der

Regia [Tfibingen 1912] 55f. anschlieBt, um
weitere Folgerungen zu Ziehen), das Bedenken
erhoben worden, warum von der umgestalten-

den Falschung H. znm Consul suffectus de-

gradiert und nicht der spater eingeffihrte Col-

latinus gleich als solcher eingefuhrt wurde. Das
Bedenken schwindet, wenn man erwagt, daB die

Erweiterung der Consulliste durch die Vulgar-

tradition vom Sturz der Tarquinier bedingt wurde.

Denn Collatinus als Verwandter der Tarquinier

und als Gemahl der Lucretia war als Consul nur
denkbar unmittelbar nach dem durch den Tod
Lucretias herbeigeffihrten Ende der Tarquinier-

herrschaft, nicht als Nachfolger eines bei diesen

Ereignissen unbeteiligten Mannes wie H.; ander-

seits lieB sich ffir das Verschwinden des Colla-

tinus vor dem Ablauf seines Amtsjahres sehr

wohl eine glanbwfirdige Motivierung finden, da-

gegen nicht ffir ein solches vorzeitiges Verschwin-

den des H., zumal da dessen Name bald darauf

noch einmal in den Fasten stand. Die PersOn-

lichkeit des H. ist die einzige unter denen der

Consuln von 245 = 509, zu deren Erflndnng die

konventionelle Darstellung der rOmischen Ver-

fassungsanderung keinerlei Eandhabe bot; nur
wenn unabhangig von der Inschrift des capitoli-

nischen Tempels, die ihn als den Weihenden
nannte , eine feste flberlieferung bestand , daB
dieser Tempel unmittelbar nach der Verfassungs-

anderung geweiht worden sei, konnte von hier

aus sein Name in die Consulliste eindringen;

sonst haftet er darin fester als jeder andere —
gleichviel, wo ihn Polybios gefunden hat. Auch
gegen die Eristenz eines Consulpaares Valerius

und H. in der ersten Zeit der Republik lassen

sich daraus, daB diese Namen spater wiederum
miteinander verbunden in den Fasten erscheinen,

keine zwingenden Beweise entnehmen; es ist mOg-
lich, dafi die Verbindung beider Namen in dem
Collegium von 247 = 507 nicht ohne Einflnfi auf

die ganze Einffihrung des Valerius in die Consul-

reihe und die Geschichte von 245 = 509 war.

Als Grundlage der ganzen Tradition fiber H. bleibt

also einerseits die Nennung eines M. Horatius in

den ersten Zeilen der rOmischen Eponymenliste,

vielleicht an zwei Stellen, und anderseite die

Nennung eines M. Horatius als Dedikanten in der

Aufschrift des alten capitolinischen Tempels; die

Festigkeit dieser Grundlage selbst entzieht sich

weiterer Nachprfifung. [Mfinzer.]

Horbida (rfc 'Ogfi&as cod. Stadiasm. mar. m.

§ 281 von C. Mfiller G. G. m. I 499 emendiert

»/ 'Ogopida, erklart als Inselchen Lebinthos, s. d.

[Bfirchner.]

Hordeonius. 1) M. Hordeonius, procurator

der provineia Nar[bonens(i*)], stiftet nach seiner

Rfickkehr in Bom ein Bild der Concordia (im Tem-

Sel der Gottin am Forum RomanunV) ffir das Wohl
es Kaisers Tiberius (pontifex maecanus, zwischen

10. Marz 15 and 16. Man 37 n. Chr.), CIL VI
92 (and add. p. 831) = 80690. [Stein.]

2) T. Hordeonios, Haupterbe dee im J. 709
= 45 verstorbenen Pnteolanen M. Cmvius (o. Bd.
IV 8. 120f. Nr.6) naeh Cie. ad Att Xm46, 8,

wohl auch gemeint ebd. XVI 2, 1 (ana Puteoli
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vom folgenden Jahre), wo aber der Briefschreiber
oder ein Eopist aus Versehen zweimal den be-
kannteren Namen HorUnsius geschrieben hat, vgl.

0. E. Schmidt Eh. Mus. LLH 237f. LV 403f.
DaB die Hordeonier ahnlich wie die Cluvier eine
«ampanische Kaufmannsfamilie waren, die nach
dem Oaten Handel trieben, lafit sich aus manchen
Inschriften etwas alterer Zeit schliefien (z. B.
capuanische Weihinschrift der Magistri Cereris

langten Hilfstruppen abzulenken und die Legi-
onen durch uinen Scheinaufruhr festzuhalten,
hatte H. schon friiher dem CiviliB in personlicher
Unterrednng (wohl in Mainz, Nissen Bonner
Jahrb. CXI/XII 66) Weisung gegeben; Tac.
IV 13. V 26. Dementsprechend zogerte er selbst
mit der Absendung der Hilfstruppen (ebd. H 97)
und trug auch noch zur Ausbreitung der Empo-
rung dadurch bei, daB er deren Anfange absicht-

von 648 = 106 CIL I 566 = X 3779 = Dessau 10 lich unbeachtet lieB, IV 18 vgl. 24. Erst nach
3340, des Pagns Herculaneus von 660 = 94 CIL
I 571 = X 3772 = Dessau 6302; delische Bei-
tragsliste fur die Agora der Italici nach 666 = 88
Bull. hell. XXXI 462, vgl. XXXVI 44).

[Mfinzer.]

8) Hordeonius Flaccus, Statthalter von Ger-
mania superior, Tac. hist, (im folgenden bloB
Tac. zitiert) I 9, daher Consular (vgl. I 56 con-

sularis legatus; das Jahr seines [Suffect-] Con-

Eintreffen der Nachricht von der Vertreibung
der romischen Besatzung auf der insula Bata-
vorum lieB er den Legaten (der XV. Legion) Mu-
nius Lupercus mit den beiden dem Schauplatze
zunachst stehenden Legionen (V. XV) gegen Civi-
lis anrucken. Die ungeniigende Mafiregel endete
aber mit dem Rfickzuge nach Vetera, IV 18.

Einen weiteren MiBerfolg hatte des H. Unent-
echlossenheit bezuglich der acht Batavercohor-

sulats ist unbekannt). Plut. Galba 18. Als Nach- 20 ten, die im Begriffe standen, dem Rufe des Vi-
folger des Verginius Rufus von Galba zu diesem
Amte berufen (Plut. ebd. 10), hatte er sein

Hauptquartier in Mogontiacum (M o m m s e n
R. G. V 117), wo die Leg. IV Macedonica und
XXII Primigenia stationiert waren, auBerdem
gehbrte die Garnison von Vindonissa (XXI Ra-
pax) zu seinem Armeekorps. Nachdem der Statt-

halter von Germania inferior, A. Vitellius, zum
Kaiser ausgerufen war and sich zum Zuge nach

tellius nach Rom folgend, von Mainz abzumar-
schieren, als sie Civilis zum Anschlusse auffor-

derte, und die nun trotz der von H. gemachten
Zugestandnisse diesem den Gehorsam kiindigten
und zu Civilis zu stoBen trachteten, Tac. IV 19;
vgl. auch Munzer Bonn. Jahrb. CIV (1899)
90, 2. Da sich auch der von H. einberufene
Kriegsrat wegen Unzuverlassigkeit der Auxilien
und Mangel an Veteranentruppen dagegen aus-

Italien anschickte, wurde H. der Hiichstkomman- 80 spricht, unterbleibt vorerst jede Aktion; spater
dierende in den Rheinlanden uberhanpt. Dies
scheint Tae. hist. II 57 mit den Worten eura
ripae Hordeonio Flacco permissa anszudrficken;

vgl. Riese Korr.-Bl. d. Westd. ZtBchr. XIV
(1895) 151. Jetzt unterstanden ihm auch die

Legionen von Germania inferior (V. XV in Ve-
tera, XVI in Novaesium. I in Bonn); vgl. Hen-
derson Civil War 253ff. Der ganzen Amts-
fiihrung dieses alten, kranken Mannes, der viel-

erlaBt H. aber doch nach Bonn den Befehl, die

Cohorten aufzuhalten, mit der Absicht, sie selbst

im Rucken zu fassen. Er wiederruft aber soiort

wieder diese Anordnung, so daB die Schlappe,
welche die Bonner Legion in dem von den Sol-

daten erzwungenen Kampfe erleidet, der Hinter-
haltigkeit der Fuhrer zugeschrieben werden kann;
ebd. 19, vgl. 24f. Auf die Nachricht von der
Belagerung von Vetera durch Civilis muB sich

leicht eben deshalb auf jenen verantwortnngs- 40 H. endlich zu einer ausgiebigeren Aktion ent
vollen Posten gestellt worden war, um die Ak-
tionsfiihigkeit des Heeres zu lahmen (vgl. Schil-
ler Gesch. d. r8m. Kaiserz. I 369), ist der Stem-
pel der Hilflosigkeit und der halben MaBregeln
aufgepragt. Dadurch dafi er um Beginn des
J. 69 Gesandte der Lingonen wegen ihrer Hetz-
reden heimlich zur Nachtzeit aus dem Mainzer
Lager entfernen lieB, entfachte er nur destomehT
den Unmut seiner Soldaten, Tac. I 54, und als

schlieBen, die er damit einleitet, daB er die

Aushebung von Hilfstruppen in Gallien anordnet
(ebd. 24). Die Unzufriedenheit der auf Seite

des Vitellius stehenden Soldaten fiber seine bis-

her gezeigte schwachliche Haltung und den dem
Vespasian geleisteten Vorschub hatte ja auch be-

reits einen derartigen Grad erreicht, daB man
jetzt schon mit dem Gedanken spielte, ihn zu

beseitigen. Diese Erregung dammte H. dadurch
am 1 . JSnner 69 H. den Mainzer Legionen den 50 ein, daB er einen von Vespasian gesandten Brief
Eid fur Galba abnahm und diese dessen Bild-
nisse zertrBmmerten und der Republik denTreaeid
schworen, stand er nntatig und hilfloe dem Frevel
gegenflber, ebd. 55fl. Plut. Galba 22. Als dann
das niederrheinische Heer Vitellius als Imperator
begrfiBte und am 3. Janner auch das oberrhei-

nische zu ihm flberging (Plut. ebd.), wird sich

auch H. ihm untergeordnet und die TVuppen auf
ihn vereidigt haben. Spater jedoch, als Vespa-

den Soldaten vorlesen lieB und den Uberbringer
dem Vitellius auslieferte. Dem Legaten der XXII.
Legion aber, Dillius Vocula, erteilte er den Be-

fehl, mit Vexillariern der Mainzer Legionen in

Eilmarschen rheinabw&rts zu marschieren, wSh-
rend er selbst, krinklich and nieht gewillt, den
Insulten der Soldaten sich auszusetzen, auf
seinem Geschwader die Expedition begleitete,

ebd. 24. Da sich bei der Ankunft in Bonn aueh
sian auf den Plan trat, bildete die Parteinahme 60 die Stimmung der dortigen Garnison wegen der
ffir diesen das einzig Konsequente im Leben des
H. Zoneigung und das Bestreben, einem nener-
liehen Kriege vorzubeugen, gibt Tae. IV 13 als

deren TJrsaehen an. MSglieherweiae war aber auch
Rivalitat gegen. seinen ehemaligen Kollegen Vi-
tellius mit im Spiele. Analog der in einem
Sehreiben des Antonins Primus an Civilis er-

gangenen Aufforderung, die Ton Vitellius ver-

erwShnten Sehlappe gegen H. kehrt, lSSt er

wiederum, gleichsam als Rechtfeitigung, die

Kopien der Briefe, in denen er answartige Hilfe
verlangt hatte, den Soldaten vorlesen, deegleichen

die einlangenden Korrespondenten der Mann-
aehaft frflher als den Offliieren bekannt madien,
was Taeirus als gmndverkehrte MaBregel eha-

rakterisiert. Er greift aneh einen R&delsfOhrer
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heiaus und laflt ihn in den Ariest abfiihren.

In Colonia Agrippinensis (Koln) ftammt neuer-

dings der Geist der UnbotmaBigkeit in dem
durch die Bonner Garnison verstarkten Heere

auf. Da jetzt Vocula die starke Hand zeigt und
daher allgemein zum Oberbefehlshaber verlangt

wird, gibt H. die Leitung an ihn ab und stellt

ihm in Novaesium (Neusse), dessen Legion eben-

falls dem Zuge sich ansehlieBt, den Herennius
Gallus an die Seite. Es hat den Ansehein, daB
erst mit dieser Attachierung und dem Zuriick-

bleiben des H. in Novaesium die selbstandige

Mission des Vocula beginnt; denn bier trennte

sich H. von dem Expeditionskorps (nach allge-

meiner Annahme, z. B. Heraeue zu Tac. IV 31,

nicht in Koln, wie N i s s e n 70f. meint). Den
abwesenden H. beschuldigten die Soldaten bei

einem in Gelduba erlittenen Ungemach des Ver-

rates, und dei durch MiBhandlungen eingeschiich-

terte Herennius Gallus erhebt dieselbe Beschul-

digung; Tac. IV 27. Nach dem EintreHen der

Nachricht von der Niederlage der Vitellianer bei

Cremona — also etwa in den ersten Tagen des

November— nimmt H. die Truppen (in Novae-
sium) fiir Vespasian in Eid, wobei die Veteranen
ihren Widerwillen nicht verbergen (ebd. 31), und
folgt spater, nachdem Vocula nach dem vor-

laufigen Entsatz von Vetera, durch Abteilungen

der dortigen Legionen verstarkt, wieder in No-
vaesium eingetroffen ist, eine von Vitellius ein-

gelangte Geldsendung den das Donativ ver-

langenden Soldaten in Vespasians Namen aus.

Dies entfacht den Groll aufs neue. Ohne auf

Widerstand seitens der Offiziere zu stoBen,

dringen die vom Wein und nachtlichen Zu-

sammenrottungenerhitztenMeuterer in dasSchlaf-

gemach ihres Legaten und ermorden ihn; ebd.

36, vgl. V 55. Die nSchstfolgenden Tac. IV 37
erzahlten Ereignisse fallen bereits nach dem
Tode des Vitellius (20. Dez. 69), so daB also

auch des H. Ermoidung um diese Zeit anzu-

setzen ist.

H. war alt und litt stark an Podagra; Tac.

I 9. IV 24. Plut. Galba 18. Er entbehrte der

nStigen Erfahrung (Plut. a. 0.), Energie und
Autoritat und wurde daher von den Soldaten

verachtet; Tac. I 9. IV 19. Plut. a. 0. (vgl.

Tac. I 56 und die in Reden gegebene Charakte-
ristik ebd. 52. Plut. a. 0. 22 axtit

.

. . T6X$a xai

eiScoim), so daB er nicht einmal in ruhigen
Zeiten zum Anfuhrer qualiflzieri gewesen ware;
Tac. I 9. Wenn auch in diesen Eigenschaften
der stete MiBerfolg und in seiner Parteinahme
fur Vespasian, durch die er sich in Widerspruch
mit den Truppen setzte und sich deren HaB zu-

zog, die zweideutige Haltung des H. Erklarung
findet — er gilt den Soldaten als Verrater; vgl.

auch Tac. TV 77 — , so hat doch anderseits die

Unzuverlassigkeit der Auziliartruppen und der
durch den Abzug des Vitellianischen Heeres ge-
sehwaehten und dnreh Neuaushebung erganzten
Legionen (Tac. n 57. IV 19, vgl. I 61) jedes
tatkraftige Vorgehen unterbunden.

Ob der M. Hordionius M. f(ilius) Flaeeus,
als dessen Vater ein if. Hordionius Orient ge-
nannt wild, auf einer in zwei Exemplaren ge-
fnndenen Grabsebrift yon Forum Popili CIL XI
583 (fiber die Sehreibong desNamens Sehnlze

Lat. Eigenhamen 306) mit dem Legaten in ver-

wandtschaftlichem Zusammenhang steht, ist un-

gewiB.
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nr. 146. Fabia Onom. Tac. 351f. Riese Das
rhein. Germanien in der ant. Lit. (Leipzig 1892)

122ff. Weynand o. Bd. VI S. 2643f. Momm-
sen R. G. V1 120ff. v. Domaszewski
Gesch. der rom. Kaiser (Leipzig 1909) II 115ff.

10 Henderson Civil War and Rebellion (Lon-

don 1908) 259ff. N i s s e n Bonn. Jahrb. CXI/XII

65ff. Wei chert Westd. Ztschr. XXI 153f.

K o e p p Die Romer in Deutschland, Monogr.

zur Weltgesch. XXII (1905) 48ff. [Gaheis.]

4) P. Hordeonius Lollianus s. Lollianus.
Horia (QP1A), als Beiname der Demeter,

irrige Lesung einer kaiserzeitlichen Hiinze von
Smyrna, vielmehr ACIA, vgl. Pick Osterr. Jah-

reshefte VII 1904 Sonderabdr. 18. [Regling/]

20 Horlos (Vgios), Epiklesis von Gattern als

Schiitzer der Grenzen und Grenzsteine: 1) Zeus
H.: Plat. Legg. Vni 842 E. Ps.-Demosth. VII
39f. Poll. IX 8. Anon. Ambros. 71. Laur. I 66
(Schoell-Studemund Anecdot. I 265f.). Der
rOmische Terminus wird als fadg ogwg (Plut. Num.
16) oder als Ztvg "Vgiog (Dion. Hal. antiqu. II

74), die Terminalia als Fest zwv 6gia>v detov (Dion.

Hal. a. a. 0.) bezeichnet.

2) Apollon H., Tempel in Hermione, Paus. II

30 35, 2, dessen Vermutung, der Kult sei nach einem
siegreichen Kampf um die Landesgrenzen gestdftet,

nicht wahrscheinlich ist Apollon schfitzt als

Apollon Agyieus die StraBe, als H. den Grenz-

stein. [Jessen.]

Horisios (Horisius Plin. n. h. V 142), ein

Flufichen, das neben dem Rhyndakos der Pro-

pontis zustromt. Wahrscheinlich Schreibfehler

statt Tarsios, s. d. [Biirchner.J

'OounaC sind in Athen bezeugt aus 418 CLA. IV
40 lb 53 (Dittenberger Syll.2550), siesollendasNe-

leion abgrenzen (ogioai). Sie konnten der Zeit nach
identisch sein mit den 6. oi nevxqxovxa Hyp. Ill

16, welche lange vor der Zeit der Rede (vgl.

Blass Att. Ber. in 22 61) einen Hfigel im
oropischen Gebiet dem Amphiaraos ausgesondert

und abgegrenzt haben sollten. Sie waien schwer-

lich eine standige Behorde, bei einem Ausschufi

mit ahnlichen Aufgaben (CIA IV 2, 104 a) vom
J. 351 steht keine solche Bezeichnung, und nach

50 Philochoros und Androtion bei Didymos Berlin

1904 col. 13 und 14 waren es schlieBlich nur

zwei 6. , die die Uga ogyde abgrenzten. Auch
in Herakleia IG XIV 645 sind 5 6. besonders*

erwahlt 1 7, vermessen heiliges Land 13, erstreiten

es von nnbefugten NutznieBern 54, bleiben fiber

ein Jahr im Amt 95, wirken bei der Verpachtung

mit 97; ihnen zur Seite steht ein Schreiber und .

ein Feldmesser 187. Ein anderes Mai sind es-

3, II 3. Sonst horen wir von d. in Chios (Bull.

60 hell, m 244), die Eigentumsverhftltnisse regeln,

und Mylasa, Le Bas-Waddington Asia min.

423f. VgL Bekker Anekd. I 287. Hermann-
Thalheim Rechtsalt* 59. [Thalheim.]

Herkios, Horklol COgxioe, VgxuH). Vgxwi
fooi sind alle Gotter, die man als Sebwuneugen
anruft (Eurip. Phoin. 481, vgL Iph. Taor. 747.

Thnc II 71. Aeschin. I 114. Flat Eamen. 17.

PolL I 38. In dem Schwur der Messenier (Le

Bas Megar. et Pe"lop. 328a = Dittenberger
Syll. 181, 23) werden als Schwurzeugen neben
Zeus Ithomatas, Hera u. a. auch ,alle foot Sgxtoi'

angerufen; vgl. auch Dittenberger Syll. 97, 30.

Da Zeus der erste Schwurgott ist (vgl. Horn. II.

VII 411. Soph. Oid. Kol. 1767 u. a.), ffihrt er

besonders oft das Beiwort H., z. B. Soph. Philoct.

1324. Euripid. Hippol. 1025. Apoll. Rhod. IV
95. Lukian. Tim. 1. Suid. s. ogxiog Zeis. Anon.
Ambros. 72. Laur. 167 (Schoell-Studemund 10 309, als sein altererBraderAdanarsesvo'mThronge-

Hormoita, Hormoitenoi 2410

wo er Ormies genannt wird. N 5 1 d e k e Tabari
50 Anm. 2.

2) Kbnig der Perser 302—309, Sohn des Nar-
ses, dem er in der Regierung folgte, Vater des

Adanarses, Hormisdas und Sapor. NSldeke
Tabari 51.

3) Zweiter Sohn des Vorhergehenden, Enkel
des Narsas (Eutrop. IX 25), Vater des Hormisdas
(Amm. XXVI 8,12. Zosim.IV 8,1.S0, 5), wurde um

Anecd. I 265f.). In Olympia: Paus. V 24, 9,

Bei Tyana an der Quelle Asbamaion (o. Bd. II

S. 1518) ist Zeus Asbamaios ein Zeus H., Ps.-

Aristot. mir. ause. 152 p. 845 b 33. Philostrat.

Apoll. Tyan. I 6. Themis Sgxia: Euripid. Med.
208. [Jessen.]

"Oqxoi s. Eid.
Horkos (d 'Ogxos nach vulgarer spater Aus-

sprache von 'OXxog) s. Holkos. [Biirchner.]

stiirzt wurde (o. Bd. I S. 344), in Fesseln gelegt, be-

freite sich aber durch eine List seiner Gattin und
floh um 324 zu Constantin dem GroBen (Zosim. n
27. Zonar. XIII 5 p. 12cfl. Ioh. Ant. frg. 178,

1 = FHG IV 605. Amm. XVI 10, 16. Nol-
d e k e a. 0.). Von Constantius zum Fiihrer

eines Reitergeschwaders ernannt, diente er ihm
im Kampfe gegen die Perser (Zonar. XIII 5 p.

13 a) und befand sich in seiner Begleitung, als
Horkosios (6 Vgxoatog Genes. 37), eine Ort- 20 er 357 in Rom einzog (Amm. XVI 10, 16). 363

lichkeit am Meer bei Abydos. Tomaschek S.-Ber.

Akad. Wien ph.-h. CXXIV vm 1 5. [Bflrchner.]

'Oexwxal, Vereidiger, hiefien die Personen,
welche nach AbschluB von Vertragen die be-

teiligten Staaten einander zur Eidesabnahme
zusandtcn, Xen. hell. VI 5, 3. Bei Ant. VI 14
heiBt so der Schreiber, der in einem Mordpro-
zesse die Parteien vereidigt hat (s. Aico/ioala)
und am Tage der Verhandlung diese Eide vor-

liest. [Thalheim.] 30
Horme (Ogi*v)- 1) Personifikation des ,An-

triebs'. .Eifers', der .Regsamkeit' (Corp. gloss,

lat. VII '2 ogfiri Impetus, petitio und dazu z. B.
de Vit Onom. lat. s. impetus; fiber den philo-

sophischen Begriff dg/irj vgl. z. B. Augustin. de
civ. dei 19,4= p. 375, 3Hoffm. Casaubonus zu
Diog. Laert. VII 85 = H 161 Httbner; negi X)g-

ftfjg schrieb Chrysipp nach Arrian. Epict diss. I

4, 14 p. 16, 11 Schenkl = v. Arnimm 201), nach

war H. mit lulian in Antiochia (Liban. or. XVIII
258), und dieser soil daran gedacht haben, ihn
an Stelle seines Bruders Sapor auf den persischen

Thron zu erheben (Liban. epist. 1457). Bei dem
Perserfeldzuge Iulians begleitete ihn H. und
leistete ihm durch seine Kenntnis des Landes
und seiner Sprache mannigfache Dienste (Amm.
XXIV 1, 2. 8. 2, 4. 11. 20. 5, 4. Zosim. Ill 11, 3.

13, 3. 4. 15, 4—6. 18, 1. 23, 4. 29, 2. IV 30, 5).

4) Sohn des Vorhergehenden, von dem Usur-
pator Procop 365 zum Proconsul Asiae ernannt,

wobei ihm nicht nur die zivile, sondern auch die

militarische Gewalt ubertragen wurde, kampfte
tapfer gegen Valens (Amm. XXVI 8, 12. Zosim.
IV 8, 1. Eunap. frg. 34= FHG IV 27). Um 380
erscheint er als Feldherr des Kaisers Theodosius
(Zosim. TV 30, 5).

5) Praefectus praetorio Orientis, im Amte
nachweisbar vom 16. Februar 448 (Cod. lust. I

Gerhard Gr. Myth. § 603 speziell des kriege-40l, 3) bis zum 3. April 450 (Cod. lust.' VI 52;
rischen Angriffs. Literarisch nur bekarmt aus Paus.

.—.--..- -. — .
.

xal yog Aldovg o plat (sc. 'A{h)vaioig) ficofiiig ion
117, 1 : xai &rj(tt)s xai X)g/ir

t
g. Ein Altar mit der

Aufschrift Xtgnfj innayr^y 0drjfidTiv in Athen ge-

funden, abgebildet und besprochen Athen. Mitt.
XXXIH 208 n. Taf. VH. Wilhelm Beitrage z.

griech. Inschriftenkunde 93 (fiber die Lage dieses

Altars vgl. Hitzig-Blflmner zu Paus. a. a. O
I 205 und F raze r z. St H 144). Auf der Neap

vgl. V 17, 8. 14, 8. XI 22, 1). [Seeck.]

6) H. , rOmischer Papst vom 20. Juli 514
bis 6. August 523. Seiner klugen Politik gelang
es, das durch die monophysitischen Tendenzen
Kaiser Zenos 484 verursachte Schisma mit Kon-
stantinopel im J. 519 durch ein die Wiinsche
Roms befriedigendes Abkommen beizulegen. Seine

Korrespondenz, welche uns lehrreichen Einblick

in diese Verhandlnngen gewahrt, ist in einer reich-
ler Elfenbeintessera CIG 8584, auf der man 50 haltigen, direkt dem pipstlichen Archiv entnom-
frtther T9/e7^i} las (Roscher Myth. Lei. 1 2742, • ... -

*'-*'.. ....
56. HI 2137, 54), liest man jetzt Zi/irj (CIL X
8069, 18. IG XIV 2414, 51).

2) Wahrend H. als menschlicher Eigenname
nar in Weiterbildungen wie 'Ogftijatg (IG XII 2,

534), Vg^aOetut (IG XH 5, 609, 100) usw.
fortlebt, kommt es sis Hundename vor bei Xe-
noph. Cyn. 7, 5 und Arrian. Cyn. 5, 6. 18, 1, vgL
Keller Die antike Tierwelt 1 135. [Zwicker.]

menen Auswahl in der Collectio Avellana erhalten

(Ausg. von Gfinther im Wiener Corpus XXXV 2,

dazu S.-Ber. Akad. Wien CXXVIHeft 11. Thiel
Epist. Rom. pontif. EI 739ff.). [Lietzmann.]

Hormislon ("OgfUaior) heiBt der Berg fiber

dem boiotischen Orchomenos in den Scholien des

Paris. 2995 zu Dem. XIX 148; 6goo(i<av hat der
Monac. 85. Der,. rec. Dindorf VHI 406, 15.

Der Berg tr&gt sonst den Namen Hyphanteion,
Hormidae, Fthrer der Hunnen, von Anthe-60 8. d. und o. Bd. VH S. 2181, 81. [Bolte.l

mius bald nach der Hitte des 5. Jhdts. bei Ser-
dica besiegt. Apoll. Sid. earm. II 241. 274; veL
o. Bd. I S. 286«. [Seeck.]

Voraltta s. Hyrmina.
Hormisdas. 1) Bruder des PerserkOnigs

Vararanes II, erhob sich kurz vor 290 gegen
diesen and erregte einen Burgerkriegjder sieh

jahrekng hiniog. Eamen. paneg. XI (III) 17, 2,

Hormoita, Hormoitenoi {ot'Ogfioizriroi viel-

leicht aus kleinasiatischem Sprachgut), Bewohner
einer Niederlassung {xatoixla) im kleinasiatisehen

Ionien. Auf einer Inschrift aus dem 1. Jbdt. n.

Chr. Tom Tiefland bei Magnesia am Sipylos, ge-

funden beim jetzt Kara Tsebimk genannten Land-
gat (Mova. Bifihofr. Evart. 2%oX. S/mgnje tag.

h (1884f.) 76 nr. 484. VgL Eeinaeh Chron.
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d'Or. I 215. Hormoita wird von B. Kiepert
Karte von Kleinasien C 1 mit Fragezeichen am
Hermos (Jedis tschai) gegenfiber Hamidijg, zwischen

den Fluflchen Hanna dere und Delidsche tschai

(vgl. auch Badet Lydie et le monde grec, Karte)

von Philippson Peterm. Mitt. Erg.-Heft 172

Karte : anf dem linken Ufer dicht bei Hamidisch

angesetzt. [Btirchner.]

Horning, ein kaiserlicher Freigelassener, wnrde
in den Kampfen des Vierkaiserjahres (69 n. Chr.)

bald einer der Ffihrer der flavischen Partei. Den
Flottenkommandanten (Sex.) Lucilius Bassus, einen

Anhanger Vespasians, befreite er aus der Ge-

fangenschaft (Tac. hist. Ill 12). Bei der Er-

stfirmung Cremonas durch die Flavianer wird ihm,

dem nach seinem schlechten Leumnnd alles

zuzutrauen war, von (Vipstanus) Messalla die

Hauptschuld an der Plundernng der Stadt zuge-

schrieben, wahrend der altere Plinius in seinem

(verloren gegangenen) Geschichtswerk den (M.)

Antonius (Primus) als Urheber bezeichnet haben

soil (Tac. hist III 27. 28). Zur Belohnung far

seine der neuen Dynastie erwiesenen Dienste wnrde
ihm in der Senatssitzung am 1. Januar 70 die

Bitterwurde verliehen (Tac. IV 39). MOglich ware

es, dafi Martial. II 15 an ihn denkt, wenn er einen

tlbennntigen Freigelassenen mit diesem Namen
nennt; vgl. Friedlander z. St. [Stein.]

Hornensis locus war nach Not dign. occ.

88, 8 Standort des Prafekten der elasiit Satn-

briea, der nach der Samara (Somme) benannten bri-

tischen Flotte der Bomer. Der Plate ist bezeichnet

in loco Quartenei site Hornensi. Nun hat Bicci
(Bull, des antiquaires 1897, 347) den loeus Hor-
teruis bei der Pointe de l'Hornez, den loeus Quar-
tensit bei le Ciotoy gesucht, dagegen Desjar-
dins (Geogr. de la Gaule I 376) den ersteren in

Hargnieg, den letzteren in Qoarte, 4 leugae von
Bavay (beide entfernt von der Somme). Hirsch-
feld (CLL Xm 1 p. 561) betont aber rive nnd
sucht beide Orte bei d'Etaples, wo Ziegel mit
dem Stempel CL SAM zntage gekommen lind.

[Hang.]
Horeba g. Oroba (Oraba).

Horogeneia. Das Wort flndet sich nnr im
Leidener Papyrus J. 395, den Leemans in den

Pap. Gr. Mns. ant pnbL Lagdnn.-Bstav. H 83ff.

nnd Dieterich in seinem Abraxas 169ft heraos-

gegeben haben. Der Aosdraek wird sowohl sub-

stantivisch (ol omojtrtl; im ganzen 4mal: H 10,

85 L. = 175, 14 D. IX 39, 111 L. = 178, 18 D.

X 33 and 49, 115 nnd 177 L. = 175, 14 nnd 181,

19 D.) als auch adjektivisch gebrancht (of <boo-

7trtie fool (I 28, 85 L. = 172, 6 D. Ill 82, 91 L.

wiederholt XV 29, 188 L. = 180, 9 D. XVI 39,

189 L. = 193, 21 D.). Seinen Bestandteilen nach
ist das Wort versehiedener Deatong fahig, man
kOnnte einerseits &ooe, andererseits woa darin

when, demnach konnen sowohl HerossOhne ab
aneh StundensOhne darin erblickt werden. Was
damrt bezeichnet werden soil, geht ans ahnlichen

8tellen in dem Papyrns horror, wo der Begriff

mit xvoux xtjt Soas (II 15, 86 nnd X 88 L.
= 175, 19 D.) odirMcnif Ooae (IX 85, 111 L.
» 172, 15 D.) nmsehrieben ist Bs will also da*
Wort den Begriff Stondengott, Standenhemeber
sun Ausdruek bringen; nun bedensst der iweite
Bestsnd -rt^je Sohn, AbkOmmhng; Standcnaohn

ist hier aber nnhaltbar, da ja, wie ans den Um-
schreibungen hervorgeht, der Stnndengott, also

der die Stnnden erzeugende bezw. beherrschende

genannt ist ; es mnfi also yb>t]s hier in aktiver Be-
deutung gebrancht sein, ahnlich wie auch ycvrrjiog

Sohn nnd Erzenger heiBen kann. Dafi ein Zeit-

gott nnd zwar der Gott der kleinsten Zeiteinheit,

der Stnnde, gemeint ist, ergibt sich daraus, dafi

gleichzeitig mit den H. die Tages- und Wochen-

10 gOtter angerufen werden sollen (z. B. X 32, 115 L.

= 175, 13 D.), nnd daB auch sonst die Stunden-

gOtter im Zanber und Geheimkulten besonders be-

rucksichtigt werden (z. B. Wfinsch AntikeFluch-

tafeln in Lietzmann Kl. Texte f. Vorles. XX 18,

20: 6qxI£oi at xov &eor tw e%oyza xijv
|
itovaiav

xrjt &oat xavzt)s. Dieterich Mithrasliturgie 2»

6, 9: 5y>tt yag ixelvrjs rrjs fjnioat xal xtjs &gat
dtiav dioiv rovs itoixvovxag avaflaivovtas ek ovga-

viv M;, SXXovt 8i xoxafiatvorias. Beitzen-
20 stein Poimandres 257ff.). Nun finden sich seit

der hellenistischen Zeit eine Beihe versehiedener

StnndengOtter mit den wunderlichsten Namen,
deren Heimat Agypten ist. Bereits seit sehr alter

Zeit hatten die Agypter den Tag und die Nacht

in je 12 Stnnden eingeteilt, denen je 12 gOttliche

Wesen vorstanden. Jedes hatte seinen heiligen

Namen, seine eigenen nntergeordneten Stunden-

geister; dargestellt werden sie meist als weibliche

Gottheiten; ein fQnfstrahliger Stern ilber dem
SOKopfe kennzeichnet sie als Nachtstunden, ein

Diskns als Tagesstunden. Sie fahren entweder in

der Sonnenbarke mit der Sonne nnd wechseln

stQndlich einander ab, oder sie stehen am Ufer

and beten in bestimmten Zwischenranmen die

vorGberfahrende Sonnenbarke an (zu der von

Drexler Boschers Myth. Lex. s. Horogeneis I 2,

2743 angegebenen Literatnr sei noch verwiesen

anf Wiedemann Die Religion der alten Agypter

45ff. 51. Bilfinger Die Stemtafeln von Biban

40 el-Molnk, Progr. <L Eberh.-Lndw.-Gymn. Stuttgart

1891, 20ff.j fiber die nrsprongliche Bedeutung ein-

zelner Tagesstunden KBorchardt Altag. Sonnen-

uhren, Ztschr. f. ag. Sprache XLVHI [1911], 10).

Neben diesen menschenartjg gedachten Stunden-

d&monen finden sich in den Tenkrostexten nnd in

den Zauberpaprri 12 heilige Tiere, denen je eine

Doppelstnnde gehort (Boll Sphaera 295 ; s. Dode-
kaoros o. Bd. V 8. 1255. Beitzenstein Poi-

mandres 257); ferner hatten die Peraten beson-

50 dere Stundenherrseher mit geheimnisvollen Namen
(Hippolyt V 14 p. 186, 27 Schn. Weiteres be-

sonders bei Beitzenstein a. 0.; hingewiesen

sei bier ferner noch anf eine Beihe seither nn-

dentbarer hebraischer Stundennamen, die sich bei

Cedrenos, im Testamentum Adami and in den

Apotelesmata des Ps.-Apollonins von Tyana finden,

a. Boll CataL cod. aitr. VTJ 174. James in

Bobinsons Texts and Stndies II 2, 121 and II

8, 138ff. Nan nnd Kmosko in Patrologi*

6087rkea I 2, 1319ft and 1372ff). Der ganze

attarologiaelie Einschlag des Pmpyms zwingt one

aber, von diesen Gflttem abtmiehen. Wie Die-

terich 41ff. seigt, befinden wir one im Bereich

eines voll aaagehQdeten Planetenaberglanbens.

Und sw»r stent hier nieht mehr die eimeme Zeit*

emheit wieBtonde, T«g,Woehe,Monat nndJahr
aster dem KinnmB gam Tersfbiedener Gottheiten,

ndt gaas getrennten Wirkongskreisen, wie wir ee

2*1 norogeneis

sonst in Agypten vorfinden (Wiedemann 189f.),

sondern diese Zeitteile waren streng gesetzmafiig

der Herrschaft der Planeten zugeteilt. tJber die

Entwicklung dieser Vorstellungen Boll o. Bd. VTI

S. 2560 und 2571. Cumont Astrol. and Belig.

among the Greeks and Romans = Amer. Lect. on

theHist. ofBelig. 1911-1912, 120 und 165. Valens

I 11 p. 27 Kr. gibfc nns ein deutliches Bild, wie

man bis in die kleinsten Einheiten die Zeit nnter

die Planeten aufteilte; cap. 10 p. 26 Kr. zeigt er, 10 II 18 al tbgai t&v ann aXavr)t<or, 32 nsgi x&v

denn es wird betont, daB nicht nur der Gott,

sondern auch sein Name und das Gebet, mit dem
er beschworen wird, dort zu finden ist. Wie diese

beschaffen war, zeigen uns eine Beihe solcher Zn-
sammenstellungen in dem Catalogus codd. astroL

graec. ; ich verweise hauptsachlich auf 1 128 xaxao-

Xal xaxb. Zr)v&Qtov, sie geben die StnndengOtter

in der Beihenfolge, wie Valens; der Tagesgott ist

zugleich der Beherrscher der ersten Tagesstonde.

wie jede einzelne Stonde einem bestimmten Pla-

neten zugedacht ist Die Beihenfolge entspricht

nicht den Tagen der Woche, sondern der Anf-

einanderfolge der Planeten im Universum: tj Si

x&v £a>v5rv ot&dtms ovxeos' Kgorog Zev{ "AQtjt

"Hliof 'A<pQo8ixr] 'EQ^ifji SeXrivtj • ix xavxqt Si

xrjs dut&tatcoi al <oqcu at}/talvovxai , ex Si xtov

d>Q&v % tjfiiga xov i£ijt aoxsgos. Gerechnet wird

hierbei von Sonnennntergang zu Sonnennntergang,

jioXevorxcav xal 8u3i6vxa>v, 37. 39. 57 negi noXsvAr-

x<ov xal disnorxcov, 1U. 41ffi ZaubersprQche, Ge-

heimzeichen und Engel far die verschiedenen Pla-

netenstunden., IV 16 ig/xrivcta SoXo/twrios . . .

btioxeipie xior Ijixa 7tXavr)xan> xal Sxtva X6V "6«r-

xctr iv xatg mqan avx&v, h>
fj

xvgisvovat lis f
TjfitQai;, 136ff. TlXtoodiQov culoxsyitt x&v nkavr)-

x&r, nait xvgtsvovot xas' f f)P&Q<K xrjs tpdo/idSos

xal zas ifl eCgof, dazu VII 113f.; fiber das Fort-

die erstc Stunde der Nacht beginnt den neuen 20 leben dieses Aberglaubens in christlicher Zeit be

Tag, sie beherrscht der Planet, der zugleich Be-

herrscher des ganzen Tages ist; als Beispiel wahlt

er den Tag des Hermes: xal f\ a' moa rvxxdg

"Egfiov, j) ievxsQa 2sXr}yr)t, r) xoixti KqSvov, t)

xsxaqxr) Aide, V niymxri 'Aqkos, ^ exxtj "RXlov, r)

i/Hopr) 'Atpoodixtjs, t) 6y8Arj TSg/tov nsw. So wer-

den die Tagesstunden weiter gezahlt, bis dann in

der 25. Stnnde Zens Stundengott und damit zu-

gleich Tagesgott wird. DaB diese Beihe der pla-

sonders VII 88ff. und VIII 2, 142ft, wo in der

Hygromantia Salomonis die Stundengctter der

Cen Woche anfgezahlt sind (144—149), eine

6 Bemerkung zeigt, woffir die einzelnen Stnn-

den geeignet oder verhangnisvoll sind; ferner

werden dort die Damonen und Engel, die in den

einzelnen Stunden in Betracht kommen, anfgezahlt

und die Planeten in den einzelnen Gebeten mit

ibren mystischen Namen angerufen (—157). Die

netarischen StnndengOtter ebenfalls in Agypten 30 Schrift sclbst ist, wie Heeg in der Einleirang

aafgekommen ist bezengt uns ansdrficklich Cass. S. 140 dartnt, einev.—-«-:—K.'«ki»«.-i««J+~«-.«8n«»

Dio XXXVn 18ft; vgl. auch Panlns Alexandrinns
lioaywyr) elf xtfr axoxtlto/iaxtxr)* 1586 cap. 27.

Und in dem Papyrus wird ansdrficklich dieselbe

Tabelle zom Aoffinden des noltvovxos mitgeteilt

(V 47, 99 L. and XVI 22, 187 L. = 186, llftD.).

Unter den &QoytveXi sind also die iihtcmt; zu

verstehen, die fur den Zanber besonders festzu-

stellen nnd anzurofen sind; der Papyrns selbst

emer

alten hermetischen Schrift ; sie ist also im Gmnde
ein SchoBIing ans dem wnnderlichen Gefilde des

agyptisch-hellenischen Synkretismus, wozn auch

der Leidener Papyrns gehort, and gibt ans einen

gaten Begriff von der Bedeutung, welche die &qo-

ftviit fool in dem phantastischen religiosen Dorch-

einander dieser Zeit gehabt haben. Sie erffillen in

einfachster Form das kleinliche Bestreben, for jede

sagt, daB die StnndengOtter in dem ,Schlussel 40 Stnnde des Tages jederzeit festznstellen, welche

des Moses' (h xfj xUM xfj Mmoiovt LX 39, 113 L.
= 173, 14 D. u. 0.) zu finden sind, ebenso stehen

dort die Namen der einzelnen. Solche aberglau-

bische Kalenderberechnongen waren unter den ver-

schiedensten Namen im Umlaof ; die bekannteste

nnd zugleich einfachste Tabelle dieser Art findet

sich im Chronographen des J. 354; hier sind die

einzelnen Planetentage in die einzelnen Stnnden
anfgeteilt and zwar in der Beihenfolge der Um

Planeten als Stnnden- and Tagesgottheiten ffir

irgend eine Handlnng zu berucksichtigen sind

und dieselbe in ihrem Erfolge bestimmen. Welche
Bolle diese StnndengOtter auBer im Zauber auch

im Aberglaaben des tftglichen Lebens spielten, hat

Boll o. Bd. VH S. 2572f. dargetan. [GnndeL]

"Ogot. 1 . Aus der Bedeutung Grenze entwickelt

sich 1. die des Grenzstems. Durch solche warden

die Grenzen bezeichnet and festgelegt, sowohl

lauftzeit Allerdings beherrscht hier nicht der 50 bei Staats- wie Tempel- und Privatbesitz
,

ja

Stnndengott der ersten Naehtstnnde die kommen-
den Nacht- and Tagesstunden, sondern der SUxanr
der ersten Tagesstonde ist der xoXnxur; durch
N(axtut) B(omu) OfommunisJ ist der Charakter
des Stondengottes ailgegeben; eine kurze Notiz
beeagt, was an den einzelnen Tagen gat oder
sehadlich ist Naheres bei Mommsen Cber den
Chronogr. vom J. 354, Abh. d. K. 8ichs. Gea. d.

W. I 1850, 565 and Mon. Germ. Hist anet ant

auch bei Offentlichen Wegen and Plitzen. Sie

standen unter dem Schntze des Ztvs Sgioe, Plat

Leg. Vm 842 e. PolL LX 8, flberhaupt der fooi

Sgux, Aelian. epist 15; vgL Hermann De ter-

minis eornmqne religione apud Graecos. Sie

muBten eine geziemliche GrtBe haben (jit) Ikax-

tor ij xQbioias, IG H 1055, 23). Berichte fiber

Aofstellen von Grenzsteinen haben wir aus Hera-

kleia (4. Jhdt), IG XTV 645 (Cauer DeL* 40),

LX; Chron. min. I 42ff.; ein Broehetfiek einer ahn-60aas Priene (3. Jhdt.), CIG 2905 (Cauer* 179b),

lkhen Tabelle CIL LX 5808; dafi man aneh in

Bom den Stnndengott in diesem Sinne beachtete,

zeigen eine Beihe von Grabeehriften, ich verweise
anf die Ansfuhrungen Gandermanns Ztechr. f.

d. Wortf. 1 177 and Schfirers Ztechr. t d. nea-

test WIes. VI 0905) 16. 1ft 48, 2; e. Boll o.

Bd. VH S. 2672, Die Tabelle, aof die der Pa-
pjru anspieh, mufi aasfnhrlieher gewesen sein,

aas Halaisa IG XTV 852 (Caueri 77). Straf-

androhnng gegen Verrnckong der Steine 000 Sta-

teren and Atimie) flndet sich ans Chios IGA 881

(Cauer* 496). Diese Steine werden aneh mit
Insehriften Tersehen, tells blofi Soot IG I 508f.

H 1068, tefls mit beigefagtem Zahllmehstaben

Sfoe *' 1 5141, teils aneh mh Genitrv Sooe wB
xtfUrove 498, Sgoe MeD 527, Soot Omrie 501
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oder des Besitzers ogos Aios 504, ogos Sav&iov
507, auch bei Staatengrenzen ogos Aaxedai/xori

jiqo; MsoeqvTjv, D i 1 1 en b e rg e r Sy11.2 456. Vgl.
Hermann-Thalheim RechtsalM 58. Auch
flnden sich auf den Steinen Warnungen, z. B.
IG VII 422 ogos" fit) Toi%odofieTv evzos zwv
oqiov Idicbzqv aus Oropos 4. Jhdt., IG II 1908
Sgos zwqiov SlxaSecov • fir/ ovfijtdXXctv els zovzo
to x<oqIov fiTjdera fir/dev. Dieser letzte Stein zeigt

Horologium 2418

den Gatten zu schutzen, Dittenberger Syll.2

826 aus Syros, wahrscheinlich auch IG II 1109.
Der Stein von Amorgos SylL2 827 ist jetzt nach
der Erganzung durch Ziebarth S.-Ber. Akad.
Berl. 1897, 673 zu denken als aufgestellt zur
Sicherung der testamentarischen Weihe des
Garten- und Hausgrundstucks an die Gottin, die

Nikesarete im Beistande ihres Gatten vorge-

nommen hat. Es finden sich auch Steine, auf
den TJbergang zur 2. Bedeutung: Hypotheken- 10 denen mehrfache Bechtsgeschafte mit verschie
stein. Diese sind zahlreich erhalten aus Attika,

vereinzelt aus Amorgos, Syros, Naxos und Lemnos,
zumeist aus dem 4. Jhdt. Sie sind gesammelt
in Inscr. iur. gr. I 108. 502 mit Erganzungen
bei Hitzig Pfandrecht 67 und Ziebarth S.-Ber.

Akad. Berl. 1897, 664. Die Sitte war alt, schon
Solon ruhmt sich frg. 36 (25): ogovs avcttor

aoXXa%ov nsnrjy6tae , muB wohl aber nach ihm
langere Zeit auBer Gebrauch gewesen sein, sonst

denen Glaubigern erwahnt sind, die sich nur
nacheinander aus dem Pfande befriedigen durfen,

wie dies ausdrucklich ausgesprochen ist in IG
II 1113: Sgo; j/otQtov ngoixos 'IiznoxXeta Atjfto-

%agovs Aevxovoi&s T. oaq> nXslovo; 5£tov Kexgo-
jit&jjff vnoxeizai xai Avxoftldcuf xal $Xvsvoiv,
vgl. 1137. Ziebarth n. 8. In CIA IV 2, 1116
b nnd c sind dagegen zwei Fordernngen auf das-

selbe Haus auf verschiedenen Steinen seiner
mufiten sich auch altere Steine erhalten haben. 20 StraBenseite verzeichnet, wobei doch wohl die
Es wurden dazu die ersten besten Steine ge
nommen, am haufigsten unbearbeitete nach unten
spitz zulaufende Flatten aus Kalkstein, in die die

Inschriften kunstlos eingegraben wurden, selten

yon einem Steinmetzen, bei Hausern auch wohl
in einen Stein der StraBenseite, wie noch heute
die Inschriften (CIA IV 2, 1116b und c) an der
StraBe nach der Akropolis zeigen. Dabei wurden
haiing Namen und Zahlen ausgemeiBelt und durch

kleinere Forderung die altere sein wird. Auch
die Schriftsteller erwahnen die o. bei Waisen-
vermflgen, Isae. VI 36, bei Mitgift, Demosth.
XXXI 1. 3. 12f., auch in dem umgekehrten Fall,

wo sie nicht voll ausgezahlt ist, zur Sicherung
des Anspruchs des Gatten, Demosth. XL 6, bei

Darlehn, [Demosth.] XLIX 11. 12, ferner die

Lezikographen Harpokr. s. ogoi, aozixzov jcugiov

vgl. axo*wVTal, Poll. HI 85, IX 9 vgl. VIII 142.
andere ersetzt, IG II 1112. 1125. 1144; vgl. 30 Vgl. Inscr. iur. gr. I 118. Hitzig Pfandrecbt
Ziebarth a. 6. 671 und dessen n. 4, wie dies

bei Dittenberger Syll.2 645 aus Amorgos
geradezu angeordnet wird. Zweck des Steines
ist Schutz gegen anderweite Verpfandung des

Hauses oder Grundstucks ohne Zustimmung des
Glaubigers, Hitzig a. 0. 68. Die Steine sind
nicht notig zum Erweise der Schuld, Demosth. LIII
10. [Demosth.] XLn 5. 28, ihre Aufstellung wird
jedoch den Priestern bei Ausleihung von Tempel

9f. Hermann-Thalheim Rechtealt.* 104. 101.

Endlich 3. finden sich solche 6*. mit tnschrift

inch als Schandsaulen, z. B. [Plut.] vit. X orat.

834 a : ogovs &eirat zoTv olxojiedotv cmygdyiavza;
'Agx^zzoXe/iov xai 'Avztqp&vzos zotv ngodozaiv.

[Thalheim.]

Horolatis erscheint als Name einer pyrenai-

schen Gottin auf einem Votivstein von Marmor
mit der Inschrift Diane et Horolati et Qarre. deo,

geldern zur Pflicht gemacht , IG H 578. Sie 40 gefunden im Dorfe Chaum am FuB des Pic de
finden sich a) bei Unterpfand fur ausgeliehenes
WaisenvermOgen, b) fur die Mitgift der Ehefrau
s. 'AxorlfiTjfia, c) bei Pachten als Sicherheit
fur den Pachtzins; vgl. IG II 1059, 3, dahin
gehOrt wohl IG n 1141 und vielleicht 1137;
vgl. Berl. Phil. Woch. 1895, 1234, wahrschein-
lich auch Inscr. iur. gr. n. 66 aus Naios; d) bei

Darlehn, und zwar gewOhnlich in der Form der
xgaois ail Xvoei (s. d.), z. B. IG II 1122 Gtol.

Gar bei dem Orte Ore, in deren Namen, wie man
sieht, die alten Gotteraamen fortleben; vgl. Du-
meges Arch. Pyr. Ill 89. 347. Allmer Eevue
epigr. n 57. Hirschfeld CIL XIII n. 60.

Dessau Delectus n. 4527. Eine Erklarung des
Namens ist wohl nicht moglich. [Haug.]

Horologium (QgoXaytov ; tbgoXoyelov [? Suid.]

;

wgooxdniov [Ptolem.] ; mgoaxonetbv ; horologium).

Was wir von der ursprunglichen Bestimmung des
ogos egyaoztjglov xai avdgajziicov ntngafihoiv ail 50 Instrumentes hOren, spricht dafiir, daB es eben
Xvoa <Pel$coYt All-corsT T. Wenn dabei Ofters der
Name des Glaubigers fehlt, so ist er mitunter
(sicher in 1125, vgl. Ziebarth a. 0. 671) spater
weggemeiBelt. Bei 1110 und Ziebarth n. 15
scheint sni Xvoti nur weggelassen, denn in beiden
Steinen sind ersichtlich die eganozal die Glaubiger.
Bei 1134 dagegen: em Otoqigdozov agjovroff •

ogos ^cugi'ov ztfiiji evotpeiXofievt]; ^aronzgdzcp
Tlatavut XX dflrfte es sich der ganz abwei-

sosehr oder in hoherem MaBe astronomisch-kalen-

darischen Zwecken, der Bestimmung der Sonnen-
wenden und der Gleichen, diente wie der Mes-
sung der Tageszeit; entwickelt hat sieh das H.
als Vorrichtung, durch Beobachtung des Scbattens
den Stand der Sonne festzulegen. DaB die me-
chanischen Uhren, die in hellenistischer Zeit auf-

gekommen sind, durehaus von der Entwicklung
abhangen, die die Stundenteilung durch die Sonnen-

chenden Form wegen um gestundetes Kaufgeld 60 uhr gewonnen hatte, liegt anf der Hand. Ohne
handeln. Die Form der reinen Hypothek erscheint
in 1139. 1140. IV 2, 1116b und c (ygL znr
Erklirnng BotL Phil. Woch. a. 0.). Ditten-
berger SyU.2 828 ans Amorgos, 829 aus Ai-

flale, wo Antenor Schuldner, nicht Glaubiger ist
ndlich e) konunt es vor, dafl ein Grundstuck

durch den Stein als Mitgift einer Frau gekenn-
zeichnet wird, am es tot Verpfandung durch

den Zwang der Sonnenxeit ware sicherlich die viel

einfachere and zweckm&Bigere Teilang des Tages
in stets gleiche Stonden (&gv larj/iegtral = 60
Minuten) atatt in die &gai xatgixal, die den Licht-

tag in zwolf natorlieh mit dem Sonnenstand ver-

anderliche Stonden xerlegen, gefunden worden,
znmal die Beobachtung des Sternhimmels *u glei-

cher Teilang einladt Die mechanischen Uhren

ft

3

ihreraeits (xXtyivdgai) sind aus einer Vorrichtung
zur Messting unter sich gleicher Zeitabschnitte,

die aber mit der Stunde des burgerlichen Tages
nichts zu tun haben, hervorgegangen. Entwickelt

sind beide Arten von H. bei den Griechen; die

EOmer waren nachweislich nur die Empfangenden.
Aus den zwei Gattungen ergibt sich die Gliede-

rung fur das Folgende.

I. Sonnenuhren (H. im eigenthchen Sinne).

1. Geschichte und Verwendung. Es
kann (vgl. schon Ideler Handb. d. Chronol. I

233—235) als ausgemacht gelten, daB das H.
das alteste Hilfsmittel der Sonnenbeobachtnng
bei den Griechen ist, d. h. daB das Instrument,

dessen Erfindung von Favorinus bei Diog. Laert.

II 1 dem Anazimander, von Plin. n. h. II 187,

wahrscheinlich irrtumlich, dem Anazimenes zuge-

schrieben wird, im Prinzip dem spateren H. ent-

spricht ; die Bezeichnungen, die unsere Quellen bie-

ten (Diog. Laert. yvwiuov, oxto&r/gas — so ist ge-

wiB nach ogvi&o&rjgas der Nominativ zu bilden, vgl.

vxio&ygrjf Vitr. 1 6, 6 — und SgoaxSmor, Suid. S.

!Ava£t[taydgos und s. ijXtozgoxior : mgoXoyetov; Plin.

<bgoX6yiov oxto{h)gixov [s. auch o. Bd. VII S. l500f.

Vorsokr. 12 2 n. 1. 2. 4 und 3 n. 14 a]), sind,

von oxio&rjgas und yvm/icav abgesehen, jungen
Datums ; daB die Vorrichtung izdXog xai yvw/nmv
hieB, geht hervor aus der Stelle Herodot. H 109,

die noch weiter zu behandeln sein wird: noXov

fihv yag xai yt'cbftora xai ta dvco&exa fiigea zijs

r/fiegr)! naga Ba/lvXcovlaiv e/na&ov ol "MXXrjrei.

Dem Anaiimander diente das H. sicherlich zur

Bestimmung der Wenden und Gleichen; ans der

Bezeichnung 116X0$ ist zu schliefien, daB bereits

bei diesem altesten H. der ,Schattenfanger' eine

hohle Halbkugel, das Gegenbild des Himmels-
gewolbes, war (vgl. ftber diese Bedeutung von

n6Xos Maass Aratea 13. 123ff.). Die Grundidee

der Erfindong ist also, den Schatten eines Punktes
in der Mitte einer hohlen Kugel, also den Schatten

der Gnomonspitze, an der Wand der Kugel zu

beobachten ; zeichnete man den Weg, den das

axgov ziji axiat an einem Sonnentage beschrieb,

wirklich ein, so erhielt man eine Knrve , die fast

genau einem Parallelkreis entsprach, das Abbild
eines Tagbogens der Sonne. Diese Beobachtungs-
weise fuhrte ganz von selbst auf die ieidlich ge-

naue Ermittelung des Zeitpunktes der Wenden
und Gleichen (die denn auch dem Anazimander
a. a. 0. von alien Zeugen zugeschrieben wird)

und damit der Lange des Sonnenjahres. Vor-
aussetzung der ganzen Methode ist, was bei

Suidas als Satz Anaiimanders steht : zijv yijv sv

fuoaizdzo) xcio&a< ; die Ahnlichkeit der Figuren,

die die Sonne am Himmel beschreibt, mit denen,

die die Schattenspitze in der Hohle zeichnet,

leuchtete gewiB ohne formlichen mathematischen
Beweis ein; davon, daB die sichtbare Himmels-
kugel nur als Eugelsegment mit viel geringerer

Hone als horizontalem Radius erscheint, hat man
augenscheinlich schon fruh absehen gelernt, ge-

leitet durch das Streben nach Vereinfachung der
Phanomene. Das System ist viel schwerermit einem
Gnomon anf ebener Flache zu demonatrieren, wo
die taglichen Schattenkurren als Hyperbeln (am
Tage der Gleichen als eine Gerade) erseheinen

and, wean nun auch am frtthen Morgan and am
paten Nachmittag beobachten will, eine Auf-

fangflache nOtig ist, die ein Vielfaches der Gno-
monhohe betragt. Astronomisch zu deuten wer-
den diese Kurven erst dadurch, daB man sie in

die Kugel zuruckprojiziert denkt. ffbrigens wird
auch die .Schattenspitze', die ohnehin flimmert
([Aristot.] probl. XV 13), bald so unklar. daB
keine auch nur halbwegs sichere Beobachtung
mehr mOglich ist. Nach alledem kann als sicher

gelten, daB izoXos und yycbftcov von Anfang an
10 zusammengehoren.

Der noXog liefert ferner schon durch Beob-
achtung einea einzigen Tagbogens die Mittags-

linie und mit ihr die erste Teilung des Licht-

tages. So weit ist Anazimander sicherlich ge-

gangen. Ob er auch eine weitergehende Teilung

des Tages in Stunden gekannt hat, ist nicht zu

erweisen. DaB aber die Griechen des 5. Jhdts.

diese Teilung kennen gelernt haben, ist durch

das nicht wegzudeutende Zeugnis des Herodot

20 auBer Zweifel gestellt ; die namliche Stelle lehrt

auch, daB jz6Xos und yvwftwv nicht, wie die grie-

chische Doxographie behauptet, von Anaximander
oder Anazimenes erfunden, sondern von Babylon
aus zu den Griechen gewandert sind; das ist

auch aus der Zwolfzahl der Stunden zu erschliefien.

Mindestens fur die Zeit des Herodot ist dem-
nach fur Griechenland ein Instrument gesichert,

das sich in nichts von dem spateren H. unter-

scheidet, also den fertigen Typus der Sonnenuhr
30 darstellt. Diesem Ergebnis stehen nun aber zwei

Bedenken entgegen; das eine ist abzuleiten aus

der Tatsache, daB die Griechen bis weit ins

4. Jhdt. hinein von der Teilung des Tages in

Stunden im burgerlichen Leben keinen Gebrauch
gemacht haben. Gilt es, im Gerichtsverfahren fur

Klager und Angeklagten gleiche Abschnitte des

Tages zu bestimmen, so geschieht das mit der

Klepsydra durch Zumessung gleicher, aber nicht

fur eine bestimmte Stundendauer berechneter

40 Wassermengen (s. M. C. P. Schmidt Kulturhist.

Beitr. II 31ff.), hat man einen bestimmten Zeit-

punkt des Tages zu fixieren, so tut man es mit

dem SchattenmaB des eigenen Korpers (s. Ideler
Handb. d. Chronol. I 235ff. Bilfinger Die Zeit-

messer der antiken Volker [Progr. Stuttgart 1886]

10ff.), ja selbst von dem Astronomen Melon, der

— sicher mit dem H. — die Wenden beobachtete

und um der Kalenderregulierung willen, die er

anstrebte, an genauester Ermittelung des Zeit-

50 punktes der Wende das grOfite Interesse gehabt

haben muB, hatte man (Ptolem. synt. Ill 205,

21 H.) nur die Angabe, daB er sie jzgtoias ein-

tretend gefunden hat. Es kommt hinzn, daB

noch Herodot kein Wort fur .Stunde' hat (sonst

sprache er nicht von dva>dtxa /tegea zijt I'lfisgys),

daB vielmehr &ga = Stunde erst im letzten Drittel

des 4. Jhdts. aufkommt (Aristot. 'A&. noX. 30,

6. Pytheas von Massilia nach Gem. Isag. 6

p. 70 M.; vgL Schmidt a. a. 0. 72). Das zweite

60 Bedenken ergibt sich aus der vollig abweichen-

den tJberlieferung flber die Entwicklung des H.
bei Vitruv. EX 8, 1. Darnaeh haben die be-

rthmtesten Mathematiker and Astronomen des

4. Jhdts. das H. erfunden und seine verschie-

denen Typen entwickelt; die seaphe sine hemi-
sphaerium des Aristarch von Samos (s. o. Bd. II

5. 876) kann gar nichts anderes sein als xiloe

and yvcbfuor, and daB die araekne des Eudoxos
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(s. o. Bd. VI S. 944) oder gar erst des Apollo-

nios von Perge nichts anderes ist als die Linea-

tur des H. mit den sich kreuzenden Schattenbsgen

und Stundenlinien, hat man langst erkannt (s. Ar-
daillon bei Daremberg-Saglio III 257. Kauff-
mann o. Bd. II S. 367f„); Woepckes Versuch,

dem Eudoxos ein kunstlicheres Gebilde zuzuschrei-

ben (Disquisitiones archaeologico-mathematicae

circa solaria veterum [Diss. Berlin 1847, 13] in

Anlehnung an van Beeck Calkoen Diss, de

h. veteram sciothericis [AniBtelodami 1797] 67),.

ist aus einem nutzlosen Bemuhen zu hannoni-

sieren hervorgegangen ; ebenso der von Tannery
(b. o. Bd. VI S. 944). Indes kSnnen beide Be-

denken gegen die viel frfihere Erfindung des H.
nielit als durchschlagend gelten. Dafi Metons
f]i.torQoniov ein H. war, steht schleehthin feet (s.

Redlich Der Astronom Meton. Hamburg 1854,

22. 35, der freilich willkfirlich und irrtfimlich

einen strikten Unterschied zwischen H. und He-
liotropion einfuhren will; schon Scaliger zu
Manil. Ill 252 [StraBburger Ausg. von 1655, 228f.],

Petavius Uranol. 273 haben das Kichtige ge-

sehen), und mindestens ein solches Heliotropion

ist auch anderweit, fur Syrakus aus der ersten

Halfte des 4. Jhdts. bezeugt (Pint. Dion 29 ijito-

TQoaiov 3tatn<pavh( xal vyr/Xov) ; es muB ein be-

riihmtes Stuck gewesen sein: das Prachtschiff

des Hieron ist ausgestattet mit einem aolos nach
dem Muster des Heliotropion in Achradina (Athen.
V 207 F). Ja wenn demnach so frflh Heliotropia

im Gebrauch waren, die, hoch aufgestellt, die

Zeit — und sei es auch nur die Jahreszeit —
weithin sichtbar anzeigten, so mufi schon damals
ein Tjpus des H. eiistiert haben, der nicht den
noXo; als vollst&ndige Halbkugel abbildete; in

ein solches H. (auf welches der Name oxdtpt]

pafit) kann man ja nur von oben hineinschanen.

Also ware mindestens das hemicyclium exeaea-
turn ex quadrato ad mclimaque euecistan, diese

einfachste Gattung der fortgeschrittenen Art, die

nach Vitruv Erfindung des Berossos (s. o. Bd. Ill

S. 316) sein soil, ins frfihe 4. Jhdt zu setzen (s.

fiber die ganze Frage auch Rehm Athen. Mitt
1911, 258). Endlich ftlhrt uns die Nachricht
bei Plin. n. h. VH 213, daB schon zwOlf Jahre
vor dem Pyrrhuskrieg eine Sonnenuhr in Rom
aufgestellt worden ist, darauf, die entsprechende

Einrichtung im griechischen Kulturkreis um Ge-

nerationen frQher anzusetzen. Demnach verdienen

alle Mitteilungen Vitruvs fiber die alteren ,Er-

finder' MiBtrauen. MOglich, daB Ariitarch, Eu-
doxoB, Berossos fiber das EL geschrieben haben
und dadurch zu der Ehre gekommen lind, als

Erfinder zu gelten; denn die theoretische Bear-

beitung und die zum Teil komplizierten Varia-

tionen, zu denen gie ftthrte, Terbleiben natftrlich

den Mathematikern de* 4. Jhdt*.

Hilfsmittel der gelehrten Forschung ist das

H. geblieben, auch naehdem es zu einem Inven-

tarstfick des bflrgerlichen Alltagslebens geworden
war. Znnichst hatte es der astronomiscnen Geo-
graphie, der Bestimmung der Breite ernes Ortes,

zn dienen. 1st die Lineatv eines H. einrnal in

die oxd<ptj eingexeiehnet, so funktioniert da* EL
nor unter der geogsaphisehen finite dee be-
treffenden Ortes riefitig, weil sich der Aquator
and natarHch ebenso die auBer ihm eingetea-

genen Parallelkreise mit der PolhOhe verandem.
Den R&nern konnte begegnen, was Plin. n. h.

VDI 214 (vgl. Censorin. de die nat. 23, 7) spot-

tend erzahlt, daB (263 v. Chr.) eine Sonnenuhr
aus Catania nach Rom gebracht und dort trotz

der veranderten Breite 99 Jahre lang arglos ge-

braucht wurde; den Griechen hat das H. um-
gekehrt zur genauen Feststellung der wechseln-

den Breiten verholfen. Der Entwurf richtiger

10 Sonnenuhren wird zunachst da und dort rein em-
pirisch gemacht worden sein; man braucht ja

nur im noXog an einem Tag drei Schattenpunkte
anzumerken, so hat man den Parallelkreis der

Sonne (deren .Schraubenbewegung* — s. o. Bd. V
S. 2208 — bei der Kleinheit des Instruments

keine ernstliche Fehlerquelle ist) fur den be-

treffenden Tag und damit die Keigung der Aqua-
torebene zum Horizont. (Cber den unvermeid-

lichen Fehler, daB dabei der Hohenwinkel um
20 den halben Sonnendurchmesser zu grofi wird, vgl.

Peach el Gesch. <L Erdk. 40). Aber als die H.
Hausrat wurden und fabrikmafiige Herstellung be-

gann, erfand man eine Methode, welche es erlaubte,

an jedem Ort fur jeden beliebigen Ort richtige

H. zu konstruieren. Das Verfahren besteht darin,

daB man das Verhaltnis zwischen der Lange des

Gnomons und seinem auf eine Horizontalebene

projizierten Mittagsschatten far die Tage der

Gleiche ermittelt. Die Gerade, welche Gnomon-
30 spitze und Schattenspitze verbindet, fallt in die

Aquatorebene und ist also der Ausgangspnnkt
der Konstruktion (Vitr. IX 7, 1 ; s. die Abbil-

dung bei Bilfinger Zeitmesser 28; die voll-

standigste Tabelle fur dieses Hilfsmittel der Gno-
monik hatte Hipparch geliefert, b. o. Bd. Vlll

S. 1678, 63; vgl. auch Plin. n. h. VI 211). Es
ist aber einleuchtend, daB die Forschung den um-
gekehrten Weg ging wie die Uhrmacherpraxis,

d. h. aus der vorhin geschilderten Beobachtnng
40 an einer noch nicht zum H. hergerichteten attJupri

den Aquator und darnach vermittels einer ein-

fachen Hilfsfigur das Verhaltnis von Gnomon
und Schatten konstruierte. Diese Verh&ltniszahl

war ja ohnebin wissenschaftlich antiquiert, als

man dazu gekommen war, Winkel durch Bogen-

grade auszudrflcken. IloXot und yvmficar sind

aber femer das entscheidende Hilfsmittel des

Eratosthenes fur seine Erdmessung gewesen;

es ist kein Zufall, d&B Eleom. I p. 94—102 Z.

50 in dem guten, auf Poseidonlos zurnckgehenden

Referat von den jrmnorgt x&v m^oXoyiotr und
der axdqprj zov wgoloylov spricht. Am EL zn

Aleiardreia lieB sich (am Bogen der Sommer-
wende) ohne weiteres der Wert des von Era-

tosthenes gemessenen Meridianbogens Syene

—

Alexandreia ablesen; es ist der Abstand des

Wendekreises vom Uadirpunkt (s. fiber die Mes-

sung Knaaek o. Bd. VI S. 865). Dnglucklieh,

weil jeder Genauigkeit entbebrend, war ein dritter

60 Versuch, das EL for astronomisehe Forsehunf
nutzbar zn maeben, namlich for die Bestunnrans;

der schernbaren GrOfie von Sonne und Mond.
Man merkte an der Gleiche die Zeit, die das Ge-

stirn vom Encheinen des infiersten Bandes mm
Tollen Anfgang brauchte, an und sehloB, das Ver-

haltnis der Sonne ram gansen Tageskreis sei das
gleieb* wie das der Aofgangszeit ram gansen
Nychthemerintag; der Versuch wmrde, mit niebt
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besserem Erfolg, auch mit der Klepsydra gemacht

(Macrob. in somn. Scip. I 20, 26-30. Theo in

Ptolem. synt. und Procl. hypotyp. 4 § 78 S. 120.

290. 309 M. Cleom. p. 136 Z. Mart. Cap. VIII 860

;

vgl. darflber Hultsch Abh. Gott. Ges. d. Wiss.

1897, 21, der aber irrtumlich an radiale Stunden-

linien denkt).

2. Konstruktion. Das weitaus einfachste

Verfahren ist der Entwurf fur eine gewOhnliche

axa<pt). Was Vitr. IX 7, 2—6 schildert, ist in

der Tat nichts anderes als die Aufzeichnung eines

solchen H. ; den besten Kommentar dazu hat

nach dem Vorgange von Woepcke Bilfinger
a. a. O. 28ff. geliefert. Das praktische Verfahren

gestaltete sich meist dadurch noch etwas einfacher,

daB man sich begnugte, die drei Bogen fur die

xQonai tegivai und xtifisgival und den larjpeQivos

einzutragen, wahrend Vitruv auch noch die Kurven
fur den jedesmaligen Eintritt der Sonne in ein

neues Zeichen vorsieht. Fur diese Teilung wird 20
man ebenso wie fur die Teilung aller Kurven in

die zwolf Stunden Matrizen benfitzt haben, die

iu die jeweils zu bearbeitende oxd<ptj paBten und
auf denen das Ergebnis der in der Ebene ausge-

ffihrten zeichnerischen Konstruktion eingetragen

war. Das Verfahren fftr den einfachsten Typus war
hiernach folgendes (Fig. 1 ; vgl. Athen. Mitt. 1911,

und O. In AD bewegt sich die Schattenspitze

an den Tagen der Gleiche, in EF am kurzesten,

in H am langsten Tag. Nun liegen nur an

den Tagen der Gleiche alle Strahlen, die den

Schatten hervorrufen, in einer Ebene, der des

Aquators A D , wahrend an den Sonnenwenden

der schattenbildende Strahl ungleiche Abschnitte

gleicher gerader Kegel umschreibt (der halbe

senkrechte Durchschnitt ist Dreieck A„OA
10 = A,EA). Die Halften der in die oxatpt] fal-

lenden Grundflachen der zwei Kegel sind auf-

geklappt dargestellt (EFKxmi OHL). Schnitt

man Matrizen dieser Form und fur den Aquator

eine ebensolche mit Radius A D in Halb- oder

Viertelskreisform , so war mit Leichtigkeit an

diesen die Stundenteilung anzubringen und von

ihnen aus samt den BCgen selbst durch EinfQgen

in die Hohlung der axdcpri an deren Wand zu

(Wig. 1)

254ff.): derHalbkreis um^ stellt das Schema einer

ox&tpi) dar, projixiert auf die Meridianebene ; in A,

dem Zentrum einer Kugel mit der Achse JA, ist

die Gnomonspitie zu denken, deren Schatten die

Stunden zeigt Der Winkel BAD, den der

Aquator AD mit dem Horizont BAC bildet,

wurde (s. o. nr. 1) for die Fabrikatien nach Ta- 60
bellen fiber das Verhaltnis des Gnomons n sei-

nem Schatten an den Gleichen koastmiert, bei

der Herstellung mehrerer Exemplare for eine
Breite aber gewifi einfacb von einem Schema
ins andere mit dem Zirkel fibertragen. DieScMefe
der EkBptik (Winkel DAE = DAG) wurde iu
' des Kreiinmfangs » 24" angenommen (s. o.

V 8. 2211); so gewann man die Punkte Ek

fibertragen. Dann brauchte man nur noch die

angemerkten Punkte durch die Stundenlinien zu

verbinden und den Gnomon einzufflgen; bei ihm
kam es nur darauf an, daB seine Spitze genau

im Zentrum der Kugel saB. Wenn er in der

Begel (nach Ausweis der erhaltenen Eiemplare,
anders s. B. CIG m 6179 = IG XTV 1307) im
Nordpunkt des Horizontkreises angebracht war,

so hat das seinen Grand darin, dafi er bei dieser

I«ge den Sebatten selbst am wenigsten verdeekte.

TJnTeTgleiehlich komplisierter wurde die Aufgabe

sofort, wenn es gait, das Liniensystem auf eine

andere Iliehe au das Halbrund der mtitfn, in

deren Zentaum die Gnomonspitie steht, iu pro-

jizieren. Das Verfahren bei der han&gsten dieser
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Projektionsarten, der in die Horizontebene, hat
als Fortsetzung von Vitruvs Beschreibung Bil-
finger a. a. 0. 31ff. gemeinverstandlich ge-
schildert ; fur die schlecht erhaltenen und schwer
zu interpretierenden antiken Darstellungen des
avakrjfifia, wie speziell diese Projektion genannt
wird, vgl. o. Bd. I S. 20528. (Kauffmann).
Als Urheber dieser Konstruktion, des discus in
planitia, bezeichnet Vitruv, diesmal glaubhafter .. „
als bei den unter nr. 1 besprochenen Angaben, lOzu H. Im folgenden werdeiTals H? nur'soiche
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darf an jede Monatslinie angelegt wird. An die
einzelnen Radien aber lassen sich von der fur
die Grundkonstruktion gebrauchten Figur des
Analemma aus ohne Schwierigkeit die Standen
antragen. Die Elemente sind also bei den ,Reise-
nhren' durchaus die gleichen wie bei den fest-

stehenden ; auch sie gelten nur far eine bestimmte
Breite.

3. Erhaitene Exemplare; Inschriften

den Aristarch von Sanios. Etwas Ahnliches muB
das (ebenda genannte) plinthium sive lacunar
des Skopinas von Syrakus gewesen sein; da Vi-
truv angibt, ein solches sei im Circus Flaminius
aufgestellt gewesen, muB man wohl an eine weit-
hin sichtbare Form denken und wird also auf
eine senkrecht gestellte Projektionsflache gefuhrt.
Auch die Mehrzahl der anderen von Vitruv er-

wahnten Spezialformen lassen sich deuten oder

Instrument* behandelt, die die Beobachtung des
Schattenwegs wahrend des ganzen Lichttages oder
eines erheblichen Teiles davon gestatten. Vor-
richtungen zur Beobachtung nur des Mittags-
schattens, an denen man die Wenden und Glei-
chen und etwa noch den Eintritt der Sonne in
die iibrigen Zeichen beobachten konnte, gehoren
nicht hieher (berahmtes Beispiel der Obelisk des
Augustus auf dem Campus Martius, Plin. n. h.

sogar mit aufgefundenen Originalen identiflzieren. 20 XXXVI 10). H. im vollen Sinne sind nns von
Vom pelecinum des Patrokles, dessen Linien an
ein Beil erinnern, handelt ausfahrlicher als Vi-
truv, aber leider hSchst unklar, sein Exzerptor
Faventinus cap. 29; es ist eine Projektion auf
Flachen, die nicht senkrecht zum Mittagskreis
liegen (s. auch unter nr. 3, ferner Choisy Vi-
truye IV Taf. 76, 3. 4). Die pliaretra des Apol-
lonios erhalt man, wenn man eine Platte senk-
recht so stellt, daB die Projektionsflachen nach

der hellenistischen bis zur spatrGmischen Epoche
in Menge erhaltenj wohl jede grOfiere Ausgrabung
hat ein oder mehrere Exemplare geliefert, in be-
sonderer Zahl und Mannigfaltigkeit Herculaneum
und Pompeii. Das altere Material ist zusammen-
gestellt, aber nicht von der technischen Seite
beleuchtet bei Marquardt-Mau Privatleben der
ROmer 789ff. (wo die Wand in Praeneste, Ann.
d. Inst. 1884, 286ff. vorsichtiger ausgeschieden

Osten und Westen schauen (wobei man zwei Gno- 30 wird) ; neuere Funde beriicksichtigt Ardaillon
mones nOtig hat und jede Flache Dur eine Halfte
des Tages beschienen ist, vgl. G. Kayet in der
unter nr. 3 angefahrten Abhandlung S. 60). Ver-
stellbare Vorrichtungen aber mussen die Dhren
nQog za latoQovfteva von Parmenion und itQog
nay xXifia von Theodosioa und Andrias gewesen
sein. tfber die berossischen und die konischen
H. s. die folgende Nummer (zu allem vgl. auch
Ardaillon und Woepcke a. a. 0. 5ff.V

a. ja. 0. 259f.; eine erschOpfende Sammlung fehlt.

Die Einzeluntersuchung hat vielfach ergeben, daB
die geographische Breite sehr unvollkommen be-
stimmt war. Was die verschiedenen Typen betrifft,

so ist die Slteste Gattung, die ottdtprj, so gut wie
gar nicht vertreten; vielleicht war das stark frag-

mentierte Stuck IG XIV 1307 (aus Bom) von dieser

Art; anderes unsicheres Material s. bei Peter
Atti dell' accad. Rom. di acheol. I 2, 28; das ein-

Die (A.) viatoria pensilia Vitruvs kennen wir 40 zige sichere Stack der gewOhnlichen Art scheint
nur durch die erhaltenen Exemplare (s. unter
nr. 3), nicht aus theoretischen ErOrterungen.
Das Prinzip der meisten Uhren dieser Gattung
ist von Schlieben (Annalen d. Ver. f. Nassau-
ische Altert.-Kunde XXIII [1891] 115ff.) richtig
entwickelt worden. Die Uhr besteht aus einer
kleinen Scheibe (3,5—5,2 cm Durchmesser) mit
erhohtem Rande, die frei aufgehangt wird; ein
kurzer Stift als Gnomon ist nicht ausgeschlossen,

das von Schlieben Ann. d. Ver. f. Nassauische
Altert-Kunde XX (1888) 327 und Taf. XIII ver-

Offentlichte zu sein. Das aus Pergamon (Athen.
Mitt. 1911,251ff.) ist insofern kein echter Repra-
sentant der Gattung. als in die eine Mulde exzen-
triseh zwei Systeme hineinkonstruiert sind, sodaB
wir es da also mit dem sehr komplizierten Produkt
einer wunderlichen Laune zu tun haben, wobei das
eine der Analemmata ein avuflogtiov &. darstellt.

doch scheint an dem besterhaltenen Exemplar 50 Der weitaus haufigste Typus ist der schon unter
ein durch ein kleines Loch einfallender Licht-
strahl an die Stelle des Gnomonschattens zu
treten. Das Verfahren ist hier vOllig anders als

bei alien sonstigen H. ; steht sonst das H. fest,

so wird es hier vielmehr mit dem zur Messnng
benutzten Strahl in eine Ebene gebracht. Die
Konstruktion wird nun so gemacht, dafi ein Kreis
mit der Sehne A D, der sein Zentram auf der
Geraden A hat, konstruiert wird ; wo die Strah-

nr. 1 erwahnte, den Vitruv auf Berossos zurfick-

fahrt; er ist auch nichts weiter als eine oxdyij,

nur daB von der Halbkugel das Stack HGB weg-
genommen ist. Damit ist erst die Ben&tzung be-

quem gemacht; jetzt kann das H. in Augenhohe
oder noch hoher aufgestellt werden. Auch CEF
konnte natfirlich fehlen; aber mit der Weglassung
dieses Teiles war nichts gewonnen (vielleicht ist

ein Beispiel das weiterhin zu behandelnde Exem-
len AG, AD, AE seine Peripherie treffen, da60plar von Tenos IG XH 5, 891). Der Normal-
trifft an_ der Uhr der Mittagsstrahl den Band
der Scheibe. Nach diesen Punkten werden vom
Zentrum der Scheibe die Radien gezogen (und
ebenso nach den Punkten, wo der ffittagsstrahl
heim Begins der abrigen Monate den Band trifft).

Um nun eine Auffangstelle for die Strahlen der
anderen Standen zu schaffen, wird im Zentrum
der Scheibe ein Zeiger angebracht, der nach Be-

typus, zu dem die Stundenlinien, eventuell mit
beigefBgten Zahlzeichen (vgl. Anth. PaL X 43),
und die — Ofters auch ingebriftlich bezeichneten— Kurven der for/fugta und der xtifuqnat and
tegtral

_
tgojtcU als wesentlichc Bestandteile ge-

horen, ist haoflg noch bereichert dorch andere
Linien. Die beeseren Stacks zeigen vielfach die
Monatakurven; diese Kurven bezeichnen freilich
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wie die drei Hauptkurven genau genommen viel-

mehr den Eintritt der Sonne in ein neues Zei-

chen, und Zeichen und Monat des Sonnenjahrs

decken sich bekanntlich nicht; doch zeigt die Be-

zeichnung des zur Konstruktion dieser Linien ver-

wendeten Hilfskreises als firivalog bei Vitruv, daB
man sich schon frflh fiber diese Differenz hinweg-
gesetzt hat; in IG XIV 1307 ist er eingeritzt ge-

wesen. In die so entstehenden sechs Zonen wur-

den mitunter die Namen der betreffenden Tier-

kreiszeiclien (vgl. IG XIV 705), oder, wie eben
bei IG XTV 1307, diese und dazu die Monats-
namen eingetragen. Die kalendarische Bedeutung
des H. wird noch klarer durch andere Zusatzlinien,

welche bestimmt waren, die Anfange der Jahres-

zeiten zu markieren. So ist es auf dem H. des

Andronikos geschehen, das am Ende dieses Ab-
schnittes behandelt wird, so auf einem Fragment
aus Delos, das Tannery Bull. hell. 1905, 250
verOffentlicht, aber unrichtig interpretiert hat;

dort ist eine Kurve als [xwot] &<aia im[roXri]

bezeichnet; berahrte sie der Schatten auf dem
ansteigenden Wege, so war der Zeitpunkt der

dnwQa erreicht. Der Eintritt von Winter und
Frahling (Frahuntergang der Pleiaden und Ze-

phyrwehen) war durch einen aus kurzen Strichen

(za luiza genannt) zusammengesetzten Bogen, also

in der gemeinsamen Zone des Wassermanns und
des Skorpions, angemerkt auf dem alexandrini-

schen H., zu dem die Inschrift Cat. ge'n. des ant.

egypt. Inscr. gr. et lat. n. 185 gehOrte (Arvani-
takis hat Bull, de l'inst. <5gypt. 1902, 181ff.

zwar diese Beziehung der Inschrift, nicht aber die

Bedeutung der l&xa erkannt); darin, daB eine
Kurve Wintersanfang und -ende bezeichnet, liegt

sogar ein besonderes Interesse dieses Stackes.

Sein Urheber hat die Dauer des Winters so an-

gesetzt, daB die Winterwende genau in die Mitte

ftllt; das ist, wie sich nachweisen laBt, das Sy-

stem des Eudoxos (13. November— 26. Dezember
—7. Februar) und der .Agypter' (11. November
—25. Dezember—7. Februar; vgl. Wachsmuth
Calendaria 223. 232. 241). Vollig klar ist, daB
hier die siderischen oder meteorologischen Er-

scheinungen zu reinen Kalendermarken geworden
sind und an die tJbereinstimmung mit den Phano-
menen in der Wirklichkeit gar nicht mehr ge-

dacht wird. Ein zweites kalendarisch so merk-

wardiges Stack scheint nicht mehr vorzukommen;
dagegen ist das einfache Prinzip dieses Typus
auch noch anders variiert worden. Manchmal
gehen vom Schnittpunkte des Meridians BOgen
nach Ost und West, die vom Bogen des langsten

Tages Stacke abschneiden, die zusammen dem des

karzesten gleich sind (IG XIV 1307 = CIG HI
6179 mit umstandlichem Kommentar W Op ekes);

auch in der ebenen Projektion von DelosArdaillon
a. a. 0. 260 finden sich diese Linien, hier mit
der inschriftlichen Erklarung nov xQovot naatjs

fjfJUQai xaQtjxci in der Osthalfte, x<n) xqovos m-
at}( ^fiigas Xouios in der Westh&lfte ; die Linien

schlieBen also ein Dreieek ein, an dem man den
Znwachs der Tage vom kflrzesten zum langsten

bemessen konnte. Schlechtweg kapriziOs ist die

Gestaltang des Stackes von Ialis IG XII 5, 645
and p. 384: aas einem Block, der mit Front nach
Sudan,wie es sehem^sehiragaarzustellenwar, istam
Ost- and Westende je eine viertelskugel herausge-

arbeitet, sodaB, wie in nr. 2 far die Pharetra des
Apollonios angenommen wurde, die beiden Ealften
am Vor- und Nachmittag abwechselnd funktionier-

ten. Ein H., bei dem augenscheinlich nicht ein

Gnomon, sondem ein von oben durch ein kleines

Loch einfallender Strahl die Stunden zeigte, ist

das Berliner Stuck (Beschr. d. ant. Skulpturen
nr. 1049), das freilich Wopcke a. a. 0. 38 ff.

ganz anders (als avuftogsiov mit Isemerinstunden)

lOdeutet; die Unrichtigkeit seiner Auffassung er-

hellt aus dem ahnlichen Exemplar von Aquileia

(Kenner Mitt. d. k. k. Zentralkommission Wien
1880, 4ff. Abb. 3. 4), uber dessen ursprflngliche

Aufstellung kein Zweifel mOglich ist. Es handelt

sich um Kugelabschnitte, bei denen der Teil

BHG unsrer Fig. 1 fehlt, aber dafur noch ein

Stflck der Hohlung oberhalb des Horizonts hinzu-

genommen und die Gnomonspitze oberhalb des

Zentrums verlegt ist. Solcher Art muB auch der

20 „Hercule8 horarius" bei Symeoni (Dlustrazione

degli epitaffi 80) gewesen sein, der in Ravenna
stand. (Unzulaiiglich aufgenommen — oder nie

vollendet? — ist IG XLT 1, 139 von Bhodos). Vari-

ierte man die Auffangflache, so verursachte die far

die technische Herstellung bequeme Ersetzung der
Kugelhohlung durch einen Kegelabschnitt (nach

Vitruv eonus des Dionysodoros, s. o. Bd. V S. 1005,
sodann die conaraehne Vitruvs; sein eonicum
plinthium bleibt unerklart) die geringsten Ver-

30 anderungen des Systems (ein Exemplar aus der

Gegend des Thrasyllosmonumentes bei Stu'art-

Revett Ant. of Athens II 29. 46; das betracht-

liche bis dahin vorliegende Material ist gesammelt
und untersucht von G. Rayet anlaBlich der Be-

arbeitung des von seinem Bruder in Herakleia am
Latinos gefundenen (OGI 24) Annales de chim. et

de phys. Se^r. V torn. VI (1875) 52ff.; dieses H.
selbst ist interessant dadurch, daB es in einer

zweiten Einarbeitung ein dvufoQecov d>. enthalt,

40 s. die Abb. Ardaillon a. a. 0. 259 nr. 3886).

In den anderen Fallen handelt es sich um Pro-

jektion auf die ebene Flache, sei es, dafi die

Figur des Analemma im strengen Sinn vorliegt

(Exemplar aus Pompeii Bilfinger a. a. 0. 36,

aus Tivoli Bull. d. Inst. 1838, 107, aus Aquileia

Bull. d. Inst. 1879, 28ff. Kenner, a. a. 0. 7,

mit Windrose, ahnlich aus Vigna Cassini, Peter
a. a. 0. 25ff., ein in Deutschland gefundenes Ann.

d. Ver. f. Nassauische Altert-Kunde XX [1888]

50 316 und Taf. XI), sei es, daB eine der von Virrav

erwahnten besonderen Formen oder andere freie

Typen in Betracht kommen. Ein altberubmtes

Stuck dieser Sondergattungen ist das H., das

Phaidros, Zoilos Sohn, in Athen gestiftet hat (IG

IK 427). Aufs ausfahrlichste hat es Delambre
Hist de 1'astr. anc. LT 504ff. (mit Fig. 139) be-

handelt. Die Kombination mit dem pelecinum
(s. o. nr. 2) liegt nahe, wenn auch die tJberein-

stimmung keine vollige ist Ein anderes Exem-
60 plar vermutlich von dieser Gattung s. bei Ame-

lung Skulpt. d. Vas. Mus. LT. Text 106f., ein

drittes, sicner derartiges, nur in Zeichnung er-

halten, 8. Papers of the Brit school at Rome Lt

Taf. 48 (= Martini Abhandlung von den Sonnen-
uhren der Alten 1777, 108 Fig. 9. Symeoni
a. a. 0. 46) ; darnnter stand das MenoL Vallense

CIL V p. 280).

Die Krone alter Leistangen auf diesem Ge-
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biete aber sind die zwei Werke des Andronikos
Kyrrhestes (vgl. o. Bd. I S. 2167), die uns er-

halten sind, der Tumi der Winde in Athen und
der Marmorblock mit vier Uhren von Tenos (Mu-
s<5e beige 1906. 353ff. [Graindor] = IG XII 5,

891). Der Turm der Winde, zuerst aufgenommen
von Stuart-Revett Ant. of Athens 1 13ff., als

H. gewtirdigt bei Delambre Hist, de l'astr. anc.

II 487ff., ist nicht nur das unvergleichlieh groB-

artigere, sondern auch das mit Uhren reicher ans- 10
gestattete Werk; war doch im Innern jedenfallg

eine Wasseruhr (vermntlich von dem im folgenden
naher zu besprechenden Typus des ava<pogtx6v

co.) aufgestellt, was durch die erg&nzenden Auf-
nahmen von B. Graf bei Baumeister Denkm.
IH 2114 gesichert zu sein scheint. AnBerdem
tragt der Turm, noch hente wohlerhalten, die

Analemmata far acht H. an seinen Aufienwan-
den; da sich drei davon im Gegensinne wieder-

holen, so war fur im ganzen funf Falle die scbwie- 20
rige Projektion anf die senkrechte Flache zu kon-
struieren. Aber trotz dieser Vorzugsstellung der
grOBeren SchOpfung ist das H. von Tenos das
interessantere Objekt. Ein Mannorbloek von qua-
dratischem GrundriB, oben horizontal abgeschnit-
ten, tragt an der glatten Ost- und der genau
entsprechenden Westseite die Analemmata fur

Apeliotes und Zephyros, denen am Turm der
Winde entsprechend; in die Sudfront ist ein H.
herossischer Art, aber mit absonderlichem Aligne- 30
ment eingearbeitet. Statt in 12 .Stunden* ist der
Kugelabschnitt in acht Sektoren zerlegt, eine Tei-

lung, die zeigt, daB wir es hier nicht mit einer

Uhr zu tun haben; den wirklichen Zweck er-

klaren die mittleren zwei Sektoren, also daB mitt-

lere TagvierteL Hier sind parallel zum Bogen der
larj/Mgla Kurven gezogen, deren oberste dnrch die

Worte nXu&dary dvoig • zeipaivos AgzJ erkl&rt wild,
wahrend bei der votletzten IlktUts ix<pavqc [6i]-
gove agxv nnd bei der nntersten Kxhdv i(x]<parq{ 40
steht (man erwartet darunter Sncogas agx^; der
Band des H. selbst mufi die Schattenlinie der
Sommerwende darstellen) ; ob man es wagen darf,

weiter anzunehmen, Andronikos babe mit der aus-

drtlcklich bezeichneten lay/ugla den Fruhling (vgl.

Unger in Iw. Mullers Handb. I a 720) und etwa
gar auch den Herbst beginnen l&ssen, kann hier
nicht erortert werden: doch leuchtet ein, daB erst

bei dieser Annahme das Kalender-H. vollstandig
ist. Auf der Nordseite der Oberflache endlich hat 50
Andronikos ein H. der gewShnlichen Art ange-
bracht, eine axdiprj, von der aber der TeU CFE
(s. o. Pig. 1) weggeschnitten ist, als avnf)6git<n>
von Norden her zu betrachten, wie die Biehtung
der Buchstaben in den (dem tfblichen entspre-
chenden) Beischriften lehrt. Auf der freien Flache
darunter preist ein Epigramm den Erfinder.

Derartige lobpreisende oder den Zweck des
Instromentes bezeichnende Epigramme besitzen
wir in nicht geringer Anzahl (auf Stein z. B. 60
IG HI 8, 240; sodann Anth. PaL IX 780. 806.
807. X 48 = Kaibel Epigr. 1122; doch TgL
IG XIV 718).

Ton den Beiasahren, deren Prinrip schon oben
(nr. 2) entwiekett ist, kennen wir Stucke ana Ite-
lien (das attests nad komplisierteste s. Woepeke
a. a. 0. 7); femer hat Sehlieben a. a. 0. vier
Eiemplare untemeht, cHe toils far Bern, tells

fiir deutsche Breiten gearbeitet sind (das erste

= Ardaillon a. a. 0. n. 3889); eines davon
(jetzt in Mainz) zeigt eine Variante, die schwer-
lieh eine Verbasserung ist: der Gnomon ist in

der Horizontebene verstellbar. Das Analemma
hieffir liBt sich aus dem oben beschriebenen
ableiten, ist aber umst&ndlich und bietet nur
den einen, germgen Vorteil, daB sich die Stun-
denlinien fur die Sommennonate besser verteilen.

Pbrigens sind alle Eiemplare von so geringer
Arbeit, daB man zweifeln muB, ob auch nur
auf dem Model], nach dem diese Fabrikware ge-

wifl gearbeitet ist, die Stnndenlinien konstruiert

und nicht lediglich roh ausprobiert waren. Eine
interessante Kombination zeigt das Wiener Exem-
plar Taf. VI 7 ; auf der Rackseite des H. ist das
Tympanon eines Astrolabe eingezeichnet (als sol-

ches zuerst von Sehlieben erkannt); das Rete
— und freilich auch Dioptra und Quadrant —
fehlen (vgl. o. Bd. II S. 1799). Ersteres, das ja

ohnehin nur lose eingefugt war, war jedenfalls

vorhanden. Nach dem H. auf der anderen Seite

konnte dann die Stellung des Sternhimmels ge-

funden werden, freilich eine nutzlose Spielerei;

wogegen, wenn das kleine Instrument zugleich

Astrolab war, damit ein doppeltes Mittel der Zeit-

bestimmung gescbaffen war. Das berflhmteste

Exemplar dieser Gattung ist der Schinken aus
Herculaneum (s. zuletzt Comparetti-Petra
Villa Ercolanese 286; ausfuhrlicher Eomraentar
von van Beeck a. a. 0. 71ff.).

II. Wasseruhren (xXeyivdgat, idgoaxoMta,
wofflr aber auch die Bezeichnung H. gang und
gibe war, wie bei den BOmern solarium nach
Censorin. de die nat. 23, 7; darum bei Cic.

nat. deor. II 87 solarium de&eriptum vel ex
aqua). In der Vorbemerkung ist schon darge-

legt , daB uns die Klepsydra hier nur angeht,

soweit sie Uhr ist, d. n. die der Sonnenuhr
nachgebildete Stundenteilung zeigt ; fur den viel-

ialtigen sonstigen Gebrauch ist das Material

neuerlich geeammelt und im ganzen zutreflend

beurteilt von M. C. P. Schmidt a. a. 0.
(wihrend das Buch for die Beurteilung der Kle-

psydra als H. einen Ruckschritt bedeutet). Zur
Messung von Zeitabschnitten, die das ganze Jahr
fiber gleich bleiben, eignet sich eine Vorrichtung,

deren Wesen darin besteht, daB aus einem Be-

hftlter durch eine moglichst kleine Offnung un-

aufhSrlieh Wasser abstrOmt, ausgezeichnet, einerlei

ob man die Zeit beobachtet, innerhalb deren sich

der Beh&lter leert, oder ob man das Steigen des

Waasers im Bezipienten miBt Kompliziert wards
die Aufgabe erst dadurch, daB zwar fur den
einzelnen Tag unter sich gleiche Abschnitte zu

messen waren, d&B diese aber im Laufe des Jahres,

und zwar genau genommen von Tag zn Tag, ihre

Ausdehnung veranderten. Daher wandte sieh die

ganze Ktmst bei diesen EL, soweit es sieh nicht

nm spielerisches Beiwerk handelte, darauf, der

Vertaderliehkert der Sgai xaiQatal gerecht in
werden. Gelang die Konstraktion eines solchen BL,

so war es der Sonnenuhr an Braoehbarkeit weit

flberlegen; es fnnktionierte ja auch bei Nacht
(rvxttQira a>. Athen. IY 174 c) und bei schlechtem
Wetter (x*tfi*e*ra A. = k. hiierna Yitr. DC 8, 8).

Anf diese Uhren vomehmttch bexiehen rich die

zahlreichen Zengnisse ttber die Verwendung der
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Uhren im Alltagsleben (vgl. Martini a. a. 0.

115ff. Marquardt-Mau 256. 791). t^ber den
EinfluB der Temperatur s. Athen. II 42 B. Zwei
Wege waren moglich, entweder den Wasserab-
fiuB veranderlich zu gestalten oder bei konstan-
tem WasserabfluB die Veranderlichkeit der Zeit-

stunden an der Ablesevorrichtung kenntlich zu
machen; wie wenig Vitrav von der Sache wirklich

verstand, offenbart sich darin, daB er IX 8, 10 die

form der Erfindung sein: da man das Steigen
des Wassers nicht bequem i m GefaB erkennbar
machen konnte, setzte man anf das Wasser einen
Schwimmer, an dem eine Stange (virgulat) senk-
recht befestigt war, die auch bei tiefstem Wasser-
stand uber den Rand des GefaBes ragte; sie trug— bei einfachater Form — eine Marke oder einen
Zeiger {sigittum), welcher auf eine Skala (regula)

der beschriebenen Art wies. Natflrlich treten hier
administratio aquae, quemadmodum »e temperet 10 abermals die zwei Typen auf, bei wechselndem
adrationem, wie ein zugehoriges Eapitel der Schil-

derung desjenigen H. anreiht, das die Zeitstunden

am Zeiger am allervollkommensten wiedergibt. Die
Unvereinbarkeit beider Prinzipien hat schon Per-
rault in der Vitruvflbersetzung vou 1684 erkannt.

Trotzdem ist Vitruv, da Heron negl 6dgi<av tbgoo-

xoneicnv (Procl. hypotyp. 4 § 78) verloren ist,

fur die ganze Gattung unser weitaus wichtigster

Zeuge.

WasserzufluB feste, bei konstantem verschieb-

bare Skala genau nach dem vorhin entwickelten
System; mit besonders klaren Zeichnungen ist das
in Choisys Vitruve IV Taf. 77, 1. 78, 1. 3 darge-

stellt. Hier namlich ist Vitruv unser einziger

Gewahrsmann (IX 8, 4—7). Er beschreibt, aus-

gehend von den mechanischen Erfindungen des

Etesibios, an erster Stelle einen sehr hoch ent-

wickelten Typus der zweiten Art. Der Schwimmer
An der Hand seiner Darlegungen ist festzu- 20 ist hier ein scaphium inversum, ein umgestulptes

stellen, daB bei der Verwendung der Klepsydra
als H. immer der Rezipient die Messung liefert;

bei dem GebergefiB war deshalb dafur zu sorgen,

daB der Wasserdruck, sei es dauernd, sei es fur

den einzelnen Tag, konstant blieb ; durch standige
Wasserznfahrung ytoz das leicht zu erreichen. Der
Bezipient muBte zylindrisch geformt sein. War
er aus Glas, so genugte eine an dem GefaBe selbst

angebrachte vertikale Skala, um am Wasserstand

GefaB, naturlich oben luftdicht abgeschlossen, das

griecbisch rv/xnaroy oder q>tXX6t heiflt; letztere

Bezeichnung erinnert an das ursprunglich ver-

wendete Material. Der senkrechte Stab ist ge-

zahnt und dreht aufsteigend eine Welle mit Zahn-
rad; dadurch gewann man nicht nur eine rubige
Bewegung des Zeigers, sondern zugleich die MOg-
lichkeit, die bewegende Kraft des Wassers von
der Welle des Zahnrades ans weiter zu flbertragen;

die Zeit abzulesen. Wurde die Zeit am GeberSOder Fall von Steinchen oder Kngeln (etwa aus
reguliert, so war diese Skala aus horizontalen
Striehen zu bilden; blieb aber der WasserabfluB
das ganze Jahr hindurch konstant, so war die

Skala mit divergierenden Striehen zu versehen,

sodaB der hOchste Punkt dieser schragen Lineatur
dem Wasserquantum des langsten Tages, der
niedrigste demjenigen des kflrzesten, die Mitte
dem der Gleichen entsprach. Striche, die die

Tage der Jahrpunkte bezeichneten, und wenn

den F&chern eines Bades) oder Trompetentone
(nach dem Prinrip der Wasserorgel; vgl. auch Luc.
Hipp. 8) entspricht dann dem Schlagwerk unserer

Uhren. Nach Athen. IV 174c (wozu Bilfinger
a. a. 0. 9f. zu vergleieben) batte schon Platon eine

Uhr (oder einen Wecker) dieser Art sich machen
lassen. Das erste porergon solcher Uhren bei

Vitruv, ,vertuntur metae', braucht nicht auf die

sogleich zu besprechende drehbare Skala bezogen
man wollte, auch Monatslinien , schnitten dann 40 zu werden, die Vitruv columna nennt; die metae
dieses System senkrecht; war der Bezipient groB

fenug, so konnte man naturlich statt der wenigen
ahrpunkt- oder Monatslinien eine horizontal

Skala anbringen, die fflr alle 2 x 183 Tage die

gflltige Stelle der Stundenskala bezeichnete. Es
genugte, die Skala am Bande einzutragen, wenn
man dort ein verschiebbares Lot als Zeiger an-

brachte. So erkennt man schon in dieser ein-

fachsten Form einen weiteren Vorzug der Klepsydra

konnten anch mit allerhand anderem Spielwerk
in Beziehung stehen. Denn so phantastisch auch
die Ktesibiosuhr in der Bekonstruktion von Per-
rault ist (wiederholt z. B. bei Ardaillon a. a. 0.

n. 3890 Schmidt a. a. 0. Fig. 23), so gewiB
ist andererseits, daB Wasseruhren groBen Mafistabs

erstaunlich ausgiebige Triebwerke waren. Viel

anschaulicher als bei Vitruv ist diese Leistung in

der exq/gaats des Chorikios (oder seines Lehrers
vor der Sonnenuhr: da ihrer GrOBe keine Grenzen 50 Prokopios nach Kirsten Breslauer philol. Abh
gesetzt sind, gestattet sie eine genaue Bezeich-
nung des Stundenwertes fur den einzelnen Tag,
wahrend die Sonnenuhr nie fiber Monatszonen
hinausgekommen ist.

Was hier als einfachster Typus geschildert
ist, ist vielleicht (doch s. die SchluBbemerkung)
nicht der ursprfinglichste; die Kostspieligkeit— und die Zerbrechlichkeit des Glases hat dem
Erfindergeist der Griechen wohl von Anfang

VH [1895] 58) geschildert (Spicil. Bom. V 423ff.

= Boissonade 129ff.); anderes s. Varro r. r. Ill

5, 17. Die Skala ist bei Vitruv angebracht an
einer columna out pareutatiea; fur den Fall des

konstanten Wasserzuflusses kennt er zwei Me-
thoden, die wechselnde Lange der Stunden zu
berucksichtigen : entweder (§ 6) das Einschieben
von Keilen (zwischen die kleinen, unter sich

gleichen Latten, welche der kfirzesten Stunden-
an andere Wege gewiesen; wenigstens kennen 60 dauer entsprechen) oder (§ 7) die Aufzeichnung
wir den behandelten Typus mit Sieherheit nur
literarisch, erst ans dem 2. Jhdt. n. Chr. und
nur in dem zweiten, gleiehmaBigen Wasserzu-
fluB voraussetzenden Typus. Galen (ml yrvxije

iftagr. 84 fin. Marqnardt; vgL Bilfinger
a. a. 0. 40f.) gibt' die Schildening, nach der
dieses H. oben dargesteUt ist So wird, was
uns als Notbehelf erscheint, in der Tat die Ur-

einer schragen Skala, wie wir sie aus Galen
kennen, an einer drehbaren Saule (vgl. Schmidt
a. a. 0. Fig. 24). Dazwischen schiebt er die Dar-
stellvng einer Vorrichtung ein, durch welche der
Weehsel der Stundenlange am Geber reguliert

werden soil: dan dient ein loser oder knapper
einsnflgender ZapfenverschroB am Geber (sehr

httbsch rekonstmiert bei Choisy a. a. 0. TV
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Taf. 78, 1). Er hat eben, wie schon bemerkt, nicht
eingesehen, dafi die beiden Prinzipien der Regelung
nicht zusammengehoren. In den higher besproche-
nen Fallen schlieBen sie sich ja nicht absolut aus
(reguliert man auch am Wasser, so braucht man
die Skala weniger steil zu machen); aber daB
ein MiBverstandnis Vitrnvs vorliegt, zeigt, wie
schon oben gesagt, die Beifftgung eines ahnlichen
Abschnittes zum letzten Typus, welcher die tag-
liche Umdrchung des HimmelsgewOlbes wiedergibt 10

(§ 10ff.). Die dort gegebenen feinen, tlbrigens,

wie Choisy a. a. 0. IV Taf. 78, 5 graphisch
nachweist, dem Zwecke doch nicht vollig ge-
niigenden Anweisungen gehoren eben zu den Uhren
mit unveranderlicher Skala. Diesmal beruht die
Regulierung auf dem Wechsel des Wasserdracks
im Geber, je nachdem die Ausflufloffhung hoher
oder tiefer in der Wand des GeffiBes sitzt; die
Oflhung wird daher exzentrisch auf einer runden,
drehbaren (wasserdicht eingefugten) Scheibe in 20
der Wand des Gebers angebracht, sodaB sie fur
den kiirzesten Tag an die hOchste, fur den langsten
an die tiefste Stelle gedreht werden kann.

Die soeben erwahnte hOchste Leistung antiker
Uhrmacherkunst beschreibt Vitruv § 8—10. Er
nennt

_
sie anaphorieum k. , was gewiB (nach

miindlicher Auflerung von Boll) eher .Aufgangs-
uhr' (von avayigeofyu) heiBt, weil sie Aufgang
und Untergang der Gestirne zeigt, als .Gehange-
uhr' (von avdqpogov = Querholz zum Lastentragen),
wie Schmidt a. a. 0. 53. 109 vennutet; denn
das Querholz ist hier eine einfache
Welle, und die Art, wie sie bewegt
wird, ist das wenigst Charakteristische
an der Erfindung. Es geschieht dies-
mal nach Vitruv (vgl. Fig. 2) so,
daB der Schwimmer nicht einen Stab
mit Zahnrad tragt (was an und fur
sich auch ganz gut denkbar ware),

seite tragt namlich die Welle eine vertikale-
Scheibe, auf der in stereograpbischer Projektion
der Sternhimmel vom Nordpol bis mindesteng.
zum Wendekreis des Steinbocks dargestellt ist*).

Die Ekliptik erscheint dabei als exzentrischer
Ereis. In ihr ist die Sonne durch eine (wohl
vergoldete) bulla dargestellt; das Vorrucken dieser
Bulla wird nicht durch den Mechanismus bewirkt,
sondern von Menschenhand. In den Ekliptikkreis
sind namlich (moglichst) so viel LOcher gebohrt
als Tage im Jahr, und man steckt also die Bulla
von Tag zu Tag in ein anderes Loch. Damit ist
denn der ungefahre Sonnenstand zu jeder Zeit
des Tages und der Nacht ersichtlich. Um aber
die Stunden ablesbar zu machen, wird vo; der
Scheibe ein Drahtgeflecht angebracht (Fig. 3),

me. 3)

sondern daB an ihm ein weicher Draht oder
eine Eette befestigt ist, die aber eine horizon-
tale Welle lauft und durch einen mit ihm aus-
balanzierten Sandsack am anderen Ende in Span-
nung gehalten wird. Im gleiehen Verhaltnis nun,
wie das im Zylinder steigende Wasser den Schwim-
mer hebt, dreht der abw&rts ziehende Sandsack
die Welle. Und zwar ist die Vorrichtm
guliert, dafi die Welle in einem Nyehi
tmmer eine Umdrenung macnt. An der

das, wieder in stereographischer Projektion, die
wichtigsten Parallelkreise, dazu den Horizont des
Ortes und die Stundenlinien darstellt. So ist
denn dieses H. ebensosehr eine Jahresuhr wie die
antike Sonnenuhr, nur noch vollkommener, da es
bei Nacht ebenso funktioniert wie am Tage.

Das Verdienst, die wenig klare Beschreibung
50 Vitrovs (fur den Text istKrohns Ausgabe sehr

fCrdernd) richtig gedeutet zu haben, gebuhrt Per-
rault (291); Bilfinger (a. a. 0. 43ff.) hat aber
unabhangig von ihm 200 Jahre sp&ter das gleiche
entdeckt. Voile Bestatignng hat die Rekonstrnk-
tion gefunden durch das einzige sichere Frag-
ment einer antiken Wasseruhr, das wir fiberhaupt
besitzen, ein Bruchsrtuck einer (ureprfinglich etwa
1,20 m im Durchmesser groBen) in der Ekliptik
gelochten Bronzescheibe mit einer stereographi-

60 schen Himmelsprojektion, die 1902 im Boden des
alten Iuvavum gefunden ist (Osterr. Jahresh. VI

*) In Figur 2 ist a der Geber, b die Zulmtung
zum Rezipienten e; d der Schwimmer, e die Welle,
/'der Sandsack; g die Scheibe mit der Projektion
des Himmels, festgehalten durch die Strobe I, k
die Bulk, festgehahen durch einen Bagel ik; h
daa Gitter mit den Stundenstabehen (= Kg. 3).
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[1903] 41ff.); durch die auf der Ruckseite bei-

gefugten Monatsnamen wird ihr kalendarischer
Zweck aufier Zweifel gestellt. Die Erfindung ist,

wie schon Perran It (290) gesehen hat, die Um-
setzung des Astrolabs in ein mechanisches Werk;
also mag sie mindestens so alt sein wie Eipparch
(a. o. Bd. VIH S. 1672. n S. 1801), ja wohl noch
alter. Ob die Uhr, die Pompeius 62 v. Chr. in

Pontus erbentete (Plin. XXXVII 14), von diesem
Typus war, wissen wir sowenig, wie auszumachen 10
ist, welcher Art die Wasseruhr war, die Scipio
Nasica im J. 595 d. St in Rom sub teeto diea-
vit (Plin. n. h. VII 215).

Was uns sonst an Belegen fur die Verbreitung
der Wasseruhren erhalten ist, beschrankt sich
auf Untergestelle fur solche; von den betreffenden
Einrichtungen im Turin des AndroDikos Kyrrhestes
war schon die Rede; eine Basis far eine Wasseruhr
steht im Theater von Priene (Wiegand-

1905) 172—245. Erman Die agyptische Reli-
gion 2 (Berlin 1909). Ed. Meyer Gesch. des
Altertums I» 2 (Stuttgart und Berlin 1909).
Breasted Development of religion and thought
in ancient Egypt (New-York 1912). Weitere Li-
teratur s. unten in den einzelnen Abschnitten.— Die ,Pyr.'-Zitate beziehen sich auf Set he
Die altagyptisehen Pyramidentexte I—II (Leipzig
1908—1910).

II. Einleitung. Die Namen.
A. H o r u s. 1. Unter dem Namen H. (hierogl.

hr, zu vokalisieren nach 'Qqo;, 'Aq-) verbergen
sich eine ganze Reihe von Gotterpersonlichkeiten
verschiedener Art. Das haben die Agypter selbst

schon empfunden und deshalb dem Namen eine
nahere Bestimmung zugesetzt, wo sie den ge-
meinten Gott naher bezeichnen wollten und konn-
ten. Wenn an mehreren Stellen der Pyramiden-
texte vier Arten des H. nebeneinander aufge-

Schrader Priene 240); eine Basis ahnlicher Art 20 zahlt werden, so hat der Schreiber offenbar das
mit Inschrift vom Markt zu Pergamon s. Inschr.
v. Pergamon I 183. Zum Rezipienten eines H.
mit wechselndem WasserzufluB gehOren vielleicht

die drei Marmortafeln mit Skala IG II 1200—
1202 (Sw . &ex. 1862, 24 Taf. DC 2—5) aus
dem 2. Jhdt v. Chr. [Rehm.]

'OgoqpvXaxes, BehCrde in Chios 5. Jhdt. IGA
381 (CauerS 496), hat die Grenzsteine zu schutzen
und Beseitigung oder VerrOckung bei eigener

Bewufitsein von der Verschiedenartigkeit der vier
GStter gehabt; es sind .Harachte, H. der Gotter,
H. des Ostens, H. der ism. t', die in einigen
Spruchen der Pyramidentexte erwahnt werden
(Pyr. Spruch 325. 563. 479. 504 usw.). An einer
anderen Stelle (Pyr. 888) ist von ,H. dem Herrn
des Himmels' die Rede, auf dessen Befehl hin
der Tote von der Nahrung dieses Gottes leben
soil. Ofter findet sich ,H. von Nechen' (Pyr. 925)

Verantwortung zu bestrafen (100 Stateren und 30 und andere Beiworte 'des Gottes, die seine je-
AtimifiV Bai Plat Low VTTT 8A5^ fl5ll+ Alt.**. :i:_. TT--_-i j_..i._ t, !. . . ».Atimie). Bei "Plat. Leg. VHJ 843b lallt diese
Aufgabe den yewftogoi zu. [Thalheim.]

T
£igos (Hants). 1) Agyptischer Gott.

Ubersicht. I. Bibliographie. — II. Einlei-
tung. Die Namen: A. Horus. B. Haroens.
C. Harachte. D. Harmachis. E. Harpokrates.
F. Harsiesis. G. Harendotes. H. Harsomtus.
J. Horus Behedti. K. Har-kent-echtai. L. Hor-
jerti. — III. Horus als KSnigs- und Landes-
gott. — A. Der Reichsgott der Fruhzeit. B. 40
Landesgott von 1. Oberagypten; 2. Unteragyp-
ten; 3. ganz Agypten. C. Horus als regieren-
der Konig. D. Harsomtus ,der Vereiniger bei-
der Lander'. E. Die Festfeiern in Edfu. F.
Horus und Set. G. ,Horus' als Titel des Pha-
rao. — IV. H. der Sonnengott. A. tTberliefe-
rung. B. Der Weltgott. C. Der Falke. D. Ho-
rus und Re\ E. Das Sonnenkind. F. Horus
und Set. G. Beiworte. — V. Horus in der

weilige Heimat andeuten. Es ware eine dank-
bare Aufgabe, die Ziige zu sammeln, die sich an
die einzelnen Beiworte oder Heimatsorte des H.
knupfen; zweifellos wurden wir dann den eigen-
artigen Charakter jedes dieser Lokalg8tter fest-

steUen konnen. Zun&chst sind wir, da das un-
iibersehbare Material noch kaum inhaltlich ge-
gliedert ist, im ganzen auf Vermutungen und
gelegentliche Belege angewiesen.

2. Aus den Beiworten, die man dem H. in
dieser oder jener seiner Erscheinungsformen an-
gehangt hat, entwickelten sich im Laufe der Zeit
feste Beinamen, die fiir gewiBse Lokal- oder Cha-
rakterformen des Gottes bezeichnend geworden
sind. Ich stelle die wichtigsten hier zusammen.

B. 'Aqojjqis Har-wSr (auch Haroeris, Hor-
wer, Horner, hierogl. hr-wr) ,der groBe (altere)

H.' Er wird an mehreren Orten verehrt, von
denen er seit alter Zeit sicher in Letopolis (ihm)

OsirisBage. A. Seine Eltern. B. Geburt des 50 im Delta zu Hause zu sein scheint (relVniBS
Horus. C. Horus das Kind. D. Horus der
Racher seines Vaters. E. Horus und Set. F.
Horus und iBis. G. Thot als Heifer. — VI. Ho-
rus als Falke. A. Das Tier. B. Lokalisierung.
C. ttbcrtragung. — VII. Das Horusauge. A.
Horus und Set. B. Das Horusauge als Opfer.
C. die kosmische Deutung. D Set als Schwein.
E. Die Teile des Hornsanges. F. Horusauge,
Sonnenauge und Schlange. — VDJ. Die Lokal

Da er ausdrucklich der altere H. genannt wird,
ist er vermutlich H., der Bruder des Osiris und
des Set (vgl. IV F), im Gegensatz zu dem Kinde
Harpokrates, dem Sohne von Osiris und Isis. Wir
wissen von der mythologischen Personlichkeit
des Hai-wer nicht viel; er hat als Hilfstruppen-
oberst des Nun den neun Gsttern die Wege ge-
wiesen, als R4 blind war (Mag. Pap. Vatican
3, 7). Der von den PtolemSern erneuerte Tempel

rthhJt;*
AD8emelne8- B- Unterigypten. C. 60 von Ombos (heute KomOmbo n5rdlich Assmu)UDeragypien. j^ den ^^ ggj^,, Har-W6r und Sobk ge-

T-^- .n^J fil?«*ph i
e

- , ^ .
weiht

'
von denen d« letztere der eigentUehe

IM,^ ffifm„
D"?,tdll

?
1& ** ^J?"*** Lokalgott und Heir der Gegend war; .JoeTbeideBehgion enthllt Hinweise auf fi, some teilweiae sind in der grieehischen ZeS als gleiehweitigMh

<~°*-tn, and der Tempel ist seiner Mittelaehse
in twei Hilften zerlegt, deren linke dem

icn atmaa bMonders (vgL _dort die Indiies): H. nach in nrei QOiienVeileffL de»» link* *»»O.LangeDie
•aye Lehrbueh

pter in Chantepie de la Sana-
I* (TObingen

Har-wtr und reehte dem Sobk gebOrte. tJber
anderweHige Beziehungen zwisehen H. and Sobk



vgl. VIII C5. In Ombos ist Har-wer auch dera
Schow gleichgesetzt worden, wie H. ja auch sonst;

dadurch, aber auch nur in dieser Verbindung
wird Horus-Schow zum Sohn des Re.

C. Harachte (oder Horachte, Hor-echuti,
Hor-achti usw., hierogl. hr j'hw.tj ,H. der beiden
Horizonte', namiich des ostlichen und des west-
lichen, in dem die Sonne auf und untergeht),
bezeichnet H. als Sonnengott. Ob der Name in
Ober- oder Unteragypten erfunden ist, hat man 10
noch nicht festgestellt; in den Pyramidentexten
ist Harachte das Pendant zu dem Sonnengott
R6, mit dem er zu RS-Harachte verschmilzt. Ab-
gesehen von den Sonnentempeln der 5. Dynastie
haben diese Sonnengotter keinen Eultus. Er er-

gab sich erst, als RS-Harachte sich in Heliopolis
mit dem dortigen Lokalgott Atom vereinigt hatte,
und unter dem Namen Atum-Ee-Harachte dort
die Rolle eines Ortsheiligen sowie Gotterkonigs
und Weltherrschers libernahm. 20

D. Ha r m a c h i s (s. d.). Die Griechen mei-
nen mit ihrem tig/taxis gelegentlich den Sonnen-
gott; dann steckt natiirlich der unter C. behan-
delte Gott Harachte darin. Meist aber bezeichnet
'Agnaxn den Sphinx von Gise, den die Agypter
seit dem Neuen Reich Harmache (hierogl. hr-m-
fkw.t ,H. im Horizonte') nannten, da sie in
dieser Eolossalstatue des alten ESnigs Chephren
(Dyn. 4) damals ein Bild des Gottes H. sahen.
Die Ahnlichkeit der Namensformen Harachte und 80
Harmache hat die Griechen veranlafit, sowohl den
Sphinx von Gise wie den Sonnengott lAg/tax'S
zu nennen. Wie popular der grofie Sphinx in
spfiter Zeit war, sieht man daraus, daB Harmache
(fyr-m-j'h.w.t) in Dyn. 25 als Personenname auftritt
(Ann.duServ.desAntiqu.del'figypteVH [1906] 188).

E. Harpokrates (s. d.) (hierogl. hr-p'-
hrd, gesprochen etwa Ear-pe-chrod ,H. das Kind').
Nachdem von alien figyptischen GSttersagen die
Osirislegende die weiteste Verbreitung erlangt40
hatte, wurden die in ihr handelnden Gdtter dem
Volke die liebsten; so flndet sich von den vielen
Fermen des H. auch keine hfiufiger erw&hnt als
die des H.-Eindes, des Sohnes von Isis und Osi-
ris, das fur die Agypter die Personifikation des
idealen Eindes schlechthin war. Aus dem zu-
nachst gelegentlich benOtzten Beiwort pe-chrod
{'p-hrd ,das Eind') wurde allmahlich in Ver-
bindung mit dem Namen eine feste Bezeichnnng,
die den Griechen wie ein besonderer Gottesname 50
A^toxQdrtjs fur den am Zeigefinger saugenden
kleinen Jungen mit dem Einderzopfchen an der
Sehlafe wurde. Feste Grenzen zwischen H. und
Harpokrates gibt es nicht; so hangte Bp&te
priesterliche Theologie, die am Eombinieren und
Identiflzieren der GStterpersonliehkeiten ihre
Freude hatte, dem H.-Einde eine Reihe von be-
sonderen Zfigen an, die eigentlieh nur dem er-
waehsenen Gotte zukommen. Z. B. ist Harpo-
krates in griechisch-romischer Zeit zum Sonnen-60
gott gemacht worden, weil auch dieser, dessen
Geburt eine besondere Episode in den Sonnen-
»Tthen bildet, oft als End dargeetellt wurde.« Hermontbis (heate Erment, sddlieh von The-
ben) hat ein erfinderiseher Priester in romiseher
Zett sjeben Formen des Harpokrates erdaeht,
Job denen teens niehts mit dem H.-Einde ca ton
*wn; es tradi 1. H.-8ehow, das sehr grofie erste
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Eind des Mont; 2. H.-Re, das Eind; 3. Harsom-
tus das Eind; 4. Harpokrates in Mendes; 5. AM,
Sohn der Hathor; 6. Heka das Eind, geboren von
Sechmet; 7. H.-Hekenu das Eind, von Bubastis
(Champollion Not. descript. I 294. Lep-
s i u 8 Denkm. IV 63 c).

F. Harsiesis (hierogl. hr-s'-'i.t, gesprochen
etwa har-si-'ese ,H. Sohn der Isis'). Unter den
Beiworten des dem figyptischen Volke so nahe
stehenden H. der Osirissagen (vgl. E) kommt in
spSter Zeit haufig ,Sohn des Osiris und der Isis',

oft auch in der Form ,Sohn der Isis und des
Osiris' vor. Den Griechen hat offenbar die Form
M. Sohn der Isis' nachhaltigen Eindruck ge-
macht, und deshalb erscheint bei ihnen 'Agoiijois

als ein besonderer Gott, als der er neben anderen
Formen des H. auch wirklich schon bei den
Agyptern selbst, z. B. in den Bildern zu der Sage
von der gefliigelten Sonnenscheibe in Edfu unter
Ptolemaios XHI. auftritt (Naville Mythe d'

Horns, Geneve-Bale 1870, pi. 12—18).
G. Harendotes (hierogl. hr-nd-jt.t ge-

sprochen etwa har-end-jdtef 'Agevddmig ,H. der
Richer seines VaterB*). Ein anderes Beiwort des
in E und F erwahnten H. der Osirislegenden
ist ,Racher seines Vaters'; es ist schon in pha-
raonischer Zeit in haufigem Gebrauch und ver-
dankt seine Entstehung den zahlreichen pathe-
tischen Hinweisen darauf, daB H. semen Vater
O'O Osiris gerScht (nd) und durch die Uberwin-
dung des Set seiner eigenen Familie wieder zur
Herrschaft verholfen habe.

H. Harsomtus (hierogl. hr-sm'-V.wj ,H.
der Vereiniger der beiden Lander'). Die groBe
Tat, welche die Agypter der hiBtorischen Zeit
ihrem der Sage nach Sltesten Ebnig Menes nach-
sagten, war die .Vereinigung der beiden Lander
(d. h. Ober- und Unteragyptens)'. Das Ereig-
nis hat sicher in der Fruhzeit unmittelbar vor
dem Anfang der 1. Dynastie stattgefunden und
war fflr den Bestand des figyptischen Reiches
von solcher Bedeutung, daB man in der hSfi-
schen Terminologie jede Thronbesteigung eines
neuen Pharao eine neue .Vereinigung der beiden
Lander' nannte. Nachdem man zu der Theorie
gekommen war, vor den ersten menschlichen E8-
nigen die Getter regieren zu lassen, muBte na-
turlich H., das ideale Vorbild des irdisehen Pha-
rao, zu allererst ,die beiden Lander vereinigt'
haben. Daher sein Beiwort ,Vereinigung der
beiden Lander', aus dem die Griechen in Ver-
bindung mit seinem Namen einen besonderen Gott
'Agod/novs (vgL HI D) konstruiert haben. In den
hieroglyphigehen Inschriften der ptolemaisch-rS-
mischen Zeit kommt Harsomtus (hr-sm'-f.u>j)
nicht haufig, aber im ganzen Lande'vor. Unter
Ptolemaios II. finden wir ihn in Tanis als Eind
in einer Trias Min, Uto, Harsomtus danrestellt
(Petrie Tanis I [1885] 81; vgL 15, 2. S).
Als Eind tritt er auch in Dendera unter Au-
gustus anf, und zwar als Sohn dex Hathor; ein
Zusatz identifiziert ihn mit Atom, dem Sonnen-
gott von Heliopolis (Champollion Not. de-
script H 317). In einer anderen Dantellnng too
Dendera (Ptokm. XI) hat ein Mann mit grofier
Gotterkrone die Beiaenrift: .Harsomtus daa Kind,
8ohn der Hathor: er ist Atom von Edfu' (Leo-
si at Denkm. IV 45 e).
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J. HoruB Behedti (Behedet, Bahudet,
Bahudti o. a.; hierogl. }}r bhd.tj ,H. von Edfu
[bhd . t]', oft auch nur Behedti [blid . tj] ge-
nannt). Die Stadt Edfu in Oberagypten hat als

Lokalgott eine mit ausgebreiteten Falkenflttgeln

schwebende Sonnenscheibe; also einen Sonnengott,
der halb als Gestirn, halb als Falke gedacht ist.

Der Gott heiBt nach agyptiseher Sitte oft nur
Behedti (bhd.tj ,der von Edfu'), und er hat

verloren, da die Oberfigypter, die ein einheitliches

Reich gegrundet hatten, es naturgemaB nicht
forderten und vielleicht zerstort haben. Die sieg-

reiche oberfigyptische Dynastie erhob den H.-Fal-
ken von Nechen zu ihrem Patron und hat ihn in

jeder Weise als seinen Konigs- und Staatsgott
dargestellt.

B. Horus als Landesgott von 1.

Oberagypten; 2. Unteragypten; 3. ganz Agypten.
diesen Namen wohl seit der Urzeit. Irgend wann 10 Die starke Betonung, die H. als Lokalgott jeder
einmal, vielleicht auch schon in der Fruhzeit
(4. Jahrtausend v. Chr.), ist der Sonnengott von
Edfu mit dem falkengestaltigen Sonnengott H.
identifiziert worden, dessen Heimat die ober-
agyptischen Nachbarstfidte El-Eab (nhj>, Eilei-

thyiaspolis) und Eom-el-ahmar (nhn, Hierakon-
polis) sein mSgen. So entstand der Gottesname
,H. Behedti', der in Edfu durch alle Zeiten fur
den lokalen Sonnengott angewendet wurde. Der

der beiden Landeshauptstadte der vordynasti-

schen Zeit erfahren muiite, fiihrte dazu, dafi er

zu dem Reprasentationsgott dieser Landesteile

uberhaupt wurde. So finden wir in historischer

Zeit H. als Landesgott von
1. Oberagypten. Diejenige der beiden Mog-

lichkeiten der Verteilung der Landeshalften unter

die Staatsgotter H. und Set, welche die geringere

Verbreitung gefunden hat, ist, daB H. Ober- und
Mythos von der .gefliigelten Sonne', der unter 20 Set Unteragypten erhalt; im Gegensatz zu dem,
D4.„i.™ vttt r< j._ T>_=..J.

w&g man nacji ^^ pojjtjggjjgjj Breignissen der
Fruhzeit annehmen sollte, tritt uns diese Auf-
fassung auf den Denkmalern der spateren Zeit

verhaltnismfiBig selten entgegen (Pie hi in

ZtBchr. Ag. Spr. XXIV [1886] 16). Der mytho-
logische Kalender spielt bei dem 29. Athyr darauf

an, daB R€ ,dem H. die oberfigyptische Krone
und dem Set die unteragyptische gab; ,die Her-
zen aller Gotter waren an diesem Tage iiber sie

Ptolemaios XHI. Caesarion von den Priestern
von Edfu in mehreren Formen an eine Wand
ihres Tempels gemeifielt ist, erzahlt, daB H.
Behedti einst die Gestalt der gefliigelten Sonnen-
scheibe angenommen habe, urn im Dienste des
Gotterkonigs RS-Harachte dessen Feinde zu ver-
nichten. Zum Dank verfflgte R6-Harachte, daB
das Bild einer Bchwebenden Sonne iiber jeder
Tempeltiir angebracht werden sollte. Dort finden
wir es in der Tat stets; ferner bringt man dieSOfroh' (Pap. Sallier IV 9, 7). In der Darstellung
fliegende Sonnenscheibe oder einen Bchwebenden
Fallen gern flber der Figur des Konigs an, der
durch diese Erscheinungsform seines gottlichen
Vaters, des Sonnengottes, geschfltzt werden soil,

wo er auch immer weile.

E. Harkentechtai (hierogL hi-hntj-ktf)
von Athribis; vgl. VIII B4.

L. H o r - j e r t i (hierogl. hr jr . tj ,H. der
beiden Augen') oder Hor-chenti-jerti (hierogl. hr

der Eronung des Konigs Hrihor (Dyn. 21) in

dem Chonstempel von Eamak bringen ,H. Sohn
der Isis' und Nechebt ihm die Doppelkrone,
welche an dieser Stelle die oberggyptische Krone
vertritt, wahrend Set Nubti und Uto von Buto
die unteragyptische Erone tragen; H. sagt dabei:

,Ich setze dir die weiBe Erone auf dein Haupt
wie (auf das) deines Vaters BA Ich setze Furcht
vor dir in alle Barbarenlfinder, indem ihre Gro-

zny jr
.
tj ,H. der Besitzer [o. a.] der beiden 40 Ben vor deiner Macht (niedergeworfen) daliegen.

Augen'; vgl. Lef 4bure in Sphinx IX [1906] Ich bfindige dir alle Lfinder insgesamt, indem du
auf dem Thron des H. erglfinzst' (Lepsius19). Mit diesem selten vorkommenden Namen

ist H. in der Form des Himmelsgottes gemeint,
dessen Augen Sonne und Mond sind (vgl. IV B).
Der Name scheint sich besonders an den H. von
Letopolis geheftet zu haben (vgl. VD3 B 8).

DJ. Horus der Landes- und Kfinigsgott.
A. HorusalsReichsgottderFrun-

zeit. Die erste Bliite des figyptischen Staates

Denkm. DJ 246 c).

2. Unteragypten. Viel hfiuflger ist die unter

1. erwfihnte Verteilung der Reiche in der Form
festgelegt, dafi H. Unteragypten und Set Ober-
agypten erhielt. DarQber berichtet uns ein von
einem memphitischen Priester redigierter Mythos.
den wir leider nor aus einer Niederschrift aus

unter den Thiniten (d. h. ESnigen aus dem Thi- 50 der 25. Dynastie kennen; er geh5rt nach Sprache
nitischen Gau, in welchem auch Abydos liegt)

in der Fruhzeit (4. Jahrtausend v. Chr.) trfigt

eine besondere Betonung des Gottes H. in sich.

Die Staatsgewalt dieses kraftvoll aufstrebenden
jungen Reiches liegt offenbar in oberagyptiachen
Hfinden. Die Residenz kennen wir nicht; das
Nationalheiligtum lag in der Stadt Nechen (hie-

rogL nfcn, griech. Hierakonpolia, heute Eom-el-
ahmar gegentlber El-Eab) und war, wie auch der a
griechisehe Name andeutet, dem falkengestal- 60 agypten an den Ort, an dem sein Vater ange-

und Inhalt zu den Sltesten uns uberhaupt be-

kannten GSttersagen (Breasted Ztschr. Ag.
Spr. XXXIX [1901] 39. Erman S.-Ber. Akad.
BerL 1911, 916). ?,Geb versammelte die Gatter-

neunheit and er richtete H. und Set. 8 Als er

ihren Streit geschlichtet hatte, setzte er Set sis

EOnig nach Oberagypten an den Ort, an dem er

geboren war, nach Sesesu (Mw, Stadt im Fajium).
Dann setzte Geb den H. als E5nig nach Unter-

tigen Ortsgott H. geweiht. Nach ihrem Gottee-
dienst, den auch schon die vordynastisehen E6-
nige ausgeubt haben, warden die ober- and anter-
igrptisehen Hemeher vor der ersten Dynastie
on den spateren Agyptern die .EL-Dieser* odor
.H.-Verehror' (HU.w Hr) genannt. Dm anter-
figyptiaehe Nationalheiligtum in Pe (MerogL •,
Teif Ton Buto im Delta) ist Mr out ao got wie

schwommen war (ertrankt war?) *bei der Tei-

lung der beiden Lander. Dann stand H. an seiner

Statte, and Set stand an seiner Stttte, als sie

die beiden Lander zur Rnhe braehten in Tura;
das ist die Orenxe der beiden Under. 10» Geb
sagte ra Set: ^Eile an den Ort, an dem dn ge-
boren bist!' ioi... 8«t teing nach) Oberagypten.
iu Geb sagte tn EL: JSQe an den Ort, an dem
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deiri Vater (Osiris) schwamm (ertrankt ist?)!' . .

.

lu> H. (ging nach) Unteragypten. 12a Geb sagte
zu H. und Set : ,Ich habe euch gerichtet!' 12>> (Da
gehorte) H. Unteragypten und Set Oberagypten.'

Die in dem memphitischen Mythos ausgespro-
chene Zuteilung von Unteragypten an H. wird in
vielen Texten und Darstellungen aus alien Zeiten
vorausgesetzt; sie liegt auch fast uberall da zu-

grnnde, wo H. und Set als LandesgMterpaar auf-s""""! "y ~- »"«w «» -j-u-osguuteipaa- aui- gummier nemenioige, sonaern jeaer hat auch
treten. Die Zuweisung Oberagyptens an Set be- 10 seine Regierungszeit, die nattirlich auf Hunderte
Tllnt daratlT . nan HiASM* T.nlr»lo,n'H: -ir-Yn XTi-lv*- -n-nA rnnnnn_ j A -,-.-. T..U i_._j._j. t m •
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1. In der Dynastie def Gotter. Nach einer
von der offlziellen igyptischen Theologie zu alien
Zeiten anerkannten Annahme regierten vor den
Pharaonen die Gotter fiber Agypten; die amt-
lichen Konigslisten, von denen uns eine im Tu-
riner Konigspapyrus erhalten ist, verzeichneten
demgemaB vor den menschlichen Dynastien eine
Gruppe von Gottern; sie stehen nicht nur in be-
stimmter Reihenfolge, sondern jeder hat auch

~.~~__, wwv^ti^j|iuuUa HU UVU WV~

ruht daranf, daB dieser Lokalgott von Nubt
(hierogl. nb.t im Gau Ombites; vgl. Iuvenal sat.

15) nnd damit Reprasentant der oberagyptischen
Macht ist Auch eine der letzten Redaktionen
der Erzahlungen vom Kampf zwischen H. und Set,
die wir den Priestern verdanken, lafit H. Unter-
agypten und Set Oberagypten gehOren (Naville
Mythe d'Horus, Geneve und Bale 1870 pi. 24).

3. Ganz Agypten. Nicht gerade haung tritt

und Tausende von Jahren lautet. Im Turiner
KSnigspapyrus folgen auf Konig Osiris: Kfinig
Set 200 Jahre, Konig H. 300 Jahre, Konig
Thot, Kfinigin Ma'at, K6nig H.- . . . (stand hier
etwa Hor-wSr?; vgl. oben II B); damit endet
die Gotterdynastie. (Ed. Meyer Agypt. Chrono-
logie [Abh. Akad. Berl. 1904] 116).

In der Konigsliste des Manetho folgen sich
ebenfalls Osiris, Typhon, H.; und zwar so-3- tT r~" r

i c
—- 6-«»« "-s I... eu„i__ usins, -ypnon, n.; una zwar so-

uns die Version der Sage entgegen, daB H.Ober- 20 wohl in dem Auszug des Synkellos (FHG II
und Unteragypten beherrscht: dann bleibt fur Set Kanh kqi „. -,;+ Qnn »„„;„.. ;__-.._i _• •_und Unteragypten beherrscht; dann bleibt fflr Set
nur die Wuste und das Ausland ubrig, oder er
mufi sich in das Innere der Erde zurtickziehen.
Unser memphitischer Theologe (vgl. 2) erz&hlt
uns unmittelbar, nachdem er die Zuteilung von
Unteragypten an H. und von Oberagypten an Set
berichtet hat, folgenden Mythos : Wo ,Es tat Geb
leid, dafi der Anteil des H. dem Anteil des Set
gleich war; Ho da gaD Geb sein Erbe dem H.,
denn er war ja der Sohn 12c seines erstgeborenen 30
.iihnes. 13a—18. Geb sagte zu der Gotterschaft:
,Ich iiberweise mein Erbe diesem meinem Erben,
dem Sonne meines erstgeborenen Sohnes; er ist
mein Sohn, den ich erzeugt habe'. lSb—18b H.
sagte: ,...'. iSc H. teat auf die Erde und er
vereinigte dieses Land ... "o Die beiden Zauber-
reifen (Kronen) standen fest auf seinem Kopfe
und es war H., der als Konig von Ober- und
Unteragypten erglanzte und der die beiden Lander

beiden Lander vereinigt wurden'. Der mytho-
logische Kalender bemerkt zum 27. Athyr, dieser
Tag sei ,sehr gut', weil an ihm das ganze Agypten
dem H., und die ganze Wuste dem Set gegeben
wurde (Pap. Sallier IV 9, 4). Mehrere der letzten
kurzeren Redaktionen der Erzahlungen vom Kampf
zwischen EL und Set in Edfu stellen es so dar,
daB H. iiber Ober- und Unteragypten herrsche.
wenn auch jeder Bericht im einzelnen ganz ver

.. -—- ~~. _u~~ »"_ug uuo KJJ*m\M\Ja ^rjuu 11
530 b—531 a; mit 300 Regierungsjahren) wie in
dem des Eusebios (ebd. 526ff.). Einige andere
spate Traditionen lassen Set aus, sodaB H.
unmittelbar auf Osiris folgt, z. B. Johannes An-
tiochenus (FHG IV 342. 543) und Chron. Pasch.

(P. 45 Bff.) und Malalos (ed. Bonn p. 23) und
Kedrenos (p. 18 Aff.); das entspricht der Aus-
merzung des Set als Osirismorder, wie sie in
spatagyptischer Zeit durchgehend erfolgt ist.

D. Harsomtus. Mehrfach war uns in den
Mythen, die H. fiber ganz Agypten herrschen
lassen (vgl. Ill B3), die Wendung begegnet,
daB H. nach der Beseitigung des Set die beiden
Lander vereinigt habe; damit ist nach agypti-
scher Terminologie gemeint, daB H. die vorher
getrennten Staaten Ober- und Unteragypten zu
einem Reiche vereinigt. Diese Tat, auf die so-
wohl der memphitische Theologe wie der mytho-
logische Kalender anspielt, hat ihm den NamenSffl£_^-^fi^aEr33B »£___?_

schiedene Verhaltnisse voraussetzt Dueta* Mai 50 Srit i™ T-nTTS. H
*"* ™, P*°TU?

cher

(Naville Mythe d'Horus pi. 22-23) horen wir. f^™ S^i,-?. * ™^ ""*
.
ei

.

nem(Naville Mythe d'Horus pi. 22—23) horen wir,
daB H. der Sohn der Isis nach der Niederwerfung
des bosen Set das Amt seines Vaters Osiris er-
melt und in Pe und Dep, der unteragyptischen
KOnigsdoppelstadt,zum alleinigen Herrn des ganzen
Landes gekront wurde. Eine andere Fassung (Na-
ville pi. 24), die aus Herakleopolis (am Ausgang
^s Fajjum) zu stammen scheint, laflt H. als
Herrn von Ober- und Unteragypten auf dem Throne
86H_ftR Vft+j-rro Aairia o.4-nrivn -m A *n~ i

n
1_>i_-., _i

sm't'.wj) verschafft, den die Griechen durch
'Aeajuxovs (vgl. II H) wiedergeben. H. hat,
wenigstens nach memphitischer Tradition, dann
in Memphis residiert, und dort ist er vielleicht
auch gekront worden (Memphit. Theolog. 14 c.

15 c. 64).
6

E. DieFestfeierninEdfu. Die gluck-
liche Regierung des K5nigs H. spiegelt sich in
den Festen wieder, die man in ptolemaischer

wines Vaters Osiris mtmJU alle Gotter undeoSiTS^TS^m Zeremonien,

Gottinnen in seinem Gefobre haben: die_«T -i^H »^etthrt wnrden, stellten^den sieg-
_—.- ----- "-Hi- oiucu uuu auo uutier unc
wottmnen in seinem Gefolge haben; dieser H.
wtete seinen Gegner Set, der sich in einen roten
oner verwandelt hatte.

C. Horns als regierender KSnig.
0» einstige Herrschaft des H. fiber Igyplen
_nw nielrt nnr in den Mythen von fern her an-
SMeutet, sondern der Gott tritt uns greifb-r sis
wgierendex Konig der Vorteit entgegen.

— £-—- —V -_-i- . UM* A_>\--.V. M3MHK.U ^_i_C-_l_l

aus dem Neuen Reich stammenden Ritual feierte
(B r u g s c h Drei Festkalender des Tempels von
Apollinopolis Magna, Leipzig 1877). An einem
Tage des Jahres luhr H. von Edfu in feierlicher
Prozession auf dem Nil aus, um den H. von El-
Kab

_
und die Hathor von Dendera einznholen,

die ihm einen Besuch abstatten wollten. Die
altertOmlichen und zum Teil gewifi sehon den
Feiernden aelbst unverstandlichen Zeremonien,

reiehen Kampf des H. mit Set nnd die Thron-
besteignng des H. dar; freilieh in geheimnisvoller
Einkleidung. Die Gegner werden durch ein Nil-
pferd aus Wsefas symbolisiert, anf das die Namen
dei Feinde alter Gane geechrieben nnd, sowie
Wnerne Krokodile and Fuehe, die unreinen Be-
wohner des Wassers; der Kftnig schllgt sie mit
dem Schwerte nnd die Priester treten sie mit
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FfiBen, unter den Worten: ,H. von Edfu, der
groBe Gott, der Herr des Himmels, triumphiert
fiber alle seine Feinde'. Dann laflt man vier

Ganse nach Suden, Norden, Westen, Osten flie-

gen, damit sie den Gottern des Siidens, Nordens,
Westens, Ostens verkiinden, daB H. von Edfu,
der grofie Gott, der Herr des Himmels, die ober-
agyptische Krone ergriffen und die unteragyp*
tische Krone hinzugefugt hat'. Der Schreiber

5. Eine ganze Reihe von bildlichen Aus-
driicken in der Tempelliteratur deuten auf die
Rolle bin, die H. und Set als Schutzgbtter des
Konigs spielen. Das kdnigliche Amt ist das ,Amt
des H. und Set (haufig in religiBsen Texten,
schon in den Sargtexten des Mittleren Reichs).
Ober- und Unterfigypten werden in der 18. Dy-
nastie die ,Anteile des H. und Set' genannt
(Urk. IV [Dyn. 18 ed. Sethe] 16. 82), spater

und andere Priester erlassen feierliche Proklama- 10 auch nur die ,Anteile der beiden Gotter' (L e p-
tionen; H. kommt im Triumph, und seine Mutter
Isis freut sich fiber den Erfolg ihres Sohnes.

F. Horus und Set, die Vorbilder und
Heifer des Pharao. Da H. und Set in mythischer
Zeit auch einmal fiber Agypten geherrscht haben
{vgl. oben C 1), gehen sie dem Konig bei der
Ausubung seines Berufes zur Hand; irgend ein
Zufall hat Bie vor anderen Gottern ffir diese
Tatigkeit bestimmt. Ihre Hilfe auBert sich in
gewissen Funktionen, die in den typischen Tern- 20
pelreliefs festgehalten sind.

1. H. und Set reinigen den KSnig, bevor er
vor den GStterkBnig oder den Herrn des Tempels
tritt; sie iibergiefien ihn mit WasBer oder einem
Strahl von Lebens- oder Hcilssymbolen (C a p a r t
Recueil de monum. 39). Dabei pflegen sie zu
sagen: ,Deine Reinigung ist die Reinigung des
H.' bezw. ,des Set' (z. B. L e p s i u s Denkm. ITI
238 a). A1b schon im Neuen Reich der Osiris-

sius Denkm. Ill 186. 246a. c u. o.). Der Pha-
rao sitzt ,auf dem Thron des H. und Set' (Ma-
riette Abydos 1, 36a). Er bemachtigt sich
des ,Besitzes des H. und Set, ihrer Kraft und
der Anteile der beiden G5tter' (B r u g s c h Rec
de monum. Leipz. 1862, 50 b, 8). Die .Siege des
H. und Set, ihr KSnigtum, ihr Besitz und ihre
Anteile' (Dfimichen Histor. Inschr. I 11—12)
werden dem Pharao auch sonst zuteil.

G. .Horns' als Titel des Pharao.
Der Sgyptische Konig ffihrt nach der Thronbe-
steigung nicht nur seinen personlichen Namen,
den er als Prinz gehabt hatte, weiter, sondern
erhalt andere dazu, die dann nach seinem
Regierungsjubilaum nochmals erweitert werden.
Jeder dieser Namen wird durch einen Titel ein-

geffihrt, der entweder einen Gottesnamen oder
eine Konigsbezeichnung enthalt; der Kreis dieser

Titulatur ist nicht mit einem Male erdacht, son-
morder Set ffir die offizielle Theologie anrfichig 30 dern allmahlich vor unseren Augen entstanden,
wurde, ersetzte man ihn durch andere GStter.
In der Reinigungsszene tritt meist Thot ffir ihn
ein; so schon unter Amenophis n. in Amada
(Lepsius Denkm. Ill 65 d), Und stets in der
griechischen Zeit.

2. Die ,Vereinigung der beiden Lander', die
wir oben (vgl. ni D) als eine der ersten Hand-
lungen jedes neuen KSnigs bei seiner Thronbe-
steigung kennen lernten, wird fttr den Pharao

Der alteste uns bekannte KSnigstitel ist der
Gottesname ,Horus', der in der Frfihzeit auftritt;
er verdankt seinen Gebrauch natfirlich dem
Sehutzpatron H. der ersten Dynastien (vgl. Ill A).
Auf den altesten Denkmalern ist der Titel durch
den H.-Falken auf einem gekrfimmten Holz (?)
eingeleitet; dann folgt der Name, der bei jedem
Herrscher anders lautet. Vom Anfang der ersten'

Dynastie ab wird das Holz auf die Palastfassade
symbolisch von H. und Set vollzogen. Das die 40 gesetzt, in welche der Name hineingeschrieben
Zeremonie darstellende _Bild ist zu einer typi- wird. In der Mitte der ersten Dynastie ver
schen Dekoration der Seitenflfichen des kSnig
lichen Thrones geworden; z. B. an den Statuen
Sesostris I. aus Lischt (Mem. Inst. Franc. Caire
VI 35ff.). Es findet sich ebenso in den groBen
Tempelreliefs; z. B. im Chonstempel von Karnak
(Lepsius Denkm. HI 222 c).

3. Das nachste Ereignis in der Fursorge des
H. und Set fur den Konig ist seine K r 5 n u n g.

schwindet das gekriimmte Holz ganzlich zu Gun-
sten der graden oberen AbschluBlinie der Palast-
fassade; und so bleibt die Form der Schreibung
des H.-Namens des Pharao durch alle Zeiten.

Was die Namen, die sich die Konige bei ihrer
Thronbesteigung als H.-Namen zulegten, besagen,
wissen wir leider aus der altesten Zeit wegen
der stark abgekiirzten Schreibung nicht. Wo sie

Im Tempel der Konigin Hatschepsut, dessen 50 verstandlich werden, geben sie eine Eigenschaft
Texte auf alte Vorlagen zuruckzugehen
sind es ,H. und Set', die der KBnigin die Dia-
deme aufs Haupt eetzen, wenn sie die oberSgyp-
tische und die unterSgyptische Krone ergreift
(Urkunden IV [Dyn. 18 ed. Sethe] 251 nr. 4).

Darstellungen der Kronung des Konigs durch H.
nnd Set kommen nicht oft vor, weil das Auf-
setzen der Kronen meist von dem Herrn des Tem-
pels vollzogen wird, in dem das Bild angebracht

des Herrschers als eines irdischen Konigs an,
ohne ihn, was andere Teile der offlziellen Titu-
latur gern tun, mit den Gottern in Beziehung
zu setzen. Sie riihmen seine geistigen Vorziige
(,starken Herzens', ,Herr der Gerechtigkeit', ,der

Recht tut', ,mit gewaltiger Macht') oder die

KSnigskronen (,Herr der Kronen', ,mit starken
Kronen', ,mit schonen Kronen', ,mit dauernden
Kronen', ,mit bleibenden Kronen', ,mit machtigen

ist; gelegentlich begegnet es uns bei Ramses H. 60 Kronen', ,mit gBttlichen Kronen'; freilieh k5nnte
(Rosellini Monum. Storici 77, 12); ebenso das hier versuehsweise mit ,Kronen' ubersetzte
bei Hrihor (Lepsius Denkm. DJ 246c).

4. H. nnd Set unterriehten den KSnig im
WaSenhandwerk. In Pendantbildem im Tempel
Thntmosis HI. in.Kamak sehen wir H. den Herr
sefaer im Werfen eines Stabet (Lanze?) unter
wei-en, wihrend Set ihn daneben das Bogen-
sehiefien lehrt (Lepsius Denkm. HI 36b).

Wort h' . w auch etwas "wie ,Glanz, Herrlichkeif
bedeaten) — oder endlieh sein Verhaltnis zu den
beiden LandeshSlften von Agypten (JLiebling der
beiden Lander'; ebenso: .Vereiniger', ,Herr*, ,Lei-

ter der beiden Lander*; ^eliebt von den beiden
LSndern'; ,der die beiden Lander erfrenf, ,be-

rnhigt', .belebf, ,»ehfttzf, ,einriehtet'; in dec
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elften Dynastie haben die zuletzt genannten Titel

die Form: ,der seine beiden Lander belebt', ,ver-

schonert'. ,einrichtet').

Der dritte der Namen des Pharao, der un-

sicher in der dritten, sicher von der vierten Dy-
nastie ab nachzuweisen ist, wird durch einen

Titel eingeleitet, der mit dem Falken iiber der

Hieroglyphe nub {nb) geschrieben wird. Man hat
ihn lange verschieden und wohl immer falsch

gedeutet, bis er im AnschluB an die Ubersetzung 10
avxmaXaiv vaigzegos verstandlich wurde: ,H., der
Besieger des Nubti-Set'; der Titel spielt also auf
die Niederwerfung des Set durch H. an. Es
konnte zwar an sich auch der Kampf der beiden
Gotter in der Osirissage gemeint sein; aber wenn
der Titel, wie wahrscheinlich, schon in der Friih-

zeit und in Oberagypten geschaffen ist, stent er

auBerhalb des Osiriskreises und meint die beiden

oberagyptischen Lokalgotter, deren Diener da-

er in dem einzelnen Falle auch immer tragen
mag. Stets ist die Sonne das rechte, der Mond
das linke Auge. So bei Chnum-R£ auf der Stele

von Neapel (Urkunden II, ptolem. Zeit ed. Sethe,
2—3); ebenso im Amonhymnus von Kairo (9,5)
von dem dort Amon-Re' usw. genannten Sonnen-
gott. Mehrfach in den Sonnenhymnen und Ur-
gfitterliedern in der Oase Charge (Brugsch
Reise nach der GroBen Oase, Leipzig 1878).

C. Der Falke. Uber die alte Vorstellung
von der Sonne als einem Falken, der am Himmel
fliegt vgl. VI A 1.

D. Horus und ES. Als die ersten Dy-
nastien dem agyptisehen Staate eine Zentralisie-

rung und damit eine Durchknetung der lokalen
Gottervorstellungen brachten, beruhrten sich zwei
Formen des Sonnengottes. Aus dem Siiden scheint

der Falke und mit ihm der Name H., Harachte,
Hor-Behedti usw. gekommen zu sein; im Norden

mals miteinander kampften. H. von Hierakonpo- 20 hatte wohl urspriinglich RS, die Sonnenscheibe
lis, der uns oben schon als Staatsgott des ersten

oberagyptischen Reiches begegnet war, wird in

dem Konigstitel also als Bezwinger des Set von
Nubt {nb . t im Gau Ombites; vgl. Ill B 2) dem
irdischen Herrscher zum Vorbild gegeben. Die
bei jedem Herrscher hinzugefiigten Namen lauten
bei diesem Titel ahnlich wie die des H.-Titels;

leider bleiben sie wieder in der Slteren Zeit

wegen der merkwiirdigen Schreibungen meist
unverstandlich.

IV. Horus der Sonnengott.
A. ttberlieferung. Durch die figyp-

tische Literatur aller Zeiten wie auch durch die

klassische Tradition zerstreut finden sich Hin-
weise darauf, dafl H. ein Sonnengott war; in

beiden Fallen nicht zahlreich, aber doch be-

stimmt genug, um jeden Zweifel an der Glaub-
wiirdigkeit auszuschlieBen. Die Agypter pflegten

mit ,H.' ohne weiteren Zusatz den H. der Osiris-

als das Gestirn, seine Heimat. Heliopolis ver-

einigte diese Formen und Namen und schuf sich

einen Lokalgott, der Atum-R6-Harachte hieB und
neben anderem auch Sonnengott und Welten-
herrscher war. In den Pyramidentexten werden
R§ und Harachte schon wie fast identische G5t-
ter behandelt; vgl. Pyr. 855: ,Wer diesen Spruch
des R£ kennt und diese Zauber des Harachte
ausfiihrt, soil ein Vertrauter des R6 und ein

30Freund des Harachte sein'. Irgendwo auBerhalb
von Heliopolis scheint man auf den Gedanken
gekommen zu sein, den H. dem Re als seinen

Sohn anzugliedern, ohne daB dieser ,H.-Sohn des
R6' uns recht greifbar wird (Brugsch Relig.,

Leipzig 1884—1891, 530; Breasted Develop-
ment of relig. and thought in anc. Egypt, New-
York 1912, 122. 173). Das Nene Reich fugt H.
seinem Lieblingsgotte Amon an, den es zum
Sonnengott und Weltherrscher (Amon-RS) ausge-

sagen, ihrer Lieblingsmythen, zu bezeichnen; des- 40 staltet hat; z. B. heiBt der bekannte Sonnen-
halb gaben sie dem Sonnen-H. besondere Bei-

namen. So ist Behedti (vgl. II) und Haro'-hte
(vgl. II C) mehr als das einfache ,H.' fur den
Sonnengott verwendet; fur unseren Zweck braucht
uns die leichte Verschiedenheit des Namens frei-

lich meist wenig zu kiimmern. Inschriftliche

Belege fur H. als Sonnengott sind z. B. die Er-
wahnung eines ,H. vOn Heliopolis' als identisch
mit Atum-Re (Pianchistele 105) oder der Bei-

hymnus der Baumeister H. und Set: ,Verehrung
des Amon, wenn er als Harachte aufgeht' (Brit.

Mus. 826).

E. Das Sonnenkind. Vermutlich im
Delta, und zwar vielleicht in Busiris, ist eine

Vorstellung von der Geburt des H. als Sonnen-
gottes zu Hause, die sich iuschriftlich kaum,
sondern eigentlich nur durch Kombination nach-

weisen laBt: das Sonnenkind H. soil von dem
name des Re-Harachte in Dendera: ,H., der dieses 50 Erd- und Vegetationsgott Osiris und der Him-
Land mit seinen beiden Augen erleuchtet'

(Brugsch Thesaurus 4, 776 h; ptolem. Zeit).

Die klassischen Angaben (gesammelt von J a fa-

Ion s k i Pantheon Aegyptiorum Frank! . O. 1 750
I. 205ff.) miiesen bei dieser Sachlage naturgemaB
ziemlich allgemein gehalten sein (z. B. Horapol.
hierogl. I 17. Macrob. Sat. I 20).

B. Der Weltgott. Nach einer gewiB ur-

alten Vorstellung, die uns seit dem Neuen Reich

melsgottin Isis erzeugt sein. An diese Anschau-
ung schlieBt sich vielleicht die Verehning deB
kindlichen H. (Harpokrates; vgl. II E und V C)
im Delta, die sich dort bis in die spateste Zeit

stark betont findet. Z. B. auf der Mendesstele
von Ptolemaios II. Fhiladelphos: .Harpokrates,

der gToBe Gott, der in Mendes wohnt und auf

seinem Throne in Mendes (? Heliopolis ?) sifcrt,

dem die beiden Lander zu seinem Unterhalte ge-

in vereinzelten Zeugnissen bekannt ist, hattc der 60 geben sind' (Urkunden It [ptolem. Zeit ed. Sethe]

Weltgott zwei leuchtende Augen: Sonne und
Mond; er mag H. geheiBen haben, denn die
beiden groBen Gestirne werden ,H.-Auge' ge-
nannt (vgl. VII C). Wir vermSgen diese Vor-
stellung fflr die Utere Zeit nicht zu lokalisieren;
in der spfiteren irt sie weit verbreitet und wird
liberal] nicht einem Gotte H., gonderen dem Son-
nengott tehlechthin angehSngt, welchen Namen

31); dieser kindliche Herrscher hat mit der Osi-

rissage urspriinglich vielleicht nichts zu tun,

rSckt aber an sie heran. Harpokrates als Sonnen-

gott ist in spiter Zeit auch in Oberagypten be-

kannt; in Hermonthis heiBt das Kind, von dem
die ,Mutter des R6' soeben entbunden worden
ist, .Harpokrates' -^epsius Denkm. IV 60c).
Der menschlieh gedachte Sonnengott wird mit

der anderen Vorstellung vennischt, daB die

Sonne am Uranfang aus einer Blume aufgestie-

gen ist, die im Ozean aufbliihte; so erklaren sich

die zahlreichen Darstellungen in Relief wie Pla-

stik (besonders Bronze), die ein am Finger sau-

gendes Kind auf einer Lotosbliite hockend zeigen:

es ist der junge Sonnengott bei seiner Ent-

stehung (z. B. Berlin 9796 mit der Beischrift

,Der Re {p-rf. Eine Inschrift in Dendera
spricht auch wirklich von ,R§, der am Anfang
entstand und aufging als H. auf seiner Lotos-

blute' (Brugsch Thesaurus 764, 56).

F. Horus und Set. Abgesehen von H.,

dem Sohne von Osiris und Isis, der seinem Onkel
Set die durch Brudermord erworbene Herrschaft

wieder abnehmen will, kennen wir einen Kampf
zwischen dem Briiderpaar H. und Set, der nichts

mit dem ersten Mythos zu tun hat. Man sucht

dessen Heimat wohl mit Recht in Oberagypten,

und man hat ihn auch in den Kreis der Sonnen-

sagen verwiesen. H. und Set werden in diesem

Falle die Gotter von Hierakonpolis und Nubt
sein (vgl. Ill A. B 2), und die alte kosmische

Deutung des Kampfes wird zu recht bestehen

(M a s p e r o Etudes de mythol. et d'archeol.

egypt. II, Paris 1893, 3318.). H. und Set sollen

die Reprasentanten von Himmel und Erde sein;

_ oder nach einer spezielleren Deutung handelt es

if, sich um die Sonne, deren Licht durch die immer
wieder andrangenden Wolken verflnstert wird
(weiteres bei dem H.-Auge in VII C). Set

ist auch in den Erzahlungen von der geflii-

gelten Sonne in Edfu der Gegner sowohl des

Gotterkonigs Re-Harachte wie des Sonnengottes
H. — Behedti, der den Unhold im Auftrage seines

Herrn mehrmals niederwirft, ohne ihn ganz ver-

nichten zu konnen (vgl. Ill B 3). Unter den ver-

schiedenen Versionen des Kampfes zwischen H.
und Set, die zu Plutarch (de Is. et Osir. 19, 50;

vgl. Diod. I 17) gedrungen sind, stehen einige

den Osirissagen fern und gehen offenbar auf My-
then wie die von Edfu zuriick; z. B. daB Typhon
in ein Krokodil verwandelt vor H. geflohen sei

(vgl. Aelian. nat. anim. X 21).

G. B e i w o r t e. Mehr auf den Sonnengott

und damit den Weltherrscher als auf irgend

eine andere Form des H. weisen eine Reihe von
allgemeinen Beiworten, die der Gott zu alien

Zeiten erhalt. Nur von dem hochsten Gott zu
verstehen (und das ist nach agyptischer Vor-

stellung eben der Sonnengott) iBt die Versiche-

rung der alten Totentexte: ,N. N. lebt von dem,
wovon H. der Herr des Himmels lebt, nach dem
Befehle des H. des Herrn des Himmels' (Pyr.

888). Auch der ,H. der Gotter', der mit Harachte
und zwei andeTen Arten des H. eine oft erwahnte
Gruppe von vier H.-Formen bildet, muB ein hoch-

stehendes Wesen sein (Pyr. Spruch 325. 563. 479.

504). Dem Sonnengotte verwandt ist der ,Har-

somtus, Herr von Dendera, groBer Gott in Den-
dera, R4 selbst im Horizont, der lebende, Herr
des Lebens, der die Lebenden belebt, in dessen
Hand das Leben ist, von dessen Anblick man
lebt' (Champollion Not. descript. II 317;
Dendera, Augustus).

V. Horus in der Osirissage.
Die Verbreitung der Osirissagen yon Busiris

aus fiber ganz Agypten, die am Anfang des Alten
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Reichs schon vollzogen war, hat es mit sich ge-

bracht, daB der in ihnen vorkommende gute
Sohn H., der seinen Vater Osiris racht und seinem
Onkel, dem BrudermSrder Set, die Herrschaft
abnimmt, das tJbergewicht iiber alle anderen
Formen des H. erhielt; wo in den Texten ,H.'

ohne besonderes Beiwort steht, ist meist der H.
des Osiriskreises gemeint.

A. Seine Eltern. Man hat frilher in
10 der Familie Osiris-Isis-H. und ihren weiteren

Angehorigen nichts anderes sehen wollen als eine

Reprasentation der idealen Familie, in der jeder

auBer der Rolle eines guten Vaters bezw. SohneB
und der guten Mutter keinen anderen wesent-

lichen Charakterzug habe. Erst neuerdings neigt

man zu einer kosmischen Deutung. Osiris sei

ETdgott, Isis Himmelsgottin und H. die Sonne.

Die agyptisehen Texte der historischen Zeit haben

an die kosmische Natur der genannten GStter,

20 die natflrlich dem Glauben der fruhesten Kinder-

zeit des Volkes angehort, nur unbestimmte Er-

innerungen; H. als Sonnengott laBt sich kaum
in Beziehung zu Osiris und Isis nachweisen

(vgl. E). Desto enger ist er in der Osirissage

von Busiris im Delta an seine Eltern geknfipft.

Belege fiir Osiris und Isis als Eltern des H.

enthalten die Pyramidentexte schon in Menge.

B. Geburt des Horus. Die Festlisten

der griechischen Zeit in den Tempeln von Edfu
30 und Esne (Brugsch Drei Festkalender des

Tempels von Apollinopolis Magna, Leipzig 1877)

geben an, daB H. am zweiten Schalttag geboren

sei; sie kennen dieselbe Tradition, die Plutarch

(de Is. et Osir. 12) vorgelegen hat. Daneben
haben sie eine andere Angabe, H. ware am 2. Pha-

muthi geboren; und ahnlich wissen es auch sonst

die Inschriften (Brugsch Relig. 364). Eine
Stelle des groBen Edfu-Mythos nennt den 28.

Pharmuthi, als ,Geburtstag des H., des Sohnes

40 der Isis und des Isis' (N a v i 1 1 e Mythe d' H.

23. 27). Die Verteilung der Geburten der groBen

Gotter des Osiriskreises auf die fttnf Schalttage

macht den Eindruck priesterlicher Erfmdung;
eher konnte das andere Kalenderdatum mit den

iibrigen Mythen zusammenhangen. Denn wir

horen mehrfach, daB Isis den H. erst nach dem
Tode des Osiris empfangen und geboren habe.

Das wissen schon die Pyramidentexte: ,Deine

Schwester Isis kommt zu dir (Osiris), jauchzend

50 aus Liebe zu dir; du setzest sie auf deinen Penis

und dein Same dringt in sie; H. kommt aus dir

heraus' (Pyr. 632). Der Vorgang ist mit aller

Deutlichkeit im Tempel der 19. Dynastie zu Aby-

dos (kleine Wiedergabe bei Alex. M o r e t Rois

et dieux dTilgypte, Paris 1911 pi. X) und in

griechischer Zeit in Dendera (Mariette Denderah
IV 88. 90) in Relief dargestellt. Auch Plutarch

(de Is. et Osir. 19) weiB, daB Osiris der Isis

nach seinem Tode beiwohnte; aber das dadurch
60 erzeugte Kind ist bei ihm der fruhzeitig geborene

und am nnteren K5rper schwachliche Harpokra-

tes, ein anderer als der H., der als Nachfolger

seines Vaters auftritt.

C. Horus das Kind. Isis zog den Kna-
ben in der Verborgenheit auf, damit er den
Naehstellungen des Set entginge; nach einer An-
gabe ,sSagte sie das Kind in der Einsamkeit,

und man Kennt den Ort nicht, wo es stattfand
1
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(Biblioth. Nation. 20: Lediain Monum. egypt-

pi. 21—27). Nach einei anderen Tradition nahm
sich Uto (w'dj.t), die Herrin der Stadt Buto
im Delta, der Verlassenen an. Auf diese Gegend
weisen auch die Pyramidentexte: ,Isis die Grofie,

als sie den Giirtel in Chemmis umband, als sie

ihr Raucherwerkzeug brachte und vor ihrem
Sohne dem jugendlichen Einde raucherte, als

er das Land auf seinen weifien Sandalen durch-

2. Eine etwas abweichende Tradition iiber-

liefert der memphitische Theologe (vgl- IIIB2).
In der ersten Halite des Steines sind nur abge-
rissene Beden erhalten: 20a—2ia ,3. sagte zu Isis

und Nephthys: „Geht und greift nach ihml" Isis

und Nephthys sagten zu Osiris: ,Wir kommen
und fassen dieh.' Am SchluB ist die Situation
ausfiihrlich geschildert: ,Als Osiris auf seinem
Wasser schwarnm (ertrunken war?), schauten Isis

zog, damit er ginge, urn seinen Vater Osiris zu 10 und Nephthys sich urn und erblickten ihn und
CflVl^TI* /"pTTr lOIAl \ft\-r\ Aart HafolM>An Aln. Ann 4n 4-n. it—A*.. .'L„ ¥T I..*-!.! T_« J "kT 1-sehen' (Pyr. 1214). Von den Gefahren, die das
H.-Kind zu bestehen hatte, erzahlt ein Zauber-
text, der die Mythen fur seine Beschworungen
verarbeitet hat (Golenischeff Metternich-
stele, Leipzig 1877). Einmal fand Isis den ,11.,

das vaterlose Kind', ,wie er die Erde benetzte
mit dem Wasser seiner Augen und dem NaB
seiner Lippen, sein Leib war miide, sein Herz
pochte', .Ms legte die Nase an seinen Mund und

taten Gates an ihm. H. befahl Isis und Neph-
thys in Busiris (ddw), dafi sie nach Osiris griffen

und ihn schfitzten, als er schwarnm (oder: vor

dem Ertrinken?). Sie drehten seinen Eopf nach
... {r trj) und brachten ihn an das Land'.

8. Als die Rolle des Osiris nicht nur, wie
in den Pyramidentexten, auf den toten Ebnig,
Bondern vom Ende des Alten Reiches ab auf jeden
Verstorbenen iibergegangen war, mufite H. na-

erkannte den Geruch davon; sie erkannte das20turiich bei jedem von ihnen als sein Sohn auf-
Leiden des gottlichen Erben und fand, daB er

'" "
"
"

vergiftet war'. ,Da stieB Isis ihren Ruf aus zum
Himmel und ihren Schrei zur Barke der Ewig-
keit. Die Sonne stand still und bewegte sich
nicht von ihrem Platze; Thot kam, versehen mit
seinem Zauber, mit einem groBen Befehle' des
Be und heilte das gebissene Kind. Eine ganze
Reihe von ahnlichen Episoden erzahlte man von
dem H.-Enaben; je spater desto mehr wurde ,H.

treten, um ihn zu rachen und ihn zu .rechtfer-

tigen', d. h. ihm zur Seligkeit verhelfen. Daher
wird dann in jedem Totentexte dem H. in den
Mund gelegt: ,Ich habe dich an jenem schonen
Tage gegen deine Feinde gerechtfertigf (Sarg-

texte dies Mittleren Reichs; Totenbuch usw.).

4. Die Tatigkeit des H. als Racher seines

Vaters hat ihm das st&ndige Beiwort ,der seinen

Vater racht (oder: rettet, befreit, schiitzt o. ft.;

das Eind' eine Lieblingsflgur der volkstumlichen 80 hierogl. nd jt . f)' eingetragen, das auch die Grie-
Kunst, wovon die zahlreichen Bronzen und Terra-
kotten der saugenden Isis wie des am Finger
saugenden Enaben zeugen; ebenso in der reli-

giosen Poesie, in welcher der den Griechen wohl-
bekannte 'AQnoxQ&rrj? tiberall auftritt (vgl. II E).

Die Figur war dem Volke so vertraut, daB es sie

sogar in die christliche Zeit mit hinuber nahm:
ein Zauber, der das Leibweh eines Eindes heilen
soil, und mit Jesus schlieBt, beginnt mit dem

chen kennen: 'AeevScbtrjs (vgl. II G). Ein beson-

derer Gott ist Harendotes allerdings nicht; in

der Darstellung und in seinen Beiworten unter-

scheidet er sich nicht von H., dem Sohne des Osi-

ris und der Isis, von dem er nur ein Teil iBt.

E. Horus und Set. 1. H. hat Set be-

zwungen und ihm die durch Brudermord ge-

wonnene Macht wieder entrissen; wie sich der
Eampf abgespielt hat, dartiber gibt es fast so

H.-Einde, das sich an einem rohen Vogel den40viele verschiedene Versionen wie Berichte liber-

Magen verdorben hatte. E r m a n Ztschr. Agypt.
Spr. XXXIII (1895) 48.

D. HorusderRacherseines Vaters.
1. Als H. herangewachsen ist, zieht er aus, um
seinen Vater zu ,rachen' oder .retten, befreien'
(nd). Er hat dabei zweierlei zu tun: zunachst
erweckt er den toten und zerstuckelten Osiris
zu neuem Leben; dann wirft er den Usurpator
Set nieder. Was wir dariiber aus agyptischen

haupt. Bald ist H. allein, bald hilft Thot ihm,
bald ist Set von einer Schar ,Genossen des Set'

begleitet, fiber eine besondere Episode im Eampf
vgl. das H.-Auge in VII. In den Pyramiden-
texten, die in ihren Hymnen die Mythen leider

immer mehr voraussetzen und andeuten als wirk-

lich erzahlen, heiBt es: ,Steh auf (o Osiris), da-

mit du siehst, was dein Sohn dir getan hat; er-

wache, damit du hBret, was H. dir getan hat.
Texten erfahren, sind meist nur aus dem Zu- 50 Wie einen Ochsen hat er dir den geschlachtet,
sammenhang gerissene Anrufungen; nach der Er-
zahlung bei Plutarch (de Is. et Osir. 15—19)
lassen sie sich aber eingliedern. In den Pyra-
midentexten, welche die Grundzuge und viele

Einzelheiten der von Plutarch berichteten Sage
schon kennen, heiBt es: ,H. kommt aus Chem-
mis, Pe tritt fur H. auf, damit er sich dort
reinige; H. kommt rein, damit er seinen Vater
rSche' (Pyr. 2190; die Nennung der beiden Stadte

der dich schlug; und wie einen Wildstier hat er

den geschlachtet, der dich schlachtete. Er hat

dir den gefesselt, der dich fesselte. Wohl denen,

die es sahen, und glucklich die, die es schauten,

die H. sahen, als er seinem Vater das Leben
(wieder) gab und dem Osiris Heil bereitete vor

den westlichen GBttem' (Pyr. 1976—1980). An.

einer anderen Stelle wird der Tote, also ursprfing-

lich Osiris, angerufen: ,H. kam, damit er die
weist deutlich auf die unterSgyptische Heimat 60 umarme; er hat veranlafit, dafi Thot dir die Ge-
des Mythos). Ferner: ,0 Osiris, stehe auf! H<
kommt, damit er dich (wieder) unter die Gotter
z&hlt. H. liebt dich, er hat dieh mit seinem. Auge
versehen. H. hat dir sein Auge angesetzt, H.
hat dir dein Auge geCffnet, damit du durch es
siehst' (Pyr. 909—610). M. fugt dir deine
Knoehen susammen, er vereixdgt dieh, so dafi
kein Fehler an dir isf (Pyr. 635).

folgsleute des Set zuruckschlage— er brachte lie

dir allesamt. Er hat dir das Hen dee Set zurfiek-

weichen lassen, denn du bist grSBer als er* (Pyr.

575—576). Und nach dem Triumph: ,H. hat Set
geschlagen; er hat ihn dir unter dieh gelegt, da-

mit er dieh erhebe and unter dir bene ate (Ur-

heber dee) Erdbebens' (Pyx. 581).

2. Bei den dramatischen Aufffihrungen der
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Osirissage an den hohen Festtagen, die auch He-
rodot gesehen hat, war der Eampf zwischen H.
und Set ein besonderes Ereiguis; viel Volks be-

teiligte sich an ihm, und es wird nicht immer
sehr sauberlich dabei hergegangen sein. Ein
hoher Beamter, der im Mittleren Reich in konig-
Jichem Auftrage die ganze Zeremonie in Abydos
mitmachte, sagt auf seinem Denkstein: ,Ich habe
die Feinde des Osiris niedergeworfen . . . Ich a^ _jr
half Wennofre (Beiwort des Osiris) an jenem 10 tetete; Hermes setzte ihr einen kuhkopfigen Helm

z
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tragi Der mythologische Ealender berichtet

unter dem 26. Thot, H. habe der Isis den Eopf
abgesehnitten, als sie Set von der Waffe des H.
befreite, die ihn getrofien hatte. Da bildete

Thot seine Gestalt (neu) durch Zauber und stellte

ihn als Rinderkopf (?) fest. (Pap. Sallier IV 2,

6—3, 6). Plutarch (de Is. et Osir. 19) weiB, daB
H. der Isis die Krone vom Haupt rifi, als sie

den ihr gefesselt flbergegebenen Typhon nicht

Tage des grofien Eampfes und warf alle seine

Feinde nieder auf den Gewassern von Nedit (bei

Abydos)' (Berlin 1204; behandelt von Heinr.
Schafer Die Mysterien des Osiris in Abydos,
Leipzig 1904). Der Erzahlende kampfte also in

der Partei des H. gegen Set mit.

3. Wir hatten oben schon einen Eampf zwi-

schen H. und Set kennen gelernt, der den Sonnen-
sagen angeh5rte (vgl. IV F); die zeitweilige Be-

auf. Gleich darauf bemerkt Plutarch (cap. 20),

er habe das Widerwartigste ausgelassen, wozu
die Eopfung der Isis geh&re.

G. Thot als Heifer. Oben (vgl. V C)
war Thot uns schon auf der Seite des H. be-

gegnet; wir werden ihn wiederfinden als den
heilenden Arzt, der das im Eampf verletzte H.-

Auge wiederherstellt (vgl. VII A). Auch sonst

spielt Thot eine ahnliche Rolle. Am meisten
zwingung des H. scnien auf eine Sonnenfinsternis 20 in seinem Element ist der Gott der Weisheit
zu deuten, die durch den finstern Set und seine

Wolken veranlafit wird. Die den verschiedenen
Sagen angehorenden und ursprunglich einander
fremden Kampfe zwischen den beiden Gottern
sind im Laufe der Zeit ineinander geflossen. Die
erwShnten Mythen von Edfu z. B. (vgl. II I)

haben einen Vorgang geschaffen, in welchem die

Peraonen sowohl den Sonnen- wie den Osiris-

sagen angehoren und auch die Handlungen aus

und der Schrift in der Geschichte von dem Pro-
zeB, den H. und Set um die Herrschaft mit ein-

ander fuhrten, einer besonderen Umgestaltung,
die der WaSenkampf der beiden G5tter unter
den Handen der priesterlichen Schreiber und Be-
amten erfahren hatte. Ein ,groBes Gericht der
G&tterschaft' soil ,in der Halle des Geb' statt-

gefunden haben, in welchem der ,Herr des Alls'

Belbst saB, ,um die Wurde ihrem Herrn zu geben
beiden Mythenkreisen stammen. Ihren Hohepunkt 30 und das ESnigtum dem, dem es gegeben werden
erreicht die Vermisohung in derjenigen Form
der Sage, in welcher H. der Sohn der Isis als

Eind mit Set um seinen Thron kampft; auf Bit-

ten seiner Mutter Isis wird das Eind durch H.
von Edfu vor Set gerettet (Naville Mythe
d' Horus pi. 21).

4. Scheinbar in den Ereis der Osirissagen
gehbrt nach der Teilnahme der Isis auch jener

pSderastische Verkehr zwischen H. und Set, von

soil. Da fand man, dafi die Rede des H. wahr-
haftig war. Das Amt seines Vaters wurde ihm
gegeben, und er ging heraus, gekrSnt nach dem
Befehle des Geb; er empfing die Herrschaft bei-

der Agypten, indem die Erone auf seinem Haupte
blieb*. ,Er ergriff die Erone, das Amt seines

Vaters wurde ihm in der Halle des Geb gegeben.
RS sagte es, und Thot schrieb es auf, und die

Versammlung war damit zufrieden' (Bibl. Nation.
dem wir durch einen Papyrus des Mittleren Reichs 40 20 nach L e d r a i n Monum. egypt. pi. 21—27).
wissen (Griffith The Eahun Papyri, London
1898); aber sie ist in den uns bekannten Zu-
sammenhang schwer einzureihen und entstammt
vielleicht einem anderen Mythenkreis.

F. Horus und Isis. 1. Das Verhaltnis

zwischen Mutter und Sohn ist fast durchgangig
ein sehr zartlicb.es. Das Bild der saugenden Isis

ist zu alien Zeiten ein dem Volke vertrautes ge-

wesen; es herrscht auch unter Griechen und R6-
mern in Agypten fast noch mehr alB friiher und go
mag sogar auf die christliche Mutter Gottes
seinen Einfiufi ausgefibt haben. Figuren des
Neuen Reiches zeigen Isis gelegentlich in der
Tracht einer modischen Dame (Brit. Mus. 36442);
meist, und in der spaten Zeit immer, wahlt man
aber die altertumliche fur G5tter fibliche Elei-

dnng. Die Namensform ,H. Sohn der Isis' (hie-

rogl. hr » t.t, gesprochen etwa har-si- Sse), unter
welcher der H. der Osirissagen Bchon in den spat-

Auf den ProzeB wird von den Sgyptischen Texten
noch oft angespielt und dabei meist Thots ge-

schickte Vertretung der Sache des H. geriihmt;

die Kunde davon ist bis zu Plutarch gedrungen,
der de Is. et Osir. 19 berichtet: als Typhon den
H. wegen unehelicher Geburt verklagte, wurde H.
von den GBttem durch die Hilfe des Hermes
als legitim anerkannt.

VI. HorusalsFalke.
A. Das Tier. 1. Die enge Verbindung

zwischen H. und einem falkenahnlichen Tier ist

auf Grund der klaren klassischen Uberlieferung

von den Gelehrten schon erkannt worden, als

man die hieroglyphischen Texte noch nicht lesen

konnte; die sichere Identiflzierung des Vogels
wurde freilich erst moglich, als man gute Dar-
stellungen desselben auf den pharaonischen Denk-
malern kennen lernte. Nachdem L o r e t (in Boll.

Inst. Franc. Caire ni, 1903) das Tier als Falken
Jgyptischen Tempeln auftritt, haben die Griechen 60 bestimmt hatte, ennittelte BSnedite (in Fonda-
tJaMeoiijois (vgL n F) festgehalten.

i'— ***-* """" ""," *
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2. An einigen wenigen Stellen wird ein Streit

zwischen H. und Isis berichtet; wir warden der
vereinzehen ErwUinung keine Bedeutungbeilegen,
wenn sie sich nicht auch bei Plutarch finde und
wenn sich aus ihr nicht die Erklarung dee Kopf-
Bchmueke* der Iris ergibe, den sie seit ihrer

Identiflzierung mit der kuhgestaltigen Hathor

tion Piot XVH 1909, 1—28) seine archSologi-

schen Eennzeichen. Zwei Gestalten des Falken
sind es, die von den Xgyptern fur H. festge-

halten sind: erstens das am Boden hockende Tier,

als FetiBch nach vorgesehichtlicher Weise umge-
gliedert gexeichnet oder plastisch gebildet; swei-

tens der mit ausgebreiteten Flugeln am Himmel
schwebende VogeJ, ein Symbol der Sonne.
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2. Falkenstatuen finden sich vor dem ptole-

maischen H.-Tempel von Edfu und dem Tempel
des nubischen Sonnengottes in Kalabsche. In
alterer Zeit pflegt man an dieser Stelle Sphinx-
figuren anzubringen, deren Kopf sich nach der
Ait des in dem Tempel verehrten Gottes richtet.

So liegen vor dem Felsentempel des Ptah und
Harachte von Gerf Hussen in Nubien groBe
Greifenstatuen (d. h. Lowen mit Falkenkopf) von o __. _„.
Kamses II. (Wei gall Report on the antiquities lOlich auf die Darstellung der gefliigelten Sonnen

7
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C. t)bertragung. Die Verbindung der
Sonne mit dem H.-Falken ist fur die Agypter
eine so feste geworden, daB sie das Gefleder des
Vogels auch da anbrachten, wo eigentlich ein
anderes Tier als Reprasentant des Gestirnes dar-
gestellt war. Der mit ausgebreiteten Fliigeln
schwebende Skarabaus, eines der vielen Symbole
des Sonnengottes, hat namlieh nieht Kafer- son-
dern Falkenfliigel. Die Entlehnung geht vermut-

of Lower Nubia, Oxford 1907 p. 98, pi. 47, 3. 4),

Ebenso vor dem Tempel des Amon-Re" und Ha-
rachte des Ramses II. im Wadi es-Sebu'a in Nu-
bien, wo die einzelnen Greifen verschiedene lo-

kale Formen des H. reprasentieren (G a u t h i e r

Le Temple de Ouadi es-Seboua, Caire 1912, I p.
28ff. II pi. 4. 11). Der Har-w£r von Eomombo
ist in seinem Tempel als Greif dargestellt (Prisse
d'Avennes Hist, de l'art egypt., Paris 1878

scheibe zuriick; denn auch diese hat Falkenfliigel,

so daB in alien diesen Fallen die Vorstellung
von dem Sonnenfalken mitgewirkt hat. Das
Falkengefieder ist in ornamentaler Verwei dung
dann auf Gegenstande ubergegangen, dij un-
mittelbar gar nichts mit der Sonne oder mit H.
zu tun haben. Z. B. trfigt die schone Prunkvase
der fiinften Dynastie aus Abusir stilisierte Brust-
und Schwungfedern des Falken (Borchardt

1879, Atlas II 35, 3, Texte 411); derselbe 20 Das Grabdenkmal des Kbnigs Nefer-ir-ke-r8, Leip-
,Har-w£r (Haroeris) der GroBe, Kraftreiche, Sohn
des Himmels, Erster der Kapelle' tragt in Philai
die Mondsichel (Champollion Monum. I 89= B6n6dite Philae (Mem. Mission Franc. Caire

13, Paris 1893—1895) pi. 41 zu p. 126= Wei-
g a 1 1 Report on the Antiquities of Lower Nubia
[Oxford 1907] pi. 16, 2).

3. Das agyptische Wort fiir Falke ist bjk
(naeh dem Koptischen etwa bek gesprochen); als

zig 1909) — sollte der ausschmuckende Kttnstler
hier an dem Namen ,H.-Auge' fiir das Opfer ge-
dacht haben (vgl. VII B), das der Konig seinem
gSttlichen Vater aus der Vase darbringt?

VII. Das Horusauge.
A. HorusundSet. In einer der Erzah-

lungen von dem Kampfe zwischen H. und Set,

mag sie dem Kreis der Osirissagen angehoren
oder auf die Gotter als Vertreter von Landesteilen

.gottlicher Falke' wird H. von der altesten Zeit 30 hinweisen, reiBt Set dem H. ein Auge aus, wah
(Pyr. 1207) bis in die spateste angerufen. Viel-

leicht steckt das Wort auch in dem Harbaithos,
dem Gott von Pharbaithos im Delta, der auf
einer Weihung des 2. Jhdts. v. Chr. aus Alexan-
drien genannt ist (!Aef}at&a>t; Schubart Elio
XII (1912) 365; vgl. Otto Priester und Tempel
II 346).

B. Lokalisierung. 1. Wir treffen H.
als Falken an mehreren Orten in Oberagypten

rend Set die Hoden verliert. Thot heilt den Scha-
den bei H. durch Bespeien; das Auge wird aber
nicht wieder an seinem Platze eingesetzt, son-

dern H. gibt es, wie wir unten (vgl. B) sehen
werden, dem Osiris. Der Mythos ist den Pyra-
midentexten ganz gelaufig und bildet dort schon
die Voraussetzung zu weiteren Ausgestaltungen.
Z. B. wird Osiris angerufen: ,Geb hat seine Sohle
auf den Kopf seines Feindes (Set) gesetzt, der vor

an: besonders in Hierakonpolis (vgl. Ill A fiir40dir gewichen war, nachdem dein Sohn H. ihn
Tj.ai.„_-i\ —j _•_ ™,, -r, , ,

,

geschlagen hatte. Er (Set) hat ihm (H.) sein
Auge geraubt, und er (H.) hat es dir gegeben'
(Pyr. 578). ,Set hat das Auge des H. verletzt,

als seine Hoden verstiimmelt waren' (Pyr. 594;
vgl. 679). Oft ist auf ,alles B5se, das Set gegen
dich (das H.-Auge) getan hat,' angespielt (Pyr.

1595). Im einzelnen wird der Hergang verschie-

den ausge8chmiickt; mehrere Redaktionen sind
auch Plutarch bekannt geworden: ,Man berichtet

50 bald, daB Typhon das Ange des H. verletzt, bald,

die Fruhzeit) und in Edfu. Er mag als solcher

noch an vielen anderen Orten verehrt worden
sein; geht die Anbetung der Tiere in Agypten
doch offenbar in die alleralteste Zeit und zu den
fetischistischen Neigungen der primitiven Be-
wohner des Niltales zuriick. Wir konnen den
Falkenkultus keinen spezifisch oberagyptischen
nennen, denn er scheint auch in Buto heimisch
zu sein, zu dessen H.-Gestalt die Osirissage
erst nachtraglich Beziehung gewann.

2. In ptolemaischer und rSmischer Zeit ist

auf Philai ein Falke gehalten worden, der aller-

dings nicht ein Bild des H. war, sondern ,Seele

des R6' genannt wird; da aber auch H. die ,Seele

des R6 heiBt und H. auf den beiden vollstan-

digen Darstellungen in Philai neben dem Falken
steht, wird man doch eine Beziehung zwischen
beiden empfunden haben. Nach den agyptischen
Angaben und dem Bericht bei Strabon (p. 818)

daB er es ausgerissen und verschluckt -und es
dann dem Helios zuruckgegeben babe' (de Is. et

Osir. 55).

B. DasHorusange als Opfer. 1. Wie
wir oben (vgl. A) sahen, gab H. das ihm von
Set ausgerissene Auge dem Osiris; dieser hat es

gegessen und ist dadurch aus seinem totenahn-
lichen Zustand wieder zum Leben erweckt wor-
den. Die Pyramidenterte und das Totenritual

wnrde der Falke aus dem Sudan bezogen; er 60 des Alten Reichs spielen oft mit diesem Mythos,
hatte einen besonderen Kultus mit eigenem Ri-
tual. Er wnrde durch eine Zeremonie, die der
Thronbestdgung des Pharao nachgebildet war,
in seine Wfirde. eingeftthrt, und seine Lebens-
jahre wurden wie Regierungsiahre gez&hlt. Dem
Volke wnrde er auf dem Balkon fiber dem Ein-
gang mm ersten Pylon gezeigt Ju nker Wien.
Ztsehr. f. Knnde d. Morgenl. XXVI 42—62.

der auf kannibalische Sitten der Urzeit znrttek-

zudeuten scheint. ,Er (H.) hat es (sein Ange)
dir (Osiris) gegeben, damit da durch es beseett
nnd mSchtig seiest vor den (anderen) Verkttr-
ten« (Pyr. 579).

2. Dieses dem Osiris dargebraehte H.-Aog*
ist nun zu einem Symbol auch fur andere Opfer
geworden, die zanaehst H. seinem Vater, dann
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auch andere diesem darbringen; und endlich zu

einem Namen jedes Opfers schlechthin, das einem

Gotte geweiht wird. In dem groBen Opferritual

der Pyramidentexte, das jede Gabe mit einem

erklarenden und anweisenden Spruch begleitet,

heiBt die standige Formel: ,0 Osiris, das H.-

Auge wird dir dargebracht; freue dich daruber!'

oder: ,nimm es dirl' oder ,fuhre es an deinen

Mund!' Dabei entMlt das verwendete Verbum
ein Wortspiel mit dem Namen des Opfers; z. B.

,freue dich {htp)' mit ,Gabe (fytp)'. Im Tempel-

ritual des Neuen Reichs hat der Konig, wenn
er den Riegel vom Naos wegzieht, zu sprechen:

JDer Finger des Set wird aus dem Auge des H.

gezogen, damit es wohl sei' (Mariette Aby-

dos I 58).

C. DiekosmischeDeutung. 1. Die

Geschichte von dem H.-Auge, das Set verletzt,

ist schon den altesten uns vorliegenden Fas-

sungen mit einem Ereignis aus den Sonnensagen

vermischt. Das Gestirn, das dauernd mit Fein-

den zu kSmpfen hat, unter denen der Gewitter-

drache Apophis hervorragt, wird namlieh zuwei-

len durch die anstiirmenden Wolken verdunkelt;

fiir die Agypter ist also die Sonnenfinsternis die

tJberwaltigung des Lichtes durch die bfisen Machte
der Dunkelheit. Ahnlich bei dem Mond, wo schon

die regelmaBige Abnahme als eine Verletzung

des Gestirnes aufgefaBt wurde, die erst allmah-

lich unter Hilfe guter Freunde zur Ausheilung

gebracht wird. Alle diese Mythen und Vorstel-

lungen sind im Laufe der Zeit zusammengeflos-

sen. Sonne und Mond sind die H.-Augen gewor-

den; die Verletzung oder das Verschlucken des

Auges weist auf die Verfinsterung des Gestirnes,

das dann durch Thot wieder .ausgefullt' wird,

bis es ,voll ist.' Der Kampf zwischen H. und
Set ist zu einem solchen zwischen Licht und
Finsternis, und bei einer etwas moralisierenden

Auffassung zu einem Widerstreit zwischen Gut
und Bose, umgedeutet; so ist denn schon in den

agyptischen Texten der geheimnisvollen Andeu-

tungen und Hinweise bei dieser Verwirrung kein

Ende. Die Griechen vollends haben in ihrer

Uberlieferung die Dinge so durcheinander ge-

worfen und mit symbolischen ErklSrungen durch-

setzt, daB die neueren Gelehrten in die Irre gehen
mnBten, solange sie Plutarch (de Is. et Osir, 44.

55. 62) zum Fiihrer nahmen.
2. Die erwahnte Zusammenschmelzung der

Mythen ist im Alten Reich schon vollzogen. Ich

fibergehe die knappen Andeutungen der iibrigen

Texte und zitiere einen Beleg aus dem 17. Kapitel

des Totenbuches, dessen Text in sehr alte Zeit

zuriickgeht, wahrend der Kommentar erst im
Mittleren Reich verfaBt ist. (Text:) ,Ich habe
das Auge ausgefullt, als es an jenem Tage des
Kampfes der beiden Gegner beschadigt war*.

(GloBse:) ,Der Kampf der beiden Gegner, das ist

der Tag, an welchem H. mit Set kampfte; er

warf Schmutz in das Gesicht des H., wahrend H.
die Hoden des Set ausriB. Thot aber heilte es

mit 8einen Fingern'. (Text:) ,Ich erhob das
Haar am (?) TTzat-Ange zu seiner Zeit der Wnt
(nin, Verfinsterung?). (Kommentar:) JD*s ist

das reehte Ange des RC, als ea gegen inn wtttend
war (nht), nachdem er es ansgesehiekt hatte.

Thot aber erhob das Haar mit ihm'.

D. Set als Schwein. Das 112. Kapitel

des Totenbuches erzahlt eine vereinzelte Version

des Kampfes zwischen H. und Set, in welcher die

Handelnden, von der Verwandlung des Set abge-

sehen, in rein menschlicher Gestalt auftreten;

eine kosmische Umdeutung oder andere tJber-

tragung des Mythos ist nie versucht worden.

Als die Gfitter einmal spazieren gingen, sagte

R6 zu H.: ,Blicke doch nach diesem schwarzen
10 Schwein!' Er blickte nach ihm, da schmerzte sein

Auge ihn sehr. H. sagte zu RS: ,Siehe mein Auge
ist wie bei jenem Schlage, den Set gegen mein
Auge tat'. R6 sprach zu den Gottern: ,Legt ihn

auf sein Lager I Set war es; er hatte sich in ein

schwarzes Schwein verwandelt . . . Das Schwein
ist ein Abscheu fiir H.; moge er gesund werden',

(behandelt von Goodwin Ztsehr. Agypt. Spr.

IX [1871] 144. LefSbure Les Yeux d' Horus
[Le mythe Osirien, I Paris 1874] 18ff.).

20 E. Die Teile des Horusauge s. Die
sechs Bruchzahlen 1/2.

1
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werden von den Agyptern mit merkwurdigen
Zeichen geschrieben, die uns vom Alten Reich

ab bekannt sind und deren Form lange unerklart

blieb. Vor kurzem hat man festgestellt, daB die

sechs Schriftzeichen zusammengesetzt das Uzat-

Auge ergeben; jenes mit einem seltsamen, auch

bei dem Auge des H.-Falken vorkommenden An-
hangsel versehene menschliche Auge, das ein

30 vielfach abgebildetes und besungenes Symbol fiir

das Sonnenauge ist (vgl. VII C 2). Mit dieser

Schriftspielerei hangen naturlich die hSuflgen

Hinweise auf das ,Fiillen des Uzat-Auges' zu-

sammen; an jedem Tage wurde ein Teil des hei-

ligen Auges hinzugelegt, bis es am sechsten Tage
voll war. Hiermit wiederum Hand in Hand geht

das Anfiillen des Mondes vom Neumond ab, bis

er nach 15 Tagen wieder ganz ausgefullt ist

M 6 1 1 e r und Junker Ztsehr. Agypt. Spr.

40XLVIII (1911) 99—106.
F. Horusauge, Sonnenauge und

Schlange. Die Identifizierung des H.-Auges
mit dem Sonnenauge hat zu weiteren Kombina-
tionen gefuhrt, die ohne Belege fur die Einzel-

heiten kurz angedeutet seien. Das Auge des Son-

nengottes ist einmal durch eine Schlange ersetzt

worden, die sich an seiner Stirn niederlieB; da-

her die Benennung des Auges des R6 als Schlange.

Auch das H.-Auge als Mond wird als Schlange

50 gedacht. Mit diesen beiden gottlichen Schlangen

werden nun alle Schlangenpaare zusammenge-
worfen, die in der Mythologie eine Rolle spielen.

Zunachst die beiden Schlangen, die von dem
Sonnengotte zu seinem Sonne, dem Pharao, ge-

wandert sind: die Stirnschlangen, die seine Kronen
darstellenoder vertreten. Dann dieSchntzgottinnen

der beiden Landeshalften, Nechbet von Ober-

agypten und Uto von DnterSgypten, die, ge-

meinsam mit den Konigsschlangen oder mit ihnen

60 identifiziert, die Feinde des Herrschers nieder-

werfen. Endlich mit anderen GSttinnen, die ge-

legentlich aus irgend welchen Grflnden Schlangen-

gestalt angenommen haben; besonders Mat, Ba-
stet and Seehmet (E rm a n Hymnen an das Dia-

dem der Pharaonen, Abh. Akad. Berl. 1911).
VHJ. Die Lokalknlte.

A. Allgemeines. Die Tersehiedenen G5t-

terpersanHehceiten, die unter H. vereinigt sind,
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geh6ren zu den altesten der Agypter ttberhaupt;
da sie in die Urzeit zuriickreichen, und wir in
ihnen die Ausgestaltungen eines dem ganzen
Volke gemeinsamen Gutes vor nns haben, flnden
wir Lokalkulte des H. naturgemaB fiber das Nil-
tal verstreut bodenstandig an. Sei es ein Falke,
sei es die Sonne, sei es der Sohn des Osiris, sei
es der Landesgott — irgend eines dieser mach-
tigen Wesen tritt uns in fast jeder Provinz des
ausgedehnten Landes entgegen. Zu diesen an den
betreffenden Orten von alters her heimischen Ver-
ehrnngen einer bestimmten Form des H. tritt
nun noch die grofie Verbreitung der Osirissagen
und endlich die von den Theologen je langer
desto intensiver durchgeftthrte Vermischung und
Identifizierung der verwandten oder ahnlichen
Getter. Der Erfolg ist, daB wir in spater Zeit
in nahezu jedem Tempel irgend einen H. nach-
weisen kSnnen; er mag dort ja auch wirklich
von der Priesterschaft angerufen sein, hat viel-
leicht sogar eine eigene Kapelle und besondere
Diener gehabt. Aber alle diese Kulte von sekun-
d&rer Bedeutung aufzuzahlen, hatte wenig Wert;
die folgende Ubersicht nennt deshalb nur die in
irgend einer Hinsicht wichtig gewordenen Lokal-
formen.

B. Unteragypten. 1. Der Isthmus von
Sues. Die Gegend des heutigen Sueskanals, stets
die Einfallspforte fur die aus den syrisch-ara-
bischen Wusten kommenden Volker, ist einem
kriegerischen H. geweiht (Brugsch Relig.
559—562. Kiithmann Die Ostgrenze Agyp-
tens, Berlin 1911, 45); er verteidigt die Landes-
grenze seit den Zeiten der Gotterregierungen
gegen die eindringenden Barbaren. Deshalb steht
er dem Sopd nahe, der eine fihnliche Aufgabe hat.

2. Busiris. Die in Busiris heimischen Osi-
rissagen haben den in ihnen handelnden H., den
Sohn des Osiris und der Isis, durch ihre Ver-
breitung von der Friihzeit ab dem ganzeu Lande
nahe gebracht als den Rficher seines Vaters und
Gegner des Brudermorders Set. Leider fehlen
uns, wie aus dem Delta uberhaujrt, so auch aus
Busiris selbst Denkmaler in gr5Berem Umfange,
aus denen wir den Kultus des Tempels erschlieBen
konnten; so sind wir auf Andeutungen in ande-
ren, besonders oberagyptischen Heiligtfimern und
Urkunden angewiesen. Diese Sachlage hat es
mit sich gebracht, dafi die eigentliche Heimat
der Osirislegende lange Zeit nicht bestimmt, und
als es durch Maspero geschehen war, Busiris
als solche zunachst nicht anerkannt wurde.

Es ware fibrigens moglich, daB der in den
Osiriskreis von Busiris aufgenommene H. eigent-
lich der Lokalgott einer Naehbaratadt ist, der
dem fiberw&ltigten Osiris zu Hilfe zog. Wenig-
stens werden mehrere andere Orte des Deltas ge-
nannt, wenn H. erscheint. ,H. kommt aus Chem-
mis (j' h-bjtj), Pe (p) tritt for H. auf, damit er
sich dort reinige; H. kommt rein, damit er
seinen Vater rfiche' (Pyr. 2190). Chemmis nnd
Buto spielen aueh sonst, gerade in Verbindung
mit H., eine besondere RoDe im Osirismythos.
Bel Chemmis hat Isis ihr Kind an einer' ver-
borgenen Stelle in den Sflmpfen gesSugt; die
GBttin von Buto, die Schlange Uto, hat ihr dabei
geholfen.

3. Letopolis (UerogL thm, arab. Uslm). Der
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in Letopolis vrrehrte H. scheint der alte Him-
melsgott zu sein, als dessen Augen Sonne und
Mond gedacht werden. Im Gegensatz zu dem H.
der Osirissagen (Harpokrates, H. das Kind)
heiflt er ,der altere H.' (Har-wSr, Haroeris). Seine
Kinder sind die vier .H.-Sohne' Amset, Hapi,
Duamutef und Kebehsenuf (vgl. Pyr. 2078).

4. Athribis (hierogl. km-wr, heute Tell Atrlb
bei Benha). Der Gott der in griechischer Zeit

10 angesehenen und bevorzugten Stadt Athribis
heifit Har-kent-echtai (hierogl. hr-hntj-h$), ist
also eine besondere Form des H.; "fiber seinen
mythologischen Charakter wissen wir so gut wie
nichts. Konig Ramses IH. hat dem Gott bedeu-
tende Schenkungen gemacht, die Verwaltung
seines Tempels geordnet und ihm besondere Vor-
rechte verliehen (Pap. Harris I 59,8; vgl. Spie-

&tii e
,

rg in Rec
-

de Tray
- ^yPt- et assyr.

XXIX (1907) 58—57).
20 5. Mendes (hierogl. dim), wo der zeugende

Widder zu Hause ist, hat urspriinglich wohl
keinen H. gehabt; der auf der Mendesstelle dar-
gestellte Harpokrates wird eingewandert sein
(vgl. IV E).

T ,

C - 0berS gypten. Die oberagyptischen
Lokalformen des H. scheinen die Falkengestalt
und den Sonnengott besonders zu betonen.

1. Dendera. Die allgemeine Ausbreitung des
Osiriskultus in der griechischen Zeit hat H. auch

30nach Dendera, der Stadt der Hathor, getragen;
dabei zogen mit dem Sohne des Osiris die ande-
ren Formen mit, unter denen H. sonst aufzu-
treten pflegt. So flnden wir Ahi, den kleinen
Sohn der Hathor, mit Harpokrates identiflziert;
cr berflhrt sich auch mit Harsomtus, einem dem
Re nahestehenden Herrn des Lebens (vgl. P7 G).

2. Hermonthis, dessen Hauptgott der falken-
kopfige Mont ist, hat in romischer Zeit aus ahn-
lichen Griinden einen Harpokrates (vgl. II E).

40 3. El-Kab. Auf dem Westufer des Nils liegt
El-Kab (hierogl. nhb, griech. Eileithyiaspolis),
dessen geiergesteltige SchutzgottinNechbet die Re-
prasentantin von ganz Oberagypten geworden ist;

das Ostufer mit Nechen (hierogl. nhn, griech.
Hierakonpolis) war einem Falken unterstellt, des-
sen Identitat mit H. eine jflngere theologische
Erfindong und den Griechen noch nicht selbst-
verstandlich ist. Der Falke von Nechen wurde
der Reichsgott der ersten Dynastien, die in ihrer

50 Titulatur den Herrn des Nationalheiligtums vor-
anstellten (vgl. m A. G). Wenn in ptolemaiseher
Zeit der H. von Edfu sich auf die Reise zu Ha-
thot von Dendera begibt, so ist der wiehtigste
Besuch, den er unterwegs abstattet, der bei sei-

nem Namensvetter, dem H. von Elkalb; dieser
wirkt neben dem H. von Chenn (Silsilis) bei den
groBen Festfeiern von Edfu mit (Brugsch.
Drei Festkalender des Tempels von Apollinopolis
Magna, Leipzig 1877).

60 4. Edfu. Der H. von Edfu ist der wiehtigste
Lokalgott unter den oberagrptischen Formen.
Er ist der Sonnengott, der sich als geflfigette

Scheibe offenbart (vgL den MjtnoB in U J. m F).
Die spatere Zeit sieht ihn als eine von H. dem
Sohn der Isis versehiedene Personliehkeit an;
beide treten in den Mythen nebeneinander auf
(rgi H P. V B 8).

5. Ombos. Unter den Ptolemaern ist der
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Tempel von Ombos (heute Kom Ombo), von des-

sen alteren Bauteilen leider nichts erhalten ist,

in zwei Halften zerlegt; die nordliche gehort dem
Sobk (Suchos), die sfidliche dem Haroeris, dem
.alteren H.' (vgl. n B). H. und das Krokodil

Sobk, fur deren Zusammenstellung keine mytho-

logischen Grttnde anzufiihren waren, sind auch

im Fajjum miteinander identiflziert. In Ombos
wird Haroeris durch die Gleichsetzung mit Schow
zum Sohne des R£.

D. N u b i e n. Als die Agypter im Mittleren

und Neuen Reich das obere NOtal kolonisierten,

siedelten sie dort zwar im wesentlichen ihre eige-

nen Gotter an; aber sie haben gelegentlich doch

auf die einheimische Religion Rucksicht genom-
men. Z. B. geht die grofie Zahl der Falken und
der Lokalformen des H. in Nordnubien vennut-

lich auf dort vorher vorhandene Falken- und
Sonnenkulte zuruck. Wir kennen H. als Herrn

Ort passierten nnd ihn in ihren Berichten nam-
haft machen, sind hervorzuheben : Otter (1743),

Niebuhr (1766), Ainsworth (1840); vgl. Rit-
ter Erdk. XI 385. 404. 406; ferner Bucking-
ham (1816); s. dessen Travels in Mesopotamia
(1827) 234 und H. Petermann (1853); s. dessen

Reisen im Orient (1861) II 38. Sachauweilte
(1880) nur in der Nahe von H. ; s. Reise in Syr.

u. Mesop. (1883) 400. Der jiingste Besucher ist

10 E. Banse (1908); s. Petermanns Geogr. Mitteil.

1911 I 119. Otter und Ainsworth nennen
den Ort Harin, Banse schreibt richtiger Harrin,

Buckingham aus MiBverstandnis Harim. DaB
das Wort vielfach mit Trfibung des a (a) ge-

sprochen wurde oder wird, beweisen die Wieder-

gaben Niebuhrs (Hoariri), Rousseaus (Bur-

rine ; s. Descript. du Pachalik de Bagdad 1809,

96) und Sachaus (Horriri). H. (Eorrin) ist ein

aramaischer Plural von JSttrra (Eorra) = Loch,

von Beki (hierogl. bkj, heute Kubban) und20Hehle. Cber analoge Ortsbenennungen auf semi

Me'am (mj'm, Ibrim) und Buhen (bhn, Wadi
Haifa), er kommt aber auch in Abu Simbel vor;

Statuen von Greifen, den Tieren des H. (vgl.

VI A 2), liegen vor den Tempeln von Gerf Hus-
sto und es-Sebu'a. [Roeder.]

2) Horos, griechischer Grammatiker des 5.

Jhdts., s. Or os. [Funaioli.]

Horrea. 1) Afrikanische Ortschaft, Station

der StraBe von Sitifis nach Saldae, Itin. Ant. 31,

tischem Sprachboden vgl. Streck in der Orien-

talist. Lit-Ztg. X 489, 2 und S. Krauss Tal-

mudische Archaol. I (1910) 268f. Der Name H.
deutet also jedenfalls auf eine ehemalige Hohlen-

oder Felsenansiedlung hin, wie dergleichen gerade

im Bereiche des Mons Masius (Tar-
c
Abdln) und

dessen Auslaufem (H. liegt in diesem Gebiete)

zahlreich aufgefunden wurden; vgl. dazu Streck
in ZDMG LXVI 310ff. Die Bewohner von H.

Bischofssitz, vgl. CIL VTH p. 722 mit Suppl. 30 setzen sich heute, nach Banse, zur einen Halfte

p. 1916. 1919,

2) Horrea Caelia, afrikanische Ortschaft, Sta-

tion der StraBe von Karthago nach Hadrumetum
in der Nahe des letzteren, Tab. Pent., Itin. Ant. 52.

56. 58; vicus nach Itin. Ant. 58, Bischofssitz

schon im J. 256 (Sententiae episc. n. 67 in H ar-

tel's Cyprian p. 456) ; der Name scheint sich im
heutigen Hergla erhalten zu haben, s. CIL VIII

p. 18. [Dessau."

aus muslimischen Kurden, zur andern aus Chri-

sten zusammen. [Streck.]

Horreum. 1) Speicher, Vorratsraum zu ganz
verschiedenen Zwecken : 1. Getreidespeicher, gleich-

bedeutend mit granarium, s. o. Bd. VII S. 1812f.

Verg. Georg. I 49 rujperunt horrea messes. Cic.

Verr. DU 20 neque in segetibus, neque m areis,

neque in horreis; de lege agr. II 89 cellam at-

que horreum Campani agri. Tibull. II 5, 84

8) Auf dem Itin. Ant. p. 297 und der Tab. 40 distendet spicis horrea plena Ceres ; vgl. dazu

Peuting. ist zwischen Antipolis (Antibes) und
Forum Iulii (Frejus) in Gallia Narbonensis eine

StraBenstation mit ad Horrea bezeichnet; bei dem
Geogr. Rav. IX 28 heiBt sie Orea; vgl. Herzog
Gallia Narb. 139. Hirschfeld CIL XII p. 635.

Nach der Kiepertschen Karte zum CIL lag sie

bei la Napoule an der Bucht von Cannes. Sie

hatte ihren Namen ohne Zweifel von Magazinen,
die dort angelegt waren. [Haug.]

Fest. ed. Thewrewk de Ponor, Budapest 1889,

73 horreum antiqui farreum dieebant a farre.

Solche horrea waren in Rom auBerordentlich

zahlreich als Kornspeicher fur die Getreideankaufe

des Staates zum Verkauf und zur Offentlichen

Getreideverteilung; so die von C. Gracchus 123
v. Chr. errichteten Horrea Sempronia. Fest.

a. O. 410 Sempronia horrea qui locus didtur,

in eo fuerunt lege Gracchi, ad custodiam fru-

Horrea regio in Rom, spaterer Name der 50 menti publici, zur Aufbewahrong des Getreides

Ebene vor Porta Trigemina zwischen dem Aventin
nnd dem Tiberflusse. Jordan-Hulsen Topogr.

d. Stadt Rom I 3, 155. 177. [Gall.]

Horren, Ortschaft Mesopotamiens, welche der

PerserkOnig Schaptlr LT. auf seinem Zuge gegen
Amida im J. 359 n. Chr. beruhrte. Nach Ammian.
Marcell. XVJLU 10, 1 war die Route des persischen

Heeres damals folgende: Bebase (westl. von Dara.
s. o. Bd. H S. 179) —Horren—Mejacarire (= Aquae

fur die Largitionen; wahrscheinlich im Speicher-

viertel (s. u.). Dort fanden auch spfiter die Ge-

treideverteilungen statt. f)ber die Cura annonae

und die Leges frumentariae s. Marquardt-
Mommsen Handb. d. rOm. Altert. V. Mat-
quardt ROm. St.-V.« II HOf.; Privatleben der

R0mer2 n 114f., bes. 132f. Hirschfeld PhUol.
YTnc (1870) If. G. B. Rossi Annali 1885, 226f.

Fur die Verproviantierung von Rom und von
Frigidae, 8. o. Bd. H S. 300 Nr. 43) — Charcha 60 Boms Heeren haben auch in Ostia, Portus und—Amida. Der Flatz eiistiert noch heute; geo-

graphische Position: 37° 15' nOidlicher Breite,

40° 50' sstlicher Lange (Greenw.), 10 km sfid-

Ostlieh von Miidln. Unter den arabischen Geo-
graphen enrthnt ihn Ja^nt (ed. WnstenfeldH 287)
als Hnrdn mit der allerdings nicht sehr genanen
Besthmmmg: ,Dorf nahe bei Amid'. Von den
neaeren europSisehen Reisenden, welche diesen

Puteoli (Marquardt-Mommsen a. O. 134f.),

sowie in den Provinzen grofie Speicherbauten

bestanden: Sizilien: Cic Verr. U 5 nnd DJ 177.

Liv. XXVI 40, 15. Africa: Ammian. Marc
XXVHI 1, 17 ex horreis populo Romano detti-

natis. CTL VDJ 7975 homo (ad vtitytatem
populi Bomani, die ein Statthalter von Nnmidien
in Bnsicade (Philippeville) im 9. Jbdt angelegt
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hat. Vgl. auch Cagn at L'anne'e Eomaine d'Afrique
382f. Agypten: Plin. paneg. XXXI 6. Tac. ann.
H59. Britannien:Tac. Agric. 19. Pannonien : CIL
HI 4180. Lykien:Petersen-Luschan Eeisen
in Lykien I 116f. und II 41f. (s. u.). Die plan-
maBige Anlage von Speicherbauten in den Pro-
vinzen erfolgte hauptsachlich in traianischer und
hadrianischer Zeit, Die Aufsicht fiber die h. be-
sorgten horrearii. Ulp. Dig. IX 3, 5 § 8. Vgl.
Marquardt-Mommsen a. 0. 132. Hirsch-
feld Verwaltungsgesch. I 128ff.

2. Speicher fur Lebensmittel uberhaupt, fur
private, Offentliche tind militarische Zwecke: Co-
lum. de re rust. XII 52, 3 si quando immodiea
muUitudo olearum torculariorum vincit laborem,
esse opportere ait pensile horreum, quo impor-
tentur fructus; idque tabulatum simile esse debet

granario. Dig. XXXIII 9, 3, 11 penuarium hor-
reum. XXXIII 7, 7 horreum vinarium. XVIII

bus eius fuit. Dig. XXXII 84 quae custodiae
causa in horreis extra urbem reposita sint.

Die Horrea publics waren ihrer Bestimmung
nach in der ganzen Stadt verstreut. Ihre groBe
Bedeutung in der Kaiserzeit fur den einfachen
Burger als ein diebs- und feuersicherer Ort zur
Aufbewahrung der Kostbarkeiten, hebt besonders
Huelsen hervor, Rom. Mitt. XI (1896) 213f.:
di una pittura antica ritrovata sulV Esquilino

10 net 1668. Bbenda ist auch ein Hinweis auf die
Lex horreorum Caesaris, die von Gatti im Bull,
com. 1882, HOf. unrichtig erklart ist, wahrend
eie in Wirklichkeit eben auf die Horrea publiea
zu beziehen ist, fur deren Verraietung sie Be-
stimmungen enthalt.

5. Vorratsraum, Speicher fur dieverschiedensten
Gegenstande, im Privathaus oder im Privatbesitz

:

Horrea privata. Plin. epist. II 17, 13 apo-
theea et horreum; 8, 18 ut amplissimos hortos

1, 76 dolia in horreis defossa. XXXHI 9, 7 in 20 instruxerit plurimis et antiquissimis statuis,
horreis amphorae ; vgl. den ganzen Abschnitt
Dig. XXXm 9. Horat. cam. Ill 28, 7 deripere
horreo . . . amphoram. Caes. bell. civ. IH 42
Caesar loeis eertis horrea eonstituit.

Zur Aufstapelung der verschiedenen Lebens-
mittel wurden wohl zum grOBten Teil dieselben
Speicherbauten verwendet, in denen auch Ge-
treide aufbewahrt wurde; so in Eom die Hor-
rea Sulpicia oder Galbae im Speicherviertel,

tantum UK puleherrimorum operum in horreis
quae neglegebatur. Sen. epist 45 quoseumque
habeo libros, mittere paratus sum, et totum hor-
reum exeutere. Fur SUberzeug und Kostbarkeiten,
Apul. met. IV 18 und V 2. Solche ft. sind nicht
zu verwechseln mit landlichen Speicherbauten, wie
z. B. Hor. carm. I 1, 9; es handelt sich vielmehr
um massive Bauten oder Bauteile, die einzeln
freistehend oder im Gefuge einer grofleren Bau-

ein Lagerhaus fur 01, Wein und Getreide. Rossi 80 anlage eingeschlossen sind. Z. B. in Pompei in
Annali 1885, 223f. (Jordan)-Huelsen Topogr. ' "- ' — * - — r—
von Rom I 3, 1751 (Literatur Anm. 61).

3. Lagerhaus fir Waren verschiedenster Art,

Bazar. Dig X 4, 5 si quis meroes, gnat exvehen-
das conduxit, in horreo posuit. AVill 1, 74
mercium in horreis eonditarum possessio. YYXTTT
7, 7 Weinniederlage. Baulichkeiten dieser Art
waren in Rom: die Horrea chartaria (far

agyptisches Papier), Regio IV. Huelsen a.

I 3, 329; und die Horrea candelaria, Kie-40und modeme Literatur sind daruber

der Villa des ,Diomedes' Raum Nr. 18. Mai
Pompei2 877 fig. 202. Die Bewachung solcher
ft. wird ebenfalls durch horrearii besorgt; be-
kannt sind durch Grabinschriften horrearii eines
Pur. Camillus, CIL VI 9469, der Statilii, CIL VI
6292—6295, und der Volusii, CIL VI 7289.

Rom besaB im Altertum sehr viele Horrea.
Gatti Bull. com. 1885, 116 gibt 290 an. Mit
Namen bekannt sind etwa 18. Antike Zeugnisse

pert-Hnelsen Pormae urbis Romae antiquae*
(Berlin 1912) 96; femer die Horrea pipera-
taria, der orientalische Bazar von Rom, aus
Domitians Zeit, durch den Ban der Maxentius-
Basilica beseitigt. Hfllsen a. 0. I 3, 7 (Lite-

ratur Anm. 14). Cass. Dio LYYTT 24 rag ano-
Mjxas r<3v Alyvnxicov xal x&v 'Aoafiloiv (poqxicov.

Ala Lagerhaus fiir importierte Bausteine, Marmor,
Granit werden auch die Horrea Sulpicia ge-

zusammen-
gestellt in Kiepert-HulBen a. 0. 96f. und in

Gatti Bull. com. 1885, 110—117 (besonders die
sp&tantiken Literaturzitate). Die wichtdgsten ft.

sind die Lebensmittel-Speicher , die for die Er-
nahrung der Bevolkerung Roms eine groBe Rolle
spielen, Suet Calig. 26. Hist. aug. Sever. 23.
Das eigentliche Speicherviertel befand sich in der
Regio MM, in der Gegend am Tiber entlang vom
Forum holitorium bis zum Monte Testaccio,

nannt. Zur Mannigfaltigkeit der dort deppnierten 50 Huelsen Topogr. I 8, 178ff.; dort entstanden
™*

""""' '

™
seit dem 2. Jhdt v. (3hr. groBartjge Lagerhauser,Waren vgl. auch Hor. carm. IV 12, 17f. Lan

ciani Stor. d. scavi m 173f. Jordan Formae
urbis Romae 43, 4. Bull com. XXXTY (1911)
89. tfber einen andern Lagerplatz fur impor-
tiertes Baumaterial beim Pons Aelius berichtet
Bull. com. XIX (1891) 55f. Als Bazar fur orien-

talische Kostbarkeiten, fast Warenhaus im mo-
demen Sinn, dienten in der spatern Kaiserzeit
die Saepta lulia, vgL Hfllsen a. O. I 3, 558f.

darunter die bedeutendgten die Horrea Sul-
picia oder Horrea Galbae (s. u.). Zur Zeit
Constantins wurden dort aufier diesen und den
Horrea Aniciana 35 Speicher und 20 Muhlen
oder Backereien gezahlt G. B. Rossi Horrea
sotto l'Aventino e la statio Annonae urbis Romae.
Annali 1885, 2241 (mit vielen Literatorangaben).
Die Versehiedenheit des Zweeks haben die antiken

4. Sicherer Aufbewahrungsort, im Sinn unserer 60 Sehriftateller nicht inuner beachtet. Das Speicher-
Lagerh&user fur Mobel, und unserer Schrankfacher
in den Banken. Horrea publiea. Hist. aug.
Alex. Sever. 39, 4 horrea in omnibus regionilms
publiea feeit, ad quae oonferrent bona U; qui
privata* oustodias non haberent. Dig. I 15, 3,
2 in horreis, ubi homines prttiosissimampartem
fortunarum suarum repomtnl. XXXIV 2, 32, 4
aryentum, quod in domo vol intra horreum usi-

viertel behielt noch bis in dat Mittelalter den
Namen .Horrea' als ante ,Regiooe ecclnmiurtiqt',

G. B. Rossi a. 0. 229. Hulsen a. 0. 177.

Bei der Betrachtsng der baulichen Ei£Bn-
senaften seheidea die horrea primsta aus. Vor-
sehriften aus dem Altertum fiber die Rbarichtung
und Bauweise fftr Getreidespeieher a. den Art
Granarium o. Bd. VH 8. 18121; wiehtig nor
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Columella de re rust. 16... ergastulum plu-

rimis idque angustis illustratum fenestris, atque

a terra sie editis, ne manu contingi possint.

Diebstahl aber hauflg; Dig. 1 15, 3, 2. In spater

Zeit wird aus Grtinden der Feuersicherheit ein

Abstand von 100 FuB bis zum nachsten Gebaude
vorgeschrieben. Cod. Theod. XV 1, 4. Die horrea

bestehen aus vielen Einzelraumen, eellae; kleinere

Abteile heifien armarium, Einzelfacher area,

locus oder loculus; fiber unterirdische Anlagen

s. o. Bd. VH a. 0. Verantwortlich fur Schutz

sind die vilici ex horreis, wahrscheinlich mili-

tarisch organisiert, Huelsen Topogr. I 8, 176;

fur Ordnung die horrearii, die sich zu Korpora-

tionen znsammenschlossen, Bull. com. 1885, 51f.

;

vgl. dazu den ganzen Abschnitt Dig. XIX 2.

Aus antiken Stadtplanfragmenten, archaologi-

schen Untersuchungen und Nachrichten, und alten

Darstellungen laBt sich von den antiken Speicher-

bauten Roms und der Provinzen ein ziemlich an-

schauliches Bild gewinnen.

Rom: die Horrea Sulpicia oder Galbae.
Nach Huelsen auf einem Grundstuck der Familie

der Sulpicii Galbae, vielleicht schon im 2. Jhdt.

v. Chr. entstanden; wenigstens wurde in den Prati

del Testaccio das Grab eines Ser. Sulpicius C. f.

Galba cos. (646 = 108) wohlerhalten zwischen den
Speicherbauten, die aus der Kaiserzeit stammen,
aufgefunden. Huelsen a. 0. 1 3, 175f. (mit aller

neueren Literatur). Kiepert-Hulsen a. 0.

Wahrscheinlich hat der Kaiser Galba die seinen

Namen tragenden Horrea wiederhergestellt oder

erweitert, weil er spater als Grilnder derselben

angesehen wird (a. 0. Anm. 60). Nach dem Plan

von Lanciani Not. d. scavi 1885,527 bestand

die Anlage aus mindestens vier sehr langen, pa-

rallel gestellten Gebaudetrakten, die drei ebenso

lange schmale Hofe umschlossen. Drei von den

Trakten waren so gebildet, daB an einer Mittel-

langswand sich beiderseits tiefe, rechteckige Kam-
mera (eellae) mit ihrer Schmalseite anschlossen;

mit ihrer aufieren Schmalseite dagegen offneten

sie sich gegen eine laubenartige Galerie, die die

Hoffront bildete. Nach Fabretti De aquis et

aquaeductis veteris Romae (1680) 165 waren die

Kammern sehr hoch und gewftlbt, und unterein-

ander durch Zwischentflren verbunden. Auch
sollen sie zweigeschossig gewesen sein ; das Unter-

geschofl fur schwere Waren, das obere fur leich-

tere Gegenstande bestimmt. In der Schildwand

befand sich fiber der Tftre ein groBes und drei

kleine Fenster. Eine Fassade soil nach Lan ciani
Not. d. scavi 1885, 5271 1500 m lang gewesen
sein; im Mittelalter waren davon noch etwa 360
Fenster sichtbar. Jordan Topogr. von Rom H
68. Die Anlage entsprach also dem ausgepragten

Tvpus des Horreagrundri88es, wie ihn auch die

Stadtplanfragmente und Bauregte aus der Kaiser-

zeit zeigen (s. u.).

Die Horrea Germaniciana et Agrippiana
auf der Sfidseite des Augustustempels am Forum
Romanum, genauer zwischen Clivus Victoriae und
Vicus tuseus gelegen. Huelsen Forum' 169 Abb.
98. Die Stadtolanfragmente (Jordan Forma
urbis Romae Tal Vn 37; vgL auch die erganrte
Zeichnung bei Gatti BulL com. 1885 Tar. XXn)
seigen im Grundrifi did Saulenhofe Ton Trapes-

form, die von Norden nach Sdden immer kleiner

werden; ringsherum sind Tabernae gezeichnet,

die sich gegen die StraBe Offnen; also eine wesent-

lich andere Anlage als bei den Horrea Sulpicia.

Die bisherigen Ausgrabungen (s. Schneider Bull.

com. XXXIX [1911] 158ff.) bestatigen die allge-

meine Grundfonn des Planes, vgl. auch Kiepert-
Hulsen a. 0. Plan IV Ei, zeigen aber auch

Kammern im Innenhol Das Gebaude war minde-

stens zweigeschossig, und besaB gegen die StraBe

10 eine Fassade mit Halbsaulenarchitektur, unten

dorischer, oben ionischer Ordnung, aus Travertin

und Tuff und mit Stuck verkleidet. Zeit wahr-

scheinlich 1. Jhdt. Allem Anschein nach waren
die Horrea Germaniciana et Agrippiana eher ein

groBer Bazar wie die Horrea piperataria, nicht

eine Speicheranlage wie die Horrea Galbae.

Nur aus dem antiken Stadtplan sind bekannt

die Grundrisse der Horrea Lolliana, Jordan
a. 0. 43, 4 Taf. XI frg. 51. Abb. auch bei Durm

20Baukunst der Etrusker und R0mer2 Fig. 715.

Die Horrea Lolliana lagen wahrscheinlich im
Speicherviertel (Regio XIH) am Tiber, denn die

Zeichnung zeigt eine lange vorgelegte Terrasse,

deren kleine Treppen auf oinen davor liegenden

breiten unbebauten Platz mnnden, womit wohl
nur der Tiber angedeutet sein kann (vgL dazu

eine ahnliche Darstellung bei Jordan a. 0. frg.

169). Die Anlage besteht hier wieder aus Binnen-

hofen mit ringsumlaufenden Portiken, gegen die

30 sich die schmalen zum Teil sehr tiefen Kammern
Offnen. Welchem Zweck diese horrea dienten, ist

unbekannt; fiber Ausgrabungen in der Gegend
am Tiber s. Hfllsen a. 0. I 3, 177. Auch die

HorreaSeiana waren im Speicherviertel : Funde
von Inschriften sichern ihre Lage sfldwestlich der

Horrea Sulpicia. Baureste aus hadrianischer

Zeit, unterirdische Gewclbekammern wurden dort

gefunden. Bull. com. XXXIX (1911) 2061 Ferner

die Horrea candelaria, Jordan a. 0. frg. 53,

40 mit der Andeutung einer Hofanlage, ohne Cellae.

Horrea unbekannt«n Namens und Ortes zeigen

die Fragmente Jordan a. 0. 170. 188. 55. 56;

ferner Appendix XXVI 8. VgL aber auch die

groBe Ihnlichkeit der Horreapl&ne bei Jordan
mit dem Flan der Kaserne der Cohors prima
vigilum a. 0. frg. 86.

Erganzend tritt zu den Grundrissen des Stadt-

planes eine Abbildung, die Hfllsen Rom. Mitt.

XI (1896) 2031 Taf. IV—Vn veroffentlicht. In

50 den Darstellungen antiker Gebaude in einem

Codex in Windsor erkannte Hfllsen die Ab-

bildungen von Einzelgebauden, die alle auf einem

Stich des Bartoli in der Iconographia veteris

Romae, des G. P. Bellori im Spiegelbild zu einer

Ansicht des Quaxtiers beim Forum boarium ver-

einigt sind. Der Stich tr&gt die Beischrift: ex

pietura antiqua. Dort hat eine Baugruppe die

Bezeichnung: horrea. Es sind vier lange schmale
hohe gewolbte Rftume mit Halbkreisfenstern in

60 den Schildmauern, ahnlich wie wir una nach
Fabretti a. 0. die Gestalt der cellae vorstellen.

Auf dem Stich sind mehrere Geb&ude rait groBen
Hofanlagen abgebildet. in dieser Ansicht erkennt

Hfllsen mit Recht eine Darstellung des Speicher-

viertels am Tiber in Bom. Charakteristisch sind

die niedrigen quadratisehen Tnrmaufbanten, die

fast an alien Hofanlagen wiederkehren; rielleicht

Wohnungen der vUiei oder horrearii^



2403 Jlorreum Horta 2464

Horrea in Ostia: die wertvollste Ergan- waren die kleinen Fenster mit Tuffquadern ein-
zung zu den horrea Roms geben die Eeste von gefafit, und mit seheitrechtem Ziegelentlastungs-
Oatia. Ans republikanischer Zeit stammt ein bogen abgedeckt. Wahrscheinlich erhob sicb liber
grofier Magazinbau, ca. 60 m lang, dreischiffig

;

diesem halb in den Boden hineinversenkten Bau
spater umgebaut; Not. d. scavi 1910, 66 und Bull, ein ObergeschoB. Promis halt ihn mit Recht
com. XXXIX (1911) 253; leider ohne Plan. Viel fur einen Getrcidespeicher. Seine Entstehungs-
bedeutender aber die schon langer freigelegten zeit wird wohl mit der Grfindung der Kolonie
Speicherquartiere hinter dem Neptuntempel am zusammenfallen. Dazu stimmt nicht nur die
Tiber. Paschetto Ostia colonia Eomana, in Technik dea Banes, sondern auch der vom Typus
Atti della Pont. Accad. Rom. d'arch. X 2 (1912). 10 der kaiserzeitlichen Horrea abweichende GrundriB.
Nuova Antologia 191 2, 529. Plan in M<?lang. Horrea in den Provinzen: hauptsachlich
darch. et d'hist. XXX (1910) 397f. nnd Taf. XIH. Getreidespeicher znr Versorgnng Roms, nnd zur
Drei Gassen ABC und eine Hofanlage D treten Unterstfitzung rOroischer Heere. In Africa sind
besonders deutlich in die Erscheinnng. Allem dem Namen nach verschiedene horrea bekannt;
Anschein nach sind die R&unie an den drei StraBen Cagnat L'arme"e romaine d'Afriqne 382f. (mit
mehr Verkaufsraume, Werkstatten; die in einem Literatur); sichere Spnren von solchen Banten
ZwischengeschoB {pergula) zugleich einen Wohn- sind aber meines Wissens bisher nicht vorhanden.
raum enthielten

, wie das zum Teil hente noch In Kleinasien existiert eine bedentende Speicher-
nblich ist. Die eigentlichen Speicher scheinen den mine in Patara, Petersen-Lnschan a. 0. 1 116
anschlieBenden Hof D umgeben zu haben. Dort 20 nnd Fig. 68 nnd 69. Es ist ein 70 m langes,
stehen teilweise noch anf republikanischen Resten 27 m tiefes, scheinbar einst zweistockiges Gebaude
tiefe schmale nnd hohe Kammern, die einst ge- mit sieben dnrchgehenden, 10 m hohen gewfllbten
wolbt waren. Ihre Hche betrug etwa 7 m. Anf Kammern. Vome, hart an der Eingangswand,
Steinpfeilern ruhte davor eine ringsumlatifende sind diese durch Zwischenttiren verbunden; die
Holzgalerie, zu der mehrere Treppen heraufffthr- AuBentfiren, 8,8 m hoch, enthielten Oberlicht-
ten; wahrscheinlich waren also anch in den ge- fenster. In dem gleichen Werk II 41 und Fig.
wolbten Kammem Zwischendecken vorhanden. 19 und 30 ist ein ahnlicher Bau aus Myra be-
Auch die westlich an die Hofanlage anschlieBen- schrieben : acht sehr tiefe eellae, auch durch
den Gebaude E nnd F sind Speicherbauten ge- Zwischentfiren verbunden, Offnen sich gegen einen
wesen, sodafi Carcopino Melang. a. 0. mit Recht 80 korridorartigen Vorplatz, der an beiden Enden
die ganze Gebaudegruppe als kaiserliche Docks von kleinen niedrigenVorbauten, wohl denRaumen
bezeichnet. Von alteren Resten abgesehen, stammt fur die horrearii, eingefaBt ist. Im Gegensatz
die ganze Anlage aus hadrianischer oder antoni- zum vorigen waren hier die Kammern nicht ge-
nischer Zeit. wdbt. Beide Bauten machen, auch als Ruinen,

Portus: GroBe Speicherbauten, in zweiReihen noch einen monumentalen Eindruck. Der Bau
hintereinander aufgestellt , umgaben das sechs- von Patara gehort der traianischen, der von Myra
eckige Becken des traianischen Hafens; ebensolche der hadrianischen Zeit an, CIL HI 6738.
standen langs der Fossa Traiana und gegen den Von den Horrea Cons tan tin op els sind dem
claudischen AuBenhafen bin. Sie zeigen die typi- Namen nach bekannt: die Horrea Constan-
sche GrundriBgestalt

: schmale tiefe Kammern, 40 tiac a und die Horrea Valentiniaca in der
beiderseitig an einer Mittellangswand aufgereiht, V. Region; ferner die Horrea Alexandria und
das Ganze umgeben von einer Pfeiler- oderSaulen- die Horrea Theodosiana, beide in der IX. Re-
stellung. Einige von diesen Trakten sind bis zu gion. Petri Gylii De Topographia Constantino-
360 m lang; auch waren sie numeriert, urn leicht polis in Imperium orientale von Anselm Ban-
bezeichnet werden zu konnen. Eine Abteilung dnri, Paris 1711 I lib. IH S. 393. [Fiechter.]
tmg vielleicht ebenfalls den Namen Horrea 2) H. , Stadt in der epirotischen Landschaft
Galbae CIL XIV 20 und 194. Lanciani Mon. Molossis von unbestimmter Lage; Liv. XLV 26,
ined. VIII Taf. XLTX; Ricerche topograflche 4. 10. [Oberhummer.]
sulla citta di Porto, in den Ann. d. Inst. 1868, 8) Horreum Margi (Ptolem. Geogr. m 9, 4
144f. Bull. com. 1882, 225. Uber die Verwaltung 50 "Oggca; Itdn. Aug. p. 134 Horreo Margi; Itdn.
der Speicher, soweit sie zu Zwecken der Annonae Hieros. p. 565 mansio Oromago; Tab. Pent
verwendet wurden, vgl. 0. Hirschfeld Philol. Horrea Margi; Not dign. or. XI 39 Seutaria
XLX 76f. Horreomargensis ; Hierocl. 657, 6 'Oe&eftdezos;

Horrea in Italien: Mehrfach genannt wer- Geogr. Rav. p. 192 Orea Margi; CIL III 6224
den die horrea in Puteoli. Cic de fin. II 26. = 7591 (J. 224) M. Aurel. Justus domo Horrei
Vgl. Marquardt-Mommsen a. 0. 134f. Bau- Margensis mfunicipil) Moesiae Superioris). Das
reste sind mir nicht bekannt. Dagegen ist in heutige Cuprija in Serbien. Reste von einer
Aosta ein groBer Speicherban untersncht worden. Brficke fiber Morawa und kolossale antike Mauer-

'

Promis Antichita di Aosta 156f. Tav. VTII und reste. Kanitz Rom. Studien in Serbien 6811;
LX. Es ist ein rund 86 m langer Ban, der mit 60 Osterr. Jahresh. Ill BeibL 127. Domasiewski
zwei ebenso langen Flfigeln einen rechteckigen Neue Heidelberger Jahrb. Ill 198f. [Vnlie.]
Hof umschliefit Der Fufiboden dee rweischifBgen Horte (Hortanum Pun. HI 52, der im angu-
Innenranms befindet rich 2,04 m unter dem an- steischen Katalog wohl Hortam vorfand, Bbrta*
tilen Terrain. Die Innenpfeiler aus Tuffquadern PauL hist Lang. IV 8. lib. Pont T.Tf

, LXVI,
waren dureh ebensolche Bogen verbunden nnd Ortas Bar. IV 88. Lib. Pont XCHI, Orta CIL VI
trngen die langen Tonnengewdlbe ans GuBmaaer- 2880 (= 32522) II 8. Guido 88), hente Orte, lag
werk. Liehto Weite dea Innenraums betrlgt am reehten Tibernfer in Etrurien (Plin. a. OX
7,92 m. In den AuBenmauem ans opus meertum war Munidpium (CIL VHI 4249) and der Stefla-
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tina zugewiesen, Kubitschek Imp. Rom. tri- dieses llannes wird vielleicht richtiger Quintus
bntim discr. 85. Die sparlichen Nachrichten fiber angenommen als -Lucius (vgl. Drumann-Groebe
die Geschicke der Stadt setzen erst itn 6. Jhdt. G. R.2 m 77. Cichorius Unterauch. zu Lu-
ein. Belisar hat in via Flamminea iuxta civi- cilius [Berlin 1908] 340. G. Bloch Melanges
totem Hortas (ungenaue Angabe; die Flaminia d'histoire ancienne [Paris 1909 = Bibliotheque
iiberschreitet bereits bei Ocriculum den Tiber) ein de la fac. des lettres XXV) 79f.). Vgl. auch Nr. 5.

monasteriumsanctilucenalis(l£eiliger\on'8a.mi) 8) L. Hortensius, Volkstribun 332 = 422, soil
gegrilndet (Lib. Pont. LXI mit Anmerkung Du- die Absicht gehabt haben, den Consul des vor-
chesne's). Am Ende des Jahrhunderts ist der Ort hergehenden Jahres C. Sempronius Atratinus
bereits Streitobjekt zwischen den Langobarden und lOwegen einer durch seine Schuld erlittenen Nie-
den Byzantinern, Paul. hist. Langob. TV 8. Lib. derlage im Volskerkriege zu belangen, aber die
Pontif. LXVI, vgl. Hartmann Gesch. Italiens Absicht infolge der Ffirbitte von mehreren seiner
im Mittelalter II 104f. Sonstige Erwahnungen: Kollegen fur ihren Feldherrn aufgegeben haben
Vergil. Aen. Vn 716. CILVm 4194. Diewenigen (Liv. IV 42, 3-9. Val. Max. VI 5, 2 [irrig L.
Inschriften sind verflffentlicht CIL XI 8057—3072. Atratinus]). Es ist eine ansprechende Vermutung
Not d. Scavi 1907, 484. [Weiss.] von Pais (Storia di Roma I 1, 614, 2. 2, 578),

Hortarius. 1) TeilkOnig der Alomannen, daB diese Erzahlung, die fur beide Parteien ehren-
nahm 357 an der Schlacht bei Strafiburg teil voll ist, unter dem EinfluB von viel spateren
(Amm. XVI 12, 1). Iulian fiel 858 in sein Gebiet Familienverbindungen der Hortensier und der Sem-
ein, verwiistete es und zwang ihn zur Unterwer- 20 pronier [s. Nr. 5]) entstanden sei.

fung (Amm. XVII 10, 5—10). Zuletzt 859 als 4) L. Hortensius war Praetor im J. 584 = 170
fugsamer Heifer der Romer erwahnt (Amm. XVIII und erhielt das Kommando fiber die Flotte im
2, 2. 13. 14). Kriege gegen Perseus. Da die Gcschichte des

2) Vornehmer Alamanne, als Offizier in ro- Jahres bei Livius zum groBen Teil verloren ist,

mischen Diensten, wurde um 374 als Verrater weiB man von ihm nur, daB er sich schwere Ver-
mit dem Feuertode bestraft (Amm. XXIX 4, 7). weise vom Senat wegen seiner Behandlung von

[Seeck.] Abdera, das er gegen den abgeschlossenen Ver-
Hortenses, eine zum Albanerbundes geherige trag geplundert hatte (Liv. XLLU 4, 8—13, vgl.

Gemeinde der 1. Region, vielleicht Ortona, s. d. Diod. XXX 6), und vonChalkis, wo er imWinter-
Vgl.Nissenltal. Landesk. II556. 602. [Weiss.] 30quartier gelegen hatte, zuzog (Liv. XLLU 7, 5

Hortensianua s. Fulvius Nr. 102. —8, 7). Bezeichnend aber ist, daB ihm sowohl
Hortensius. Name eines plebeischen Ge- in Athen (Ehrendekret IG II 423; vom Nainen

schlechts. dessen Ruhm im wesentlichen auf dem erhalten : Aovxiov '0[qtriotov ?]) wie in Delos (Re-
Redner Q. Hortensius Nr. 13 beruht. In der chenschaftsurkunde BulL hell. LT 576, 83 vgl. 583.
alteren republikanischen Zeit wird, da der Volks- VHI 91

;
erhalten [arga]ir]ycbi Aevxlwi 'Ogn;-

tribun Nr. 3 vielleicht erfunden ist, nur der atwi) Ehren und Auszeichnungen zuteil wurden.
Dictator von 467 = 287 Nr. 7 genannt, die spa- 599 = 155 ging H. als Gesandter mit C. Clau-
teTen Hortensier konnten schwerlich ihren Stamm- dius Centho und C. Aurunculeius nach Klein-
baum bis auf diesen zurfickfflhren, sondern ge- asien (Polyb. XXXLTI 1, 2. 9, Iff.), da er von
wiB nur bis auf den um mehr als ein Jahrhun- 40 seinem Feldzuge her zn den Pergamenern gute
dert jungeren L. Hortensius Nr. 4, der es bis Beziehungen hatte.

zur Praetur brachte; am Anfang des 1. Jhdts. 5) L. Hortensius, Vater des Redners Q. Nr. 13,
stand das Geschlecht in einem gewissen An- war verheiratet mit Sempronia, der Tochter des
sehen (vgl. Cic. Arch. 6), aber nachdem es d'arauf C. Tuditanus, Consuls von 625 = 129 (Cic. ad
durch den Redner Nr. 13 zu seinem hOchsten Att XIII 6, 4 vgl. 30, 2. 32, 3. 33, 3), die ihm
Glanz erhoben war, folgte in den nachsten Ge- im .1. 640 = 114 jenen Sohn nnd auBerdem eine
nerationen sein rascher und unaufbaltsamer Nie- Tochter Nr. 15 gebar. Er selbst verwaltete als
dergang. Die Berufung auf seine Ahnen bei Tac. Praetor die Insel Sizilien und wird wegen seiner
ann. II 37 ist fibertrieben, da nur ein Dictator gerechten Verwaltung gelobt (Cic. Verr. HI 42).
und zwei Consuln darunter waren. Die bekannten 50 Im Gegensatz zu fruheren Annahmen (vgl. z. B.
Vornamen sind L. und Q., einmal M. (Nr. 12, ver- Klein Verwaltungsbeamte 62) hat Cichorius
her ein Q. Hortensius M. 1. Archelaus als Myste (Untersuch. zu Lucilius [Berlin 1908] 339) die
auf Samothrake 662 = 92 CIL I 578 = m 713 Statthalterschaft des H. bis in das Jahrzehnt
= Dessau 4053); den Beinamen Hortalus fahrten nach der Geburt des Sohnes hinaufgerfickt und
nur Nr. 12 und Nr. 13. vermutungsweise ins J. 649 = 105 gesezt. Wollte

1) H. bei Cic. ad Att. XVI 2, 1, s. T. Hqr- man noch hoher hinaufgehen, so kennte man H.
deonius. sogar mit Nr. ;

2 gleichsetzen. Vielleicht war
2) Als Consuln des J. 646 = 108 werden all- er 634 = 120 Legat des Q. Scaevola in Asien

gemein genannt Ser. Sulpicius Galba und M. Au- gewesen (vgl. Lucil. n 60 und auch 1267 Marx
relius Scaurus. Aber in den Fasti Cap. ist er-60mit den Bemerkungen von Cichorius a. 0.).
halten: [. da]mn(atus) est in e(ius) l(ocum) 6) L. Hortensius (der Vorname nur bei Mera-
f(actus) est) Scaurus, und Chronogr. nennt non 32, 3 [FHG LH 542], vielleicht als Prae
die Consuln Cqlva et Hotensio, so daB man torier (oreaiWtxos dwfe Plnt- Sulla 15, 3) Legat
schlieBen muB, ein H. sei fur dieses Jahr zum (legatus ? Licinian. p. 35 Bonn. = 27 Flemisch

;

Consul gewahlt, aber vor dem Amtsantritt (wohl nqtofimzrn Plot 16, 7) des Sulla, fuhrte diesem
wegen Ambitus) verurteilt worden (vgL denselben im Sonuner 668 = 86 eine Verstbknng von 6000
Fall beim Chronogr. zum J. 689 — 65. Momm- Mann in Boiotien in (Pint 15, 31 Memnon a.

sen St-R. I 590, 6; CIL I* p. 35). AlsPraenomen 0.), nahra dann an der Schlacht bei Chaironeia
P»uly-WlMow»-KroU VHI 78
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rahmlichen Anteil (Plut. 17, 7. 19, 1—3), ebenso

wohl auch an der bei Orchomenos und kampfte

jm Anfang 669 = 85 glucklich gegen die in Ma-

kedonien eingefallenen Maider and Dardaner (Li-

cinian a. 0.). Da er in Sottas spaterer Geschichte

nicht mehr erwahnt wird, hat er vielleicht dessen

Rflckkehr nach Italien nicht mehr erlebt; nach

Praenomen und Alter konnte er ein Sohn von

Nr. 5 nnd somit alterer Bmder des Bedners

dition hat deshalb ebensoviel von ihm oder gar

mehr berichtet als die annalistische. Da8 die

spateren Hortensier sich auf ihn zurflckfuhren

wollten, iat begreiflieh; ob sie dazu berechtigt

waren, ist ziemlich zweifelhaft.

8) Q. Hortensius, Sohn des Bedners (Nr. 13),

war einer jener jungen Manner, die, nach Be-

gabung und Schicksal sehr yerschieden, in den

funfziger Jahren durcn den gleichen leichtfertigen

sein ; war er aber schon vor dem Mithridatischen 10 Lebenswandel bei der alteren Generation schweren

Kriege Praetor, so ist das weniger wahrscheinlich.

7) Q. Hortensius. Der Vomame wird uber-

liefert bei Liv. ep. XI. Plin. n. h. XVI 37. Lae-

lius Felix bei Gell. XV 27, 4, das Amt, die Dic-

tator, auBerdem noch bei dem von Livius ab-

hangifjen Augustin. civ. dei III 17, der Tod w&h-

rend der Amtsfiihrung bei Livius nnd Augustin.

;

die Zeit tun 467 = 287 ist nur aus Livius zu

erschlieflen. Der Grand fur die Ernennung des

AnstoB erregten; bei Catull und Calvus, Caelius

und Curio, Antonius und Dolabella, Corniflcius

und Gellius Poplicola, Tieida und Sallustius und
vielen anderen hat damals die Entwicklung ahn-

lich begonnen. Als deT Vater Q. Hortensius im
Frflhjahr 703 = 51 bei der Verteidigung seines

Schwestersohnes das Mitleid der Bichter durch

die Klage zu erregen suchte, dafi dessen Verur-

teUung ihn fast aller der Seinigen berauben wurde,

Dictators war die Sezession der Plebs auf das 20 zog man aus der Nichterwahnung des Sohnes den

Ianiculum (Liv. Piin. Augustin.), die durch die

Schuldennot hervorgerufen war (vgl. noch Dio

frg. 37. Zonar. VIII 2) ; H. beendete die inneren

Wirren, indem er (in aesculeto Plin. vgl. Varro

1. 1. V 152; o. Bd. I S. 682) ein Gesetz durch-

brachte, dafi die Beschlusse der Plebs fur das

ganze Volk gultig sein sollten (Plin. Gell. Gaius

inst. I 3. Pompon. Dig. I 2, 2, 8) , und fuhrte

die Ausgewanderten in die Stadt zuruck (Liv.

falschen Schlufi, dafi er den Sohn zu enterben

gedenke (Val. Mai. V 9, 2 wohl aus Cicero). Im
Frflhjahr 704 = 50 war H. in Asien und trat

auf der Buckreise in Laodikeia mit Cicero zu-

sammen ; er mififiel diesem grfindlich und wurde

von ihm nur aus Bucksicht auf den Vater nicht

geradezu unhoflich behandelt (Cic. ad Att. VI 3,

9). Seine Absicht, von Athen aus mit Cicero zu-

sammen zu reisen, wurde dadurch vereitelt, dafi

Augustin.). Eine Lex Hortensia, die im Interesse 30 ihn die Nachricht vom Tode seines Vaters zur

der Landbevolkerung die Nundinae als Gerichts

tage festsetzte (Gran. Licinian. bei Macrob. Sat.

I 16, 30) , mufi ebenfalls damals von diesem H.

gegeben worden sein. Wenn ferner bei Tac. ann.

II 37 die Hortensier als stirps et progenies tot

consulum tot dietatorum geruhmt werden , so

liegt auch hier eine Erinnerung an H. vor, der

allein aus seinem Geschlecht die Dictatur gefflhrt

hat. Die Dttrftigkeit der Nachrichten tlber H.

Be8chleunigung seiner Heimkehr nCtigte. Ende
des Jahres war er noch mit der Beguuerung des

Nachlasses besch&ftigt, worauf sich Ciceros Er-

kundigungen ad Att. VII 2, 7. 8, 9 beziehen; in-

zwischen brach der Bflrgerkrieg aus, und gleich

anderen seiner Genossen trat H. sofort auf Cae-

sars Seite, was Cicero ad Att. X 4, 6 natflrlich

von seinem Standpunkt aus beurteilte und ver-

urteilte. Nach Plut. Caes. 32, 1 fuhrte H. bei

steht in auffallendem MiBverhaltnis zu der epoche- 40 der ErOffnung der Feindseligkeiten durch den

machenden Bedeutung seiner Amtstatigkeit, denn

die Lei Hortensia, die nach der annalistischen

Tradition nur eine Wiederholung der Gesetze der

Consuln M. Horatius und L. Valerius von 305
= 449 und Q. Publilius Philo von 415 = 339

ware, ist entweder das einzige wirklich geschicht-

liche von diesen Gesetzen oder mindestens das

umfassendste und abschliefiende, das zugleich den

wahren Abschlufl des ganzen Standekampfes be-

tTbergang uber den Kubico und durch die Be-

setzung von Ariminum den Vortrab ; Caesar selbst

(bell. civ. I 8, 1) und die flbrigen Quellen nennen

ihn nicht, doch sprechen auch Suet. Caes. 31,

1

und Appian. bell. civ. II 137 von der Voraus-

sendung einiger Mannschaften, die Ariminum schon

besetzt hatten, als Caesar eintraf. Vor der Ab-

reise nach Spanien traf Caesar im Anfang April

die nfltigen Anordnungen fflr den Schutz Italiens

;

zeichnet (vgl. z. B. Mommsen Rom. Forsch. I50H. und P. Dolabella (o. Bd. IV S. 1301, 35£f.)
--. _ _ _. .- - .

wurden als Flottenkommandanten mit der Be-

wachung der Kusten betraut, H. mit der der

tyrrhenischen und Dolabella mit der der adriati-

schen (Appian. a. 0. 166. Oros. VI 15, 8); in-,

folgedessen hatte Cicero Mitte Mai schriftlich und
mftndlich auf dem Cumanum mit H. darnber zu

verhandeln, oh er Italien zur See verlassen durfe,

und fand bei ihm wie auch sonst bei den Caesa-

rianern in der Form das grOfite Entgegenkomraen

200; St.-R. m 159. Ed. Meyer Kl. Schr. 354).

Gerade weil von seinem Urheber nichts als der

Name und das Amt feststeht, ist jeder Zweifel

an dessen Persflnlichkeit und Wirksamkeit aus-

geschlossen, und es ist gerade fur diese Zeit hochst

bezeichnend, dafi ein Mann aus einem sonst so

frflh nicht vorkommenden Geschlecht diese hohe

Stellung im Staate eingenommen hat. H. gehOrt

zusammen mit seinen Zeit- und Standesgenossen

Ti. Coruncanins, M.' Curius, C. Fabricius (vgl. 60 und in der Sache entschiedene Abweisung (ad
- Att X 12, 1. 16, 5. 17, 1. 3. 18, 1). Als dann

C. Antonius von der Flotte des Pompeius auf

der Insel Curicta im adriatisehen Meere ein-

geschlossen wurde, eilte aufier anderen caesari-

schen Fuhrem auch H. mit seinen Sehiffen zum
Entaatz herbei, wurde aber wie die anderen ge-

sehlagen (Ores., a. o. Bd. I 8. 2582fc IV S. 1801.

18S5). Der AneehluB an Caesar hatte dem H.

dartber besonders o. Bd. VI S. 1931, 28ff.); weil

seine Tatigkeit nur eine innerpolitiscbe war, ist

sie von der Tradition stiefmutterlicher behandelt

worden, als die Leistongen jener in deraufieren

Politik, ist sie dann namentlich verdunkelt wor-

den, als die geffilsehte Darstellung der inneren

Kftmpfe sieh in immer glanzendereFarben kleidete.

Die davon weniger beefnflnBte antiquarische Tra-
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jedenfalls materiellen Gewinn gebracht, wie An-
spielungen auf seine Vermogensverh&ltnisse bei

Cic. ad Att. XI 6, 6. XII 5 a vermuten lassen;
ohne Zweifel ist er auch von Caesar zurPraetur
befordert worden, wahrscheinlich 709 = 45, und
im J. 710 = 44 verwaltete er als Proconsul Make-
donien. Als seine Nachfolger forderten Ende des
Jahres C. Antonius im Namen der Caesarianer
und M. Brutus im Namen der CaesarmOrder die

11) Q. Hortensius Faustinus, Q. f. Golflim),
praeffeetusj fabr(um), advoeatus fisei, patronus
municipi (yon Tibur), wird von dem Collegium
fabrum Tiburtium jeeehrt, CIL XIV 3643 =
Dessau II 6285 (Tibur), datiert 13. Mai 172
n. Chr. [Stein.]

12) M. (Hortensius) Hortalns, ,nobilis iuvems'
(Tac. ann. II 87), Enkel des beruhmten Bedners
Q. Hortensius (Tac. a. 0. Suet. Tib. 47), wurde von

ttbergabe der Provims, und H. trat sofort ruck- 10 Augustus durch ein Geschenk von einer Million
haltlos auf die Seite der letzteren Partei, sodaB
der Senat auf Ciceros Antrag im Anfang Febrnar
711 = 43 ihm seine Anerkennung aussprach und
ihm sein Amt insofern prolongierte, dafi er unter
dem Oberkommando des Brutus die innere Ver-
waltung der Provinz weiterfuhren sollte (Cic. PML
X 11. 13. 24. 26. Plut. Brut 25, 2. Dio XLVH
21, 4). Im Laufe dieses Jahres ist dann dem H.
eine Ehrenstatue aufDelos errichtet worden; die

Sesterzien in den Stand gesetzt zu heiraten und
Kinder aufzuziehen, darait die so beruhmte Familie
nicht aussterbe. Wieder verarmt, forderte er im
J. 16 im Senat von Tiberius fur seine vier Sohne
Abwehr der Not, indem er sich auf den Wunsch
des_ Augustus und den Buhm seines Grofivaters

berief. Tiberius wies ihn ab, liefi sich dann zwar
zu dem Versprechen bewegen, jedem Sohne 200000
Sesterzien zu geben, hielt dieses aber nicht, trotz-

Inscbrift ehrt ihn, ohne ihm einen Amtstitel bei- 20 dem die Familie in unwtLrdige Not geraten war
zulegen, als iov faTov Kautlcavos, dta xas ££ avvoS
Kauzicovos ek zify xSXiv (Athen) eveoytalat (BulL
helL m 159. XXXIII 467-471); es ist ganz
richtig, dafi Caepio kein anderer als Brutus sein

kann, und nur die Bezeichnung des H. als dessen
fctos laBt noch eine einfachere Erklarung zu, als

die neuerdings (ebd.XYYTn 468f.) vorgeschlagene,
namlich daB Hortensia, die Schwester des H.
{Nr. 10) mit dem Adoptiwater des Brutus, Q.

(Tacit, a. 0. 37f. Suet. a. 07). [Kadlec.]

18) Q. Hortensius Hortalus, Sohn von Nr. 5
und einer Sempronia (Cic. ad Att. XLn 6, 4, vgLXm 30, 2. 82, 8. 38, 3; Acad. II 89), wurde in
der zweiten Halfte des J. 640 = 114 geboren (die
Zeit ergibt sich aus der Kombination von Cic.

Brut 229. 230. 324; vgl. Schol. Bobb. 177, 13f.

[Ascon.] 194, 22ff. Stangl, dessen Ausgabe alien

lolgenden Scholiastenzitaten zugrunde liegt). Er
Servilius Caepio, verheiratet war. C. Antonius, der 30 machte denBundeagenossenkrieg, soviel wirwissen,
zugleich mit Brutus auf Makedonien Anspruch
erhoben hatte, war dabei in Gefangenschaft ge-
raten und wurde in Apollonia in Gewahrsam ge-
halten; nach den Proskriptionen in Bom erhielt
H. Ende 711 = 43 von Brutus den Befehl, den
Gefangenen hinrichten zu lassen, und ftthrte ihn
durch C. Clodius aus (Plut. Brut. 28, 1; Ant.
22, 3; vgl. o. Bd. I S. 2584. IV S. 64f.). Dafur
ereilte ihn die Bache nach der Schlacht bei PM-

seinen einzigen Feldzng, im ersten Jahr 664 = 90
als Contubernalis, im folgenden als Militartribun
mit (Cic. Brut 804, vgL Plut. Luc. 1. Gelzer ^o-
bilitfit der rCmischen Bepublik [19121 9, 1). Dann
durchlief er die Amterreihe bis zum Consulat. Die
genaueZeit derQuastur (Cic. Verr. 136. 99. HI 182.
[Ascon.] 234, lOf.) istunbekannt(SobeckDieQua-
storen d. rOm. Bepublik, Diss. Breslau 1909, 30).
Seine etwas versp&tete Karriere wflrde nahelegen,

lippi im Herbst 712 = 42 ; die kurzen Angaben 40 dafi sie erst 676 = 78 anzusetzen ist und eben
des Liv. ep. CXXIV und VelL H 71, 2, daB er
damals sein Ende gefunden babe, werden durch
die ausfuhrlicheren Plutarchs a. 0. dahin erganzt,
daB M. Antonius ihn lebend gefangen nahm und
am Grabe seines Bruders Gaius hinrichten liefi.

H. war schon bei Lebzeiten seines Vaters ver-

heiratet und Familienvater (Val. Mai. V 9, 2, wo
nepotet kaum anders zu beziehen ist) ; seine Sohne
mussen (Q.?) Hortensius Corbio (VaL Max. HI

selber retardierend wirkte. Wahrend der 679 = 75
(Cic. Brut 818) verwalteten Adilitat (Cic Verr.

IV 6. 126. 138 gehen auf H., vgl. [Ascon.] 238,

8) gab er Spiele, die noch spater berfthmt
waren (Cic. de off. II 57), und machte dem Volk
anlaUlich einer Teuerung eine Getreidespende
(Cic. Verr. m 215 verglichen mit Sail, hist
frg. II 45 M.). 682 = 72 fuhrte er als Praetor
(Cic. Verr. act pr. 28. [Ascon.]. 238, 8) den

5, 4 Nr. 10) und M. (Hortensius) Hortalus (Nr. 50 Vorsitz in der Quaestio repetundarum (Cic. Verr.
12) sein; dieser fuhrte das Cognomen des Grofi-
vaters, wahrend H. selbst es anscheinend nicht
gefflhrt hat [Mflnzer.]

9) Q. Hortensius, in unbekannter Funktion,
kaum als Proconsul, auf Cypern, allem Anschein
nach unter Tiberius; denn die Inschrift von Paphos
Journ. hell. Stud. IX (1888) 250f. nr. 107 = IGB
III nr. 944 ist wohl zu erginzen: [AixoxQaroQaf
Tifiieiov KaJlaaQa foov 2»/JaoioC vlir

|

[faov

act pr. 38) und gelangte endlich 685 = 69 mit
Q. Caecilius Metellus zum Consulat (Chronogr. ver-

derbt Idat Hortensio. Chr. Pasch. X}Qx^vaiov.

Cassiod. cod. P: Q. Bmientxt, cod. M. verderbt
Figlina Veleias CIL I 780 = XI 6673, 4. Tessera
CEL I 724. Cic. Cluent. 179. Ascon. 20, 17. [Ascon.]

214, 25; dazu die spater zu nennenden Stellen

flber die Designation).

Die politische Laufbahn war vorbereitet durch
'lovXlov vUorir] Stjlaoiov &Qx.uQia fUjutxor

|
60 die rednerisehe Tatigkeit, die sieh ebenfalls bis

[ourtgfoirfiMi'i . .-. ,]um Kolrrov vhi>, Kotnov
Oqxijraixn)

\
vtov, hti ...J ottrov Whm&toe.

VgL dagegen Dessau Pros. L Bom. II 148 nr. 149.
10) Hortensius Corbio, Enkel des beruhmten

Bedners Q. Hortensius, wild von VaL Max. Ill 5,

4

unter den degcqerierten Nacnkommen beruhmter
Vorfahreo angefahit, da er ein anfient uniuebtigei
Leben fahrte. [Kadlec.]

turn J. 684 = 70 in aufsteigender Linie bewegte.
Zum erstenmale trat der damals 19jahrige H.
659 = 95 auf zu Gunsten der Provinx Africa

(Cic. de orat III 229; Brat 229) nnd zwar aueh
vor dem Senat, ihnlieh wie 681 = 78 der nieht

rial altere L. Domhiua Abenobarbus in dem
ProteB der Argrver (o. Bd. V 8. 1884, 28ft
HommitB Histor. Sehr. II 497. 509). Wenn



2471 Hortensius Hortensius 2472

Quintilian unter den Jugendprozessen des H. eine

Anklage anfiihrt (XII 7, 4), so konnte damit diese

Rede gemeint sein, da sicherlich ein Statthalter

angegriffen wurde. Obgleich H. vollen Erfolg

hatte, scheint er erst 663 = 91 (vor dem 18. Sep-

tember) wieder effentlich gesprochen zu haben

in der Sache des Konigs Nikomedes III. von

Bithynien (Cic. de or. Ill 229). Die Zeit zwischen

dem ersten und zweiten Auftreten wird mit Studien

vielen Prozessen, die er damals gefiihrt haben

muB (divin. in Caec. 24. 44: saepe in isdem,

saepe in oontrariis causis versati sumus), sind

nur wenige noch kenntlich. Unbeweisbar ist zu-

nachst sein Auftreten in der Repetundenklage

gegen Cn. Dolabella Praetor 673 = 81 (Dru-
mann III 2 81); der einzige Zeuge dafur, [Ascon.]

194, 21 (vgl. 234, 25ff.), verwechselt Klager und
Verteidiger dieses Prozesses mit denen der An-

und ttbungen angefftllt gewesen sein; aber einen 10 klage des andern Dolabella. Das Fetalen jeder

Aufenthalt im Osten hatte Cicero sicher nicht

iibergangen. Gleich diese ersten Versuche lenkten

die Aufmerksamkeit der besten Eedner auf H.

(Cic. de or. Ill SchluB; Brut. 228f.), und er riickte

nach dem Tode des Crassus, Sulpicius, Antonins

und der Verbannung Cottas rasch in die vorderste

Eeihe der eigentlichen Patroni (Cic. Brut. 301.

308. Gelzer a. 0. 57), als Trager einer modernen

Beredsamkeit unwiderstehlich, aber nicht ohne

Andeutung in Ciceros erster Rede der Actio se-

cunda gegen Verres ist ein sicherer Beweis da-

gegen. Nur durch [Ascon.] 255, llff. zu Cic. Verr.

I 155 gewahrleistet, aber durchaus glaubwurdig

ist eine 680 = 74 mit Catulus und Curio unter-

nommene Anklage des aufriihrerischen Volkstri-

bunen von 679 = 75, Q. Opimius. Endlich steht

auBer Frage durch vielfache Anspielungen Ciceros

und ihre Erklarung bei den Scholiasten (divin.

Opposition der Alten (Cic. Brut. 326f.). Obgleich 20 in Caec. 24; Verr. act. pr. 17. 40. 47. II 79

zur Optimatenpartei gehorig, war er auch unter

der demokratischen Regierung nicht zur TJntatig-

keit gezwungen (Cic. Brut. 308); bekannt ist je-

doch nur seine, wohl bald nach dem Einzug der

MarianeT (nach Seidel Fasti aedilicii, Breslau

1908, 49f. im J. 669 = 85) im Verein mit L. Phi-

lippus und Cn. Carbo gefuhrte Verteidigung des

jungen Pompeius, welcher auf Riickerstattung der

von seinem Vater unterschlagenen Beute von

V 173. 176; pro Cluent. 130. [Ascon.] 193, 19ff.

29ff. 210, 18ff. 218, 17f. 220, Iff. Schol. Gronov.

336, 3f. 397, 13f. 17f. 21ff. 349, 15f.; falsch 351,

18f. zu act. pr. 29 ; vgl. Porphyr. und Acio zu

Hor. serm. II 1, 49), die von ihm durchgesetzte

Freisprechung seines Vetters Terentius Varro, der

wegen Erpressungen vor Gericht stand; nur die

Person des Angeklagten und die Zeit bleiben

unsicher. Das MaB dessen, was H. sich damals

Asculum angeklagt war (Cic. Brut. 230 [Lesart 30 erlauben durfte, zeigt am deutlichsten semen
"• " - "----'- -.rrr « „ EinfluB. Nicht daB das Gericht bestochen wurde,

war das UnerhOrte, aber daB H. sich die Kon-

trolle iiber die Voten der Richter durch besonders

gefarbte Stimmtafeln sicherte, und daB dies Ver-

fahren, obgleich es bekannt wurde, ihm dennoch

nichts schaden konnte. Jedenfalls darf man dar-

aus schlieBen, daB allgemein gehaltene Vorwurfe

iiber seine Unehrenhaftigkeit (Cic. divin. in Caec.

23. Verr. act. pr. 15 quod noti sunt. 35f. [Ascon.]

unsicher, aber Sinn klar]. Sen. controv. VII 2, 6

Plut. Pomp. 2). Die Rttckkehr Sullas gab H
dann fur seine An'waltstfttigkeit me far seine

politische Laufbahn vollige Bewegungsfreiheit.

Im QuinctiusprozeB, den er 673 = 81 wieder mit

L. Philippus gegen den jungen Cicero fiihrte,

erscheint er schon als der gefeiertc Meister der

Beredsamkeit (Cic. Quinct. If. 7f. 34f. 44f. 47.

63. 68. 72. 77f. 80). Es darf daher wohl in Er
wagung gezogen werden , ob mit dem xgatwros 40 192, 15ff.; unrichtig [Ascon.] 262, 5 zu Verr. II

cUieXv tS)v x6ts, der nach Appian (bell. civ. I 500)

im J. 676 = 78 die Leichenrede auf Sulla hielt,

nicht H. gemeint sein konnte (Vollmer Jahrb.

1 Philol. Suppl. XVIII [1892] 479, 1). Sonst kann

man nur an L. Marcius Philippus denken, teils

wegen Sallust. hist. frg. I 77 M. und Gran. Licin.

p. 32, 16ff. Fl. (s. o. Bd. IV S. 1565, If. Viereck
zur Appianstelle) , teils weil er nicht nur ein

beruhmter Redner, sondern als Consular und Cen

26) Anspruch darauf haben, geglaubt zu werden.

In dieselben Jahre oder schon frflhere Zeit mag
sein Auftreten gegen Tinga aus Placentia gehoren

(Quint. I 5, 12}, da derselbe als Zeiteenosse des

Granius (Cic. Brut. 172; vgl. o. Bd. VII S. 1818

Nr. 8) nicht viel langer gelebt haben kann.

In alien genauer bekannten Fallen seben wir

H. sei's fur die Sache der Senatspartei selber —
so bei der Anklage gegen Opimius — sei's fur

sorter einer der ersten Manner des Staates, zumal 50 Manner der Nobilitat wie Cn. Pompeius, Cn. Dola-

im Senat, war. Von C. Cotta, der nach Cic. Brut.

317 in dieser Zeit offiziell als der erste Redner

Roms (princeps) gait und erst damals von H.

aus dieser Stellung verdrangt wurde, muB wegen
seiner Parteistellung abgesehen werden. Die wohl

dem J. 677 = 77 zuzuschreibenden Prozesse des

M. CanuleiuB und Cn. Dolabella cos. 672 = 81

(s. o. Bd. IV S. 1297), welche Cotta und H. ge-

meinsam fuhrten, entschieden den tJbergang des

bella, Terentius Varro (ubeT die politische Seite

des Quinctiusprozesses vgl. Heinze Ciceros poli-

tische Anfange. Abhandl. d. sachs. Ges. d.Wissensch.,

ph.-hist Kl. Bd. LVTI [XXVII] S. 954ff.) und meist

an der Seite von solchen eintreten. Diese Partei-

stellung ent6prach den persOnlichen Beziehungen

des Mannes, der seiner Abstammung nach znr

Nobilitat gehOrte (Cic. Quinct 9. 72; Verr. act.

pr. 15. m 7; ad Att. XDH 12, 3. 13, 1. [Ascon.l

Primatsauf H. (Cic. a. 0.). Die folgenden Jahre 60 185, 13f. 209, 17f. Tac. ann. II 37. Gelzer
- - - a. 0. 25 und 33. 18, wo Cic. SulL 3; Seat 3;

Mur. 10; imp. Pomp. 51. 66 erklart werden),

durch gate Kenntnis seiner Ahnen (Cic. ad Att.

YTTT 3i>, 2. 32, 2. 33, 3) diese Traditionen pflegte

und durch Verschwagerung mit den vornehmaten

Familien verbnnden war. Seine erste Gemahlin
war Lutatia, die Tochter des Cimbemsieeere mid
der Servilia (Cic. Verr. II 24; de or. m 228),

bis 684 = 70 waren der Hohepunkt seiner Wirk-

samkeit. Cicero spricht in den Verrinen oft von
seiner potentia und dominatio fori (divin. in

Caec. 24; act pr. 9. 15. S5f. 40. I 3. 58. m 9.

V 174. 183, TgL [Ascon.] 185, 14. 211, 24. 220, 61
238, 14. SchoL Gronov. 339, 25. 347, 8ff.) ; einen

lOfiexfolg scheint H. kaum ye gehabt xu haben
(divin. in Caec 24; Verr. I 10). Aber von den
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und wahrscheinlich dankte er seinem Schwieger-
vater die nach der nachstliegenden Auslegung
von Cic. de or. Ill 228 (anders Kroll zu Cic.

Brut. 166) vor 663 = 91 erfolgte Kooptation ins

Auguralkollegium (Cic. Brut. 1; Phil. II 4; ad
fam. Ill 8, 9. Varro de re rust. IH 6, 6. Plin.

n. h. X 45). Seine Schwester (Nr. 15) hatte M.'

Valerius Messalla zum Gemahl, seine Tochter
(Nr. 16) verheiratete er mit Q. Servilius Caepio.

Besonders enge, vielleicht auch verwandtschaft- 10
liche Beziehungen verbanden ihn mit L. Lucullus
(Plut. Luc. 1. Cic. pro Arch. 6; Ciceros Acade-
rnica und Hortensius). Es war darum durchaus
gegeben, daB, als 684 = 70 Cicero mit der
Anklage des C. Verres die Korruption in den
damals regierenden Kreisen der Nobilitat zu treffen

suchte, H. als deren erster Redner die Verteidigung
ubernahm, an der Seite des ihm auch sonst nahe-
stehenden (Plut. Luc. 1. Sen. contr. I praef. 19)

L. Cornelius Sisenna und des P. Scipio. Es kam 20
noch dazu, daB der Prozefi infolge des Eampfes
am die Senatorengerichte besondere Bedeutung
hatte, daB offenkundig der junge aufstrebende
Rivale dem ,Herrn derGerichte- die Entscheidungs-
fehde ansagte (Cic. divin. in Caec. 24. 44; Verr. act.

pr. 33ff. V 174 — 177; Brut. 307 persecutus sum.
[Ascon.] 185, 14), daB H. nahe personliche Be-
ziehungen zu Verres hatte (Cic. divin. in Caec. 23

;

Verr. act. pr. 40. II 76. Ill 7f. IV 6; orator 129;
tendenzios geleugnet wird es act. pr. 9. 47. V 30
176, vgl. [Ascon.] 221, 5—8, um als einzige

Hoffnung des Verres das Geld hinzustellen ; anders
Gelzer a. 0. 64). AnlaBlich seiner Aedilen- und
Praetorenspiele hatte H. sich zum Schmuck der

Stadt Kunstwerke von Verres geliehen (Verr. Ill 9.

IV 6. 126. 133. [Ascon.] 238, 8ff. zu I 58, vgl.

I 49); man behauptcte sogar, daB das eine und
andere Stuck auch in seinen Besitz ilbergegangen

sei (I 54. II 192. Ill 9. IV 6. 126. V 64. [Ascon.]

221, 51), und warf ihm vor, Geld fur die Ver- 40
teidigung angenommen zu haben (act. pr. 40. I

17 ut ipsi noti sunt. II 192. [Ascon.] 228, 25ff.).

Da der Anklager den ersten dieser Vorwurfe in

Offentlicher Verhandlung und mit Nennung eines

bestimmten Kunstwerkes erhob (eine Sphinx:
Quint. VI 3, 98. Plin. n. h. XXXTV 48. Plut.

Cic. 7, 4 ; apophthegm. Cic. 1 1 = p. 205 B. M u n z e r

Qnellenkritik d. Plinios 101), wird man die Rich-

tigkeit desselben nicht bezweifeln durfen. Die
Sache 9tand fur Verres und seinen Verteidiger 50
schlecht, und letzterer hot seinen ganzen EinfluB

auf, um seinen Klienten doch noch zu retten:

denn es kann kein Zweifel sein, daB die mannig-
fachen Hindernisse, welche Cicero bereitet wurden,
ihren Urheber besonders in H. haben (in grOBerem
Zusammenhang bei Gelzer a. 0. 631). Zunachst
suchte er durch Anstiftung eines Scheinklagers
den ProzeB flberhaupt zu hintertreiben. Nachdem
derselbe infolge von Ciceros Rede , die sich un-

verhohlen gegen H. richtete und den ganzen Plan 60
aufdeckte (Cic. divin. in Caec. 23—26. [Ascon.]

192, 15ft) abgewiesen war und ein Bestechungs-
Tersnch auf CiceTO (divin. in Caec. 23ff. [Ascon.]

194, 151) ebenfalls mifilungen war, setzte BL
mit Verres' Geld (act. pr. 8) einen andern Er-
pressnngspTOzefi'in Szene. der unmittelbar vor
dem for Verres angesetzten Terrain zur Verhand-
lung kommen mufite und so den letzteren am drei

Monate verzOgerte (act. pr. 6. 8. I 30ff. [Ascon.]

232, 5ff. Schol. Gronov. 381, 221). Zugleich ver-

suchte man wieder Cicero zur Kollusion zu be-

wegen (act. pr. 25. I 17. 19. HI 145. [Ascon.]

214, 221) oder ihn den Siculern verdachtig zu
machen (1 17. 19. V 177). Als das nicht gelang
und auch der Gerichtshof sich der Bestechung
unzuganglich erwies (act. pr. 161 25; vgl. 10.

[Ascon.] 211, 10. Schol. Gronov. 336, 15. 349,

21—26), gab H. die Sache verloren (V 178).
Die Aussichten besserten sich erst wieder, als H.
am 17. Juli ([Ascon.] 212, Iff.) zum Consul de-

signiert wurde (act. pr. 18ff. 37. 53. II 76. HI
222. V 175. 178; Brut. 319. [Ascon.] 185, 141
205. 91 215, 27. 221, 7. 230, 51 244, 16ff. 260, 12.

Schol. Gronov. 331, 24. 337, 18ff. 349, 191 26. 351,8.
Quint. VI 5, 4). DaB die Wahl durch Stimmenkauf er-

mflglicht worden sei (act. pr. 23; unrichtig schlieBt

dies Schol. Gronov. 336, 121 auch aus act. pr.

17), ware fur die damalige Praxis gewiB nichts

AuBerordentliches und wird auch von der seines Kol-
legen behauptet (act. pr. 29. [Ascon.] 215, 41 141).
Nun hoffte H., den ProzeB bis in sein Consulats-

jahr verschleppen zu konnen (act. pr. 19ff. 26ff.

I 30ff. 531 [Ascon.] 205, 7ff. 230, 3ff. Quint.
VI 5 , 4) ; auBerdem suchte er ebenfalls mit
dem sizilischen Geld die Wahl Ciceros zum
Adilen zu verhindern (act. pr. 22ff. I 19: der

seitator quidam ist aber nicht, wie [Ascon.]

212, 13ff. als mOglich hinstellt, H.), wollte die

sizilischen Abgeordneten mit Drohungen ein-

schilchtern (act. pr. 25-28. 53) und nahm den
Bestechungsversuch nochmals auf (act. pr. 41 8.

10. 30. 36. 401 47. I 3. 7. 20. Ill 145. V 1731
1781 183. [Ascon.] 208, 61 Schol. Gronov.
332, 31 336, llff. 349, 22ff.). Aber bereits die

erste Verhandlung brachte die Entscheidung. Dem
Widerspruch des H. trotzend, der sich iiber die

Gehassigkeit dieses Vorgehens beschwerte (I 24),

schlug Cicero ein beschleunigtes Verfahren ein.

indem er nach einem einleitenden Wort sofort die

Zeugen vorfuhren lieB (act. pr. 33ff. 55. I 27ff.

[Ascon.] 205, llff. 206, 10ft. 223, 23ff. Plut. Cic. 7).

Das Volk empCrte sich derart. daB man die

Sitzung unterbrechen mufite (V 163). Verres
schwieg vollkommen (V 155). H. griff zwar ge-

legentlich in das VerhOr ein (1 71. II 156.
|
Ascon.]

205, 121 230, 11 241, 22ff. Quint. VI 3, 98.

5, 4. Plin. n. h. XXXTV 48), aber er wagte an-

gesichts der vemichtenden Beweise fur die Schuld
seines Klienten keine Gegenrede (I 20. 31 ; orator

129. [Ascon.] 205, 131223, 26ff. 232, 21ff. Plut.

Cic. 7, 4. Lactant. instit. II 4, 34. Quint. X 1,

23 ist damit wohl zu vereinbaren, ohne die Aus-
flucht Drumanns in 2 88, 1) und lieB Verres

vor der zweiten Verhandlung ins Exil gehen. Erst

bei der Litis aestimatio (in die Plut. Cic. 7, 4

die Anspielung auf die Sphinx verlegt) konnte er

noch eine Milderung durchsetzen ([Ascon.] 191,

23ff. 232, 10ff.). Natfirlich aber wird er von Cicero

in den Beden der Actio secunda immer als Gegner
vorausgesetat (I 24. 27. 36. 151ff. II 24. 1771
192. ill 6. 42. 70. 188. 191. 205. 211. 223. V
2. 22. 32. 45. [Ascon.] 230, 10ff.). Cicero hat gewiB
recht, die prinzipielie Bedeutung der Verresklage
so stark hervoriuheben. Wenn er sp&ter aocn
(Brut. 320. 325ff.) als Orfinde for den Nieder
gang des H. den zeitlich bedingten Charakter
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seiner Stilrichtung und das nach Befriedigung des

hOchsten politiscnen Ehrgeizes erkl&rliche Nach-
lassen der Anstrengungen in den Vordergrund
stellte, so ist doch sicher, daB der Ausgang des

Prozesses die persOnliche Stellung des H. schwer

erschttttert hat (Heinz e Cs. politische Anfange
a. 0. 976f.). Anch rhetorisch hatte Cicero zom
erstenmal sich als der tTberlegene gezeigt, vor

dessen Kraft der Gegner veratommt war. Dazu

Tafel groBen Wert legte (Ael. hist. an. Ill 42).

Bei seinem Aaguralschmans hatte er in Bom als

neues Gericht den Pfeu eingefahrt (Varro r. r. HI
6, 6 = Macrob. Sat HI 13, 1. Plin. n. h. X 45.

Aelian. hist. an. V 21. Tertull. de pallio 5); er

hielt sich eigenes Wild und Fische (Varro r. r.

m 3, 10. Plin. n. h. IX 170. Macrob. Sat. Ill

15, 6 und die Stellen fiber Lanrentmn mid Banli)

und hinterliefi beispielsweise seinen Erben 10000

kam die allgemeine Machteinbufie der Oligarchic 10 Fasser Wein (Plin. n. h. XIV 96 ans Varro). Diese
3_...i. a-, n.-^-. 3„ t om n« ii— ji- Iiebhabereien wirkten anch auf seine Offentliche

Tatigkeit zorfick: so soil H., im einen Lieblings-

baum roit Wein zu begiefien, die mit Cicero ver-

einbarte Beihenfolge des Auftretens in einem

ProzeB ge&ndert haben (Macrob. Sat. Ill 13, 3),

nnd mit Hohn spricht Cicero von den piscinarii

(ad Att. 1 18, 6. 19, 6. 20, 8. II 1, 7. 9, 1; pared,

stoic. 38. Macrob. Sat. Ill 15, 6), welche aus

Interesse an ihren Fischteichen die Politik ver-

durch die Gesetze des J. 684 = 70, vor allem die

Gerichtsreform.

So trat H. wahrend seines Consulatjahres 685
= 69, so viel wir wissen, nicht hervor. Bei der

Verlosung der Consularprovinzen , die bald nach

der Designation erfolgt war (Cic. Verr. Ill 222),

hatte er, wie man vermuten darf, Macedonia-

Achaea erhalten, and da damals eine starke

Spannung zwischen Bom nnd den Eretern be-

stand, erwartete man allgemein, daB H. auf eine 20 nachl&ssigen. Man erz&hlte allerlei davon, wie H
Kriegserklarnng drangen werde (Cic. Verr. II 76).

Doch als der Erieg wirklich ansbrach nnd ihm
fibertragen wurde, verzichtete er zngnnsten seines

Kollegen Q. Metellns auf Provtnz and Heer nnd
blieb in Bom (Schol. Bobb. 96, 81ff. Cass. Dio
XXXVI la), wie spater Cicero. Dabei mochte
ihn aach sein inuner starker sich aufiernder Hang
zom Wohlleben bestimmt haben (Cic. Brut. 320).

Br war darin ein echtes Mitglied der hohen

for seine Muranen sorgte (Cic ad Att. II 1, 7.

Varro r. r. Ill 17, 6f.; nach FriedlSnder z. St.

gent Martial. IV 30 nicht auf H. , sondern auf

den Kaiser; vgl. Plin. n. h. X 193) und ihr Er-

gehen ihm am Herzen lag (Varro ebd. Ill 17, 8),

mag anch die Anekdote von den Tranen urn den

Tod einer Murane (Plin. n. h. IX 172) Tom Bedner

Crassns auf H. fibertragen sein (Drumann III2

100). Die Hellenisierung, die H. wie seine Standes-

TOmischen Gesellschaft seiner Zeit und wetteiferte 30 genossen znr Schau trng (Varro r. r. HI 13, 2f.

mit den Ersten in fttrstlicher Lebenshaltong nnd
Beichtnm (Cic. imp. Pomp. 51). AuBer einem
Stadthaus auf dem Palatin (Suet. Aug. 72, 1),

das spater, vielleicht fiber Caesar (Cic. Att XI
6, 6), in den Besitz des Augustus gelangte, besaB

er Villen bei der Porta Flomentana (Cic. ad Att
VII 3, 9), in Tuacttlum (Plin. n. h. XXXV 180.

Macrob. Sat HI 13, 3, vgl. Cic. Verr. IV 126.

I 54), ia Lanrentam mit einem grofien Tier-

vgl. Gell. I 5, 2f.), ist bei ihm doch recht aufler-

lich geblieben, wie man dem von Varro a. O. und
Plin. n. h. VUI 211 berichteten Zug von grofier

Geschmacklosigkeit entnehmen kann. Die Mangel
seines Charakters sind schon mehrfach erwahnt

worden. Wenn Plat Cat min. 25: avi/g d£uu-

fiatoi re Xa/atgov xai xov xgixov entsixrjs ein

Lob enthalten soil (Dramann IU 2 101), so nr-

teilt er zu gflnstig. Nicht nor durch seine flber-

park (Varro r. r. Ill 18, 2) und in Bauli mit40triebeneEmpnndlichkeit(Macrob.Sat.III13,4),vor

beruhmten Fischteichen (Varro r. r. HI 17, 5.

Cic. acad. prior. U 9. 125. 145. Plin. n. h. IX
172. Symmach. epist 11,5; diese Villa wohl
aach bei Cic. ad Att V 2, 2 gemeint), die eben-

falls spater im Besitz des Kaiserhanses war (N i s s en
Ital. Landesk. H 733); dann werden Besitzungen

in Puteoli (Cic. ad Att. VII 3, 9, von Dru-
mann HI2 99 unrichtig mit Bauli identifiziert)

and im Picenter- und Sabinerland genannt (VaL

allem dnrch die Skrnpellosigkeit in der Ausubung
seiner Anwaltstatigkeit (zu den Stellen des Varro-

nnd Verresprozesses vgL Cic. parad. stoic. 46) und
der Beschaffung seines Beichtoms halt er einen

Vergleich mit Cicero nicht aus. Allerdings hOren

wir den Gegner reden, aber Cieeros Vorwurfe

stfitzen sich gewiB auf die offentliche Ansicht,

die gerade in solchen Dingen des Anstandes doch

fur uns mafigebend sein mnB. An das Gesetz,

Max. IX 4, 1). Die innere Ansstattang darf man 50 welches dem Senator verbot, Geschafte zu machen,

sich prachtig denken (Suet Aug. 72, 1 redet vom
Standpunkt der sp&teren Kaiser ans), denn H.
war ein bekannter Kunstliebhaber (Cic Verr. I

58; Hortensius frg. 20 mit Plaiberg De M. Tnlli

Ciceronis Hortensio dialogo, Diss. Berl. 1892, 26.

Schol. Gronov. 346, 224. [mit unpassender Beleg-

stelle]. 347, 8ff., vgL parad. Stoic. 18. 37Q. Wie
er seinen Besitz gut hfltete (Plin. n. h. XXXVUI
48), so waren ihm anch grofie Summen nicht

hielt man sich wohl allgemein nicht mehr, nnd B.

druckte sich darfiber nor frivoler aos als andere

(Cic. Verr. V 45); aber bedenklich ist es, daB

Cicero znr Erliuterung des Satzes, dafi, wer Un-

recht unterstfitie, selber Unrecht toe fde off. Ill

78; darans VaL Mai. IX 4, 1), von ihm nnd

Crassns berichtet, daB sie sich in einem notoriscb.

gefalschten Testament als Miterben nnd so dank

ihrer 8tellnng als Garanten desaelben eintragen

zu viel, in sich ein berthmtes Work in sicbern 60 lieBen (vgl. parad. stoic 46 tettamenta tubieeta).

(Plin. n. h. XXXV 180; vgL Cic parad. Stoic. So wirkten versehiedene Ursachen dahin n-
- — — " aamnrm. daB H. in den nachsten Jahren zurfick-

trat nnd nor da emgriff, wo direkt gegen die

Nobflittt gerJehtete politische Aktionen das Auf-

tretenihiMentenBediiennniimgiiiglichfordertes;

aber wenn BL avraeli, wai es nni noeh ein Schhnmer
d«eiMtigenGlan««« (Cic Brut 820. 823). Neben
dem Ffthrer der Senatipartei, seinem Schwager

49 nnd die Anspielong Verr. TV 14); ehlieB-
llch verschmihte er aueh nicht dai, won er

nnr auf nicht ganz einwandfreiem Wege ge-

langen konnteJanBer den Stellen fther den Verxee-

proseB vgL Cte. pared, stoic. 87). Seta Loms
Meehrankte skh aber nleht enf rein artbetiachen

GennB; es war bekannt, daB er anf eine erleeene
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Catulus, bekampfte er vom Standpunkt der Ver-

fassangswidrigkeit aas 687 = 67 die Lex Gabinia

im Senat una vor dem Volk (Cic. imp. Pomp.
52. 56. 64, vgl. Heinze Cieeros polit Anfange

a. O. 990) and 688 = 66 die Lex Manilia vor

dem Volk (Cic. ebd. 51f. 66 ; im Schol. Gronov. 322,

15 gehOrt die Erklarung von obseuras zn apertat).

689 = 65 trat er als Zenge gegen C. Cornelius

auf (Ascon. 49, 19. 62, 6. Val. Max. VHI 5, 4)

and hatte an der Unterdrucknng der sog. ersten

CatilinarischenVerschwOrungalsFreund des L.Man-
ilas Torquatus hervorragenden Anteil (Cic pro Sulla

12—14. 51). Seine Contio in der Angelegenheit

des Bona Deafrevels des Clodius 698 = 61 rief

scharfe Angriffe von seiten desselben hervor.

Gegennber diesem Widerstand empfahl dann H.
eine Rogation des Fnfius Calenns, die, nach seiner

Ansicht, in milderer Form trotzdem die Ver-

urteilong des Clodius garantierte (Cic ad Att. I

14, 5. 16, 2-4), aber seine Freisprechung zur

Folge hatte. Prozesse scheint er erst seit dem
Consulatsjahr Cieeros, das ihn veranlafite, seine

Krafte zusammenzufassen (Cic. Brat. 323), wieder

iibernommen zu haben: die Verteidigung des

L. Vargunteius in einer Ambitusklage (Cic. pro

Sulla 6) kann jedenfalls erst kurz vor den Aus-

bruch der zweiten Catilinarischen VerschwOrung
gehOren. Da nunmehr der gemeinsame Feind die

Nobilitat, somit aach H. mit Cicero versOhnt hatte

(Cic. Phil, n 12. XIV 17; ad Att. JI 25, 1), trat

er mehrfach mit diesem gemeinsam auf (Cic. Brut
323f. ; Brat 230 Bcheint sicut ego pro multis eher

auf Cicero-Brutus zu gehen). GewOhnlich hielt

Cicero die Schlufirede, worin neben der speziellen

Begabung fur die Commiseratio gewiB anch seine

Uberlegenheit znm Ausdruck kommt (Cic Brut.

190;oratl30. Quint XI 8, 8. Macrob. Ul 13, 3

;

vgl. ferner bei den einzelnen Prozessen). 691 = 63

verteidigten sie den von den Popularen ange-

klagten C. Babirius (Cic. pro C. Bab. perd. reo

18. Charis. GL I 125, If.) und den designierten

Consul L. Murena in einer Ambitusklage (Cic.

pro Mur. 10. 48. Plut Cic. 35, 2), 692 = 62 den

P. Sulla wegen Teilnahme an der Catilinarischen

VerschwOrung (Cic pro Sulla 12—14. 51. SchoL
Bobb. 77, 21ff. 78, Iff. GelL I 5, 3), 695 = 59

den L. Valerius Flaccus (Cic pro Flacco 41. 54;
ad Att. II 25, 1), H. aUein Ende 694 = 60 einen

sonst unbekannten Valerius (Cic ad Att. II 3, 1).

Seinen frfiheren Grondsatzen blieb H. dabei in

alien genaner bekannten Fallen treu; ParteirQck-

sichten geboten H. auch wohl mehr als person-

liche Teilnahme, 696 = 58 die Consulnom Schonung
Cieeros zu bitten (Cic. MiL "37. Cass. Dio XXXVUI
16, 2. 4), und, als dies veTgeblich war, ihm den
Bat zu geben , freiwillig zu weichen (Cass. Dio
ebd. 17, 4. Schwartz Herm. XXXII [1897]
555, 6). Obgleich die Optimatenpartei seit dem
Tode ihres Fuhrers Catulus 594 = 60 noeh mehr
als vorher auf ihre bedeutenden Manner angewiesen
war (vgL z. B. Cic ad Att I 13, 2), tritt EL auf-

fallend wenig hervor; man liefi in dieeen Kreisen

die Dinge geben nnd genoB daa Leben. Wirhoren
blofi, daB H., offenbar ans Angst, am 14. November
697 = 57 die Obetroktion im Senat nntentatxte,

am zn verhindern, dsS dereelbe acharfe Mafi-

regelq gegen Clodius treffe (Cic ad Att IV 8,

8), daB er im Januar 698 = 56 bei den Ver-

handlungen iiber die agyptische Frage fur die

Entsendung des P. Lentulus Spinther eintrat,

also Pompeius Opposition machte (Cic. ad fam.

I 1, 3. 2, If. 5b, 2. 7, 2. Sternkopf Herm.
XXXVUI 28ff.), und 699 = 55 die Lex sumptuaria

der Consuln Pompeius und Crassns mit Erfolg
bekampfte (Cass. Dio XXXIX 37, 3). Nebenbei
ubernahm er einzelne Verteidigungen , so am
11. Marz 698 = 56 die des P. Sestius mit Cicero

10 und andern (Cic. Sest 3. 14. Schol. Bobb.
125, 25), am 4. Juli 700 = 54 die des Procilius

(Cic. ad Att. TV 15, 4), am 6. Juli desselben

Jahres diejenige des M. Aemilius Scaurus (Ascon.

23, 27. 28, 22), wieder mit Cicero. Auch fur Tlancius

und Milo ist er eingetreten. 700 = 54 auBerte

er sich im Senat, als fiber die Bildung des Ge-
richtshofs fur den PlanciusprozeB debattiert wurde,

und der Senat stimmte seiner dem Beklagten

gttnstigen Interpretation der Lex Licinia de so-

20daliciis bei (Cic. Plane. 37. Schol. Bobb. 160,

8ff.). 702 = 52 stand er MUo bei (Ascon. 33, 1)

und versuchte am 28. Februar im Senat, als

er erkannte, daB eine ProzeBverschtrfung nicht

zu verhindern sei, wenigsteus die Verhandlung

vor das ordentliche Gericht zu bringen (Cic. Mil.

14. Ascon. 39, 5ff. Schol. Bobb. 117, Iff.). Sein

feinausgedachter Antrag wurde jedoch durch den

Emspruch des Fufius Calenus vereitelt. Eine

Verteidigungsrede hat H. nicht gehalten, weil er

30 selber Bichter war (Cic. Mil. 37, vgl. 36. 58 von

Cato). Andere Prozesse, die er seit der Lex Pom-
peia des J. 702 = 52 gemeinsam mit Cicero fuhrte,

bezeugt Cic. Brut. 324, mit lobender Erwahnung
von H.s Leistungen . Die letzten Lebensjahre waren

ihm durch mannigfaches Ungluckgetrfibt. Schweren
VerdruB bereitete ihm die Lebensfuhrung seines

Sohnes (Nr. 8), so daB er sich schliefilich Offent-

lich von ihm lossagte (Val. Max. V 9, 3). In

Zusammenhang damit hat man jedenfalls seine

40zweite Vermahlung zu setzen, die er am Ende
seines Lebens (laut Plut Cato 39 nach 698 = 5(5)

einging. Die naheren Umstande derselben sind

seltsam genug and gaben zur Verleumdung des

H. und Cato AnlaB. Da R Catos Tochter Porcia

nicht erhalten konnte, lieB er sich von ihm seine

Gattin Marcia abtreten. Nach dem Tode des H.,

der sie neben dem Sohn zu seiner Erbin ein-

gesetzt hatte, kehrte sie zu ihrem fruheren Ge-

mahl zurtck (Quint IU 5, 8. 11. 13. X 5, 13.

50 Plut Cato 25. 27. 52. Appian. belL civ. U 413.

Strab. XI 515. Lncan. U 326ff. TertulL apolog.

89. August de fide et oper. 7, 10; de bono con-

ing. 18, 21. Hieron. adv. Iovin. I 46). Zu dem
hanslichen Kummer kam noeh Krankheit (Cic. ad

Att V 2, 2) and schliefilich 703 = 51 eine An-

klage seines von ihm an Sohnesstatt geliebten

Neffen M. Valerias Messalla (Cic ad Att. V 12, 2

;

Brnt 328, vgL ad Q. fratr. UI 9, 8. Val. Max. V
9, 2). H. erreichte dank seiner eindracksvollen

60Bede zwar die Freisprechung des Angeklagten,

aber dessen Schnld war so offenkundig, dafi das

Volk H., als er im Theater erschien, mit lauter

MiBbilligung begrofite (Cic ad fam. VUI 2, 1.

VaL Max. a. O.). Sein letztes Anftreten war die

mit M. Brntus gefuhrte Verteidigung des Appius
Oaudins am 5. April 704 = 50 (Cic Brut 280.

824). Im Jnni daranf starb er (Cic ad mm. VTU
18, S ; ad Att VI 6, 2; nber die ZeVt O. E. Schmidt
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Briefwechsel Ciceros II 88. 91 ; Cic. ad Att. X
12 a, 1 ist darnach zu verstehen), nachdem er noch
seinen vorher verstoBenen Sohn zum Erben neben
seiner Gemahlin eingesetzt hatte (Val. Max. a. 0.).

Die Behauptung des Seren. Sammon. de medic.

260ff. , er sei einem Halsleiden erlegen, ist, wie
langst erkannt, aus einem MiBverstandnis yon
Cic. Bnit. 328 entstanden.

Der Tod vor dem Ausbruch des Bfirgerkriegs

entsprach jedenfalls dem eigenen Wunsch des H. 10
(Cic. ad fam. II 16, 3). so daB man auch hierin

sein gewohntes Gluck (Cic. Brut. 4. 829) preisen

durfte (ebd. 4. 9. Veil. II 48, 6). Aber daneben
muBten in dem langjahrigen Genossen Cicero auch
andere Empfindungen laut werden. Sein Verhaltnis

zu H. seit dem Consulat war allerdinga, trotz der

offiziellen Freundschaft, kein klaies gewesen. Den
mit dem Versprechen baldiger Restitution ver-

kniipften Rat, freiwillig ins Exil zu gehen, be-

trachtete Cicero, gewiB nicht ganz ohne Recht20
(ad Att. IV 3, 3 mit der Erklarung Tyrrell und
Pursers), als einen Verrat des H. und seiner Stan-

desgenossen (Cic. ad Att. Ill 7, 2. 8, 4. 9, 2. 13, 2.

15, 2. 19. 3. 20, 1. IV 2, 5. 5, 1. 2; ad Q. fratr.

I 8, 8; ad fam. XIV 1, 1; post red. Quir. 13. 21;
de domo 29, fast immer ohne Nennung yon
Namen). Nach Ciceros Rfickkehr scheint es zu

einer heftigen Auseinandersetzung gekommen zu

sein (Schwartz Herm. XXXII 555f.). Atticus,

der stets vermittelnde Freund beider (Nepos Att. 30
5, 4. 15, 3. 16, 1. Cic. ad Att. II 25, 1. IV 3, 3),

gab offenbar Cicero recht, denn er riet diesem
(Cic. ad Att. IV 6, 3), allerdings erfolglos, die

geplanten .Hortensiana', deren Inhalt und Ten-

denz fibrigens nicht klar zu bestimmen ist (vgl.

dazu Plasberg De M. Tulli Ciceronis Hortensio

dialogo, Berlin 1892, 8, 4), herauszugeben. DaB
H. es war, der Cicero zum Augur kooptierte

(Cic. Brut. 1; Phil. II 4), besserte das Verhalt-
nis nicht. Als Cicero nach Kilikien muBte, bat 40
er zwar H., im Senat fur ihn einzutreten und
auf eine mOglichst frfihe Rilckberufung zu dringen

(ad Att. V 2, 1. 9. 2. 17, 5. VI 1, 13. VII 2, 7;

ad fam. Ill 8, 9, vgl. ad Att. VI 3, 9); aber
immer wieder zweifelte er an H.s Aufrichtigkeit,

und noch die AuBerungen anlaBlich seines Todes
lassen auf eine, den Zeitgenossen wohlbekannte
Spannung schlieBen (ad Att. VI 3, 9. 6, 2; de
off. m 73. Brut. 1. 2; auch ad Att. VII 3, 9 offen-

bart ziemliche Gleichgultigkeit). Selbstverstand- 50
lich konnte Cicero aber trotzdem der wahren Be-
deutung seines ehemaligen Gegners gerecht werden.

In der ersten Fassung der Academica bildet H.s
Villa zu Bauli den Schauplatz des Gesprachs (acad.

post. II 9. 125. 145); er selbst ist Teilnehmer
daran (ebd. 9. 10. 28. 61. 63. 145. 148. vgl. ad
Att. XIII 13, 1. 16, 1. 18/17, 2. 19, 5. Teuffel
I 346. Schanz I 13, 350ff.). Der .Hortensius'

hat von ihm den Namen, und sein Trager spielte

neben Cicero die Hauptrolle, als Gegner der Phi- 60
losophie und Verteidigcr der Beredsamkeit (frg. 2.

12. 32. 40. 45. 82(?). 99 CFW Mflller. Plas-
berg a. O. 35ff. Teuffel I 344. Schanz 1 1»,

376ff.). Die Umgebung, in der H. hier erscheint,

sind die Leiter der Optimatenpartei in der Zeit

zwischen Lucullug' Rfickkehr und Catulus' Tod,
gewifi eine feine Demonstration gegen die Caesa-
riaehe Monarchie. Den schonsten Kranz aber reichte

ihm Cicero in seinen rhetorischen Schriften. Hatte
schon das 699 = 55 verfafite Buch de oratore

mit dem Hinweis auf ihn als den kfinftigen

Meister geschlossen, so geht der 709 = 45 ge-

schriebene Brutus nach dem Gedankengang seiner

Einleitung und seinem eine ovyxgiotg zwischen H.
und Cicero bildenden Hohepunkt (Leo Griechisch-

RSmische Biographie 150. 220f.) von der Voraus-

setzung aus, daB H. und Cicero die beiden letzten

grofien Redner Roms sind. Dieses Urteil ist fur

das Altertum maBgebend gewesen (Nepos 5, 4.

Val. Mai. in 5, 4. Veil. II 36, 2. Quint. XII
10, 10. 11, 27. Cass. Dio XXXVI la. Schol.

Bobb. 177, 14 zu Cic. pro Arch. 6): in der pa-

latinischen Bibliothek stand H.s Bild unter den
literarischcn GroBen (Tac. ann. II 37). Auch wir
mussen uns daran halten, da wir auBer drei

Wortern (Schol. Bobb. 148, 13 zu Cic. Verr.

V 45. Charis GL I 125, If. Priscian GL II

381, 10) keine Fragments seiner Reden besitzen.

Die Schilderung, die Cicero von ihm im Brutus
entwirft (303. 317. 325ff.. vgl. divin. in Caec. 44
—47), bietet keinen Ersatz daffir; wir erkennen
bloB. daB er zur asianischen Richtung gehorte

(vgl. noch Cic. orat. 106. Sidon. epist. IV 3 vernat,

ut Hortensius. Norden Antike Kunstprosa 12

221; Einleitung in d. Altertumswissenschaft I

490). Dazu stimmt es, wenn wir horen, daB H.
fibertrieben groBen Wert auf das auBere Auftreten

legte und sich vor allein in der Actio auszeich-

nete, so daB die ersten Buhnenkunstler der Zeit

sich als seine Schiller bekannten (Cic. Quinct. 77
artifex; divin. in Caec. 45f. ; Brut. 303. Quint.

IV 5, 24. XI 3, 8. Val. Max. VIII 10, 2. Gell.

I 5, 2. Macrob. Ill 13, 4), dafl er gelegentlich

kiihne sprachliche Neuerungen schuf (s. o. die

Fragmente), daB er groBen Wert auf das Pathe-

tische legte (Cic. divin. in Caec. 46. [Ascon.] 233,

Iff.; vgl. die Stellen zum ProzeB des M. Valerius

Messalla), daB er im Sprechen grCBer war als im
Schreiben (Cic. orat. 132. Quint. XI 3, 8). Aber
unter dem Schwulst litt die Klarheit nicht, sonst

ware er nicht gerade fur seine vartitiones und
coUectiones berfihmt gewesen (Cic. Quinct. 35;
divin. in Caec. 45 mit [Ascon.] 199, If.; Brut. 302;
Hort frg. 56 CFW Mflller = Non. p. 364, 22 M.,

wahrscheinlich auf H. gehend. Val. Mai. VTJI 10,

2. Quint. IV 5, 24f. Apul. apol. 95). Dabei unter-

stutzte ihn ein hervorragendes Wort- und Sach-

gedachtnis (Cic. de orat. Ill 230 ; Tuscul. 1 59 ; acad.

II If. Sen. controv. I praef. 19 = Quint. XI 2,

24. X 6, 4), das ihm ermOglichte, zu reden, ohne
ein Konzept gemacht zu haben (Cic. Brut. 301).

Neben der Begabung hatte er, bevor es mit ihm
abwarts ging, es an fleifiigem Studium nicht fehlen

lassen (Cic. de orat.m 230; Brut 302f. 327, vgL
320f.). Was wir wohl am meisten bei H. verr

missen warden, ist jene allgemeine hellenisch-

philosophiscbe Bildung, die Cicero vom Redner
verlangte und selber besafi (Cic. Brut 322 ; acad.

H 10; ad Att Xm 12, S. 16, 1. 19, 5; seine

Rolle im Hortensius). Manche seiner Reden waren
publiziert (Cic Brut 324; orat 132. Quint XI
3, 8). Wir wissen es yon denen for Verres (Quint
X 1, 221; also rein literarisch wie Ciceros Actio

seeunda), for C. Rabirius (Charis. GL 1 125, If.),

far M. Messalla (Cic. Brat 328. VaL Max. V 9,

2). gegen Tinga (Quint I 5, 12). AuBerdem hatte
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er eine theoretische Schrift fiber loci communes
verfafit (Quint. II 1, 44, vgl. II 4, 27). Daneben
dilettierte er, wie viele seiner Stanaesgenossen,
in Poesie. Angeblich infolge einer Wette mit
L. Lucullus und Cornelius Sisenna schrieb er ein

Epos nach ennianischem Muster fiber den Bundes-
genossenkrieg (Pint. Luc. 1. Veil. II 16, 21., vgl.

Schanz I 28,210. Mfinzer in einer demnachst
«rscheinenden Untersuchung). DaB es ebenso rasch

(Val. Max. Vm 3, 3. Quintil. inst. or. I 1, 6.

Appian. bell. civ. IV 136—146, vgl. Mommsen
St.-R. Ill 237. 393). Da eine delische Inschrift

den Bruder der H. Nr. 13 als &eTos des mit seinem
offiziellen Namen Caepio genannten M. Brutus
bezeichnet, so ist es wohl mOglich, daB H. die

Gattin des Q. Servilius Caepio gewesen war, von
dem Brutus adoptiert wurde. Denn daB sie un-

verheiratet geblieben sei, ist nur aus dem Fehlen
lingeworfen, wie schnell vergessen war, deutet lOanderer Nachrichten erschlossen worden (Groebe
Catull. 95 an. Auch Gedichte lasziven Inhalts
werden erwahnt (Ov. Trist. II 441f. Plin. ep. V
3, 5. Gell. XIX 9, 7), sind aber vollkommen un-
kenntlich, da nur ein einziges Wort daraus be-

kannt ist (Varro de 1. 1. VHI 14. X 78. Quint.
VIII 3, 35. Fragm. Poet. Rom. p. 325 Baehrens).
Aber sicher gehorte er dem Kreise der Neoteriker
an ; denn Catull widmete ihm seine tJbersetzung
der Locke der Berenike (Cat. 65, Iff. v. Wila

bei DrumannZ IH 104, 6); ihre ganze Rolle er-

klart sich sehr gut dadurch, daB besonders die

mit den Proskribierten verwandten Frauen durch
die neue Steuer betroffen wurden, und daB dann H.
als Adoptivmutter des Brutus in erster Reihe stand.

[Mfinzer.]

17) H., Consularis Campaniae im 4. oder 5.

Jhdt, CIL X 1247. [Seeck.]

Horti, die Garten und Parkanlagen in der
mo witz Reden und Vortrage* 267). Sein AuBeres 20 Stadt Rom oder in deren nachster Umgebung,
ist bekannt durch eine Buste in der Villa Albani
(Viscontilconographie Romaine planche XI 1. 2.

Ann. d. Inst. LIV [1882] Taf. L. Baumeister
I 704. Bernoulli Rom. Iconographie I Taf. VI
und p. 98f. Helbig Ffihrer durch die Samm-
lungenW 20; die Inschrift: CIL 12 p. 202 el. XLVI
= VI 31 595).

Literatur: Luzac De Q. Hortensio oratore.
Leiden 1810 (mir unzuganglich). Viscontilco-

Vgl. Kiepert-Hulsen Formae Urbis Romae
38ff. L a f a y e s. hortulanus und hortus bei

Daremberg-Saglio III. L a n c i a n i The
ruins and excavations of ancient Rome Fig. 150
,Parks and gardens of anc. R.' und zuletzt 1 c k
Art. Gartenbau o. Bd. VII S. 831ft. Be-

kannt sind:

1 . Die HortiAciliani, Anlagen der Acilii

Glabriones am nordlichen Teile des Mons Pin-
nographie Romaine 1 232ff. Oratorum Rom. Fragm. 30 cius. CIL VI 623 Silvano sacrum Tychieus Ola-

ed. Meyer« 361—378. Drumann III2 78—101. "

-----
Teuffel I 302f. Schanz I 23, 207ff. Cima
1 903, L'eloquenza Romana prima di Cicerone, Roma
210f. (sehr absprechend). [Vonder Mahll.]

14) Hortensius Paulinus, Senator, genannt in r5-

mischen Ziegelstempeln, welche nach H. Dressel
ungefahr der Zeit des Commodus angehoren, CIL
XV415ff. : Expraefdis) Hortesfi) Paulinfi) e/laris-

simi) v(iri) ; er ist vielleicht eine Person mit dem
Praetor urbanus M. Cassius Hortensius Paulinus 40 Topogr. 87f

.

brionis n. ser. vilieus hortorum v. s. Vgl. G i 1-

b e r t Gesch. u. Topogr. d. Stadt Rom im Alt.

Ill 377. Lancia ni Bull. com. 1891, 132ff.;

Ruins and excavations 421ff. Jordan-Hul-
sen Topogr. d. Stadt Rom I 3, 446, 5.

2. Die A d o n a e a am Palatin (?). CIL VI
29844, 27a. Vgl. Htilsen Art. Adonaea
o. Bd. I S. 384; dazu Lanciani Ruins 167ff.

R i c h t e r Topogr.2 155f. Jordan-Hulsen

(o. Bd. Ill S. 1725 Nr. 48). Marini Iscr. ant. dol.

zu nr. 923. [Kadlec]

15) Hortensia. Eine Schwester des Redners
war vermahlt mit einem M.' Valerius Messala

;

ihr Sohn Messala wurde nach der Wahl zum
Consul fur 701 = 53 wegen Ambitus angeklagt
und von dem Mutterbruder verteidigt (Val. Max.
V 9, 2 , vgl. Nr. 13). Bei Plut. Sulla 35, 4 heiBt
die junge Frau, die Sulla 675 = 79 kurz vor

3. Die Horti Agrippae, wohl in der

Nahe der Thermen des Agrippa am Marsfeld.

Cass. Dio LIV 29, 4 (Ayglnnas) xi\novg re oq>iot

xal to fSaXaveiov to inwwfiov avxov xarsXinev

wore nQoXxa avtovs lovo&ai. Vgl. Gilbert
a. a. O. Ill 293 und Richter Topogr.2 241.

4. Die Horti Agrippinae am rechten

Tiberufer ungefahr an der Stelle, wo heute

S. Pietro in Vaticano steht; sie reichten bis

seinem Ende als funfte heiratete, McaadXa &vyd- 50 an den FluB herab (Sen. de ira III 18 in xysto
zriQ, 'OpTTjoiov 8e zov $tjto(>o; a&el<prj, OvaXXeoia
dk xovvofia; der Irrtum ist dadurch entstanden,
daB Valeria entweder die Schwester oder die
Tochter jenes Messala war, der mit H. vermahlt
war, also entweder deren Schwagerin oder deren
Tochter; die Entstehung des Fehlers ist bei der
letzteren Annahme leichter erklarlich [MeaadXa
dvyaTijg, 'Ogxtjaiov 8e . . . aHeXqnj; sciL &vya.TT)Q),

und das Alter der Frau ist kein entscheidender
Gegengrund. 60

161 Hortensia, Tochter des Q. Hortensius
Nr. 13, stellte sich Ende 712 = 42 an die Spitze
der Frauen, die von den Triumvim in einer ganz
nenen Weise zu den Kriegssteuem herangezogen
wurden, and fuhrte offentucli and mit einem ge-
wissen Erfolge fur die Frauen das Wort, sodaO
ihre Rede noch sptter gelesen and als Beweis der
Vererbung der vaterlichen Eunst angesehen wurde

maternoTum hortorum, qui porticum a ripa sepa-

rat). Spater im Besitze Caligulas (Sen. a. a. O.;

Philo lud. de virt. 2 p. 572 Mang.), der wohl

im Bereiche dieser Anlagen seinen Circus an-

legen lieB, in dem sich auch der heute am
Petersplatze stehende Obelisk befand. Vgl. Lan-
c i a n i Ruins 551ff. Jordan-Hulsen a. a.

O. 657f.

5. Die Horti Alii Filetiani, unbekannter

Lage. CIL VI 9240 (in hortis AM Filetiani).

6. Die Horti Anniani. CIL VT 8666. Vgl.

Hulsen Art. Anniani horti o. Bd. I S. 2257.

7. Die Horti Antoniani am rechten

Tiberufer; ihre nahere Lage ist unsicher, doch
waren sie den Horti Caesaris (s. d.) benachbart

(Cass. Dio XLVn 40, 2). CJL VI 9990 (vUic . .

.

Anton .

.

.). 9991 (Lupereus subvillicus hortorum
Antonimorum).
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8. Die Horti A r o n i a n i (nicfat Aponiani

oder Aboniani) am rechten Tiberufer (?). CIL
VI 671 (vgl. Add. 80808) und Gatti Notizie

degli scavi 1901, 356.

9. Die Horti Asiniani, unsicherer Lage;
vielleicht in der Nahe der Caracallathermen.

Genannt bei Frontin. de aq. I 21, der von einer

Zweigleitung des Anio vetus, dem Spews Octa-

vianus, berichtet, dafi er in regionem Viae Novae
ad hortos Asinianos gefuhrt habe. Vgl. Lan-
cia n i Acque 53ff.

10. Die Horti Atticiani, unbekannter
Lage. CIL VI 8667 (disp. hortorum Atticia-

norum).

11. Zn den Garten und Farkanlagen im
Norden und Osten des 28 v. Chr. erbauten An-
gusti Mausoleum am Marsfeld (Strab. V
236) vgl. Jordan-Hulsen a. a. 0. 621.

12. Die Horti Caesar is ad portam
Collinam (Iul. Obsequens 71 [131] turris

hortorum Gaesaris ad portam Collinam de eaelo

taeta und Ps.-Cicero in Sallust. 7. Vgl. auch

Cass. Dio XIJI 26). Sie warden scheinbar spater

dem groSen Komplex der H. Sallnstiani (b. d.)

einvedeibt.

13. Die Horti Caesaris am rechten

Tiberufer. Vgl. H ii 1 s e n Art. Caesaris
horti o. Bd. Ill S. 1297; dazu Jordan-
H ii 1 s e n a. a. 0. 643f . und Richter Topogr.*

230. 272. 276.

14. Das Nemus Caesarum (Cass. Dio
LXVI 25, 3 b> T(j5 SXaet t<j> xov Taiov rod t«

Aovxiov) am rechten Tiberufer, 2 v. Chr. von
Augustus zugleich mit seiner Naumachie ange-

legt (Monum. Ancyr. 23. Suet. Aug. 43) nnd
zu Ehren seiner Enkel Gains und Lucius be-

nannt. Vgl. Tac. ann. XTV 15. Suet. Tib. 72.

CIL VI 31566= XI 3772 a.

15. Die Horti Calyclani. angrenzend
an die H. Tauriani (s. d.) am Esquilin zwischen
Porta Esquilina und Porta Tiburtina. CEL VI
29771 eippi hi finiunt hortos Calyelan(os) et

Taurianos. Vgl. Jordan-Hulsen a. a. 0.

368f., 66. 67.

16. Die Horti Cassiani, wohl am rech-

ten Ufer des Tiber, Cic. ad Att. XII 21. 2.

17. Die Horti Ciloniae Fabiae,
nach Jordan-Hulsen a. a. 0. 188 in der

Nahe des Palastea des Fabins Cilo (Consul 204
n. Chr.) sudSstlich vom Aventin. Bezeichnet auf

Frg. 53 der Forma Urbis Romae (Jordan
81 + 80).

18. Die H o r t i C 1 o d i a e ad Tiberim (Cic.

pro Cael. 36). Ihre Lage bleibt unsicher. Vgl.

Hfllsen Art. Clodiae horti o. Bd. IV
S. 62. Die Garten der Clodia hfitte Cicero gerne
angekauft; vgl. ad Att. XII 88, 4 (Clodiae sane

plaeent, ted non puio esse venalet). 41, 3. 43, 2.

44, 2. 47, 1. 52, 2.

19. Die Horti Coceeiani am rechten

Tiberufer, CIL VI 29772. 29773. VgL Hfllsen
R5m. Mitt. 1891, S43ff.

20. Die Horti Commodiani unbekann-
ter Lage, Hist. aug. Pete. 6, 8 hune m Commo-
dianis kortis m portiem emrva pietum ...
widemus.

21. Die Horti Coponiani unbekannter
Lage, wohl am rechten tjfer des Tiber, <5e. ad

Att. XII 31, 2 (Coponianam villam et veterem et

non magnatm novi, sttvam nobilem).

22. Die Horti Cottae, vgl Cic. ad Att.

XII 23, 3 (si nihil eonHcietur de Transtiberinis,

habet in Ostiensi Cotta eeleberrimo loco, sed

pusillum loci, ad haws rem tamen plus etiam
quam satis). 27, 1.

23. Die Horti Crassipedis, des

Schwiegersohnes Ciceros, in der Nahe jenes

10 Marstempels, der an der linken Seite der Via
Appia schon auBerhalb der spateren Aurelians-

mauer lag, Cic. ad Quint, fr. Ill 7 (Romae et

maxime Appia ad Mortis mira alluvies: Cras-

sipedis ambulatio ablata, horti, tabernae pluri-

mae). VgL auch ad Att. IV 12 und ad fam.

I 9, 20.

24. Die Horti Cusinii, erwahnt Cic. ad
Att. XII 38, 4 (Me lotus Publieianus, qui est

Treboni et Cusini, erat ad me allatus; sed sci»

20 aream esse). 41, 8.

25. Die Horti Daduchiani an der Via
Labicana, erwahnt CIL VI 10239. Vgl. G i 1 b e r t

a. a. 0. Ill 377.

26. Die Horti Damasippi, wohl am
rechten Ufer des Tiber, erwahnt Cic. ad Att. XII
29, 2. 33, 1 (Is [Damasippus] ita partes fecit in

ripa neseio quotenorum iugerum, ut certa pretia

constitueret).

27. Die Horti C n. Dolabellae, un-

30 bekannter Lage; vielleicht am Mons Pincius.

Suet. Galba 12, 2. Vgl. Gilbert a. a. 0.

Ill 377.

28. Die Horti Domitiae am rechten

Ufer des Tiber; in ihrem Bereiche stand dag-

Mausoleum Hadriani, vgl. H u 1 s e n Art. D o -

mitiae horti o. Bd. V S. 1311 und Jor-
dan-Hulsen Topogr. I 3, 662f.

29. Die Horti (Domitiae) am Cae-

liug; Hist. aug. Marci 1, 5 natus est... in

40 monte Caelio in hortis.

30. Die Horti Domitiorumam Mons
Pincius in der Nahe der Porta Flaminia; in

ihrem Bereiche lag das Familiengrab der Domi-
tier, in welchem auch Nero beigesetzt wurde
(Suet. Nero 50 reliquias . . . gentili Domitiorum
monumento condiderunt, quod prospicitur e Cam-
po Martio impositum colli Hortulorum), J o r -

d a n - H u 1 s e n a. a. 0. 445f. 455f.

31. Die Horti Drusi am rechten Tiber-

50 ufer; erwahnt Cic. ad Att. Xn 21, 2 (venales

certs sunt Drusi, fortasse etiam Lamiani et Cas-

siani). 22, 3. 23, 3. 25, 2. 31, 2. 33, 1. 37, 2. 38, 4.

41,3. 44,2.
82. Die Horti Epagathiani an der

Via Labicana; erwahnt CIL VI 10239. Vgl.

G i 1 b e r t a. a. 0. m 377.

33. Die Horti Epaphroditianiauf
dem Esquilin, vgL Hfllsen Art. Epaphro-
ditiani horti o. Bd. V S. 2710.

60 34. Die H o r t i G a 1 b a e an der Via Aure-

lia, Suet Galba 20, 2 nnd Tac. hist. I 49.

85. Die Horti Getae (NotitU Reg. XTV).

Hue Ansetsung auf der H5he des Ianiculum

bleibt unsicher. Znm Zusainmenhange des mit-

telalterliehen Nameaa SepHmiamm sines TeOes
der Lnngara mit diesen Anlagen Jordan-
Hfllsen a. a. 0. 656. VgL auch Biehter
Topogr.* 281.
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36. Der Hippodromus Palatii (das

sog. .Stadium'). Zu diesen Gartenanlagen im Do-

mitianischen Palaste am Palatin Richter To-

pogr.* 155. Jordan-Hillsen a. a. 0. 948.

37. Die Horti Lamiani auBerhalb der

Servianischen Mauer auf dem Esquilin. Dire

nahere Lage bleibt unsicher; doch lagen sie

sicher in der Nahe der H. Maecenatiani (s. d.).

Philo Iud. de virt. 2 p. 597 Mang. lixianeinpa-

fievos rovs &volv xrpiav hittQonovs, roS « Mai- 10

x$va xal Aapia' xltjolov 8i tiaiv aXXrjXior xs xal

xijs noXewg. Angelegt von dem bei Hor. carm.

I 26. Ill 17 gefeierten Aelius Lamia, gingen sie

im 1. Jhdt. in kaiserlichen Besitz liber und
waren der Lieblingsaufenthalt Caligulas, der

auch in ihnen bestattet wurde (Suet. Calig. 59).

Verbunden mit diesen Garten waren die H.

Maiani. CIL VI 8668 procurator) hortorum

Maianorum et Lamianor(um). Zu den Kunst-

werken, die sich angeblich im Bereiche dieser20

Anlagen fanden, Lanciani Ruins 4085. Vgl.

auch G i 1 b e r t a. a. 0. IE 362.

38. Die Horti Lamiani, am rechten

Ufer des Tiber, Cic. ad Att. XII 21, 2. 22, 3.

39. Die Horti Largiani im Marsfeld

oder am Mons Pincius. Notitia Reg. VII:

. . . forum suarium, hortos Largianos (fehlen im
Curiosum), Mansuetas, lapidem pertusum.

40. Die Horti Liciniani auf dem
Esquilin, vielleicht in der Nahe der Porta Prae-30

nestina. Zu Lanciani Ruins 4029., der sie

at the southern end of the viale principessa

Margherita, between the church of S. Vibiana

and the porta Maggiore ansetzt, vgl. Jordan-
Hulsen a. a. 0. 359, 42.

41. Die Horti Lolliani auf dem
Esquilin, in der Nahe des heutigen Zentralbahn-

hofes; sie gingen aus dem Eigentume der Lollii

spater in kaiserlichen Besitz fiber. CIL VI 18284

Ti. Cla. Caesaris Aug. Qer(manici) area hort- 40

(orum) Loll(ianorum). VgL Not. degli scavi

1888, 339 und Bull. com. 1883, 220.

42. Die Horti Lucullani, die alteste

Gartenanlage am Mons Pincius; Frontin. aq. I

22 von der Aqua Virgo: areas Virginis initium

habent sub hortis Lucullanis. Angelegt urn 60

v. Chr. von L. Licinius Lucullus (Consul 74),

kamen sie unter Claudius in den Besitz des

Valerius Asiaticus nnd spater in die Hande
Messalinas (Tac. ann. XI 1), die hier 47 n. Chr. 50

ihre Hochzeit mit C. Silius feierte (Iuven. X 334)

und auch hier ihren Tod fand (Tac. ann. XI 32.

37. Cass. Dio LX 31, 5. Pint. Lucull. 39). Zur
Ausdehnung der Anlagen Jordan-Hulsen
a. a. 0. 445. N&heres bei Lanciani Ruins
421 nnd E. Caetani-Lovatelli Nuova
Antologia 1901 (August).

43. Die Horti Maecenatiani, die

erste grSfiere von Maecenas gesehaffene Park-

anlage auf dem Esquilin; sie lagen in der Nahe 60
der Porta Esquilina am agger Servii selbst nnd
bedeekten das Terrain ernes alten Begrabnis-

platxes. Hor-sat I 8, 14 nunc tieet EsquOiis

habitare salubrious atque aggere m aprieo spa-

tiari, quo modo tristet atbis inform** spectabant

ossibu* agrum; VgL SehoL Nach Maenenaa Tod
im J. 8 v. Chr. gingen tie in kaiserlichen Be-

sitz fiber. Gerfihmt wird die Antsieht auf die

Berge von der turris Maecenatiana aus, die Hor.

carm. Ill 29, 10 eine moles propinqua nubibus

arduis nennt. Ob das Schwimmbassin (xoXv/t-

@ri&Qa &cgftov vdazog), das Maecenas errichtet

haben soil (Cass. Dio LV 7), im Bereiche der

Anlagen lag, ist unsicher. Zu ihrer Ausdehnung
Jordan-Hiilsen a. a. 0. 346f.; vgl. Lan-
ciani Ruins 41 Iff. Hier wohnte Tiberius nach
seiner Riickkehr von Rhodos (Suet. Tib. 15).

Nero verband bei der Anlage der Domus Transi-

toria die Garten mit den palatinischen Bauten

(Tac. ann. XV 39), von der turris Maecenatiana

aus betrachtete er den Brand Roms (Suet.

Nero 88). Zu der in den Serviuswall eingelas-

senen Bauanlage, dem sog. Auditorium des Mae-

cenas, vgl. Jordan-Hulsen a. a. 0. 851f.

44. Die Horti Maecenatiani des Rhe-

tors Fronto (Front, ep. I 8); vgl. Olck Art.

Gartenbau o. Bd. VII S. 832.

45. Die H o r t i M a i a n i auf dem Esquilin;

ihre nahere Lage ist unbekannt. Sie gingen

spater in kaiserlichen Besitz fiber, Plin. n. h.

XXXV 51 Nero princeps iusserat colosseum se

pingi CXX pedum linteo ... Ea pictura cum
paraeta esset in Maianis hortis, accensa fulmine

cum optima hortorum parte contlagraviL CIL
VI 8668 procurator) hortorum Maianorum et

Lamianor(um). 6152 ex ho[rtis] Maian[is].

8669 vilicus hortor[urn] Maianor[um]. Lan-
ciani Ruins 408ff.

46. Die Horti Iuli Martialis am
rechten Tiberufer (nach Richter Topogr.* 269

am heutigen Monte Mario). Martial. IV 64 Iuli

iugera pauca Martialis hortis Hesperidum bea-

tiora longo funiculi iugo recumbunt.

47. Die Horti Messallae Corvini
am Mons Pincius. CIL VI 29789 locus in quo

maceria est et maceria privata M. Messallai Cor-

vini. Ziegelstempel Calpurniae Corvini Bull,

com. 1889, 208.

48. Die Horti Neronis am rechten

Tiberufer, bekannt durch den Bericht des Taci-

tus (ann. XV 44) liber die Martern der Christen.

Jordan-HQlsen a. a. 0. 656.

49. Die Horti Othonis unbekannter

Lage; erwahnt von Cic. ad Att. XII 43, 2. 44, 2.

50. Die Horti Pallantiani (Notitia

Reg. V; vgl. FUR J o r d. 57 HORTIP mit un-

Bicherer Erganzung), angelegt von PallaB, dem
Freigelassenen des Claudius. Sie lagen zwischen

Via Praenestina und Tiburtina vetns; vgL J o r-

dan-Hfllsena.a. 0. 358. Frontin. aq. I 20

Rniuntur arcus earum (der Aqua Claudia und

des Anio novus) post hortos Pallantianos und

19 Marcia partem sui post hortos Pallantianos

in rivum qui vocatur Herculaneus deittt.

51. Die Horti Peduceiani unbekannter

Lage. CIL VI 276 viUeus praedior. Pedueeanor.

88745 [topilarius ex [horjtis Peduceianis; vgL
ebd. X 6706.

52. Die Horti Pompeiani am Mars-

feld; nahere Lage unsicher, Pint Pomp. 44.

Da Aseonius von ihnen als horti superiores

sprieht (in MiL arg. p. 87; c 25 p. 50), so

dftrften tie gegen die Anhone de* Mons Pincius

Mn gelegen haben. Nach dem Tode des Pom-
peius entand tie M. Antonina (Cie. PhiL II 27,

67), spater kamen sie in kaiserlichen Besits.
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Einen i(n)sitlarius ex horteis Pompeia(nis) nennt
CIL VI 6299 aus dem Columbarium der Sta-

tilier.

53. Die Horti Pomponii Secundi
(Consul 44 n. Chr.), unbekanntcr Lage, Tac. arm.

V 8.

54. Die Anlagen der Porticus Europae
(= P. Vipsania) am Campus Agrippae (in der

Nahe der heutigen Piazza Colorina) erwahnt
Martial II 14. 15 {Europes tepidae buxeta) und 10

III 20, 13 (tepenles post meridiem buxos).

55. Die, Anlagen innerhalb der Porticus
Pompeianae erwahnt Martial II 14, 10.

56. Die Horti M. R e g u 1 i am rechten

Tiberufer, Plin. ep. IV 2, 5 tenet se . . .in hortis,

in quibus latissimum solum porticibus immensis,

ripam statuis suis occupavit.

57. Die Horti Sallustiani (Notitia Reg. VI)

nahmen nicht nur das Tal, das den Quirinal und
Pincius scheidet, ein, sondern scheinen auch 20
einen Teil der Abhange beider Hugel bedeckt

zu haben. Zur Ausdehnung der Anlage J o r-

dan-Hiilsen a. a. 0. 432ff. Wahrscheinlich

aus der Anlage Caesars ad portam Collinam (s. o.)

entstanden, verdanken sie ihre VergroBerung
dem Geschiehtschreiber Sallust (Ps.-Cicero in

Sail. 7, 19), gingen wohl nach Caesars Ermor-
dung in den Besitz seines von ihm adoptierten

Grofineffen (gest. 20 n. Chr.) iiber (als Nachbar
der tres Fortunae nennt ihn Krinagoras Anth. 30
Pal. app. IV 40) und kamen spater in kaiser-

lichen Besitz, Tac. ann. XIII 47 (Nero). Cass.

Dio LXVI 10, 4 (Vespasian). Chronogr. a. 354

p. 146 M. (Nerva excessit hortis Sallustianis).

Hist. aug. Aurelian. 49 displicebat fi... habitare

in Palatio ac magis placebat in hortis Sallusti

vcl in Domitiae vivere: miliarensem denique por-

ticum in hortis Sallusti ornavit, in qua cotidie

ct equos et se fatigabat. Zur spateren Gesehichte

der Anlagen, zum Hippodromus (?) und Obelis- 40
ken (jetzt vor Trinita dei Monti) Jordan-
H ii 1 s e n a. a. 0. 43111.; zum Tempel der Venus
hortorum Sallustianorum (CIL VI 112. 32451.

32468) ebd. 415f. ; vgl. auch Lanciani Ruins

4153. CIL VI 9005 (vilicus in hortis Sallu-

stianis). 8671 (medicus ex hortis Sallustianis);

8670. 8672. Bleirohren CIL XV 72491.

58. Die Horti Scapulani unbekannter

Lage; erwahnt von Cicero, der diese Anlagen

in seinen Besitz bringen wollte, ad Att. XII 37, 2 50
{maxuma est in Scapulae celebritas, propinqui-

tas praeterea vrbis). 38,4. 40,4. 41,3. 52,2.

XIII 12, 4. 33, 4.

59. Die Horti bcatoniani unbekann-

ter Lage, CIL VI 6281; dazu Richter To-

pogr.2 314.

60. Die Horti Scipionis, Besitz des

alteren Scipio, am Marsfeld; nahere Lage .unbe-

kannt. Cic. de nat. deor. II 4, 11.

61. Die Horti L. Annaei Senecae un-60
bekannter Lage, Tac. ann. XIV 53.

62. Die Horti Serviliani, wohl im
Siidwesten der Stadt; ihre nahere Laee ist .unbe-

kannt, Jordan-Hulsen a. a. 0. 199, 42.

Erwahnt von Tac. ann. XV 55 als Aufenthalts-

ort des Nero (vgl. anch Suet. Nero 47); hist. Ill

38 als Aufenthaltsort des Vitellius; vgl. CIL VI
8673. 8674. Kunstwerke, die sich in diesen

Garten befanden, erwahnt Plin. n. h. XXXVI
23. 25. 36.

63. Die H o r t i S i 1 i a n i am rechten Tiber-

ufer; unsicherer Lage, Cic. ad Att. XII 23, 3.

25, 1. 26, 1 u. o.

64. Die Horti Spei veteris auf dem
Esqnilin, Hist. aug. Elagab. 13 ipse seeessit in

hortos Spei veteris. Lanciani Ruins 397ft.

;

dazu Jordan-Hulsen a. a. 0. 364, 55.

65. Die Horti Tauriani auf dem Es-

quilin, benachbart den Horti Calyclani (s. o.);

Eigentum des Statilins Taurus und Ursache

seines Selbstmordes (Tac. ann. XII 49). Lan-
ciani Ruins 406ff. und Jordan-Hulsen
a. a. 0. 368ff.

66. Die Horti Terentii poetae; vgl.

Suet. p. 294 R. reliquit . . . hortulos XX iugerum

via Appia ad Martis villam.

67. Von der Anlage eines Parkes anlafilich

der Restaurierung der Thermae Neronia-
n a e am Marsfeld durch Alexander Severus be-

richtet u. a. Hist. aug. Alex. 25, 4 nemus ther-

mis suis do privatis aedibus suis, quas emerat,

dirutis aediEciis fecil.

68. Die Horti Thraseae Paeti, un-

bekannter Lage; vgl. Tac. ann. XVI 34.

69. Die Horti Titiani am rechten Tiber-

ufer; CIL VI 8675. 29772. 29773. Zur Lage

Hulsen Rom. Mitt. 1891, 345.

70. Die Horti Torquatiani in der

Nahe der mit ad Spem veterem bezeichneten Ort-

lichkeit auf dem Esquilin. Frontin. aq. I 5

iungitur ei (aquae Appiae) ad Spem veterem in

confinio hortorum Torquatianorum et (Epaphro-

ditia?) norum, ramus Augustae ab Auguslo in

supplementum eius additus.

71. Die Horti Trebonii, Cic. ad Att.

XII 38, 4. 41, 3.

72. Die Horti Variani unbekannter

Lage; vielleicht am Mons Pincius, Hist. aug.

Aurel. 1 ; vgl. G i 1 b e r t a. a. 0. Ill 376 und
Jordan-Hulsen a. a. 0. 364, 55.

73. Die Horti V e 1 1 i a n i in der Nahe der

Horti Calyclani und Tauriani. Wasserleitungs-

rohren Vet(ti) Praetextati et Paulinae CIL XV
7563; vgl. Bull. com. 1874. 57ff. Tav. V. VI und

J o r d a n - H ii 1 s en a. a. 0. 368. [Gall.]

Horticulanus pagus s. Articulanus.
Hortona, Hafenplatz an der frentanischen

Kuste in der TV. Region (Samnium) sudostlich der

Aternusmundung (Plin. n. h. ITI 166. Strab. V
242), von dieser nach der Tab. Peut. XVI Millien

entfernt, was einigermafien zutrifft (Itin. Ant. X
und XVI; eine X wohl aus V verlesen, wie es

efter vorkommt), heute Ortona. Die Bezeichnung

oppidum bei Plin. a. 0. und xaazgov'OQxovog bei

Georg. CypT. 575 lassen auf eine kleinere Sied-

lung schfieBen. So erscheint diese im Altertum

nur in den angefuhrten geographischen Kompen-
dien und bei Ptol. HI 1, 16. Im Gotenkrieg

wurdc H. vom byzantinischen Obersten Johannes

besetzt, Marcellinos Comes ad a. 538; als Bistnm

begegnet es bei Giegor. L regist. I 32. IV 39. K
1 94, vgl. K e h r Italia pontif. IV 276. Cber antike

Punde orientieren Not. d. scavi 1882, 419. 1884,

364. 1888, 646 und CIL IX p. 281. 677. [Weiss]

Hortoran eolllg, Name fflr den spateren mons
Pincius, vgL Hortulorum collis. [GalL]
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Hortulorum collis (auch Hortorum collis,

in der Vita Gordians III 32 einfach collis ge-

nannt; vgl. Richter Topogr. d. Stadt Rom2 260),

mit Bezug auf seine Parkanlagen gebildeter Name
fur den in spaterer Kaiserzeit gewohnlich mons
Pincius genannten, den Campus Martius nach
Osten hin abschliefienden Hugelrilcken (Sueton

Nero 50), vgl. Pincius mons. [Gall.]

Horus. Agypter, Sohn des Valens, Bruder

doch publiziert war, vor uns haben. Ausgaben
Anth. lat. In. 118 Burmann (der Material zur
Kritik und Erklarung bietet); 17 Riese. PLM
IV 219. [Kroll.]

4) C. Hosidius Geta C. f., Triumvir mone-
talis um 700= 54 (M o m m s e n Rom. Miinzw.
640 nr. 287; Trad. Blac. II 511 nr. 292. Babe-
Ion Monn. de la rep. rom. I 546) ist wahr-
seheinlich der Hosidius Geta (Gentilname leicht

des Phanes, Faustkampfer und kynischer Philo- 10 verderbt nur bei Dio), der 711 = 43 von den
soph, gewann 364 bei den Olympien von An- Triumvirn geachtet, aber von seinem Sohne unter
tiochia den Preis und aufierdem zahlreiche andere dem Vorwande, er habe durch eigene Hand ge-

Preise. Liban. epist. 1362. 1363. Macrob. sat. endet und sei schon bestattet, gerettet und spater
I 7, 3. Symmach. epist. II 39. Vgl. Seeck begnadigt wurde (Dio XLVII 10, 6, mehr ausge-

Die Briefe des Libanius S. 432. [Seeck.] fiihrt Appian. b. c. IV 171). Er ist der Ahn-
HosidiuB. 1) L. Hos(idius) Ori(»pusJ, ein herr der iibrigen bekannten Manner seines Na-

in Vaison arbeitender LampchentOpfer, wahrschcin- mens. Der Beiname findet sich vorher schon bei
lich des 2. Jhdts. Seine Ware ist in Sudgallien den Liciniern (s. d.; o. Bd. VII S." 1330, 21 aus-
weit verbreitet, CIL XII 5682, 57. XHI 10001, gefalien). [Miinzer.]

57. [0x6.] 20 5) C. Hosidius Geta (/mo? 'Ooioiog rhas)
2) [Hosidius] Geta, IIIIvi[r viarfum) cur(an- kampfte unter A. Plautius (als Legat einer Legion,

darumj] quaestfor) provi[nciae] , vgl. H ii b n e r Herm. XVI 525) im J. 43 n. Chr.
quaesitor (Inschriftfragment aus Histonium in Britannien und entschied, indem er sich per-
CIL LX 2844). Mit welchem der bekannten
Hosidii Getae der Kaiserzeit (Nr. 5—10) unser

H. zu identifizieren ist, wissen wir nicht. Die
Familie der Hosidii Getae stammte wahrsehein-

lich aus Histonium (Mommsen zu CIL IX 2844,
vgl. IX 2852. 2885f., Nr. 2, 4 und 5). [Groag.]

sOnlich exponierte, die erste Feldschlacht auf
britischem Boden zugunsten der R«mer; die Waf-
fentat trug ihm — obwohl er noch nicht Consul
gewesen war — die Omamenta triumphalia ein

(Dio IX 20, 4). Reimarus hat das Praenomen
rdiog in rvatos geandert und halt H. fur den-

8) Hosidius Geta wird von Tertull. de praescr. 30 selben wie Cn. Hosidius Geta, der ein Jahr vor-

haeret. 39 als Verfasser einer MedeatragCdie ge-

nannt (tides hodie ex Vergilio fabulam in totum
aliam componi . . . denique H. Geta Medeam
tragoediam ex Vergilio plenissime exsuxit). Nun
fiberliefert der Codex Salmasianus unter anderen
Vergilccntonen eine Medea, die sowohl eine Tra-

gCdie als auch einen Vergilcento darstellt und die

es deshalb naheliegt, mit der Arbeit des H. zu
identifizieren. Es sind 461 Verse, fast durchweg

her in Mauretanien befehligt hatte (s. Nr. C);

seine Konjektur ist allgemein angenommen; da
jedoch im Hause der Hosidii Getae beide Praeno-
mina, sowohl C. als Cn., begegnen, bleibt immer-
hin die MCglichkeit, dafi es sich um zwei Bruder
handelt. Unter dieser Voraussetzung kflnnte viel-

leicht das nur in einer Abschrift erhaltene In-

schriftfragment CIL IX 2847 = Dessau 971 aus
Histonium, dem Heimatsort der Hosidii Getae,

Hexameter, in die sich in der Hauptsache Medea, 40 auf H. bezogen und etwa folgendermaBen erganzt
Creon, die Amme, Iason und der Bote teilen;

zwei Verse spricht auch der Schatten des Apsyrtus.

Aufierdem singt der Chorus Colchidarum drei

Cantica aus Paroemiaci, darunter zwei mit Spon-
deen an vorletzter Stelle (vgl. BuechelerzuAnth.
lat 1524). In dem ganzen Machwerk finden sich

nur wenige Worte, die nicht aus Vergil stammen
(z. B. V. 365 b) ; meist ist ein Vers aus zwei vergi-

lianischen Hexameterhalfteu zusammengestoppelt,

werden: [C. Hosidio . . f. Arnfensil) Getae, cos.],

regi sac[ror(um)]
, flamfinij [Augustali (oder

Iuliano vgl. Wissowa Rel. d. ROmer 423, 1),

a divo ClaudioCi) lecto inter] patric(ios), leg(aio)

Caesaris (des Caligula'?) pro [pr(aetore)

leg(atq) leg(ionis)*>. . . . et comfitij diri] Clawii
in Britannia, a d/"»"po(?) Claudio misso(?) ley-

(atoj p]ro prifaetore) in Hiberia (Iberien siidlich

vom Kaukasus) ad se[dandas turbos ('?), vgl. Des-
doch sind auch ganze Verse unverandert heruber- 50 s a u Prosop. Ill 496 n. 6)
genommen, meist aus der Aeneis, aber auch aus
Eklogen und Georgica. Auch die unvollstandigen

Verse Vergils hat der Verfasser nachzuahmen fur

notig befunden. Bei diesem Verfahren ist es ohne
arge Cbelstande nicht abgegangen. Es finden sich

schlimme Hiate (V. 13.^32) und Langungen kurzer
Silben (V. 73. 336, auch wohl 48 hoc tgnes),

namentlich aber fehlerhafte Verse, wo die beiden
aus Vergil ubernommenen Halften zusammen einen
zu kurzen oder zu langen Vers ergeben; an diesen 60 (Dio LX 9, 1, vgl."o. Bd. HI S. 2793; H. durfte

huic sena-
tus auct(ore) divo Claudiol] omamenta trium-
phalia [decrevit ob res in Britannia prospere

yestas^J.

6) Cn. Hosidius Geta (der vollstandige Name
Dio LX 9, 1. CIL X 1401 ; zu Dio LX 20, 4 s. u.),

wohl Enkel des von den Triumvirn proskribierten

C. Hosidius Geta (Nr. 4). Er kommandierte , an-
scheinend im J. 42, als Praetorier gegen die

Mauren im ehemaligen mauretanischen KOnigreich

Stellen zu emendieren, wie man seit Burmann
zu tun pflegt, ist unrichtdg. Dafi es auch an
gyntaktischen und sachlichen AnstOfien nicht fehlt,

versteht sich von selbst Das literarische Niveau
ist aehr niedrig; ob der Gedanke an mangelnde
Vollendnng, den-Eiese auaspricht, berecht^t ist,

mofi bexweifelt werden; er ist richer falsch, wenn
wir wirklich die Arbeit des Hosidius Geta, die

legatus TV. Claudi Caesaris Augusti Germaniei
in Mauretania gewesen. sein, wie vor ihm M. Lici-

niusCrassusFrugi, vgLCIL VI 31721). Sein unmit-
telbarer Vorganger, C. Suetonius Paulinus, hatte
zwar Erfolge erzielt und im Winter (wohl 41 auf
42) den Adas uberschritten, aber H. fand die

Gegner wieder auf dem Flan. Er besiegte den
Fflhrer der Mauren, Salabus, und wagte es sogar,
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dem Flllchtigen in die Sandwuste (die Sahara?)

zu folgen. Hier geriet er freilich infolge Was-
8ermangel8 in grofie Not, aber ein — angeblich

durch magische Mittel herbeigefuhrter — reich-

licher RegenguB brachte ihm Rettung. Die Mauren
unterwarfen sich nun freiwillig, sodaB Kaiser

Claudius jetzt die Organisierung der beiden maure-

taniachen Provinzen durchfuhren konnte(Dio LX 9,

vgL Cagnat L'armee rom. d'Afr. 28f. Pallu de
LessertFastd.pr.Afr.I476f.;o.Bd.mS.2793).10

Den Legaten Hosidius Geta, der im J. 48 in

Britannien kampfte (Dio LX 20, 4), halt man ge-

wOhnlich fflr unseren H.. doch ist diese Identifi-

zierang keineswegs zweifellos (s. Nr. 5). Im Sep-

tember eines der Jahre 43 oder 45 (a. u.) beklei-

dete H. den (Suffect-)Consulat mit L. Vagellius

(On. Hosidio Geta L. Vagellio oos. X k. Oetobr.

CIL X 1401 [vgl. Mommsens Anm.] = Des-
sau 6043 = Bruns Gradenwitz Fontes7 n. 54;

das Senatusconsultum Hosidianum, das gegen die 20
Bauspekulation in Bom und Italien genchtet Lt
[s. o. Bd. m S. 2798], gehOrt vor das J. 47
[vgl. y. 6: feUeitati saeeidi instantis]; die Jahre

42, 44 und 46 sind ausgeschlossen, da in diesen

Consoles ordinarii das ganze Jahr hindurch rangier-

ten; es bleiben demnach nur 43 oder 45, das

erste Jahr aber nur dann, falls der Legat in

Britannien [Nr. 5] von unserem H. verschieden

ist). Aus der Bezeichnung elarissimi viri, die im
SC Volusianum (56 n. Ch.) den Namen der beiden 30

Consuln H. und Vagellius hinzugefugt wird (CIL

X 1401. 24), lafit sich mOglicherweise schlieBen,

daB beide damals noch am Leben waren. Hub-
ner (Herm. XVI 526, 1) vennutet in H. den Ver-

fasser des Vergilischen Cento Medea (s. Nr. 3).

Cn. Hosidius Mauricus (Nr. 10) durfte ein

Sohn oder Nachkomme des H. gewesen sein, da

sein Cognomen an dessen Maurensiege erinnert.

H. (bezw. C. Hosidius Geta Nr. 5) war wohl der

bettiger aims des C. Vitorius Hosidius Geta, 40

dessen Statins Bilv. IV 4, 72f gedenkt (vgl. v. 73
praestatque domi novisse triumphos); seine Toch-

ter oder Enkelin wird Vitorius Marcellus gehei-

ratet haben (vgl. ProBop. imp. Rom. HI 455 n. 51-9).

7) M. Hosidius M. [f.] Afrr^ensisffl [Getja,

als Zenge im SC de Cyzicenis (unter Antoninus

Pius) genannt (CIL m 7060 = Dessau 7190
= Bruns-Gradenwitz Pontes 7 n. 62). Die Er-

ganzung des Naniens rflhrt von Momm sen her,

der H. fur einen AbkOmmling der Hosidii Getae50
(Nr. 2ff.) halt (Histonium, die Heimat dieser Fami-
lie, gehOrt der Tribus Arnensis an, s. Kubit-
schek Imp. Rom. trib. discr. 50). Ein M. Hosidius

Geta geringer Abkunft CIL VIII 2884 Lambaesis.

8) Q. Hosidius G. [f.] Geta, auf Ziegelstem-

peln aus Histonium (s. Nr. 2) genannt (CIL

LX 6078, 97; vgl. Apthoni Hfosidi) Gfetae sc.

servi) ebd. 6078, 35 und das Siegel Montani
Hosidi Getae (servi) LX 6083, 96 = XI 6712,

282; auf dem Ziegel LX 6078,35 ist wohl Apo- 60

lauftti) G(ai) (Vitori) HJosidi) Gfetae) zu er-

ganzen; vgL Dessau Prosop. m 455 n. 518).

Der auf einem Ziegelstempel aus Histonium ge-

nannte Q. Hosidius Atiicus (LX 6078, 96) gehOrte

wohl demselben Hause an. [Groag.]

V) C. Vitorins Hosidius Geta s. Vitorius.
10) Cn. Hosidius Mauricus, eofn)s(ul), auf einer

Amphora genannt (CIL XV 4617, Leanng von

Dress el), Suffectconsul in unbekanntem Jahr,

vielleicht ein Sohn oder Nachkomme des Cn. Ho-

sidius Geta (Nr. 6, s. d.). [Groag.]

Hosioi ("Ooioj). 1) Fflnf Priester (.Gerechte'

nach Usener Rh. Mus. 58, 356) im delphischeD

Kultpersonal, von denen Plutarch berichtet, der

den Sokrates br xole aeol'Oaiwv zitiert (de Isid.

et Osir. 35); dieser Sokrates ist identisch mit

dem Verfasser von 'AgyoJlixd (Kalkmann Pau-

sanias 136ff.), wie ihn denn auch Plutarch far

eine argolische Sage vom aufsteigenden Dionysos

heranzieht. Die H. stammen aus Deukalions Ge-

schlecht ; sind lebenslanglich ; haben ahnliche Ver-

richtungen wie die Propheten (aber von ihnen

deutlich geschieden ; de defect, orac. 49. 51) ; bei

ihrem Dienstantritt wird ein Opfertier, fouuzyg,

geopfert (quaest Graec. 9). Plutarch fugt de

Isid. a. a. O. hinzu, daB nach dem Glauben der

Delpher die ffberreste des Dionysos am Orakel

bestattet seien (dartlber Kern o. Bd. V S. 1019),

und daB die H. ein geheimes Opfer im Apollon-

heiligtum darbrachten, wann die Thyaden den

Liknites erwecken. Schon A. Momm sen Del-

phika 266 bezog dies Opfer auf die Epiphanie

des Dionysos; genauer hat J. Harrison Pro-

legg. 501ff. mit Verweis auf Lykophr. 206ff.

in den H. Priester dieses Gottes, in dem 60101-

xqg den Dionysos selbst als heiligen Stier ver-

mutet. DaB es sich in der Tat um ein Opfer

bei Gelegenheit der Wiedererweckung des Dio-

nysos handelt, scheint auch daraus hervorzugehen,

daB offenbar Sokrates die so lautende argolische

Kultsage mit der delphischen in Parallele setzte

;

um der delphischen willen hat Plutarch ihn nach-

gesehlagen. Nils son Griech. Fest. 285 zieht

orphischen EinfluB heran. Vgl. noch Stengel
Kultusalt.865. Hiller v. Gaertringen o. Bd.IV
S. 2533.

2) Als Satoi sonderten sich die eleusiaischen

Mysten (oau>t taxncu Aristoph. FrOsche 385f.) wie

auch die in die orphischen Mysterien Eingeweihten

(Platon Staat 2, 363 C. Orph. hymn. 84, 3, wo
Abel falschlich oalais xcXtzaXs konjiciert) von der

iibrigen Menge ab. Nach E. Rohde Psyche^ I

288, 1 (wo das Material gesammelt ist) und H
127, 1 steht hier Saioi in der ursprunglichen

Bedeutong des Wortes als die ,Reinen'. Auch
bei den Essenern findet sich das Wort in dieser

Bedeutung wieder (Philo q. o. pr. L p. 459 M.),

ahnlich den xafhtQoi, wie sich die Novatianer

nannten (Dieterich Abraxas 145).

8) "Ooto; xai Mxcuos, wie auch ooioi xai 81-

xatoi. Name eines besonders in Kleinasien ver-

ehrten gottlichen Gattungsbegriffes. Das Ma-
terial o. Bd. V S. 564 von Cumont zusammen-

gestellt; dazu Cumont Mithras II 91 nr. 3. 172

nr. 548. 475 nr. 548. Crnsius in Roschers
Mvth. Lei. I 2751. tJber die Votivstele von Dtf-

rylaion (A. Korte Gott. Anz. 1897, 408 nr. 50)

handelt neuerdings F. Graf Cali ce Osterr. Jahresh.

XI 1908 Beibl 197ft Vermehrt wurde das Ma-
terial besonders fur Lydien: Buresch Aus Ly-

dien 75f. (Inschrift aus Emre), sowie Keil und
Premerstein Zweite Reise in Lydien (Denk-

schr. Akad. Wien LIV 1911 nr. 186f. ; Weihungen
ausGjOlde). Weinreich Athen.Mitt.XXX.VU3S.

4) "Oam nr.'Ooatoi, Volkin Sarmatia Enrop.
(Ptolem. m 5, 22). [Maiten.]
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Hosius. 1) Mailander, TJrenkel eines Con-
sulariB Venetiae et Histriae, Gatte der Domnica,
Comes rerum privatarum, Comes sacrarum lar-

gitionum, Patricius (CIL V 6253). Ein Comes
sacrarum largitionum dieses Namens ist am
28. November 395 am orientalischen Hofe nach-

weisbar (Cod. Theod. VI 30, 13); doch kSnnte

dieser auch mit dem Folgenden identisch sein.

2) Spanier, aus dem Sklavenstande hervor-

gegangen (Claud, in Euirop. H 345—353. 446.

559). Als Magister officiorum am orientalischen

Hofe nachweisbar vom 18. Januar 396 (Cod.

Theod. VI 26, 6. 27, 8. 9) bis zum 15. Dezem-
ber 898 (Cod. Theod. X 22, 4; vgl. VII 8, 5 und
falsch datiert VI 27, 7). [Seeck.]

Hospes, Sklave einer Appia, Architekt, Er-

bauer eines von den Duoviri quinquennales von
Caiatia gestifteten Gebaudes nach der etwa der

Caesarischen Zeit angehOrigen Inschrift CIL I

1216. X 4587. Ritschl Prise. Latin, monum.
«pigr. tab. XCI B: M. Herenmius etc f. e. eidemq.
prob. Arciieetus Hospes Appiais. tJber die Stel-

lung rOmischer Architekten aus dem Sklavenstande

im allgemeinen und uber H. vgl. Promis Atti d.

R. Accad. Torino 1878, 113, 28. [Fabricius.]

Hospltium (im rOmischen Rechte). Der Rechts-

schutz der altesten Zeit gebuhrte auch in Rom,
wie anderswo, zunachst nur den Mitgliedern der

Staatsgemeinde, die ihn gewahrleistete, also nur
den Bflrgern vollen oder minderen Rechts (Sell
Die Recuperatio der Komer. Braunschweig 1837,

2tf. Girard Manuel ^mentaire de droit Romain*,

Paris 1906, 108. Mitteis Rflmisches Privatrecht

1908, 66. 115. 127). Wer drauBen stand, war —
abgesehen von der Sonderstellung der Latdni

(Mitteis 122) — grundsatzlich rechtlos.

Hiernach wurde es dem Auslander unmOglich
gewesen sein, den rOmischen Boden zu betreten,

wenn nicht die Einrichtungen der Klientel und
der Gastfreundschaft derartige Grenzllberschrei-

tungen ermoglicht hatten (vgl. Girard a. a. 0.).

Daher finden wir auch in Rom schon fruhe aus-

wartige Gesandte, daneben Fluchtlinge, die, aus

der Heimat verbannt, Schutz erlangen (Cic. de
or. I 89, 177. 178), auch Reisende, die Handels-

geschafte abschliefien. Erst sp&ter wird den
Fremden unter Umstandcn ein Rechtsschutz ge-

wahrt, auch ohne daB sie der Fflrsprache be-

stimmter Burger bedurften, und daher erflffnet

sich ihnen auch erst spater Gelegenheit, in Gast-

hauser einzukehren (s. C aup o n a o. Bd. Ill S. 1 806.

Hor. sat. I 5, 4. Sell a. a. 0. Jhering Deutsche
Rundschau LI 374). Doch auch in dieser Zeit

zeigte sich wohl eine Nachwirkung der alten

Rechtlosigkeit des Fremden darin, dafi der Berufs-

stand der Gastwirte kein sonderliches Ansehen zu
erwerben vermochte (vgL Ulp. Dig. IV 9, 3, 1

:

hoe genus hominum).
Die griechische Entwicklung des H. kann nicht

in jeder Hinsicht als Vorlanferin und Seitenstftck

der rOmischen angesehen werden, weil Rom um
seiner steten Fehden willen sich schroffer nach
aufien abschlofi als die griechischen Gemeinwesen.
Bis in die Kaiserzeit (Pomp. Dig.XLIX 1 5, 5) erhielt

sich daher in Rom der Grundsatz der Rechtlosig-

keit des Fremden, dem nicht beaondere Staats-

Tertrlge zu gate kmmen. Das Recht, listige

Auslander auszutreiben, das sich nicht einmal der

Staat der Gegenwart nehmen laBt, muB hiernach

von alters her als selbstverstandlich gegolten

haben, und wir durfen daher die uns tiber-

lieferten altesten Beispiele nicht fur die ersten

Vorfalle dieser Art ansehen, Cic. de off. Ill 47;
Brut. 109; de lege agr. I 18; pro Archia
10. Suet. Oct. 42. Von Bedeutung war hierbei,

daB der Handelsverkehr im alten Rom keine sehr

grofie Rolle spielte und mit dem H. so eng ver-

lOkndpft war, daB Jhering (Deutsche Rundschau
LI 359. 382ff.) dem Gastrechte einen phonikischen

und in einer spateren Schrift (Vorgeschichte der

Indo-Europfter, Leipzig 1894, 275ff.) einen baby-

lonischen Ursprung zugeschrieben hat. Selbst

der rOmische Sprachgebrauch kannte zunachst

keinen scharfen Gegensatz von hostis und ho-

spes. Jhering sieht darin die Redeweise einer

Urzeit, die das H. noch nicht kannte (a. a. 0.

368ff.); vgl. Plant. Curcul. I 1, 5, der auf eine

20 ZwOlftafelvorschrift hinweist; vgl. uber diese

Bruns Fontes juris 7 Tab. H 2, 20. Cic. de

off. I 87. Varro de 1. 1. V 3. Dig. L 16, 234
Serv. Aen. IV 424 Festus s. status und hostis.

Mommsen Rflm. Forschungen I 849, 50. Diese

Vorschrift gebot den mit einem Auslander ver-

einbarten Gerichtstermin vor andern Verhand-

lungen zu erledigen, vermutlich um diesem Fremd-
ling die ihm vielleicht erwunschte Abreise zu er-

leichtern. Unter dem hostis haben wir hier den
30Gastfreund eines Romers zu verstehen, der ihn

in alterer Zeit an die Gerichtsstatte begleiten

muBte (Mommsen St.-R. HI 602. Voigt Die

zwolf Tafeln, Leipzig 1883 I 573 nr. 5). Ober
die Anwendbarkeit dieser ZwOlftafelstelle auf die

Latiner vgl. Mitteis ROmisches Privatrecht,

Leipzig 1908, 123, 42.

Erst spater hiefi der Feind, den man zunachst

perdueliis nannte, hostis im Gegensatze zum ho-

rt. Pomponius Dig. L 16, 118. Der farblose Aus-

ck peregrinus mag erst dann in Gebrauch
gekommen sein, als der Fremde nicht mehr not-

wendigerweise entweder Feind oder Gastfreund

war. Baumstark verweist hierzu in der ersten

Auflage dieser Enzyklopadie auf Seitenstacke in

den Worten aXX6igtos qptos, aoXiftios und ex&g6e,

einem Worte, das mit den Partikeln ix, if und
ixxog zusaramenhange; vgl. Sell Die Recuperatio

der ROmer, Braunschweig 1837, 2ff. v. Jhering
a. a. 0. 364, 2. Vanidek Griechisch-lateinisches

50 etymologisches Wcrterbuch^, Leipzig 1877 I 258.

II 1059; Etymol. Worterbuch der latein. Sprache,

Leipzig 1881, 90. Die Verwandtschaft von hospes

und hostis vergleicht Baumstark mit den Be-

ziehungen zwischen crispus (kraus) und crista

(Kamm). Auch dem altdeutschen Ausdrueke ,Gast'

hat man Beziehungen zu dem Begriffe des Feindes

beigelegt, vgl. Mommsen Rfimische Forschungen

I 326,1. 327,2 und andererseits v. Jhering
Deutsche Rundschau LI 364, 1, der auf F. Kluge

60Etymolog. Worterbuch der deutschen Sprache',

Strafiburg 1884, 98 Bezug nimmt; vgl. ferner

Vani£ek Etymologisches Worterbuch der latei-

nischen Sprache * , Leipzig 1881 , 90 zu ghtm
{ghat).

Die Bertcksichtigung der Fremden hing auch

in Rom, wie in Griechenland, mit dem Rehgions-

wesen insammen, insbesondere mit der Scheu vor

dem htppiter hospitalis, Cic. ad Quint, fratr.
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II 10, 12, oder den dii Jiospitales, Tac. XV 52.

Lobeck Aglaophamus, Regimont. 1829, 768.

Immerhin scheint die religiose Bedeutung des
H. in Eom, namentlich in alterer Zeit, weniger
stark gewesen zu sein, als in Griechenland, weil
der Gastverkehr in Eom weniger im allgemeinen
Interesse lag, sondern vielmehr in der Regel auf
besondern Vertragen beruhte, aus denen sich ein
allgeraeines Recht des Fremden auf Gastfreund-

unserer Gastzimmer; vgl. Naheres fiber die Pflicht
des Gastwirtes bei Marquardt Das Privatleben
d. ROm. - 1886, 198ff. Sogar ein besonderer servus
ab hospitiis wird erwahnt Marquardt 142, 7
= Orelli 6291 = CIL VI 7290-9474. Das
vereinbarte H. unterlag einer Aufkiindigung (re-

nuntiatio), Liv. XXV 18, 9; vgl. auch XXXVJII
31, 5 (renuntianda soeietas). XLII 25, 1 (renun-
tianda amicitia) und Tac. arm. II 70 ; vgl. ferner

schaft iiberhaupt nicht entwickelt hat (v. Jhe-lOiiber tesseram confringerc (Plautus Cistell. II 1
ring Deutsche Rundschau LI 370. 371. 381)
Bine VerhOhnung der Fremden gait aber auch
in Rom fur besonders unzulassig, Plaut. Poen. V 2.

45. 71 (1005. 1031). Eine actio iniuriarum
stand freilich dem peregrinus nicht zu, weil die

rechtlich geschutzte Ehre (existimatio) dem Aus-
lander nicht ohne weiteres gewahrt wurde und
deshalb bei dem Verluste des Bflrgerrechts er-

losch, Dig. L 13, 5, 3. Zweifellos ist dies freilich

27) Mommsen ROmische Forschungen I 343, 33.
Wie der rOrnische Gastfreund dem Fremden

vor Gericht beistand, so bedurfte dieser auch im
Geschaftsverkehre seiner Vermittelung. Dadurch
wurde er zum Geschaftsvermittler. Hieraui weist
der Name des Maklers proxeneta hin; vgl. Dig.
L 4. Cod. lust V 1 rubr.

Es liegt nahe, den rOmischen Gastfreund wegen
der Schutzrechte, die er gewahrt, mit Ammpa-

nur fur die Entziehungen dieses Rechts zur Strafe 20 tronm zu vergleichen. So z. B. A. Baumstark
(vgl. R. Leonhard Der Schutz der Ehre im
alten Rom, Breslau 1902, 46, 82).

Das Christentum fand hiernach in der rOmi-
schen Behandlung des H. eine Lucke vor, die es nach
seinen Grundanschauungen und im Interesse seiner
Ausbreitung auszufullen bestrebt war. A. Har-
nack Die Mission und Ausbreitung des Christen-
tums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig
1902, 129—131. Paul. ROm. 12. 13. 16, 1. I Petr.

4, 9. Hebr. 6, 10. 13, 2.

Das H. vererbte sich vom Vater auf den Sohn,
Cic. pro Flacco 20, 48. Plut. Cat. min. 12, 1.

Plaut. Poen. V 1, 22ff. (955ff.). V 2, 90 (1050).
Livius XLLT 3. Als Kennzeichen des H. diente

die tessera hospitalis (s. Proxenia), Plaut.

Pseud. I 1, 53. 55 {sumbulum). II 2, 53. 57
(648. 652). Poen. V 2, 87ff. (1047ff.). Momm-
sen ROm. Forschungen I 338, 22 und fiber den
Zweck der ,Gastmarke' v. Jhering Deutsche

in der ersten Auflage dieser Encyklopadie. Dem
gegenuber behauptet Mommsen ROmische For-
schungen I 324, dafl das H. ein gegenseitiges
Schutzverhaltnis, die Clientela aber ein einseitiges

war. Doch lag der Untersehied in erster Linie
wohl nicht in der Gegenseitigkeit, sondern in der
Person, der der Schutz gewahrt wurde, bei dem
H. dem Fremden, bei der Clientela einem ein-

heimischen Schutzbefohlenen. Darum wurde der
30 Ausdruck patronus allerdings fur Gastherren

einzelner Fremden nicht gebraucht (vgl. Momm-
sen ROm. St.-R. HI 602), obwohl die Pflichten

beider Arten von Schutzherren zuweilen neben-
einander genannt werden, Liv. Ill 16, 5. IV 13, 2.

Gellius V 13, 5, woselbst die Riicksieht auf
den Hospes der Filrsorge fur den Cliens voran-
gestellt wird. Urspriinglich mOgen diese Ver-
haltnisse allerdings gleichartige gewesen sein (vgl.

Mommsen ROm. Forschungen I 349, 48. 381,
Rundschau LI 370, 2. 387. Vanicek Griechisch- 40 50; ROm. St.-R. Ill 65, 1). Beide wurden aber auch
lateinisches etymologisches WOrterbuch, Leipzig
1887 I 274; Etymolog. WOrterbuch der latein.

Sprache 2
, Leipzig 1881, 102 zu tan. Es ist

streitig, ob es sich um zerbrochene Tafelchen
handelte, deren Stueke aneinandergepaBt wurden,
wodurch Abgesandte des einen Gastfreundes dem
anderen erkennbar wurden , oder um zwei Ab-
schriften desselben Vertrages, die man zu diesem
Zweck gegen einander hielt (so Mommsen a.

spaterhin da miteinander verknupft. wo iiber-

wundene und schutzbedurftige Volker sich einem
einfluBreichen ROmeranvertrautcn. Diesen VOlkcr-
patronat erwahnt Mommsen bei der Clientela,

ROm. Forsch. I 361, 10; vgl. aber auch 335. 15 und
uberhaupt Bruns Fontes juris? c. XII 386ff.

G i r a r d Textes du droit Romain 3, Paris 1 903, 834ff.

chap. VII 3—6. Mommsen Rom. St.-R. Ill 65.

651. 664. Proculus Dig. XLIX 15, 7, 1. Cic. de off.

a. 0., dagegen Jhering a. a. 0.). Dafi derartige 50 1 35 ; divin. in Caecil. XX 6-i, wo Piso als Patronus
Vertrage doppelt ausgefertigt wurden, ist ubrigens
zweifellos, vgl. Jhering Vorgeschichte der Indo-
europaer, Leipzig 1894, 275; vgl. auch uber die

tabula hospital) a Marquardt-Mau Das Privat-

leben der RCtner 1 2 197, 5. 198, 2. CIL VI 1492
= Orelli 731, ferner Reinesii Syntagma in-

scriptionum, Lipsiae 1681 p. 477; vgl. 7 nr. 17
und 18. Girard Textes de droit RomainS, Paris
1903, 833ff.

der Achaer genannt wird, und XX 65, woselbst die

Lex de pecuniis repetundis bildlich als patrona
soeiorum atque amieorum populi bezeichnet ist,

Cic. pro Flacco 19, 45. Ps.-Ascon. zur divin. ad
Caec. XX 65. Cic. Philipp. II 41, 107; in Pisonem
9, 25; ad fam. XV 4, 14; in Verrem in 18, 45.

Liv. IX 20. XLIII 2. Sallust. Cat. c. 41. Suet.

Aug. 17; Tib. 6. Val. Max. IV 3. Plin. ep. VII
33, 4 ; vgl. weitere Beispiele bei Momm sen ROm.

Die GaStfreundschaft betatigte sich auch in 60 Forschungen I 361, 10. Ein solcher Patronat gait
Rom keineswegs bloB durch Aufnahme hi das
Hans des Gastgebers, sondern auch durch Hingabe
von Gastgeschenken, selbst dann, wenn der Gast
in einem andern Hause wohnte ; vgl. • Apul.
nietam. II 11. Bottiger Heine Schriften m
303. 466. Am rOmischen Hause befanden rich
kleine angebaute Hauschen (donnmovlat) for die
Hospites, die sog. Hospitalia, ein Seitenstuek

als sehr ehrenvoll; Jagemann Magazin der ital.

Literatur VI 226 nr. 536. Plin. ep. Ill 4, 3 und 5.

Diesem Falle des H. fehlte das Merkmal der
Gegenseitigkeit; denn die Vorteile, die bier der
Patronus gewahrte, entsprechen nicht gleichartigen

Leistungen, die er empflng. Auch pflegte die

rOrnische Gemeinde ihrerseits nicht einen solchen
Schutz bei Tornehmen Auslandern nachsusuehen.
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sondern verhandelte mit auswartigem Staatswesen

nur durch beauftragte ROmer.
Inwieweit dieser Volkerpatronat mit der grie-

chischen jtgogsvla sich deckt, daruber s. d. Art.

Proxenia. Von dem Konsulatswesen der

Gegenwart, mit dem man die griechische Pro-

xenie verglichen hat, unterscheidet ihn der Um-
stand, dafi er nicht eine amtliche Stellung gegen-

iiber dem auswartigen Gemeinwesen in sich schlofi,

sondern ein Schutzrecht.

Wegen seiner Beziehung zu Gemeinwesen hieB

er h. publicum (Plin. ep. HI 4, 5). Diese Be-
zeichnung kam aber im eigentlichen Sinne den
Gastrechten zu, die die rOrnische Staatsgemeinde
selbst mit einer andern oder zwischen ihren Biir-

gern und den Mitgliedern einer andern Gemeinde
(vgl. Marquardt Privatleben der ROmer 2 196)
oder auch einzelnen Auslandern durch Vertrag
herstellte. Jhering (Deutsche Rundschau LI
374) sieht in solchen Vertragen den ersten Ansatz
zur Ausbildung des Volkerrechts im Altertum, was
freilich gegenfiber dem altehrwiirdigen ius fetiale

nicht aufler Zweifel ist. Cber die erwahnten
Abreden vgL Liv. I 45, 2. V 28, 4. 5. XXXVII
54, 17. XLH 1. Cic. in Verrem. a. II. IV 65,

145. Ein griechisches Seitenstiick erwahnt Nepos
Cim. 3, 3.

Dieses H. gait vor allem den Gesandten, die

iurc gentium sancti und dadurch der TJnver-

letzlichkeit teilhaftig waren, Liv. XXXTX 25.

Mommsen ROm. St.-R. II 2, 540, 2. 3. m 1152,

1; ROmische Forschungen I 344; vgl. auch den
von Cichorius entdeckten Senatsbeschlufi aus

dem Archive des Asklepiostempels zu Mytilene,

S.-Ber. Akad. Berl. 1889, 955. Das H. des Staates

wird neben amicitia und foedus als vOlkerrecht-

liches Verhaltnis erwahnt, Pomponius Dig. XLIX 1 5,

5, 2. Liv. V 50, 3. XXX 17, 17. XXXI 11, 16.

XXXVI 3, 8. Cic. divin. in Caec. 20, 64. 65; vgl.

Mommsen Rflm. Forschungen I 329ff. v. Jhe-
ring Deutsche Rundschau LI 370. Es wurde
unter tTberreichung von Geschenken abgeschlossen,

da es iiberhaupt Sitte war, befreundete Herrscher

von Staatswegen zu beschenken, Liv. XXVII 4,

7. 8. XXX 15, 11. XLH 14. 10. XLLTI 5, 8. XLIV
14, 2. 6. Appian. Lyb. 48. Tac. ann. IV 26.

Liv. XXXII 18, 5 (Bevormundung eines fremden
Furstensohnes). XLV 44, 13. Val. Max. V 1 d. 1, 7.

Sache des Quastors war es, fur die Gaste des

Staates zu sorgen, Mommsen Rom. St.-R. II

1, 540, 3. Auch einzelne Personen wurden in
populi amicitiam aufgenommen; vgl. das S. C.

de Asclepiade Clazomenio sociisque im J. 676,
Bruns Fontes juris 7 176ff. Mommsen Rom.
Forschungen I 349, 48, sowie uber die im S. C.

(Bruns a. a. 0. 179, 9) .erwahnten lautia, Festus:
dautia. Marquardt Privatleben 2 198, 6. Momm-
sen a. a. 0. 344, 37; Rom. St.rR. m 2, 1152, 2,

woselbst die fruhere Deutung des Wortes als Bade-
gerat von lavare mit Bezug auf Festus abge-
lehnt wird.

Bei der Unterbringung der Gaste durch den
Quastor half wohl zun&chst ein freiwilliges Aner-
bieten vornehmer Rflmer aus, die die Gaste des
Staates als eigene beherbergten. Mehrfach ist

nns aber auch bexeugt, daB man fur fremde Gast-
fremnde Raume mietete, Liv. XLII 18, 6, und for

ihre Verpfiegung sorgte, Liv. XLIV 14, 6. Wir
Fuily.'WlMOWfe.Knn Viil

finden ferner parochi, d. h. Personen, die den
Staatsgasten eine Unterkunft gewahrten, Hor.
sat. I 5, 46. Marquardt Privatleben I2 199,

und deshalb heifit auch der Quastor parochtis,

Mommsen Rom. St.-R. Ill 2, 1152, 2. Cic.

ad Att. 13, 2 (Sestius noster paroehus pu-
blicum). SchlieBlich mag es als eine allgemeine
Burgerpflicht gegolten haben, auf Wunsch der

Staatslenker solche Einquartierungen bei sich

10 aufzunehmen. Jedenfalls bedeutet hospes spater-

hin so viel wie Einquartierter: Cod. Theod. VII
9 de salgamo hospitibus non praebendis c. 55.

Dahn KOnige der Germanen XI 45, 2. An diese

Beherbergungspflicht knupfte sich, wie es scheint,

die eigenartige Form der hospitalitas an, in der

zur Zeit der Velkerwanderung ganze auswartige
Stamme auf den Landereien der Inlander ange-

siedelt wurden; vgl. Dahn Die KOnige der Ger-

manen H 43. m 5ff. VI 53ff. XI 45. 53. 54.

20 R. Schroder Lehrbuch der Deutschen Rechts-

geschichtes, Leipzig 1907, 103. 104 § 16, 8. 221

§ 28, 48. Diese Ansiedler waren als Gaste von
Staatswegen mehr oder weniger freiwillig ein-

geladen worden. Sie muBten untergebracht werden,

und die Pflicht, die Obrigkeit zu unterstuteen,

war, wie es scheint, auch in diesem Falle nur
die Anwendung einer althergebrachten rOmischen
Gewohnheit. Da die Hoflhung, die ungebetenen
Gaste wieder loszuwerden, fehlte, so verschleierte

30 der Name H. die wahre Sachlage, die schlieBlich

den Gast in einen Herrn des ihm zugewiesenen
Gebietes verwandelte. Hierdurch wurde zwangs-
weise die Grundlage eines freundlichen Zusammen-
lebens , sowie einer Verschmelzung verschiedener

Volker geschaffen; vgl. Dahn a. a. 0. XI 53.

H. war hierbei nur noch ein Name fur die Auf-
nahme Fremder in den eigenen Herrschaftskreis

;

vgl. Du Cange Glossarium s. hospes hospitia —
das Wort wird zuweilen sogar fttr ein Haus ver-

40 wendet; vgl. DuCanges. hospitalis vel hospitals,

hospitalium — xenodoehium. SchlieBlich wurden
sogar der freie Zinsmann und der Pachter in

einem ahnlichen Sinne Aosp*<6s genannt, Schroder
a. a. 0. § 42, 79, und selbst die Steuereinnehmer,
die sich in der pflichtigen Gemeinde ansassig

gemacht hatten, Du Cange s. hospes mutarius.

Literatur: Mommsen Rom. Forschungen I a

1864, 319ff.; ROmisches St.-R. 1^ 540. m 65, 1.

602. 1152. Marquardt-Mau Das Privatleben

50 der ROmer I 2
, Leipzig 1886, 196ff. v. Jhering

Deutsche Rundschau LI 1887. 357—397; Vorge-
schichte der Indo-Europaer, Leipzig 1894, 275.

Voigt Die XII Tafeln, Leipzig 1883 I 573 nr. 5.

Landucci Storia del diritto Romano 2 1898, 373

(§ 119, 8). 386 (§ 123, 2). 608 (§ 283, 3). 611
(§285, 5). Costa Corso di storia del diritto Rom.
I. Bologna 1901, 174. 386. [R. Leonhard.]

Hostanes s. Ostanes.
Hostia, das Opfertier im rOmischen Gottes-

60 dienste. Schon in dem altesten rOmischen Staats-

kalender finden sich Tieropfer, wenn auch spater-

hin mit Bestimmtheit behauptet wurde, dao sie

in so fraher Zeit nicht stattgefunden haben; an
dem Feste der Fordicidia (a. o. Bd. VI S. 2853)
wurden x. B. zu Ehren der Gcttin Tellus trichtige

Kuhe (fordae bovet) gesehlaehtet NatuigemaB
traten jedoch diese Opfsr im Privatkult (una such
im Staatskult). dem Chaiakter des rOmischen Volkes

79
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als Hirten- und Bauernvolk entsprechend, hinter

den gewOhnlichen Opfern an Naturalien zuriick

und fanden nur bei bestimmten Gelegenheiten, so

bei Lustrationen des Feldes xmd Suhn- oder Pia-

kularopfern statt. Das gebrauchlichste Opfertier

des Privatkultes war das Schwein, weil es am
billigsten war. Die Staatsopfer unterschieden sich

von den hauslichen nnr durch die Qualitat und
Quantitat; die bescheidenen unblutigen Opfer-

gaben des Privatkultus traten hinter den Tier-

opfern zurfick. Von Opfertieren wurde das Schwein

fast ganz verschmaht (nur bei den Arvalbriidern

wurde es als Piakularopfer verwandt), daB genus
ovillum und boviUum (die Scheidung in hostiae

und victimae deckt sich keineswegs v6llig damit)

trat an seine Stelle; innerhalb dieser beiden genera

unterschied man dem Alter {maiores-lactentes)

und dem Geschleehte nach. Von auBerst wichtiger

Bedeutung war die richtige Wahl des Opfertieres

fur jede Gottheit und in jedem Falle, weil sonst

das Opfer alle Wirksamkeit verlor; dnrch die

Sakralsatzungen des betreffenden Eultus war sie

fur die regelmaBigen Opferhandlungeu (die saera

sollemnia) genau bestimmt. Man folgte dabei dem
Grundsatze, daB mannlichen Gottheiten m&nnliche,

weiblichen weibliche Tiere geopfert wurden, und
suchte ferner die Beschaffenheit des Tieres in ge-

wissen Einklang mit dem Wesen der Gottheit zu
bringen; so wurden den Himmelsgottheiten Iup-

piter und Iuno schneeweiBe Opfertiere, den chtho-

nischen Gottheiten dunkle, den Gottheiten des

Feuers rote geschlachtet ; Tellus und Ceres, die

Gottinnen der Fruchtbarkeit, erhielten trachtige

Tiere u. dgl. mehr. Gewisse Gottheiten hatten

ihrem Charakter nach Vorliebe fur bestimmte
Opfertiere, die irgend eine Beziehnng zu ihnen

aufwiesen, so wenn dem Mars als Eriegsgott ein

Pferdeopfer oder der Iuno als Gottin der weib-

lichen Empfangnis Ziegenbock und Ziege darge-

bracht wurden. Bei den Lustrationen machte sich

eine Steigerung der Opfergaben geltend, um der

Bitte nm die gOttliche Gnade mehr Wirksamkeit
zu verleihen; so fand bei der Lustration der Bur-
ger beim Census oder vor der Schlacht zu Bhren
des Mars das groBe Opfer der SuoTetaurilia (oder

Solitanrilia : Schwein, Schaf und Rind) statt

Ebenso war bei den Opfern, die durch Prodigien

veranlaBt waren, die Zahl der Tiere (meistens

hostiae maiores) sehr groB: alle in Betracht

kommenden Gotter wurden berflcksichtigt. Be-

scheidener waren die Piakularopfer; war namlich
bei der Opferhandlnng ein piaeulum begangen
worden, so wurde das Opfer wiederholt {hostia

suceidanea), falls nicht imSakralgesetz eine andere

Strafe vorgesehen war.

Die eigentliche Opferhandlnng vollzog sich

folgendermaBen. Vor dem Opfer erfolgte eine

sorgfaltige Prufung des Opfertieres (probatio);

es muBte purus sein , <L h. tadellos und noch
nicht im Dienst des Menschen verwandt, wie
auch der Opfernde selber an Leib und Seele rein

sein muBte. Auch durfte es nicht den Anschein
erweeken, als ob das Tier zum Altare geschleppt
oder getragen werde; Zwang ist der Gottheit
verhafit. Unter Vorantritt der Prierter wurde es

mit Stirnbinden {infuiae) und Bandera {vittae)

geschmfickt ram Altar gefohrt. Wahrend dei
gaasen Opferhandrong, die gtets mit Gebet rer-

bunden war, herrschte tiefes Schweigen; ein

Fletenspieler spielte dazu auf seinem Instrument;

der Opfernde hatte sein Haupt verhiillt. Vor
dem eigentlichen Opfer wurde Weihrauch und
Wein auf einem Herd neben dem Altar (foculus)

gespendet und das Opfertier mit Wein besprengt

una mit gesalzenem Speltschrot {mola salsa) be-

strent (sog. immolatio). Dann erfolgte die Totung,

die in historischer Zeit durch die Gehilfen des

10 Opfernden (die victimarii), nicht mehr durch ihn

selber, vollzogen wnrde. Bei alien Opferarten er-

hielt die Gottheit nur die exta (Leber, Galle,

Lunge, Herz, Netzhaut), die in genau vorge-

schriehener Weise znbereitet, unter Beifugung von

andem Fleischstncken {augmenta und magmenta)
anf dem Altare verbrannt wurden {exta reddere

oder porrieere); bei Opfern auf Scniffen wurden
sie roh ins Meer geworfen. Wahrend der Schlach-

tnng fand eine sorgfaltige Untersuchung der exta

20 statt {exta inspieere); zeigte sich irgend etwas

Abnormes, war das ganze Opfer umsonst. Das
gnnstige Resultat nannte man litatio. Die Eunst
der Ertispizin, d. h. der Eingeweideschau zum
Zwecke der Weissagung kiinftiger Geschehnisse

war dem rOmischen Gottesdienst ursprunglich

fremd; sie wurde aus Etrurien eingeftthrt und
von den haruspiees besorgt, die erst mit dem
Ausgang des 3. Jhdts. v. Chr. bei bestimmten
Staatsopfern zu Bate gezogen wurden. Nach dem

30 Verbrennen der exta wurde der Kest (die viscera)

bei Privatopfern von dem Opfernden und seinen

Gasten, bei staatlichen von den Priestern verzehrt;

Verteilungen an das Volk wurden erst in spaterer

Zeit flblich.

Weiteres s. bei Lflbbert Commentationes

pontificates 107ff. Marquardt ROm. St-V. HI
169ff. Henzen Acta fratr. Arval. 22ff. 92ff.

Erause De Romanorum hostiis, Marburg. Wis-
s ow a Eel. u. Eult d. Rom.2 409ff. [Herb. Meyer.]

40 Hostilla, heute Ostiglia am linken Poufer,

siidOstlich von Verona, zu dessen Stadtgebiet

es nach Tac. hist,m 9 gehorte und von dem es

nach der Tab. Pent. XXXIII m. p., nach dem
Itin. Ant. 282 XXX m. p. entfemt ist (Luftlinie

44 km). Wichtig als Bruckenkopf auf der Strafie

von Verona beziehungsweise Mantua nach Bononia

(Tab. Pent. Itin. Ant. a. 0.) und als Station der

Poschiffahrt (Tab. Pent. Ab HostUia per Padum,
einem Strich beigeschrieben, der nach Ravenna

50 ffihrt. Cassiod. var. LT 31) wird es mehrmals an-

laBlich der Eriegsereignisse 69 n. Chr. erw&hnt:

Tac. hist. H 100. IH 9. 14. 21. 40. Plin. XXI
73 weiB von einer sonderbaren Art des Bienen-

zuchtbetriebs in H. zu erzahlen. Tiber Funde be-

richten Not. d. scavi 1878, 225. 1881, 82. 1884,

289. [Weiss.]

Hostili* basilic* in Rom, erwahnt bei der

Aufzahlung der Basiliken von Pol. Silv. Not. urb.

chron. I 545 {Mia, Ulpia, Pauli, Bostilia,

60 Neptuni, Constantini, Maihidie, Marcianae, va-

eessusaUaria [= easeellaria]
, floseeOaria et

Claudi) an Stelle der im Regionsverzeichnis (Regio

VUI) erwahnten Basilica vestUia. Hire Lage ist

unbekannt [GalL]

HoatOia earte, vgL Hulsen Art. Curia o.

Bd. IV S. 1821S. (Curia Hostflia); dun Richter
Topographie der Stadt Rom» (1901) 941 and
97t^ [GalL]
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Hostilianus. 1) Philosoph, wurde im J. 74
n. Chr. oder kurz vorher von Vespasian auf eine

Insel verbannt, Dio esc. LXVI 13, 2 (im Text des Xi-
philinus ist das erstemal X)ardiav6v, darauf X)axl-

hoe uberliefert; daher stellt Boiasevain z. St.

den Namen H. her). Die Lesung Boissevains
erhalt eine Stutze durch Buechelers Vermn-
tung (Rh. Mus. 1908, 194), daB H. mit dem stoi-

schen Philosophen C. Tntdlius Hostilianus iden-

tisch ist, s. unter Tutilius.
2) Einen Severus Hostilianus nennt Zonar.

XII 18 p. 130 Dind. Ill als Kaiser, der nach
dem Tode Gordians HI. im J. 244 die Herrschaft
errang, aber bald darnach starb, worauf M. Iulius

Philippus zur Regierung kam. Diese Erzahlung
ist auBerdem nur bei Eedren. I p. 451 Bekk. (Bonn
1888) , aber in ganz verdorbener Form erhalten.

3) Beiname des Kaisers C. Valens Hostilianus
Messms Quintns, eines Sohnes des Kaisers De-
cius. [Stein.]

Hostilius. Das Alter dieses Gentalnamens
in Rom bezeugen der K5nig Tnllus Hostilius,

die Curia Hostilia, die Lares Hostilii, die G5ttin
Hostilina (s. die betr. Artikel). Die romischen
Gelehrten machten seinen altesten TrSger Nr. 4
aum Gefahrten des Stadtgrflnders. In geschicht-

licher Zeit hat sich das plebeische Geschlecht
nur im 2. Jhdt. einer kurzen Blfite zu erfreuen
gehabt in den drei Familien der Catones und

4) Hostius oder Hostius Hostilius, GroBvater
des KOnigs Tullus Hostilius, war nach Liv. I 12,
2 (vgl. Aur. Vict, de vir. ill. 2, 7) Anffihrcr der
Romer in der Schlacht gegen die Sabiner, die
wegen des Frauenraubes gegen Rom gezogen waren.
Er fiel tapfer kampfend, sein Tod fuhrte beinahe
zu einer Niederlage der ROmeT. Auf Veranlassung
des Romulus und des Titus Tatius wurde er nach
Dion. Hal. HI 1 an einer bevorzugten Stelle des

10 Forums, d. h. der Stelle, wo die Schlacht statt-
fand und H. fiel {in infima arce Liv. I 22, 1)
beigesetzt; sein vermutlich noch in spateren Zei-
ten JbekannteB Grab war durch eine lobende In-
schrift kenntlich. Die Namensform schwankt,
neben Hostius Hostilius (Liv. Aur. Vict.) findet
sich bloB Hostilius bei Pint. Rom. 14. 18. Dion.
Hal. Ill 1 ; Hostus Hostilius bei Macrob. I 6, 16.
Plin. n. h. XVI 11. H. , ein wohlhabender und
vomehmer Mann, war nach Dionys aus Medullia,

20 einer albanischen Eolonie im Sabinergebirge, die
sich dem Romulns ergeben hatte (Dion. Hal. H
36), nach Rom flbergesiedelt und hatte die Her-
silia, Tochter des Sabiners Hersilios (s. d.), ge-
heiratet. Nicht nur gegen die Sabiner, sondern
auch in anderen Eriegen stand er Romulus treu
zur Seite. Bei seinem Tode hinterlieB er einen
einzigen Enaben, der spater der Vater des KOnigs
Tullus Hostilius wurde. Mit Dionye stimmt
Plutarch Rom. 18 ftberein, der c. 14 darauf hin-

Tubuli, die es bis zur Praetur, und der Mancini, 30 weist, daB nach einer anderen ttberlieferung Her-
die es bis zum Consulat brachten; alle drei be-

schrankten sich, soviel wir sehen, auf die drei

Vornamen A. C. L., hatten also nur wenige Kin-
der und waren im 1. Jhdt. ausgestorben (vgl.

Nr. 11). Die Sasernae unter Caesar (Nr. 17ff.)

haben nichts mit ihnen zu tun und kamen viel-

leicht aus Oberitalien. Vibei Beziehungen von
Hostiliern zu Apulien vgL Nr. 5. 8. 10. 11.

1) Hostilius, ein Jurist aus dem Ende des

silia nicht des H., sondem des Romulus Gattin
gewesen sei. Abweichend davon berichtet Macrob.
I 6, 16, Hersilia sei zugleich mit ihrer Tochter
geraubt und von Romulus einem Manne aus lati-

nischem Gebiete, der das von ihm errichtete Asyl
aufgesucht hatte, vermahlt worden. Sie habe als

erste von alien Geraubten einem Kinde das Leben
gegeben; der Enabe habe, weil er als erster in
hostioo geboren sei, von seiner Mutter den Namen

2. Jhdts. v. Chr., der sich mit dem Erbrecht be- 40 Hostus Hostilius bekommen. Romulus habe ge
maB einem vorher gegebenen Versprechen diesem
eraten Neubflrger eine goldene Bulla und die Ab-
zeichen der Praetezta geschenkt. Plin. n. h. XVI
11 berichtet, Romulus habe den H., den GroB-
vater des KOnigs, mit einer Lanbkrone geehrt, da
er bei dem Eampfe um Fidenae zuerat in die

Stadt eingedrungen sei; eine vereinzelt stehende
Nachricht, die schon aus zeitlichen Grfmden mit
den vorher aufgezahlten nicht in Einklang ge-

faBt zn haben scheint {Hostilianae actiones zi-

tiert von Cic. de or. I 245; Zeit des Dialogs
663= 91).

2) Hostilius. Cicero ad Hostilium wird von
Charisius p. 110, 1 und 142, 7 Eeil fur den
Akknsativ requietem angefuhrt; ein H. als Eorre-
spondent Ciceros ist freilieh nicht bekannt, aber
die Andernng Cic. ad Metellum und die Be-
ziehung auf einen Brief des Lucceius bei Cic. ad
fam. V {ad Q. Metellum) 14, 1 ist willkurlich, 50 bracht werden kann. Vielfach sieht man in H.
zumal da dort die Hss. requiem bieten, wahrend
Cicero fin. V 54; leg. n 2. 29 wirklich requietem
geschrieben hat.

3) C. Hostilius nahm znsammen mit dem
Praetorier C. Decimius 586 = 168 an der von
dem Consular C. Popillius Laenae gefahrten Ge-
sandtschaft teiL die dem Vordringen des ESnigs
Antiochos Epiphanes in Agypten Einhah gebot
<Liv. XLIV 19, 13. 29, 1). Bei der Wichtigkeit

den in spaterer Zeit angenommenen Stammesheros
eines zugewanderten Teiles der altesten rOmischen
Gemeinde, worauf derName (Walde Et. Worterb. 8

370) und die Entsprechung Ramnes-Romulus,
Tiroes- Titus Tatius zu weisen scheint. G. Fr.

SchoemannDe Tullo Hostilio rege Romanorum
(Opusc. acad. Berlin 1856. 1 18—49) sueht nach-
zuweisen, daB BL wie sein koniglicher Enkel als

ein Etrusker und der AnftLhrer der als Etrusker
dieser Mission kann man vielleicht auch in H. 60 zu erklarenden Luceres zu denken sei. Seine Be-
einen Senator hSheren Ranges sehen, nach Weis-
senborns Vennutung (z. d. St.) einen der
Praetoren von 584:= 170, deren Wahl in der
groBen Lfieke hinter Liv. XLiTI 3, 7 ausgefallen
ist, and mflglieherweise einen Tubulus, der rich
swisehen die Praetoren C. von 545= 200 (Nr. 25)
und L. von 612 as 142 (Nr.26) ale das fehlende
Mittelglied passend einfflgen lieBe. [MtUuer.]

weisfuhrung, die von der Ahnlichkeit der Rollen
ausgeht, die H. und der Fuhrer der Etrusker
(Uiomno) im Eampfe der ROmer gegen die Sabi-

ner gespielt haben sollen (Liv. 1 12, 2; Dion. HaL
II 42. Ill 1), und mit kohnen Etyniologien ar-

beitet, ist ebensowenig ttbenengend wie seine
Ansieht, daB H. und sein Enkel urspranglich sis
dieeelbe Person aufzufassen seien (S. 38f.) Lange
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Rem. Alt. 3 I 85 (und nach ihm Steuding bei

Roscher Myth. Lex. I 2752) setzt die Luceres mit

den nach Rom verpflanzten Albanern gleich; diese

Verpflanzung sei zu der Zeit erfolgt, welche durch

Tullus Hostilius reprasentiert werde. In H. sieht

er den Ansatz zu einem Heros eponymos der Luce-

res. Abgesehen davon, daB die Bedeutung der Luce-

res trotz aller Versuche noch Dicht geniigend sicher-

gestellt ist, mufi hervorgehoben werden, daB in

der Cberlieferung H. nirgends in Beziehung zu

den Luceres gesetzt wird. Auch daB nach der be-

stimmten Aussage des Dion. Hal. HI 1 H. nicht aus

Alba, sondern aus dem albanisch-romischen Me-

dullia stammte, ware verwunderlich, wenn H. als

mythischer Stammvater der albanischen Gemeinde

in Eom zu gelten hatte. Eine bestimmte Er-

klarung diirfte, wie so oft bei den Personen der

romischen Sagen, nicht mOglich sein. [Boehm.]

In der Gestaltung der Geschichte des H., fur

die oben die Belege angegeben Bind, haben an-

scheinend Annalistik und Altertumsiorschung

verschiedene Wege eingeschlagen. Fiir die Anna-

listen war H. nur ein Gefahrte des Romulus im
Sabinerkriege, wo er den Heldentod fand (Liv.

Auct. de vir. ill 2, 7 [vgl. 4, 1 mit Verwechs-

lung -von Grofivater und Enkel]. Plut. Rom.
18, 8), fiir die Antiquare erstens Gemahl der

Hersilia (vetustatis peritissimi bei Macrob. und
Nebenquellen bei Plut. Rom. 14, 15. 18, 9) und
zweitens Helfei des Romulus auch nach dem
Sabinerkriege, zumal gegen Fidenae (Plin.).

Diese antiquarische Tradition geht auf Varro

zuriick, und ihr steht auch Dionys nahe; er er-

wahnt den H. in der Geschichte des Romulus
tiberhaupt nicht, gibt aber in 1, 2 eine zu-

sammenhangende Lebensbeschreibung, die sowohl

die Ehe mit Hersilia wie den friedlichen Tod
nach vielen tapfern Taten bietet; aber der anna-

listischen Darstellung zuliebe laBt er den Fide-

natenkrieg beiseite und hebt den Sabinerkrieg

hervor; seine Berufung auf Grabmal und Grab-

schrift des Helden ist fiir ihn und fiir die Art

seiner Quelle charakteristisch. Die ganze Gestalt

des H. ist meines Erachtens ledighch erfunden,

urn die RechtmaBigkeit des dritten romischen

Konigs nachzuweisen. Wollte man einen genea-

logischen Zusammenhang zwischen dem kriege-

rischen Tullus und dem kriegerischen Stadt-

grunder Romulus herstellen, so muBte man ihn

zu dessen Enkel machen, wie seinen Nachfolger

Ancus zum Enkel des friedlichen Numa. Zu be-

stimmten Modifikationen der nachstliegenden An-

nahme notigte aber die vorliegende Tradition,

auBer der Verschiedenheit der Namen die Un-
moglichkeit, wie dem Numa einen Sohn, so dem
Romulus uberhaupt irgend welche Kinder zuzu-

schreiben. Ferner bot die Sage als neben Romu-
lus stehend den Tatius; folglich muBte noch v o r

dessen Auftreten der als Grofivater des Tullus

frei geschaSene Gefahrte des Romulus H. wieder

verschwinden, also im Sabinerkriege fallen.

Jfinger als diese schon von den altesten Anna-
listen aufgebrachte oder aufgezeichnete Erz&h-
lung dfirften die antiquarischen Kombinationen
sein. Dabei erinnert die Angabe, H. sei aus-
gezeichnet worden, quod Pidenam primus tnm-
pisset (Plin. n. h. XVI 11), auffallend an den
Ansproch auf Auszeichnnng, den L. Hostilius

Mancinus Nr. 16 tatsachlich damit begriindete,

er sei es gewesen, qui primus Carthaginem in-

ruperat (Plin. n. h. XXXV 23, s. u.); in der Zeit

dieses H., als das Hostilische Geschlecht am
meisten in Brute stand, ist gewiB die Tradition

fiber den altesten Ahnherrn dieses Geschlechts

ausgebildet worden. Eine Erweiterung der anti-

quarischen Hypothesen ist die Notiz des Macro-

bius, daB der Vater des Tullus Hostilius als der

lOerste romische Enabe, der gewissermaBen einen

Sohn des Romulus vertrat, zuerst die Ehren-

zeichen der romischen Knaben, Bulla aurea und
Praetexta empfangen habe. Die sonst allgemein

angenommene (vgl. constat bei Plin. n. h. XXXIII
10. Auct. de vir ill. 6, 9) und von Macrob. selbst

vorher (Sat. I 6, 8) angenommene Meinung
schrieb -die Einfuhrung dieser Insignien dem
alteren Tarquinius zu; sie wird auch von Plut.

quaest. Rom. 101 bevorzugt, der wie Macrob.

20beide Ansichten kennt, doch die den H. betref-

fende nur kurz andeutet (im zipfj zcBv ijjwia-

ofthcov yvvaixav). Vielleicht ist die verbreitetere

Ansicht auch die altere; vielleicht aber ist sie

erst von Gelehrten, die Beweise fiir die etrus-

kische Herkunft der Tarquinier sammelten zur

Korrektur der anderen naiveren aufgestellt und
mit Erfolg verfochten worden. Eine Bulla aurea

mit der Aufschrift Host(us) Hos(tilius), die die

Angabe des Macrobius zu best&tigen scheint (o.

30 Bd. Ill S. 1050, 27ff.; Abb. jetzt auch bei Bliim-

ner Die rom. Privataltertfimer [Mfinchen 1911]

306), ist nach dem Urteil eines ausgezeichneten

Kenners antiker Eleinkunst nicht ganz fiber den

Verdacht der Falschung erhaben (D r e s s e 1 zu

CIL XV 7066). [Miinzer.]

5) M. Hostilius ffihrte auf Ersuchen der Ein-

wohner von Salapia in Apulien und mit Genehmi-
gung des romischen Senates und Volkes die Ver-

legung der Stadt Salapia aus ihrer ungesunden
40Lage in den Siimpfen an eine gfinstigere, vier

Meilen entfernte Stelle mit bestem Erfolge durch
(Vitruv. I 4, 12, vgl. N i s s e n Ital. Landeskunde
II 849). Salapia gehrirt zu den apulischen Ge-
meinden, die zu Hannibal abgefallen waren, und
zu der Kommission, die mit der Verteilung des

zur Strafe des Abfalls eingezogenen apulischen

Landes beauftragt wurde, gehfirten zwei Hosti-

lier, die Catonen Nr. 8 und 10. Vielleicht be-

steht zwischen ihren Personlichkeiten und ihrer

50Tatigkeit in Apulien und zwischen der Person-

lichkeit und TStigkeit dieses M. Hostilius ein

Zusammenhang.
6) M. Hostilius, M. f. Vel(ina tribu), gehBrte

664= 90 zum Consilium des Cn. Pompeins
Strabo vor Asculum Picenum (Bull. com. XXXVI
170). Verwandtschaft oder Identitat mit Nr. 5
ist nicht unmSglich, weil M. sonst bei den Hosti-

liern der republikanischen Zeit nicht vorkommt.

7) Tullus Hostilius, einer der Genossen des
60 M. Antonius im Lagei vor Mutina und desig-

nierter Volkstribun 711 = 43, der seinen fruhe-

ren Feldherrn, vielleicht Dee. Brutus, verlassen

hatte (Cic Phil. XIII 26, aus Mangel an sonsti-

gen Naehriehten nicht ganz klar). [Mflnzer.]

8) BL, Mimendichter, von Tertullian. apologet.

15 (I 171 ed. Oehler) unter denjenigen er-

wahnt, die in ihren Stucken die Gotter lacher-

lich machen.
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9) Hostilius, Dio exc. LXVI 13, 2, s. Hosti-
lianus Nr. 1. [Stein.]

10) A. Hostilius Cato wurde Praetor 547 =
207 zusammen mit seinem Bruder L. Nr. 12 und
erhielt Sardinien als Provinz (Liv. XXVII 35, 1.

36, llf. XXVIII 10, 14); wiederum mit seinem
Bruder war er unter den Decemvirn, die 553=
201 zur Vermessung und Verteilung des einge-

zogenen apulischen und samnitischen Gebiets

mit Vornamen und Geschlechtsnamen nennt (CIL
I 593= VI 1299; vgl. 31590= D e s s a u 5800),

und L. Hostilius Dasianus inquies animi lautet

ein Fragment (55 Maurenbr.) aus dem vierten

Buche der Historien Sallusts, das die Geschichte
von 682= 72 und den nachsten Jahren enthielt.

Hostilier kommen sonst in dieser Zeit kaum vor
(ein L. Hostilius allerdings auch etwa gleich-

zeit_ig_auf Delos Bull. hell. XXXI 462; vgl.

bestellt wurden (Liv. XXXI 4, 3), und endlich 10 XXXVI 44), und ,unruhige Geister' gelangten
564 = 190 unter den Legaten, die dem L. Scipio

in den Krieg gegen Antiochos folgten. Beide
Hostilier wurden dann nach der von Falschungen
wimmelnden Darstellung des Valerius Antias
gleich Scipio im J. 567= 187 wegen Unter-

schleifs vor Gericht gestellt, A. in der Tat ver-

urteilt, L. dagegen freigesprochen (Liv. XXXVIII
55, 4—8. 58, 1; vgl. o. Bd. IV S. 1475ff.).

11) C. Hostilius Cato, ist nach der schon

gerade damals oft zum Tribunat, weil urn die

Wiederherstellung der alten Macht des Amtes ge-

kampft wurde; also kann das Sallustfragment

auf den Tribunen L. Hostilius bezogen und Dasi-

anus als dessen Cognomen angesehen werden.
Die von Maurenbrecher zu dem Fragment ange-

merkte Notiz bei Schol. Gronov. p. 383 Or.= 331
Stangl fiber den von Cicero (Verr. act. I 6; vgl. 1.

I 30) nicht mit Namen genannten Mann, der im
friiher von C a v e d o n i (vgl. M om m s e n Rom. 20 J. 684= 70 einen Statthalter von Achaia wegen
Munzwesen 518f. nr. 94) und neuerdings wieder
von C i c h o r i u s (Untersuch. zu Lucilius 249

—

251) vertretenen Ansicht der Miinzmeister C.

Cato, der um 604= 150 Denare schlug (Momm-
sen a. O. Babelon Monn. de la rep. rom.
II 367f.) und sonst fur einen C. P o r c i u s Cato
gehalten wird, was Schwierigkeiten macht. Sehr
scharfsinnig hat Cichorius a. O. in dem stark

verderbten Luciliusfragment I 76f. Marx (hosti

Erpressungen belangen wollte: qnidam Dasia-

num, alii Pisonem dieunt, beweist, dafi Dasia-

nus als eine politische PersSnlichkeit dieser Jahre
bekannt war. Der Beiname erinnert an den Na-
men Dasius, und dessen Trager waren in alter

Zeit die angesehensten Leute in Salapia und den
benachbarten Gegenden Apuliens (s. o. Bd. IV
S 2218f.), in denselben Gegenden, zu denen seit

dem Ende des Hannibalischen Krieges auch ein

libus . . . catax) die Erwahnung eines Hostilius 30 Zweig der Hostilier, die Catonen, nahe Bezie-

Cato vermutet, den er mit diesem Miinzmeister
identifiziert und fiir einen Enkel eines der beiden
Bruder Nr. 10 und 12 halt. Man kann dies an-

nehmen, auch wenn man den Vornamen O. bei

den alteren Hostilii Catones nicht gelten laBt.

12) L. Hostilius Cato, wird stets zusammen
mit A. Hostilius Cato Nr. 10 genannt, weil er

alle Amter zusammen mit diesem, der jedenfalls

sein Bruder war, bekleidete; er war 547 = 207

hungen hatte (vgl. Nr. 10, 12 sowie 5). Vielleicht

hatten sich diese, als sie etwa hundert Jahre
spater vor dem Aussterben standen, von dort

einen Dasier als Adoptivsohn geholt, der deshalb

Hostilius Dasianus hiefi; vielleicht aber bestan-

den zwischen beiden Familien noch andere und
altere Zusammenhange, denn in der einzigen

messapischen Inschrift aus Brundisium (M o m m-
sen tJnterital. Dialekte 60 Taf. V = Fabretti

Praetor, und zwar zugleich urbanus und pere- 40 Clltal. 2959 Z. 5; vgl. Deecke Rhein. Mus.
grinus, hatte auch das Dankfest fur den Sieg
von Sena anzuordnen, wurde 553= 201 Decem-
vir fiir die Ackerverteilungen, diente 564= 190
und im folgenden Jahre als Legat unter L. Sci-

pio in Asien und wurde nach Antias 567 = 187
mit diesem und seinen Unterfeldherren wegen
TJnterschleifs angeklagt, aber freigesprochen. Sein
Vorname lautet in den Liviushandschriften ver-

schieden, an den Stellender dritten Dekade fiber die

XXXVII 390. XL 137) findet sich dcr Genitiv
eines Mannernamens daztas vos&ellihi, d. h. doch
wohl Dasii Hostilii. [Miinzer.]

14) Hostilius Firminus, Legatus des Proconsuls

von Afrika Marius Priscus, war in dessen ProzeB
verwickelt, der im Janner 100 n. Chr. im Senat
entschieden wurde. Es wurde ihm nachgewiesen,

daB er seinen Proconsul bei den unsauberen
Handeln unterstiitzt und sich bei dessen Bestecher

Praetur einmal T. (XXVII 35, 1) und zweimal C. 50 Flavins Marcianus 50000 Denare ausbedungen
(ebd. 36, 11. 51, 8, an beiden Stellen ohne Cogno-
men), an denen der vierten Dekade fiber das De-
cemvirat (XXXI 4, 3) und fiber den ProzeB
(XXXVin 55, 5 zweimal) dagegen L. Falls man
nicht zwei verschiedene Brfider des A. Cato an-

nehmen will, von denen der eine sein Eollege
in der Praetur und der andere sein Eollege in

den ubrigen Amtern war, so wird man mit
.Mom m sen (Rom. Munzwesen 519 Anm. 174)

hatte; auBerdem hatte er auf eigene Faust 10
Millionen Sesterzien empfangen unter dem Titel

eines ,Pomadengeldes, welcher zu der Lebensart

des immer geschniegelten und geleckten Herrn gut
paBte' (Plin. ep. II 11, 23f.). Das Urteil lautete

auf AusschlieBung von der Losung der Provinzen
Plin. a. O. 12, Iff. Mommsen Hist. Schr. I (Ges.

Schr, IT) 37-1. 376ft. 426.

15) L. Hostilius Ha , c(larissimus) pfuer),

der tlberlieferung der vierten Dekade den Vorzug 60 bekannt aus der Inschrift seines Sarkophags CIL
geben, da der Name des Praetors von 547= 207
renehieden gegeben wird, und da in denselben
Abechnitten mehrfach ein Propraetor C. Hosti-
lius, namlich Tubulus Nr. 25 genannt wild, mit
den dieser leieht verweehseh werden konnte.

1*) L. Hostilius Dasianus. L. HotHlau war
Volkstribun im J. 682= 72 nach einer Inschrift,

die nenn ron den zehn Tribunen dieses Jahres

VI 31715. [Kadlec.]

lftff.) Hostilii Mancini. Da auf den jetzt vor-

liegenden Bruehstucken der Fasti Cap. bei den
Namen der drei Consuln aus dieser Familie die

Filiation erhalten ist, lifit sich die genealogische

Verbindung zwischen samtliehen uns bekannten
Mandni leieht herstellen:
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A. Hostilius

(Mancinus?)
,i

19* L. Hostilius

Mancinus

t 537 = 217
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L. Hostilius

Mancinus

16. A. Hostilius

Mancinus
pr. 574 = 180
cos. 584 = 170

I

20. L. Hostilius 17. A. Hostilius 18. C. Hostilius

Mancinus Mancinus Mancinus

pr. tot 606= 148 aed. cur. um pr. um 606 = 148

cos. 609 = 145 604 = 150 cos. 617 = 137.

16) A. Hostilius Mancinus, Sohn eines L.

urd Enkel eines A. (Fasti Cap.), war Praetor

urbanus 574= 130 (Liv. XL 85, 2. 8) und Con-

sul 584=170 (Fasti Cap. SC. de Thisb. IG
VII 2225 = Foucart Mem. de l'acad. des

inscr. 1906, XXXVII 2, 336 Z. 40ff. Chronogr.

Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Hieron. zu Euseb.

chron. II 129q Schoene= Suet. p. 36, 6 Reifler-

sch.). Er erhielt in diesem Jahre Makedonien

und den Krieg gegen K6nig Perseus ttbertragen,

doch ist von seiner Tatigkeit kein deutliches

Bild zu gewinnen, da die Geschichte des Jahres

bei Livius zum grofien Teil verloren ist. Auf
der Reise zum Heere nach Thessalien suchten

ihn die abgefallenen Epiroten verraterischerweise

gefangen zu nehmen, doch entging er der Gefahr,

indem er einen andern Weg wahlte (Polyb.

XXVII 16, 1—6. Diod. XXX 5 a). Er scheint

sich im ganzen auf die Verteidigung gegen den

Konig und auf die Befestigung des romischen

Einflusses in Griechenland beschrankt zu haben
(Liv. XLIII 4, 9f. 5, 1. 6, 10. 14. 9, 6. Vgl. SC.

de Thisb. a. O.) und bezog schlieBlich die Winter-

quartiere in Thessalien (Polyb. XXVIII 3, 1.

Liv. XLIII 17, 9. XLIV 1, 5), nachdem seine

Versuche, von hier aus in Makedonien einzufallen,

mifilungen waren (Plut. Aem. Paull. 9, 3 unge-

nau: x&v vnaux&v X>azlhov, wie sich aus Liv.

XLIV 2, 6 ergibt). Im Friihjahr 585=169
wurde er von seinem Nachfolger im Consulat

Q. Marcius Philippus abgelost, und bei dieser

Gelegenheit stellt ihm Polybios, der Gewahrs-
mann des Livius XLIV 1, 5—8, das Zeugnis

aus, daB er zwar keine glanzenden Wafientaten

aufzuweisen, aber die Zucht im Heere wiederher-

gestellt und das Verhaltnis zu den Bundesge-

nossen freundlich und fruchthar gestaltet hatte.

17) A. Hostilius Mancinus. Zwei Anekdoten
beziehen sich gewiB auf dieselbe Personlichkeit,

wie auch J. Seidel Fasti aedilicii [Diss. Breslau

1908] 78 bereits vermutet, aber nicht niher aus-

gefiihrt hat. Nach Ateius Capito (coniectanea

Vin bei Gell. IV 14, Iff.) klagte ein curulischer

Aedil A. Hostilius Mancinus one Hetire Mani-
lla beim Volke an, weil er von ihr aus dem
obern Stockwerk des Hauses mit Steinen ge-

worfen und verwundet worden sei; er zeigte auch
seine Wunde, wurde aber auf Antrag der Tri-

bunen mit seiner Klage abgewiesen, weil Manilia

aussagte, daB er Ton einem Zeehgelage an ihr

Han* gekommen and erst, als er den verweiger-

vertrieben worden sei. Ein ofter angefuhrter

Witz des alten Cato bezieht sich auf die drei

Gesandten, die 605= 149 zur Schlichtung von

Streitigkeiten im bithynischen Konigshause nach

Asien geschickt wurden; der eine von den Ge-

sandten litt an Podagra, der zweite hatte den

Kopf voll Lochern und Beulen, weil ihm ein

Dachziegel darauf gefallen war, und der dritte

gait fur sehr beschrankt; deshalb sagte Cato,

10 diese Gesandtschaft habe weder FiiBe noch Kopf
noch Herz. Von den Berichterstattern (Polyb.

XXXVII 6, 1—5. Diod. XXXII 20. Liv. ep. L;

ep. Oxyrhynch. L. Plut. Cato 9, 1. Appian Mithr.

6) geben nur Polybios, Diodor und die Livius-

epitome aus Oxyrhynchus die Namen der drei Ge-

sandten an; der erste heiBt M. Licinius, der

zweite A. Hostilius Mancinus und der dritte L.

Manlius Vulso. Alle drei waren offenbar Sena-

toren geringeren Ranges und zwar A. Hostilius

20 Mancinus kein anderer als jener kompromittierte

curulische Aedil. Denn nicht nur Name und
Zeit passen auf das beste, sondern namentlich

die eigenttimliche Verwundung; wenn Polybios

und Diodor sagen, daB ihm ein Dachziegel (xe-

QOLftls, was flbrigens auch ein Geschirr sein konnte)

auf den Kopf gefallen sei, so spricht Appian von

einem Stein, der ihn getroffen habe (rrjv xetpa-

tfv noxe M&<p nXijyek), stimmt also vollstandig

mit Ateius Capito ttberein. H. kann ein Sohn
80 von Nr. 16 und Slterer Bruder von Nr.. 18 sein.

18) C. Hostilius Mancinus, war Sohn von

Nr. 16 (A. f. L. n. Fasti Cap.; AvXov vl<k SC.

de Narthaciensibus IG IX 2, 89 = Ditten-
berger Syll.2 307) und brauchte wie dieser

etwa ein Jahrzehnt, bis er von der Praetur zum
Consulat gelangte. Als Praetor leitete er zwi-

schen 604=150 und 607=147 eine Senats-

sitzung, in der fiber die thessalischen Gemeinden
Melitaia und Narthakion verhandelt wurde (SC.

40 de Narth. a. O. Z. 8f. 82f.); offenbar war er

Praetor urbanus und Vertreter der abwesenden

Consuln, von denen ja damals der eine stets

durch den afrikanischen Krieg in Anspruch ge-

nommen wurde. Als Consul mit M. Aemilius

Lepidus Porcina (o. Bd. I S. 566 Nr. 83) erhielt

er im J. 617= 137 das diesseitige Spanien zur

Provinz (Fasti Cap. Cic. Brut. 106. Liv. ep. LV;
ep. Oxyr. LV. Obseq. 24. Oros. V 4, 19. Cas-

siod. Chronogr. Idat.; entstellt $XafUvov Chron.

50 Pasch.), wo vorher Q. Pompeiu6 den Krieg mit

den Numantinern durch einen FriedensschluB be-

endigt hatte, dem die Bestatigung versagt wurde,

und wo dann M. Popillius Laenas die Feind-

seligkeiten von neuem, aber ohne Erfolg aufge-

nommen hatte. Schon als Mancinus in Lavinium

ein Opfer darbrachte und dann wieder als er

von der ligurischen Kfiste aus in See gehen

wollte, wurde er wiederholt durch ungiinstige

Vorzeichen gewarnt (Liv. ep. LV. Val. Max.

601 6, 7. Obseq. Oros. Auct. de vir. ffl. 59, 1, der

ihn falschlich als Praetor bezeiehnet). Nach der

Ankunft in Spanien fibernahm er von Taenas

da* tot Numantia stehende Heer (Oros. V 4, 20.

Appian. lb. 79) und wurde von den Numantinern
wiederholt gesehlagen (vgL Flor. I 34, 5: feme
quoque adtuhtU eaedibus mbegentnt. Oros.: m-
felieiter proeUa euneta getsit. Pint. Ti. Or. 5, 2:
4sn^kr» uAinM* umMmc. Aimia.fi- 80: 4rrtdx&
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re Ttokldxtg). Immerhin muB die Katastrophe

ziemlich friih eingetreten sein, da cicht nur die

Ablosung des Mancinus durch seinen Kollegen

Lepidus, sondern auch dessen Unternehmungen
und seine Abberufung in das Amtsjahr beider

fallen. tTber die Katastrophe drficken sich die

meisten lateinischen Berichte ganz unbestimmt
aus (Liv. ep. LV. Val. Max. I 6, 7. Flor. Oros.

Obseq.); ausfnhrlicher ist nur Auct. dc vir. ill.

gauge bewahrt wurden (vgl. Quintil. inst. or.

VII 4, 12. Plut. 6, 1), sondern auch, daB die

Romer nichts von dem, was sie in Spanien wirk-

lich besafien, aufzugeben brauchten. Nach Flor.

I 34, 6 mufiten die Romer die Waffen abliefern;

auf einen Abzug unter dem Joch ist dagegen
aus Eutrop (IV 17, 7: fits Romani exercitus sub-

iugati; vgl. X 17, 2 und Minuc. Fel. 26, 3 von
Mancinus: sub iugum missus est et deditus) nicht

59, 1—3, dessen Darstellung in den Grundziigen 10 zu schlieBen. Wohl aber haben die Numantiner
mit denen Plutarchs und Appians wohl verein

bar ist. Uber den Grund, weshalb Mancinus das

Heer von Numantia wegfiihrte, liegen zwei ver-

sehiedene Angaben vor: nach vir. ill. wollte er,

ungestort durch die Gegner, erst wieder die ge-

lockerte Disziplin herstellen; nach Appian furch-

tete er auf Grund einer falschen Botschaft einen

Entsatzversuch der Kantabrer und Vaccaeer. Ob-

gleich Val. Max. II 7, 1 das Schicksal des Mancinus

nach den mit Pompeius gemachten Erfahrungen
beim AbschluB des Vertrages sich nicht mit dem
Eidschwur des Consuls begniigt, sondern seine

(zwanzig?) hoheren Offiziere als Sponsoren des

Vertrages ebenfalls darauf verpflichtet; insbe-

sondere hat der Quaestor des Mancinus Ti. Sem-
pronius Gracchus an dem ganzen Abkommen
einen bedeutenden Anteil gehabt, zumal da er

von seinem Vater her und um seiner selbst willen
alsneglectaedisciplitiaemilitarisindiciumbeti&eh- 20 in Spanien hohes Ansehen genoB (vgl. besonders
tet, hat doch Mancinus nicht mitUnrechtdieSchuld
an der schlechten Zucht im Heere dem Pompeius
zuschieben diirfen (Appian. 83); daber diirfte die

erste Motivierung seines Aufbruchs auf ihn selbst

zurfickgehen. Den Vaccaeern gegeniiber nahm
sein Nachfolger Lepidus die falsche Beschuldi-

gung, daB sie die Numantiner unterstiitzten,

zum Vorwand eines Angriffs (Appian. 80); also

ist die zweite Motivierung durchaus wahrschein-

Plut. 5, If. 7, l;.ferner Cic. har. resp. 43. Veil.

II 2, 1. Flor. II 2, 2. Auct. de vir. ill. 59, 4.

64, If., auch Claud. Quadrig. frg. 73 Peter),

sodaB neben ihm ,die fibrigen' nur selten und
beilaufig erwahnt werden (Antias frg. 57 Peter

aus Gell. VI 9, 12. Plut. 7, 3). Auf die Nach-
richt von der Kapitulation wurde Mancinus nach
Rom berufen und durch seinen Amtsgenossen
Lepidus ersetzt; mit ihm traf eine Gesandtschaft

lich. Mancinus brach bei Nacht in der groBten 30 der Numantiner in Rom ein (Appian. 80), der

Heimlichkeit und in fluchtahnlicher Eile aus der

festen Stellung vor Numantia auf (vir. ill. Plut.

App.). Die Numantiner erhielten durch einen

Zufall sogleich davon Kenntnis (romanhaft aus-

geschmtickt vir. ill.), nahmen das soeben ge-

raumte Lager der RSmer mit allem Gepack
(Plut. 5, 2. 6, If.; vgl. Liv. ep. LV: castris exu-

tus), holten sie ein und umzingelten sie in einer

Stellung, aus der sie sich nicht mehr befreien

man sofort durch ihre Aufnahme zu erkennen

gab, daB man trotz der Aufrechterhaltung der

Waffenruhe (vgl. ebd.) den Frieden nicht aner-

kannte (Dio frg. 79, 1). Der Senat verhandelte

zuerst fiber die Ratifikation des Vertrages und
beschloB trotz der von Mancinus und von den
Numantinern dargelegten Griinde dessen Ver-

werfung (Cic. har. resp. 43. Liv. ep. LV. Veil.

II 90, 3. Eutrop. IV 17, 1. Oros. V 4, 20. Auct.
konnten. Nach Appian war der Ort der Ein-40de vir. ill. 59, 4. Martian. Capella V 456 p. 149,
schlieBung das Lager, das im J. 601 = 153 von

Q. Fulvius Nobilior (o. Bd. VII S. 268 Nr. 95)

in einiger Entfernung von Numantia angelegt,

aber damals langst nicht mehr in verteidigungs-

fahigem Zustand war; da es von Schulten
6 km Bstlich von Numantia bei dem Dorfe Re-
nieblas aufgefunden worden ist, darf von der

abschlieBenden Publikation dieser Forschungen
eine nahere Aufklarung der topographischen Si

19 Eyssenhardt); diesen Beschlufl nahm das Volk
an (bezeichnenderweise nur erwahnt bei Eutrop.

und Martian. Capella). Um dem Vorwurf zu

entgehen, daB man dadurch einen Eidbruch auf

sich lade, wurde darauf die Frage der Entsiih-

nung des romischen Volkes zur Verhandlung ge-

stellt. Die Verhandlungen dariiber wurden im
J. 618= 136 von den neuen Consuln Sex. Atilius

Serranus und L. Furius Philus geleitet (Cic. rep.

tuation erwartet werden (vgl. einstweilen die 50 III 28) und hatten das Ergebnis, daB die Manner,
Ausgrabungsberichte im Archaologischen Anzei
ger 1908, 498. 1909, 527ff. 1911, 6ff. 32f. 374.

1912, 81ff.). Die Starke der Numantiner betrug
angeblich nur 4000 Mann, die der Romer 20 000
und mit dem Trofi etwa das Doppelte (Liv. vir.

ill. Plut. 5, 3). Dennoch erschien dem Consul
ein Durchbruchsversuch so aussichtslos, daB er

gegen freien Abzug kapitulierte. Die Kapitula-
tionsbedingungen wurden in Rom als tiefste

die als die gesetzlichen Vertreter und im Namen
des romischen Volkes mit den Numantinern einen

Vertrag geschlossen hatten, dafiir mit ihrer eige-

nen Person verantwortlich gemacht wurden. Die
Numantiner erklarten allerdings ein solches Ver-

fahren im internationalen Rechtsverkehr fiir prin-

zipiell unmoglich (dicentes publican violationem

fidei rum debere unius lui sanguine Veil. II 1, 5);

trotzdem wurde in Rom eingehend untersucht,
Schmach empfunden. Die lateinischen Berichte 60 ob Pompeius und Mancinus in gleicher Weise
spreehen nur im allgemeinen von dem .sehimpf-

liehen Friedensvertrag' (s. B. Liv. VelL 111,5,
90, 3. VaL Max. Flor. I 34, 7. Eutrop. IV 17, 1.

Oros. V 4, 201); Appian sagt darflber: dfgtjprir

ovrifaio htl Jog kaX Sftolq Tcofudoie xal Noftar-
TtVov, nnd naeh Dio frg. 79, 2 wurde zngnnsten
des Vertrages nicht nur geltend gemacht, dafi
aa tiaIa rftfniA#*1iA *RllT«n»r vnr ifam oifiliAi^i TTniAv.

verantwortlich zu machen seien, nnd dann, nach-

dem sich Pompeius der Verantwortung entzogen
hatte, ob Mancinus allein oder auch die als Spon-
soren beteiligten Offiziere die Folgen ihres Tuns
bOfien sollten. Es scheint, dafi in diesem Punkte
der Senat und das Volk zu verschiedenen Be-
schlfissen gelangten; der Senat beantragte ant
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die Auslieferung des Mancinus, des Gracchus und
der iibrigen an die Numantiner (Cic. rep. Ill 28;

off. Ill 109; vgl. de or. I 181. Veil. II 1, 5.

Plut. 7, 2f.), das Volk aber beschloB nur die des

Mancinus und lehnte die des Gracchus und der

iibrigen ab (Plut.), und zwar wurde der den
Mancinus betreffende Antrag von diesem selbst

empfohlen (Cic), der den Gracchus betreffende

dagegen von Scipio Aemilianus (Plut.) und von
Gracchus selbst bekampft (Auct. de vir. ill. 64,

2. Quintil. icst. or. VII 4, 13. Martian. Capella

a. 0.). Mancinus wurde von dem Consul Furius

nach Spanien gebracht (Appian. 83) und hier

von den Fetialen (Cic. de or. I 181. 238. II 137.

Veil. II 1, 5) nackt und mit auf den Riicken ge-

bundenen Handen (Veil. Oros. V 4, 21. Plut.

7, 3; vgl. Appian. und Lucil. 1324f. Marx nach
den Ausfiihrungen von Cichorius Untersuch. zu

Lucilius 37f.) den Feinden ausgeliefert, d. h. vor

das Stadttor von Numantia gestellt, wo er bis

zum Einbruch der Nacht stehen blieb (Oros.),

ohne Aufnahme zu finden (Cic. Caec. 98; de or.

I 181. 238. II 137; top. 37. Liv. ep. LVI. Veil.

Oros. vir. ill. 59, 4. Appian.). Er wurde darauf

nach Einholung der Auspicien wieder ins romische

Lager gefiihrt (vir. ill.) und kehrte nach Bom
zuriick. Als er aber hier seinen Platz im Senate

wieder einnehmen wollte, befahl der Volkstribun

P. Rutilius ihn hinauszufiihren, weil er sein

Burgerrecht verloren hatte (Cic. de or. I 181).

Die schwierige Rechtsfrage, ob er das durch die

Auslieferung ohne Zweifel eingebiifite Recht da-

durch wieder erhalten hatte, dafi er von den

Feinden nicht angenommen worden war, wurde
von den Juristen verschieden beantwortet und
schlieBlich dem Volke zur Entscheidung vorge-

legt, das sie bejahte (Cic. Caec. 98; de or. I

181f. 233. II 137; top. 37. Dig. XLIX 15, 4 und
besonders L 7, 18: de quo tamen lex posted lata

est, ut esset eivis Romanus). Den Senatssitz er-

langte Mancinus wieder, indem er aufs neue zum
Praetor gewahlt wurde (vir. ill. Dig. L 7, 18),

und er errichtete sich selbst ein Standbild eo

habitu quo deditus Herat (Plin. n. h. XXXIV 18).

Wenn die Pseudo-Ciceronische Rede Pridie quam
in exsilium iret 28 von dem Exil eines Mancinus
spricht, so meint sie damit gewiB die Ausliefe-

rung dieses Mancinus. Cicero und andere, wie

Plutarch, beurteilten Mancinus mit Sympathie,
weil er nicht nur eigene Schuld, sondern auch
fremde Siinden biiBen mufite und mit Selbstver-

leugnung biiBen wollte. Von Neueren vgl. fiSr

seine Geschichte vor allem N i s s e n Rhein. Mus.
XXV 50ff., auch Mom m sen Staatsr. I 253ff.

522, 3. II 112f. m 339, 1. 1166f.

19) L. Hostilius Mancinus, diente 537= 217
unter dem Dictator Q. Fabius Maiimus, wnrde
mit 400 bundesgenossischen Reitern zu einer Re-

kognoszierung ausgeschickt, lieB sich unvorsich-

tig und gegen den Befehl des Feldherrn in ein

Gefecht ein und fand dabei mit dem grofiten

Teile seiner Mannschait am Berge Callicnla im
Falemergebiet seinen Untergang (Liv. XXH 15,
4—10). Dm dieser Mancinus unseres Wissens
der Uteste ist and der einzige, der ein gewslt-
sunes Ende gehabt bat, kSnnte sich auf Bin be-
ziehen Fest. ep. 131: Manetna tifata (d. h. Hain
des Mancinus; TgL H fl 1 s e n Herm. XLVI 306)

a~vellabantur, quod Mancinus habuit insignem
domum, quae publicata est eo interfecto.

20) L. Hostilius Mancinus, L. f. L. n. (Fasti

Cap.), erhielt im J. 606 = 148, vielleicht als

Praetor oder Propraetor, den Oberbefehl fiber die

Flotte im dritten Punischen Kriege, wahrend
gleichzeitig der Consul L. Piso (o. Bd. Ill S. 1386

Nr. 87) den iiber das Landheer iibernahm; beide

wandten sich gemeinsam, aber ohne Eifolg gegen
10 Aspis (Clupea) und dann auch gegen andere

Efistenplatze (Appian. Lib. 110; vgl. Zonar. IX
29). Als ihre Abberufung schon entschieden war,

versuchte Mancinus, durch einen kflhnen tJberfail

von der See her die Stadt Earthago selbst zu

gewinnen; es gelang ihm in der Tat, in der Vor-

stadt Megara festen FuB zu fassen, aber er wurde
jetzt hier abgeschnitten und geriet in groBe Ge-

fahr, bis ihn der eben eingetroffene neue Consul

und Oberbefehlshaber Scipio befreite. Der Haupt-

20bericht dariiber findet sich bei Appian. Lib. 113f.;

Zonarag weicht davon teilweise ab (vgl. dazu o.

Bd. IV S. 1446); die Romer stellten offenbar

die Verdienste des H. hoher, als der Verehrer

Scipios Polybios, dem Appian folgte, denn Liv.

ep. LI sagt: Garthago . . . obsessa et per partes

capta est, primum a Maneino legato, deinde a

Seipione consule (nichts Entsprechendes in der

Epitome aus Oxyrhynchus), und sowohl Flor. I

31, 10 wie Ampel. 32, 1 nennen in demselben
30 Zusammenhange ebenfalls den Mancinus, bezeich-

nen ihn aber falschlich als Consul. Dieser Irr-

tum erklart sich aus ungeschickter Verkiirzung

annalistischer Berichte, von denen bei Plin, n. h.

XXXV 23 ein Rest vorliegt: H. selbst riihmte

sich, zuerst in Earthago eingedrungen zu sein

und erlauterte dem Volke an der Hand einer

Zeichnung die Situation und seinen eigenen An-

teil an der Bezwingung der Stadt im J. 608=146,
sodaB er deshalb bei den Comitien fur 609 ^^ 145

40 zusammen mit Scipios Bruder Fabius Aemilianus

(o. Bd. VI S. 1793) zum Consul gewahlt wurde
(Fasti Cap. Cic. Lael. 96. Chronogr. Idat. Chron.

Pasch. Cassiod.; bei Liv. Oxyrh. LII ist sein

Name nicht erhalten); wahrend sein Oheim Nr. 16

und noch sein etwa gleichaltriger Vetter Nr. 18

nach der Praetur ein Jahrzehnt warten mufiten,

bis sie zum Consulat gelangten, ist H. jedenfalls

rascher emporgestiegen und wurde deshalb so-

wohl von Scipio als dem Vertreter der Nobilitat

50 (vgl. Plin. a. O.) wie von der unter dessen Ein-

fluB stehenden historischen tlberlieferung mit Ab-

neigung behandelt. Als Consul muB er die Ge-

schafte in Rom und Italien gefiihrt haben, doch

ist daruber nichts weiter bekannt. [Miinzer.]

21) Hostilius Rufus. Praefectus castrorum im
Heere des alteren Drusus in Germanien im J. 743
= 11, Obseq. 72 (ed. Rossbach [1910] 181);

der hier erzahlte Vorfall (ein Bienenachwarm im
Zelte des H.) wird auch Plin. n. h. XI 55 und

60Dio LTV 33, 2 ohne Nennung seines Namens be-

•richtet. Ein C. Hostilius C. f. Rufus setzt sich

nnd den Seinen die Grabschrift CIL V 1797 (ad

Tricesimum in Istrien). [Stein.]

22ff.) Hostilius Saserna. Der Name Saserna

stellt sich nach seiner Bildung zu ahnliehen wie

Perperna, die als Gentilnamen aus Etrurien nach

Bom ttbernommen wurden, nnd die wenigen aus

der antiken Literatur bekannten Tr&ger des Na-
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mens werden stets nur mit ihm und etwa noch

ihren Vornamen bezeichnet. Da inschriftliche Be-

lege anscheinend ganzlich fehlen, wurde Saserna

auch in Rom fur einen Gentilnamen zu halten

sein, wenn nicht durch Miinzen aus Caesarischer

Zeit ein L. Hostilius Saserna (Nr. 123) bekannt

ware. Nun sind von den vier bei den Autoren

erwahnten Sasernae zwei als Briider und im
Dienste Caesars nachweisbar, und die Annahme
ist unabweisbar, daB sie mit dem Miinzmeister

in engem Zusammenhange stehen; man wird auch

ihnen den Geschlechtsnamen Hostilius zuweisen

nnd die drei Caesarianer Sasernae als Bruder

ansehen diirfen. Einen SchluB auf ihre Herkunft
kann man daraus Ziehen, daB Cicero im Verzeich-

nis der Genossen des Antonius Phil. Xni 28 dem
L. Decidius Saxa (o. Bd. IV S. 2271 Nr. 4) seine

fremde Abstammung, doch ohne hier seine Hei-

mat Spanien zu nennen, und seine Beforderung
durch Caesar vorwirft und dann fortfahrt: est

ibidem alter Saserna, als ob er diesem ahnliche

Vorwtirfe machen wollte, worauf er jedoch in

Erinnerung an die Existenz mehrerer Bruder
Sasernae abbricht: sed omnes tamen tantam ka-

bent similitudinem inter se, ut in eorum praeno-

minibus errem. Es bleiben von den bei Autoren
genannten Mannern des Namens die Verfasser

eines landwirtschaftlichen Werkes Sasernae pater

et filius (Varro r. r. I 2, 22. Plin. n. h. XVII
199. XIV f. XVITf. Ind. auct.; vgl. Schanz
Gesch. d. r8m. Lit. II 3

, 345); von ihren Lebens-

tunstanden ist nur bekannt, dafi die Entstehung
des Werkes dem ins J. 687= 67 gesetzten Dia-

log von Varro r. r. II vorausliegt (vgl. ebd.

9, 6), und daB darin besonders die Verhaltnisse

des cisalpinischen Galliens beriicksichtigt waren,

weil das Gut der Sasernae dort gelegen war
(ebd. 118, 6). Da Caesar gerade den Bewohnern
des transpadanischen Landes erst die voile

Gleichberechtigung mit dem iibrigen Italien ver-

schaffte und manche von ihnen zu seinen Ge-

treuen zahlte und selbst in den Senat brachte,

so erscheint es wohl moglich, daB die in seinem
Dienst emporgekommenen Briider Sasernae der-

selben Gegend entstammten, wie die beiden Land-
wirte Sasernae, daB auch diese wieder mit jenen

nahe zusammengehoren und ebenfalls den Ge-
schlechtsnamen Hostilius fuhrten, sodaB dieses

etruskische Nomen ahnlich wie etwa Sisenna in

Rom nur als Cognomen anzusehen ware (vgl.

auch W. Schulze Zur Gesch. lateinischer

Eigennamen 94). Es ware sogar denkbar, daB
einer der in Caesars Dienst stehenden Bruder
mit dem jungeren der beiden Landwirte iden-

tisch ware, wie ja auch Columella und C. Castri-

nius Calvus (o. Bd. Ill S. 1776 Nr. 1) als Offizier

gedient und fiber Landwirtschaft geschrieben hat,

nnd daB der Name des Vicus Hostilia (s. d.)

in dem Gebiet von Verona, wo Caesars Bezie-

hungen zu Catulls Vater bekannt sind, mit dem
Namen dieser Hostilii Sasernae in Zusammen-
hangstande.

.

22) C. Saserna, wurde von Caesar bald nach
der Landnng in Afrika Anfang 708= 46 als

Befehlshaber in, Leptis eingesetzt (bell. Air. 9,

1

TgL 10, 1), Terteidigte die Stadt gegen einen

AngriS des Labienus (ebd. 29, 3) nnd hatte bei

einer Unterhaltung mit einem Bekannten von

der Gegenpartei spater Gelegenheit, deren Ver-

haltnis zu Konig Iuba kennen zu lernen (ebd.

57, 1—4; nur hier der Vorname ilberliefert).

Ein Saserna wird von Cicero ad Att. XV 2, 3
mit Verachtung unter den Caesarianern genannt,

die im Sommer 710= 44 dem Octavian bei-

standen, und ein Saserna mit ahnlicher Gering-

schatzung Phil. XIH 28 unter denen, die Anfang
711=43 im Lager des Antonius vor Mutina

10 waren. Ob an beiden Stellen derselbe Saserna
:

gemeint ist und welcher von den drei Caesa-

rianern C, L. und P., ist nicht zu entscheiden.

23) L. Hostilius Saserna, war Miinzmeister

unter Caesar zwischen 705= 49 und 709 = 45
und verherrlichte auf den vielbehandelten Dar-

stellungen seiner Miinzen besonders Caesars

Taten in Gallien, vielleicht weil er dort unter

ihm gedient hatte (B a b e 1 o n Monn. de la rep.

rom. I 549ff. M . Bahrfeldt Wiener numism.
20 Ztschr. XXVHI 141. G rueber Coins of the rom.

rep. in the Brit. Mus. I 512ff., alle mit Angabe
der Spezialliteratur, zu der auch die mir unzu-
gangliche Revue numismatique 1902, lOff. hinzu-

zufilgen ist).

24) P. Saserna, Bruder des C. Nr. 22, diente

gleich diesem als Offizier unter Caesar im afri-

kanischen Eriege (bell. Afr. 10, 1).

26) C. Hostilius Tubulus, war Praetor urbanus
545 = 209 (Liv. XXVII 6, 12. 7, 8. 11, 6; irrig

30 7, 11, vgl. Mommsen St.-R. H 195, 3) und er-

hielt sein Imperium in den nachsten Jahren bis

550 = 204 regelmaBig verlangert. Als Propraetor

stand er im ersten Jahre 546 = 208 in Etrurien

bei Arretium, besetzte die Stadt auf den Verdacht
hin, daB sie zu Hannibal abzufallen geneigt sei,

sicherte ihre Treue durch Wegffihrung von Geiseln

und durchzog zu demselben Zwecke die ganze
Landschaft (Liv. XXVII 24, 1—9). Im zweiten

Jahre 547 = 207 wurde er von Etrurien nach

40 Tarent und von dort nach Capua versetzt (ebd.

35, 2. 14. 36, 13), soil aber, ehe er dorthin

ging, nach dem sehr verdachtigen Bericht des

Liv. XXVII 40,. 10—14 dem gegen Norden aus

Bruttium vorbrechenden Hannibal unterwegs eine

schwere Niederlage beigebracht haben (vgl. fiber

die Verdachtsgrfinde gegen den Bericht Wei Ben

-

boms Anm.). Aus den folgenden Jahren bis 550
= 204 wird nur die Verlangerung seines Ober-

befehls in Capua berichtet (Liv. XXVIII 10, 16.

50 45, 10 [ohne ausdrfickliche Nennung seines Namens].
XXIX 13, 6). Vielleicht ist sein Sohn Nr. 3 und
vermutlich sein Enkel Nr. 26.

26) L. Hostilius Tubulus, wahrscheinlich ein

Enkel von Nr. 25, war Miinzmeister einige Jahre

nach 600 = 154 (Miinzen mit L. H. Tub. Momm-
sen Mtinzwesen 513 nr. 76. Babelon Monnaies
de la rep. rom. I 549) und Praetor 612 = 142.

Als solcher war er einer der ersten Vorsitzenden

des standigen Gerichtshofes in Mordprozessen und
60 lieB sich durch Bestecbungen beeinflussen. Darauf

ordnete im folgenden J. 613 = 141 ein von dem
Volkstribunen P. Scaevola eingebrachtes Plebiszit

eine Untersnchung an, die der Senat dem Consul

Cn. Servilius Caepio ubertrug; Tubulus snehte

sich dem Gericht zu entziehen, indem er frei-

willig in die Verbannung ging ; er wurde aber

nach Aseon. Scaur. 20 E.-S. snrnekgeholt nnd
nahm Gift, am der Todestrafe zu entgehen. Ein
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Verbrechen von der Schwere des seinigen war in
Rom bis dahin unerhert, und noch beinahe dreiBig
Jahre spater nannte ihn deshalb der Dichter Lu-
cilius 1312 Marx (aus Cic. nat. deor. I 63, vgl.

Marx z. d. St. II p. 419. Cichorius Untersuch.
zu Lucilius 346f.) als einen sprichwortlichen Aus-
bund von Buchlosigkeit Diese Stelle lernte Cicero
erst kennen, als er sich gelegentlich der Abfassung
des Dialogs de oratore rait Lucilius naher be-

neque amicitiam neque hospitium neque foedus
. . factum habemus, hi h. quidem non sunt. Mit
Beziehung auf den rOmischen Staat sagt man
h. populi Romani wie amicus p. R. (Mommsen
St.-R. EI 1026). H. ist jeder Feind des rOmischen
Staates, der zum h. p. R. erklarte landesver-
rSterische Biirger so gut wie der fremde Feind
(ebd. 1242). Wahrend im Urzustand jeder Fremde
zugleich Feind ist, bedarf es spater, ehe die Be-

schaftigte, und verwertete sie darauf in der Ver- 10 griffe : Feind, Freund, Neutraler tinterschieden
teidigung des Scaurus 700 = 54 (frg. 10 aus Ascon.
a. 0., auf die Vergiftung , Bostars beziiglich):

Si, mehereule, iudices, pro L. Tubulo dieerem,
quern unum ex omni memoria sceleratissimum
et audaeissimum fuisse aecepimus , tamen non
timerem asw. (vgl. dazu Gell. II 7, 20). Aber
erst als er 709 = 45 an den Biichern de finibus

arbeitete, ermittelte er, wer Tubulus eigentlich
war, und erkuudigte sich dann bei Atticus, wann
und weshalh er vor Gericht gestellt wurde (ad 20m 598. 1026. 1242,

wurden, einer feierlichen Erklarung zum h. (Pom-
ponius Dig. L 16, 118 h. hi sunt qui nobis out
quibus nos publiee bellum deerevimus - Ul-
pian. Dig. XLLX 15, 24 und Paulus Dig. IV 5,

5, 1 quos iudicavit h. scnatus). Andere 1'einde
heiBen latruneuli, praedones u. a. (Gfaius a. a. O.) j

s. Thes. ling. lat. s. v. Vocab. Iurispr. rom. s. v.

Walde Etym. Lex. s. v. Cuq in Daremberg-
Saglio Dictionn. d. ant s. v. Mommsen St.-R.

Att. XII 5, 3) ; die neu erworbene Kenntnis hat
er dann de fin. II 54. IV 77. V 62; nat. deor.

I 63. Ill 74 wiederholt verwertet; die erste dieser

Stellen ist die ausfuhrlichste, bietet fibrigens

ebensowenig wie eine der anderen den Gentilnamen
des Tubulus. TJber die Rechtsfragen vgl. Momm-
sen Strafr. 71, 1. 197, 2. 203, 1. 633, 4 ; Herm.
XLV1I 167f.

27) Quarta Hostilia, in erster Ehe vermahlt
mit Cn. Fulvius Flaccus (o. Bd. VII S. 238 Nr. 54) 30 Stein OIL I 573
und in zweiter mit C. Calpurnius Piso (o. Bd. HI
S. 1376 Nr. 62), soil diesen in seinem Consulat
574 — 180 vergiftet haben, tun ihrem Sonne erster
Ehe Q. Fulvius Flaccus (o. Bd. VII S. 246 Nr. 60)
das Amt zu verschaffen. Sie erreichte zwar ihr
Ziel, wurde dann aber vor Gericht gestellt und
verurteilt (Liv. XL 37, 5—7). [Munzer.]

Hostis, verwandt mit ,hospes' (so schon Serv.
Aen. II 424) und ,Gast\ ist ursprunglich jeder

[Schulten.]
Hosting, rOmischer Gentilname, mit dem der

Name der Gottin Hostia in Verbindnng steht (s. d.).

In republikanischer Zeit sind nur zwei PersOnlich-
keiten dieses Namens aus dem 2. Jhdt. v. Chr.
bekannt, der Dichter H. und der altere Hostier
Nr. 2; etwas jiinger sind H. auf datierten Inschrif-
ten in Capua (656 = 98 CIL X 3789 = Dessau
3609; vor 688 = 71 CIL I 572 = X 3782 =
Dessau 5641; in diesem Jahre auf demselben

X 8783 = Dessau 6303).

fMiinzer.]

1) Hostius ist aus mehreren Anfuhrungen als

Dichter eines bellum Histricum bekannt, dessen
erstes und zweites Buch zitiert werden ; falls man
bei Serv. Aen. XII 121 (H. belli Eistriei primo)
auf primo statt priore Wert legen durfte, so
muflten es mehr als zwei Bucher gewesen sein.

Doch darf man in solchen Fallen nicht vergessen,
daB primo vielleicht nur eine Transkription des

Landfremde (Varro de L L V3: turn eo verbo 40 Zahlzeichens ist. Da das bellum Histricum des
dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur).
H. ist also die altere Bezeichnung fur das spiltere

peregrinus, was, wie die Etymologie lehrt, ur-

sprunglich ebenfalls jeden Auslander bezeichnet
In dieser allgemeinen Bedeutung ist eigentlich
der Doppelsinn des Fein des, was spater die
alleinige Bedeutung von h. ist, und des Gastes
(= hospes) enthalten, aber h. scheint in der
altesten Zeit vorwiegend den befreundeten Frem-

J. 178/7 von Ennius eingehend behandelt war
(s. o. Bd. V S. 2609), so kommt fur H. wohl
nur der unbedeutende Feldzug des J. 129 in Be-
tracht, in dem C. Sempronius Tuditanus nach
anfangliehen MiBerfolgen schliefilich siegreich war.
Ist dem so, dann muB H. wohl ein Klient des
Sempronius gewesen sein und in seinem Auftrage
seine GroBtaten besungen haben. Der doctus avus
von Properz' Hostia (Prop. HI 20, 8) kann es

den, nicht den Landesfeind, der vielmehr per- 50 gewesen sein, wenn avus in weiterem Shine auf-
"

*
1

' * "--
1-— ^---- " gefaBt wird. Die sparlichen Fragmente lassen

Anlehnung an altere Dichter (frg. 6 arquitenens
Latonius nach Naevius, frg. 1 templa tesqua nach
Ennius?) und Benfltzung des herkommlichen
Gotterapparates erkennen. Anlehnung an Homer
zeigt auch frg. 5 non si mihi linguae centum
atque ora sunt totidem voeesqae liquatae (wenig
glucklich fur liquidae), nach H. II 489, nach-
geahmt von Lucrez und Vergil, vielleicht auch

duellis heiBt, bezeichnet zu haben. Diese Be-
deutung hat h. in den zwOlf Tafeln in status
dies cum hoste (II 2) und ,adversus hostem
aeterna auetoritas esto (III 7) wie Cicero (de off.

I 12. 37) und Festus (s. status dies) richtig ge-
sehen. Spater bedeutet h. den Landesfeind, wah-
rend man den durch Vertrag geschutzten Freund
peregrinus nennt (Varro de L L V 38 agrorum
sunt genera quinque: Romanus, Oabinus, pere
grin us, hosticus, incertus). Fur die dritte or- 60 schon alter? Danach wurde die Bezeichnung an-
sprunglich in h. enthaltene Kategorie: den neu-
tralen, weder im Verhaltnis des Landesfeindes
noch in dem des Freundes stehenden Fremden. fehlt

eine scharfe Bezeichnung. Am nachsten kommt eer-

traneus (s. Mommsen St-R. Ill 599). Das weder
feindliehe noch befreundete Land heiflt ^ager
ineeriut1

(a. o. Varro). NegatiY sagt Gains
(Dig. L. 16, 284 pr.): si cum gente aliqua

nalis gat auf das Werk passen, fells man bei
Prise. I 270 Hostilius in primo annali mit Recht
Bo«i»'u»emendiert.VgLTeuffel§180.Schanz§61
(wo weitere Literatnr; 8. anch Cichorius Unters.
zu Lucilius 190). Die Reste bei Bahrens FPR
188. [KrolL]

8) L. Hostius, nach dem Hannibalisehen Krieee,
also nach 553 = 201, soil der erste VatermOrder
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in Rom gewesen sein (Plut. Rom. 22, 7), wie Pu-

blicius Malleolus 658 = 101 der erste Mutter-

morder. [Mflnzer.]

8) Q. Hostius Capito, Q. f., rhetor, CIL XIV
4201 (Nemus Dianae), vielleicht identisch mit

Capito Nr. 2, vgl. BuechelerRh. Mus. 1908, 190.

4) Hostius Hostilius s. Hostilius Nr. 4.

5) Hostius Quadra, ein fabelhaft reicher, aber

ehrgeiziger Menscb, der die ausschweifendsten un-

zflchtigen Handlungen in schamloser Weise trieb. 10

Als er von seinen Sklaven ermordet wurde, hielt

Augustus ihn fur unwurdig, daB seinetwegen eine

Bestrafung der Mordtat eifolgen sollte, Sen. nat

quaest. I 16. Erwahnt seien die scharfsinnigen,

aber haltlosen Vermutungen Buechelers Berl.

philol. Wochenschr. 1908, 510, der auch die stadt-

rOmische Grabschrift mit dem Namen T. Per-

pema Quadra und C. Hostius (Not. d. scavi 1907,

462) in Beziehung zu H. setzt.

6) Hostia, Geliebte des Dichters Properz, der 20

sie unter dem Namen Cynthia besingt, Apul.

apol. 10. [Stein.]

Hostns. 1) Hostns, Sohn des sardischen

RebellenfQhrers Hampsicora, s. o. Bd. VII S. 2312f.

2) Hostus, als Vorname (in eo qui peregre

apud hospitem natus erat Auct. de praen. 4), s.

Hostus Hostilius(Nr. 4) und Hostus Lucretius
Tricipitinus , inschriftlich bei Leuten illyrischer

und venetischer Herkunft (vgl. W. Schulze Zur

Gesch. lateinisch. Eigennamen 29). [Munzer.] 80
Hosnerbae hiefi nach dem Itin. Hieros. p. 551

eine StraBenstation 16 Meilen westlich von Nar-

bonne. Auf der Tab. Pent lautet der Name Usu-

erba; vgl. Desjardins Ge'ogr. de la Gaule II

222. [Haug.]

Hncnmbra, Ortschaft inBabylonien ; Ammian.
Marc. XXIV 8. Als Kaiser Iulian im J. 363

nach dem vergeblichen Vereuche, die sssanidische

Reichshauptstadt Ktesiphon in seine Gewalt zu

bringen, den Rfickzug in nordlicher Richtung lings 40
des Ostlichen Tigrisul'ers antrat, beriihrte er, Zosi-

mus (IEI 27) zufolge, nach tfberschreitung des

Duros d. h. wohl sicher der heutigen Dijala

(s. dazu o. B. V S. 320) zunachst Barophtas und
dann Symbra (Zvufiga). Ammian, der selbst an

jenem verhangnisvollenMarsche beteiligt war, nennt

nur letztere Station als Hucumbra, eine Namens-

form, welche entschieden den Vorzug verdient.

Ammians geographische Nomenklatur des semi-

tischen Orients erweckt uberhaupt beziiglich ihrer 50
Korrektheit einen recht gtinstigen Eindnick,

namentlich da, wo derAutor als Augenzeuge spricht

;

denn bei seinem langjahrigen Aufenthalte in Vor-

derasien, vor allem in Mesopotamien, war er jeden-

falls mit der damals dort herrschenden aramai-

schen Landessprache wohl vertraut. H. mOchte

ich mit 'Ukb*ra (Ukbara) identiflrieren, einer aus

deT syrischen und arabischen Literatur wohlbe-

kannten Stadt am linken Tigrisufer, die sich in

der ersten Halfte des Mittelalters nach den An- 60
giben der arabischen Geographen einer groBen

lute erfreute. Nach ihnen lag sie 9—10 Para-

sangen (zn 5,7 km) d. h. etwa lVg Tagreisen nOrd

lich von Baghdad an der wichtigen StraBe Bagh-
dad—Samarra—Takrlt—MosuL Der aramaische

Name *Ufcb*x* (arabisiert TJkbara) bedeutet ,die

Hans' ; die amnuanische Wiedergabe dieses Wortes
(mit EmsehnDsrokal u svr Sprengung der Dop-

pelkonsonanz und dem unter dem EinfluBe von u
und b entstandenen Lippennasal m) durfte sich an
die volkstttmliche Aussprache desselben anlehnen.

Die Lokalitat von 'Ukbera paBt recht gut fur den
Zusammenhang , in dem H.-Symbra begegnet
Dieses erhob sich, Zosimus zufolge, in der Mitte

zweier, einander gegeniiberliegender StSdte, Nis-

bara und Nischanabe, die durch eine von den

Persern abgebrochene BrBcke (gewiB nur eine

Schiffbrucke) miteinander verbunden waren. Auch
die arabischen Geographen kennen in der Nach-
barschaft von 'Ukbara verschiedene, nicht unbe-

deutende Orte wie Sarlfln, Awana und al-Maskin.

Letzteres habe ich in Streck Babylonien nach

d. arab. Geographen II (Leiden, 1901), S. XV
mit obigen Nioxava(fit)) des Zosimus kombiniert.

vgl. dazu noch Herzfeld in Herzfeld-Sarre.
Archaol. Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet II

(1911) 228, 1, der dieser Gleichsetzung bei-

stimmt. Als der Tigris in spaterer Zeit, sicher

noch vor dem 13. Jhdt. (in dem der Geograph
Jaktit schrieb), seinen Lauf in jener Gegend durch

eine betrachtliche AuBbiegung gegen Osten ver-

anderte, da verflel auch 'ukbara, gleich anderen

ehemaligen Uferplatzen, nach und nach. Seine

Ruinen sind noch heute unter dem Namen 'Akbara
(33° 45' nOrdl. Breite; 44° 20' Ostl. Liinge,

Greenw.) bekannt; vgl. H. Kiepert Ztschr.

d. Ges. f. Erdkunde (Berlin) 1883, 22. Das
gleiche gilt von Maskin. tJber 'Ukbara und Mas-

kin vgl. Streck Babylonien usw. H 227fl. 235,

nebst Nachtr. S. XIV—XV, ferner Le Strange,
The lands of the east, caliphate 1905, 51. H. Kie-

pert s (a. a. O. 25) Identiflzierung von Symbra
mit dem heutigen al-Zambnr am rechten Tigris-

ufer (unter 33° 55' n. Br.) ist unhaltbar.

Vielleicht ist auch das oben erwabnte Baroph-

thas, die bei Zosimus vor Symbra-H. genannte

Ortschaft und vermutlich der erste Lagerplatz des

rOmischen Heeres nach dem tfbergange iiber die

Dijala, in dem Mazrafa der arabischen Autoren

(s. Streck Babylonien usw. II 232) wieder zu er-

kennen, welches diese 3 Parasangen (= ca. 18 km)

oberhalb Baghdads ansetzen. Barophthas dann

korrumpiert aus dem aramaischen Prototyp des

arabischen Mazrafa (etwa *Mazraphtha)? Vgl.

noch Mazurfe als Landschaftsname nOidlich von

Baghdad (zwischen Tigris und Dijala) auf der Karte

von R. Kiepert in Frhr. v. Oppenheims Vom
Mitteimeer z. Persischen Golf (1900). Als zweite

Station wuTde'Ukbpra-H. vortreff lich gewahlt sein.

Wie Ammian schreibt, fanden die rOmischen Trup-

pen H. so reichlich mit Getreide und Lebens-

mitteln aller Art versehen, daB sie dort zwei Tage

rasteten. DaB auch die von Ptolemaios erwahnte

sudmesopotamische Landschaft Ankobaritis (langs

des Euphrat !) nach einem Hauptorte 'Ukbara be-

nannt sei, wie Fraenkel o. Bd. I S. 2220 an-

zunehmen geneigt ist, erscheint mir weniger wahr-

scheinlicb. Die von Andreas o. Bd. I S. 1791

vorgeschlagene Emendation dieses Gannamens in

Amborakitis, d. h. der Bezirk der Stadt Ambara
(al-Anbar) empfiehlt sich mehr. [Streck.]

Httttennmen, Aschennrnen in Form eines

Hanses. Das Grab hatte oft eine Form, die an

die Wohnung des Lebenden erinnerte. Als die

Leicnenverbrennmig eingefohrt wurde, branchte

man nicht linger das groBe, for eine unverbrannte
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Leiche nOtige Grab. Fiir die gebrannten Knochen
genligte eine verhaltnismaBig kleine Urne; diese
zeigte aber in einigen Gegenden die Form eines
Hansen. Weil die damaligen Hiitten rund oder
oval waren, erhielten diese ,Hausurnen' eine ahn-
liche Form. An jeder Seite der fast quadrali-
sehen Ttir siehtman zwei senkrechte, schmale, rund-
liche ErhChungen, welche die zum Tragen eines
Vordaches bestimmten Pfeiler bezeichnen sollen;

tQvdyv Bezug nehmen. In dem lat. gallus sieht
v. Wilamowitz-Mollendorf (Philolog.
Untersuch. I 78 bei Lorentz Die Huhner-
vogel VI) eine Anlehnung an den Volksnamen
Oallus. Hiernach hiitten die Italiker durch Ver-
mittlung der Gallier das H. erhalten, das diesen
vielleicht durch phonikische Seefahrer bekannt
geworden war. Ahnlich den altesten griechischen
Bezeichnungen fiir H. oqvis IleQoixos und Mrjbog

nur stehen sie nicht, wie in der Wirklichkeit, 10 wiirde gallus den Ort der Herkunft bezeichnen
vor der Tiir, sondern sind zur Seite geschoben,
damit die Tiir geSifnet werden kann. In der
Wand sieht man bisweilen eine vierseitige Fenster-
Offnung, und im Dache beflndet sich oft eine kleine
runde Offnung, um den Ranch durchzulassen. Die
ersten italischen Hausurnen, die aus Ton ver-

fertigt sind und dem 12. Jhdt. v. Chr. entstammen,
sind in Latium und im siidwestlichen Teile Etru-
riens gefunden worden. Als die menschlichen

Das H., dieses jetzt iiberall eingebiirgerte
und sich unter den verschiedensten klimatischen
Verhaltnissen giinstig entwickelnde Haustier,
war der europaischen Urzeit fremd. In einigen
der alteren Steinzeit angehorenden Fundstatten
der Schweiz wnrden von Riitimeyer zwar zahl-
reiche Knochen von Wildhiihnern gefnnden, aber
keine Anzeichen vom Vorkommen des Haus-H.s,
welches auch noch in den Pfahlbauten fehlt,

Wohnungen spater einen vierseitigen Grundplan 20 festgestellt. Mit Sicherheit lafit es sich erst i

erhielten, wurden auch die Hausurnen vierseitig.

Aus dem letzten Jahrtausend v. Chr. sind viele

solche Urnen gefunden worden. Das Material ist

Ton, Stein oder Bronze. Eine solche vierseitige

reich verzierte Hausurne aus silberbelegter Bronze
stand in derTomba delDuce bei Vetulonia (Mon-
telius La civilisation primitive en Italie Taf. 188).
Eine steinerne, etwas spatere Hausurne mit vier-

eckiger Offnung (compluvium) in der Mitte des

den romisch-helvetischen Ansiedlungen nSrdlich
der Alpen nachweisen (C. Keller Natur-
geschichte der Haustiere 263). Seit Darwin
sieht die neuere Forschung iibereinstimmend
in dem Haus-H. ein dem siidlichen Asien ent-
stammendea Tier und nimmt als Stamm-
form der zahlreichen H.-Rassen das Bankiva-
oder Dschungel-H., Gallus ferrugineus, oder Gal-
lus bankiva, an, welches in ganz Indien, vom

^fJ™
d
™w4. ^^SjcF^w {Jd™ien wo^den 30 Hindukusch und dem FuBe des Himalaya an,*""""

" * ""
~~~ t ""

in Birma, in Malaka, auf den Sundainsein, auf
Hainan und auf den Philippinen vorkommt
(Brehm, Hehn, C. Keller, E. Hahn).

Das Mannchen dieses Wild-H.s ist durch
prachtigen, am Halse goldig-, an der Brust
griinschillernden Federschmuck und durch lange,
schwarze, glanzende Schwanzfedern ausgezeich-
net. Die Stimme ist bei beiden Geschlechtern
der des zahmen H.s ahnlich (C. Keller 265).

(Civil, primit., Taf. 226). Noch spatere, aus Mar-
mor verfertigte Hausurnen, welche die rOmischen
Hauser nachahmen, kommen auch vor (Civil,

primit. S. 662). Im nordlichen Deutschland und
im siidlichen Skandinavien, welche Lander schon
friih in lebhafter Verbindung mit Italien standen,

hat man mehrere tOnerne Hausurnen gefunden,
welche der ersten Halfte des letzten Jahrtausends
v. Chr. entstammen. Die Idee, solche Urnen zu
machen, ist freilich aus Italien gekommen; die40Junge Bankiva-H. werden ohne' Muhe gezahmt!
Form der nordischen Hausurnen ist aber eine
andere als die italienische. Montelius La civi-

lisation primitive en Italie II (Stockholm 1905
und 1910), Taf. 133—140 [Latium], 175—188
[Vetulonia], 275 [Corneto] u. a.; Text 657f.; ders.

Die vorklassische Chronologie Italiens (Stockholm
1912) 37. 44 und 65. [Montelius.]

Huhn. Name. Griech. 17 Sgvis , seit Ari-

stoteles auch fj alexxoQis, mannliche Form 6

kreuzen sich mit Haus-H. und erzeugen — im
Gegensatz zu andern Wildhuhnrassen — frucht-
bare Nachkommen. Auch kommt es vor, daB
einzelne Glieder bestimmt ausgepragter Rassen
in der Farbung wieder vollig in die alte Stamm-
rasse zuruckfallen, so daB sie kaum von der
wilden Art zu unterscheiden sind (C. Keller
266). Das wild lebende Bankiva-H. ist von nur
mafiiger Fruchtbarkeit, die Henne legt durch-

*^rT fej''
° "}e^vc"v

',

dav°n die volks- 50 schnittlich jahrlich 6—10 Eier. Die vermehrte
d.ij ^ 21 '_

i.i __,i
Eierproduktion des Haus-H.s ist ein Ergebnis
andauernder Zucht und Pflege des Tieres (C.

Keller 46).

Als Grand des Ureprungs der Zahmung und
Zuchtung des schonen Wildvogels, also seiner

Umwandiung zum Haus-H., seien zwei Hypo-
thesen erwahnt, die dasNtltzlichkeitsprinzip v5Uig
aufier acht lassen. E. Hahn (Die Haustiere 300)
ist geneigt, bei den malayischen VSlkern die Ver-

tiimliche Bildung 17 aXsxiQvauva, lat. gallus,

gallina. Hinsichtlich der Erklarung dieser Wor-
ter unterscheidet Schrader (Reallexik. 323)
zwei Kiassen indogermanischer Sprachstamme.
Der eine Stamm soil durch den Naturlaut des
Tieres bedingt sein, der andere auf seinen Ruf
(Gesang) Bezug nehmen. Im letzteren Falle
wiirde dtextgvcov ebenso wie gallus der ,Rufer'

oder der Sanger bedeuten. Andere Erklarungen
des griechischen Namens gehen auf das gold- 60 wendung dea mSnnlichen Tieres als Kampfhahn
glanzende Gefleder des mannlichen Vogels, der
als ,Sonnenvogel' .Bernsteinvogel' bezeicbnet
wird. Wieder andere beziehen das Wort aXcx-
xgviiv auf die Wachsamkeit des Hahnes: S-

iexzgoe, der Sehlaflose oder sehlafJos Maehende,
der Waehter; auch auf die Abwehr (AXitto) gegen
sehadliehe Einfiflsae — unter Hinweis auf per-
sjsehe Kultvorstellungen — wU der Name Otx-

vielleicht als den altesten TJrsprung der Ge-
fangensehaft und Zucht aniunehmen. Die Lei-
densehaft der wenig entwiekelten VOlker Hinter-
indiens fflr Hahnenkampfe, die rich dort und
auf alien Inseln, am . autgepragtesten auf dea
Philippinen, noch hente leige, sei eine uralte
and tiefeingewunelte. Fflr die indo-baktrisehen
Volksst&mme dagegen soil die anffaDende Eigen-
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schaft des Hahnes, um Mitternacht zu krahen,

der Hauptgrund zur Zuchtung gewesen sein.

Gleichsam als Uhr, als Stundenkunder ,wurde
der Hahn von Tahmurath eingefiihrt' (F. S p i e-

gel bei Hahn Eranische Altertumsk. 300),

eine Hypothese, die mit der wichtigen Stellung,

welche der Hahn in der persischen Religion ein-

nahm, wohl zu vereinbaren ist. Es wird ange-
nommen, daB dies gezahmte und weitergeziich-

tete Haus-H. sich bereits in den altesten Zeiten 10
von Hinterindien aus in die umliegenden Lander,
in den sudlichsten und ostlichsten Teilen Asiens,

auf den Inseln der Siidsee und in China sowie

nach dem Westen zu verbreitete. In Indien sol!

es schon um 1200 v. Chr. domestiziert gewesen
und von alters her unter dem Namen Krkavadu
(Schrader Sprachvergl. u. Urgeschichte 365.

390), in China schon seit 1400 v. Chr. unter dem
Namen Ki als Haustier gehalten worden sein

(P 1 a t h bei Lorentz). Bis nach Hawai und 20
der abgelegenen Osterinsel ist das H. den Poly-

nesiern gefolgt (Hahn 300). Die Verbreitung

nach dem Westen erfolgte durch Vermittlung
der Perser. Mit den medopersischen Eroberungen
ist das H. immer weiter von Osten nach Westen
vorgedrungen und dort heimisdd gemacht; eben-

so konnen friedliche Beruhrungen und Handels-
verbindungen — die persischen Karawanen
fiihrten gezahmte Hahne als Tagverkiinder mit
sich (Hahn 303) — die Kenntnis des H.s ver- 30
brcitet haben. Von Persien gelangte es nach
Babylonien, von dort nach Vorderasien, dann
wird es weiter nach Griechenland eingefiihit

worden sein. Persien gait den Volkern des

Abendlandes als Heimat des Haus-H.s,. wel-

ches in Griechenland zuerst unter dem Namen
,der persische Vogel', der ,Perser', erscheint

(Athen. XIV 655 bei Hehn Kulturpflanzen u.

Haustiere^ 321). Gleich dem Hunde hatte auch
der Haushahn gewisse Bedeutung in der Lehre40
des Zoroaster. Dem Lichtgotte Craosha geweiht,

gilt er als Verktindiger des Morgens, als Sym-
bol des Lichtes, als heiliges Tier. Der vom
Feuer geweckte Lichtgott weckt den Hahn,
damit er durch sein Krahen die DaSvas, die

biisen Geister der Finsternis, besonders den
gelben langhandigen Damon Buskyancta ver-

treibe. Gemeinsam mit dem Hunde streitet er

gegen Drudsch, welche Menschen und Tiere

plagt. Der ,die Morgenrote kundende Vogel, 50
welchen die Menschen Kahrkatac nennen, fiihrt

auch den Namen Parfidars' (18. Fargard d.

Vendidad § 34, Spiegel bei Hehn' 322).
AuBer mit den bosen Geistern wurde der Hahn
auch vielfach in Verbindung mit den Seelen der
Abgeschiedenen gebracht.

Auch in Babylonien scheint der Haushahn
eine gewisse Verehrung genossen zu haben.
L a y a r d fand bei Babylon eine Gemme, mit dem
Bilde eines geflugelten Priesters (oder eines 60
Gottes?), welcher in betender Stellung vor einem
Altare, aof welchem sich ein Hahn beflndet,

stent Ein babylonischer Cylinder des britischen

Museums stellt fast das gleiehe dar. Auf beiden
Darstelluiigen erscheint der Hahn Ton Osten,
fiber ihm sehwebt ein Halbmond (Sehrader
naeh Layard Ninive and Babylon, fibers, v.

Zenker bei Hehn7 834).

Unentschieden ist noch die Frage, ob das

alte Agypten das H. gekannt hat oder nicht.

Die Tatsache, daB das Alte Testament das H.
nirgends erwahnt, lafit darauf schliefien, daB
die semitischen Volker es nicht gekannt haben,

und daB es den Altagyptern fremd gewesen ist.

Es mufi auffallen, daB sich auf den alten Denk-

malern keine Abbildung von H. gefunden hat,

wahrend Gans und Ente hauflg dargestellt sind.

Der einzige Beleg, der fur die Bekanntschaft

Altagyptens mit dem H. sprechen wiirde, ist das

Zeichen fiir die Hieroglyphe U, ein junger Vogel,

welcher von einigen Forschern als Hiihncnen

aufgefafit wird. Andere dagegen deuten dieses

Tier als Wachtel oder dgl. (fiir die Annahme als

Hiihnchen s. Schrader bei Hehn7 334; vgl.

dagegen Wiedemann bei Lorentz 4, 5).

Nach M a s p e r Compt. rend, de l'Ac. des Insc.

IV soil Champollion in Benihassan die

Abbildung von zwei H. gesehen haben, deren

Alter in die Xn. Dynastie reichen wiirde,

doch wird diese Bemerkung ebenso angezweifelt,

wie es fraglich erscheint, ob die bei Wilkin-
son Manners and Customs of the ancient Egyp-
tians I2 260 N 99 abgebildeten geschlachteten

Vogel wirklich . H. sind (Lorentz). Plutarchs

Nachricht (de Is. 61), daB dem Anubis und
Hermanubis weifie und gelbe Hahne als Opfer
dargebracht wurden, braucht nicht auf Altagyp-

ten zuriickgehen, sondern kann sich auf eine

verhaltnismaBig spate Zeit beziehen; auch die

Bemerkung des Aristoteles (VI 2, 6) und
des Plinius (X 153), die Agypter lieBen Eier

durch die Wiirme des Mistes ausbriiten, kann
sowohl auf die Eier der im Niltale sehr zahl-

reich vorhandenen Ganse und Enten als auf

H.-Eier bezogen werden. Auch hier liegt wohl

die Annahme am nachsten, daB beide Schrift-

steller von einer Zeit sprechen, in welcher das

H. langst im Mittelmeergebiet eingebtlrgert war
(Hehn7 321).

Auffallend ist auch, daB sich bei Homer,
Hesiod und in den Fragmenten der altesten

Dichter keine Spur von dem H. findet, das, wenn
es damals bereits Haustier gewesen ware, gewiB
doch zu Vergleichen, die bei dem eigentumlichen

Gebaren des Tieres so nahe liegen, herange-

zogen worden ware. Wohl flnden sich in den

Homerischen Gesangen 'AUxtcoq (Od. IV 10)

und 'Amxtqviov (II. XVII 602) als Eieennameu.

rhre Bedeutung ,der Schlaflose' oder ,der schlaf-

los Maehende' legt den Gedanken nahe, daB
anstelle der urspriinglichen farblosen Bezeich-

nung ,persischer und medischer Vogel' dem
Tiere, nachdem es vertrauter Hausgenosse ge-

worden war, ein Name gegeben wurde, der

gerade seine geschatztesten Eigenschaften zum
Ausdruck bringt. Ob das H. den Griechen

durch zufallige, fruhere friedliche Beruhrungen
mit den Persern vermittelt wurde, ob es mit

den persischen Eroberungen oder durch den
phonikischen Seehandel nach Westen verpflanzt

wurde, ist unentschieden und durfte sich auch
schwerlich mit Sicherheit feststellen lassen. Die
altesten Darstellnngen des H.s auf griechisehem

Gebiete gehen nicht fiber das 6. Jhdt. v. Chr.

hinaus. Zu ihnen gehOrt das sog. Harpyien-

Monnment der Akropolis von Xanthos in Klein-
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asien, auf dem eine sitzende GSttergestalt, der
ein Hahn als Geschenk gebracht wird, dargestellt
ist. 0. Miiller (Arch. d. K. § 90) setzt die
Bntstehung dieses Denkmals vor die 58. Olym-
piade. Overbeck (Geschichte d. griech. Pla-
stik 230) nimmt den Ausgang der 60. und An-
fangder 70. Olympiade, die Grenze des 6. und
5. Jhdts., an, wahrend Hehn7 (323) geneigt
ist, die Entstehung des Denkmals nach die

I vie <PiX&voqos, if xot xal tedxev,

Pind 01 )^v^°/^'ZaS at oX&xzwq, ovyyovcp jiciq' katla

XII 14ff
'.\^3e^eVS T'A*<* xazs<pviXoqorj9s jioScov,

"lei pi) oxdaig avridreiQa Kvmalas a Sftegas

naxQag.
Bei den Lustspieldichtern heiBt der Hahn

6 IleQotxds attxTcoQ (Kratin. bei Athen. IX 374),
6 Ileeoucds 5qvk (Aristoph. av. 483. 707. 883)
und 6 Mrjdos (Aristoph. av. 276), Beweis genug,

Eroberung der Stadt Xanthos durch die PerserlOdaB man sich der fremdlandischen Herkunft
zu verlegen. Lorentz vermutet, daB, wie die des Tieres noch bewuBt war.
Lykier, auch andere VSlker am Mittelmeere daB
H. bereits langere Zeit vor den Perserkriegen
kannten. Seine Annahme stiitzt er darauf, daB
die sf. Vasen alteren Stiles mit Abbildungen von
Hahnen, die in Griechenland und in Italien ge-
lunden worden sind, sowie die in Chrysapha ge-
fundenen spartanischen Reliefdarstellungen, auf
denen Hahne als Geschenk dargebracht werden,

Das weibliche Tier fuhrt in jener Zeit noch
keinen besonderen Namen, erst Aristoteles

braucht die weibliche Form dXtxroQig neutral
fiir die ganze Gattung (vgl. das H.) (Hehn7

326). Die volkstumliche weibliche Form a?.ex-

tQiaiva, nach Xeaiva gebildet, etwa ,Hahnin' bei
Aristoph. nub. 666f. Aristoteles unterscheidet
zwischen edlen Zucht-H. yewaXai und gewohn-

der zweiten Halfte des 6. Jhdts., ihre ursprflng- 20 lichen H. ayewels aXexxoQiSeg, nennt aber, ob
lich aus Holz hergestellten Vorbilder dagegen
wohl schon der ersten Halfte dieses Jahrhunderts
angehSren (Heydemann Vasensammlung des
Mus. naz. in Neapel nr. 327. Overbeck bei
Lorentz). Imhoof-Blumer und 0.
Keller veroffentlichen die altesten Hahnen-
typen auf Miinzen und zwar auf einer Drachme
von Himera aus dem ersten Viertel des 5. Jhdts.,
auf einem Didrachmon von Himera und einem

wohl er ausfiihrlich Tiber die H. spricht, keine
Namen fur die vorkommenden verschiedenen
Arten. Er erwShnt nur, daB eine Heine, viel-

farbige Rasse an der Ktiste Yenetiens sich ihrer
Bosartigkeit und ihres Jahzornes wegen wenig
zur Aufzucht der Jungen eigne (Arist. VI 1, 1).

Diese zankischen Zwerg-H., deren Bosheit man
durch einen urn den Leib gelegten Gurt mafiigen
zu kSnnen glaubte, wurden von den Romern

Elektronstater von Dardanos vor der Mitte des 30 pumilioneg, Zwerge, genannt (Cod. VIII 2, 14.

5. Jhdts., als authentische Bilder des H.s zur Zeit
seiner Einfuhrung im Abendlande (Imhoof-
Blumer und 0. Keller Tier- und Pflanzen-
bilder auf Miinzen u. Gemmen des klass. Altert.

1889 Taf. V 40. 41. 42. 43). J. P. Six stellt

die tJbereinstimmung dieses 4lte6ten H.s im Mit-
telmeergebiet mit dem gallus sonnerati in Nord-
indien fest, dessen charakteristische Schwanzbil-
dung: zwei groBe gebogene Schwanzfedern fiber

Plin. X 156. XI 260). Sie erfreuten sich bei

diesen geringerer Beliebtheit als in Griechen-
land (Athen. VH 285. CoL Vm 4). ttber-

haupt wurden in Griechenland mit Riicksicht

anf die dort beliebten Hahnenkampfe schone,
starke und kampflustige Rassen bevorzugt,
wahrend in Italien das Hauptgewicht bei

der Ziichtung auf Fleisch- und Eiergewin-
nung gelegt wurde, wie dies Columella aus-

einem kurzen, steiffedrigen StoB, er in jenenTypen 40 drflcklich betont (Col. VHI 2, auch Varro DTI
erkennt. Diese Rasse trfigt am Halse eigentHm-
liche gelbliche Horngebilde, die den Vergleich
mit Bernstein nahelegen, so dafi moglicherweise
der Name oXsxtqvwv — wenn er als ,Bernstein-
vogel' gedeutet wird— , auf die Bekanntschaft
mit dieser fruh eingefiihrten Rasse zuriickzufiihren

ware (Imhoof-Blumer und 0. Keller
35). DaB das Vordringen der Perser nach Osten
viel zur Verbreitung des H. beigetragen hat,

9). Von den griechischen H.-Rassen werden er-

wahnt die dehschen, medischen, chalkidischen,
rhodischen und die tanagrischen in zwei Arten
fidxtfioi und xooov<foi (Schwarzamsel) = Kampf-
hahne und Schwarzamselhahne. Diese letzteren
zeichnen sich durch rabenschwarzes Gefieder,
leuchtend roten Kamm und Bartlappen sowie
durch kleine weiBe Flecken auf dem Schnabel
und an der Schwanzspitze aus (Col. VIH 2.

indem jeder persische Haushalt, der Kultbe- 50 Paus. IX 22). Als Nutzrasse wurde ein wahr
deutung wegen, H. mit sich fiihrte, unterliegt
keinem Zweifel. Ebensowenig die Annahme, daB
das nutzliche und zutrauliche Tier, welches sich
iiberall leicht eingewohnt und unter den ein-

fachsten Verhaltnissen zu ernahren und weiter
zu ztichten ist, sich, nachdem es einmal bekannt
geworden, schnell in Griechenland verbreitet
habe. Bei den zur Zeit der Perserkriege leben-
den griechischen Dichtern linden wir den Hahn,

scheinlich durch Kreuzung enstandeneg Land-H.
geziichtet Ob die Verbreitung des H.s in Italien

zuerst durch Vermittlung der Griechen erfolgte,

die das ihnen lieb gewordene Tier zu Scnifl

nach Sizilien und Unteritalien brachten, von wo
es sich alsdann rasch im Lande verbreitete
(Hehn 7 327), Oder ob nicht die Italiker schon
friiher das H. durch die Vermittlung ph5niki-
scher Seeleute kennen gelernt hatten(Lorentz),

dessen Stolz, Streiteueht und Mut vielfacb Ge- 60 ist eine noch nnentsehiedene Frage. Fur letztere
legenheit zu Vergleichen gibt, schon als gewohn
ten Genossen des Meuschen.
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Annahme dflrfte vor allem der Umatand gpre-
chen, dafi das Tier in Italien den einheimischen,
nicht aus Griechenland tlbemommenen Namen
gdttut fflhrte, sodann die Angabe des Aristo-
teles, die Zwerg-H. seien sua Italien nach Grie-
chenland eingeffihrt warden. Eine in Solas auf
Sirilien ^efuidene MSnse, die einen Hahn und
eine punuche Insehrift anf der Rflekseite auf-

weist, durfte ebenfalls ins Gewicht fallen (L o -

r e n t z Berl. Blatter fiir Miinz-, Siegel- und
Wappenkunde VIII 1869 Taf. 54, 17). Des wei-

teren die bekannte Tatsache, dafi Caesar in Bri-

tannien schon Haus-H. vorfand, welche gleich

den GSnsen und Hasen von den Britanniem
nicht verspeist wurden (bell. Gall. V 12), und
daB die H.-Zucht schon vor dem Eindringen der

Romer bei keltischen und germanischen Stammen
verbreitet war. Alles dieses scheint fiir eine 10
recht frfihzeitige Einfuhrung des H.s durch ph5-

nikische Seeleute zu sprechen (Jeitteles und
Langkavel bei Lorentz).

Da die romischen Agrarschriftsteller die Be-

wohner von Delos als Meister in der H.-Zucht,

als Erfinder eines sachgemaBen Mastungsver-
fahrens, als beste Kenner der Eier usw. riihmen,

so ist wohl anzunehmen, daB die edleren Rassen
sowie die Anweisung zu ihrer planmaBigen Zucht
und Kreuzung aus Griechenland zu den Romern 20

gelangten, wenn sich auch das gewohnliche H.
langst dort heimisch gemacht hatte (Plin. X
139fl. Col. VIII 2, 6). DaB die H.-Zucht zu

Catos Zeit noch wenig ausgedehnt war, geht

aus der nebensachlichen, nur einmaligen Er-
wahnung der H. in seiner Schrift hervor (89).

Augenscheinlich wurde nur der Bedarf des Haus-
haltes an Eiern durch einen kleinen Stamm H.
gedeckt. Varro und Columella dagegen sehen

in einer richtig betriebenen H.-Zucht einen wich- 30
tigen Zweig der gesamten Landwirtschaft. Nach
ihren Berechnungen und Angaben kann der Er-

los, welcher aus dem H.-Hof gezogen wird, den
Ertrag eines kleinen Ackergutes weit ttberstei-

gen. Voraussetzung sind dabei gflnstige Absatz-

bedingungen fiir Eier, Jung- und Mastgefliigel,

wie die N5he einer groBen Stadt sie mit sich

bringt, so daB sich fiir den bauerlichen Be-

sitzer, dessen Gut in solcher Lage liegt, kaum
eine sicherere Erwerbsquelle finden laBt, als 40

eine H.-Zucht im GroBen. Weiter Auslauf mit
Sand und Gras, heller luftiger und warmer Stall,

der das Gedeihen der H. bedingt, sorgffiltige

tTberwachung seitens des Besitzers, sind notwen-
dige VorauBsetztungen. Bei einer Anzahl von
200 H. rentiert sich schon die Anstellung eines

H.-Warters (galliTiarius = curator Varr. HI 9:

pastor Col. VIII 2), von dessen Sorgfalt und
Zuverlassigkeit das Gedeihen der Tiere abhangt.

Die Vorschriften, welche Varro und Columella 50
fiir den Bau des H.-Hauses — 6(>vi&oflooxuov

(Varr. LH 9), gallinarium (Col. VM 3) — , fiir

die Pflichten des Warters, fur die Auswahl der

Zucht-H., fur die Ernahrung, Wartung, Mastung,
for Behandlong bei Krankheiten geben, sind
SuBerst ausfiihrlich und aus der Praxis hervorge-
gangen (s. die Einzelheiten bei r t h Art. G e-

flfigel zucht o. Bd. VH S. 903).

Das Huhn in der Sch il derung der
alten Schri f t st eller. Das Mannchen60
des Haus-H.8 heiBt galltu, das Weibchen gallina

(Van. m 9). An Fruchtbarkeit steht das Haus-
H. mit der Haustaube allem andern Geflfigel

weit voran. Wenn aneh die beste Legeperiode
in die Zeit zwischen FrOhlings- und Herbstnacht-
gleiehe fallt, so legt doeh das H. mit Ansnahme
der beiden Wintermonate fast das ganxe Jahr
hindnrch. Die meisten H. legen ein nm den
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andern Tag ein Ei, manche sogar taglich. Es
soil sogar vorkommt, daB H. zwei Eier an
einem Tage legen, doch haben solche (ibermaBig
fruchtbaren Tiere nur eine kurze Lebensdauer
(Varr. Ill 9). Es ist nichts Seltenes, daB edle

Zucht-H. vor dem Beginn des Briitens bis zu 60,
gewohnliche Land-H. sogar noch eine grSBere
Anzahl Eier gelegt haben (Arist. VI 1). Hahn
und Henne paaren sich fast das ganze Jahr bin-

durch. Bei der Begattung lafit sich das H. auf

den Boden nieder, und der Hahn tritt darauf
(Arist. V 8). Nach der Begattung stranbt die

Henne das Gefieder, schuttelt sich und wirft

Spreu oder Sand um sich. Jimge Hennen be-

ginnen mit dem Eierlegen meist im Friihling,

sie legen zwar zahlreichere, aber kleinere Eier
als die alten Hennen, welche auch ausdauern-

dere Briiterinnen sind (Cod. VIII 5. Arist. VI
14). Man unterscheidet befruchtete und unbe-

fruchtete Eier, welch letztere Windeier vmjvi-

fua dm (Arist. VI 21), hypenemia, auch xephyria

(Plin. X 166), Zephireier heiBen und sowohl bei

H., wie bei Tauben, Pfauen und Gansen vor-

kommen. Eine nachtragiiche Befruchtung von
Windeiern, die die Henne in sich tragt, kann
vor der Absonderung des Gelben zum WeiBen
durch das Treten des Hahns noch erfolgen (Arist.

VI 11). Windeier sind wasseriger und weniger
schmackhaft als befruchtete; werden sie zum
Bebriiten untergelegt, so verdichtet sich das
Fliissige nicht, Gelbes und WeiBes bleibt unver-

andert. Befruchtete Eier dagegen zeigen schon

nach drei Tagen und drei Nachten der Bebrii-

tung Spuren von der Entwicklung des werden-

den Kuchleins. Das Gelbe nahert sich dem
spitzen Ende des Eis, und in dem WeiBen er-

kennt man einen blntroten Punkt, der durch
hiipfende Bewegung sich als etwas Belebtes zu

erkennen gibt (Arist. VI 19). Von diesem Punkte,
dem Herzen, aus gehen im Verlaufe der Weiter-

entwicklung zwei mit Blut gefiillte, gewundene
Adergange nach einer jeden der beiden umhul-
lenden Haute. Und bereits um diese Zeit zieht

rich eine Haut, welche blutige Faserchen ent-

halt, von den Adergangen auB um das WeiBe
herum (Arist. VI 19). Etwas spater sondert sich

der KSrper ab, von dem der Kopf mit den stark

aufgetriebenen Augen zuerst zu erkennen ist.

Die Augen bleiben langere Zeit in diesem Zu-

stande und verkleineren sich spater. Bereits am
zehnten Tage der Entwicklung ist das Kiichlein

in alien seinen Teilen deutlich erkennbar, doch

haben die einzelnen Teile noch nicht ihr rich-

tiges Verhaltnis zueinander gewonnen. Der
Kopf isrt grSBer als der fibrige Korper, und die

Augen Bind grSfier als der Kopf und noch ohne
Sehvermogen. Entnimmt man in dieser Ent-
wicklungsperiode das werdende Kflehlein dem
schtltzenden Ei, bo zeigt sich in dem schwarzen,

bohnengroBen Auge nichts Festes, nur eine weiBe,

kalte, gegen das Licht stark glanzende Flfissig-

keit. Magen, Darm, Eingeweide und die vom
Herzen ausgehenden Adern sind Bchon deutlich

zu unterseheiden (Arist. VI 21. 22). Um den
20. Tag vemimmt man ein leises Piepen sowie

Bewegnngen im EL Das Ansschlttpfen des zart-

beflederten GesehOpfes aus dem Ei, welches die

Alte aufpiekt, gesebieht gewOhnlich nach dem
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21. Tag. kann aber auch im Sommer noch etwas

friiher, zum mindesten am 18. im Winter dagegen

wohl auch erst am 25. Tage erfolgen (Arist. VI
20. Plin. X 152). Es ist anzunehmen, daB, wenn
im Sommer nach dem 21. Tage kein Laut im Ei

vernehmbar ist, das Ei entweder faul oder das

Junge tot ist (Col. VIII 5). Manchmal ist es

ratsam, durch ganz sorgfaltiges Nachhelfen mit

dem Fingernagel dem Kiichlein das Ausschlupfen

oder nach einem Siege ein lautes Krahen er-

schallen. Die Henne dagegen vexhalt sich still,

nur wenn sie ein Ei gelegt hat, oder wenn sie

heftig erschreckt wird, lafit sie ein gackerndes

Geschrei ertonen. Das miitterliehe H. ruft die

Kiichlein mit einem glueksenden Laut zusammen
(Arist. II 31. IV 107). Das Gefleder der H.

kann sehr mannigfaltig sein, es gibt schwarze,

weiBe, rebhuhn- und rostfarbige Arten in ver-

zu erleichtern. Zuweilen legen Hennen auch 10 schiedenen Abstufungen. Die schbnen tanagri

Zwillingseier, d. h. solche mit zwei Dottern

welche entweder durch eine diinne EinweiBschicht

getrennt sind oder sich gegenseitig beriihren.

Nach Angabe der Alten sollen zuweilen Zwil-

lingshfihnchenaus derartigen Eiern hervorgehen

(Arist. VI 30. Plin. X 52 nach Celsus). DaB
das Altertum auch ein kiinstliches Ausbriiten

der Eier kannte, geht aus der Bemerkung des

Aristoteles fiber das Verfahren der Agypter her-

schen H. waren rabenschwarz mit leuchtend

rotem Kamm und Baxtlappen. Die schwarze

Faibe wurde bei Opfertieren bevorzugt (Plin.

X 156). WeiBe H. galten als weichlich, auch

lafit sie ihre auffallende Farbe leicht dem Raub-

zeug zum Opfer fallen. Fur den Landmann
empfahlen sichdie unscheinbaren, rebhuhnfarbigen

mit schwarzen Fliigeln (Varr. Ill 9). (Auffallend

ist, dafi noch heute die rebhuhnfarbigen Italiener

vor (Arist. VI 2, 3). Lenz und E. Ha hn 20 als die besten Lege-H. auch in Deutschland

(307) vermuten, daB die Eier nicht eigent- gelten).

lich in ,Mist' ausgebriitet worden seien, son-

rlera daB in eigens hergerichteten Brutofen

durch Heizen mit getrocknetem Mist, dem in

Agypten hauptsachlich benutzten Brennmaterial,

eine gleichmaBige milde Warme, welche die Ent-

wicklung des Kuchleins im Ei ermoglichte, er-

zielt wurde. Die Henne sammelt die Kiichlein

mit mutterlicher Fiirsorge unter ihre ausge

Zuweilen beobachtet man bei den H. ein

naturwidriges Benehmen: wie es H. gibt, die

sich wie Hahne betragen, die andern beun-

ruhigen, zu treten versuchen und sogar krahen,

so hat man auch Hahne beobachtet, die beim Tode

einer Henne sich der verwaisten Kiichlein ange-

nommen und miitterlich fur sie gesorgt haben.

Der Volksglaube sah in diesen Erscheinungen

breiteten Fltigel, warmt, schiitzt und verteidigt 30 eine Vorbedeutung unheilvoller Ereignisse, die

sie mit der grofiten Hingebung. Die neuausge

krochenen Kiichlein heiBen ahxrogiMs (Ael.

VII 47) oder aXexxogioxoi (Babr. 97, 9. 124,

12) und alexxQvovia. Warme und leichte Nah-
rung ist fur das Gedeihen der Kleinen unbedingt

erforderlich. Das erste Futter soil aus ganz

kleinen Portionen weicher Hirse, gekochtem
Gerstenmehl, Kressesamen und ein wenig Wasser
bestehen (Varr. HI 9). Etwas groBer erhalten

bald eintreten wfirden (Arist. IX 243. Ael. IV

29). Diese widernatiirliche Veraaderung, welche

sich nicht allein im Benehmen, sondern auch

im Federkleid der Geschlechter zeigt, wird

von neueren Forschern bestatigt (Darwin bei

Hahn 297).

Wahrend die Henne ein bescheidenes Wesen

hat, ist der Hahn der herrschsfichtigste und
eitelste Vogel, den es tiberhaupt gibt. Stolz

sie Wicken, Kichern, Dinkel, Hirse, Kleie mit 40 tragt er sein mit dem zackigen Kamm gekrontes
" "' "

Haupt und hat die keinem andern Tiere eigen-

ttimliche Angewohnheit, oft gen Himmel zu

blicken. Kein Hahn duldet einen andern in

seiner Nahe, ohne ihn zum Kampfe aufzufordern.

Streitsiichtig greift er den Gegner an, als wiiBte

er, wie gut er durch die Sporen seiner FtiBe

bewaffnet ist. Der Kampf der Hahne wird oft

mit solcher Erbitterung und Ausdauer gefuhrt,

daB es nichts Seltenes ist, daB der Schwachere

Samen des Mondklees, cytisus, gemischt; die

erwachsenen ernahrt man meistens mit Gerste

und geringem Weizen. Die aufgenommene Nah-

rung tritt zuerst in den Kropf, einen hautigen

Sack am Halse, in welchem sie unverdaut bleibt,

dann erst in den Magen (Arist. II 87). Zum
Wohlbefinden der H. ist die Mogliehkeit, Griines

verzehren und sich im Sande baden zu konnen,

sehr wichtig. Bei der Anlage eines H.-Hofes

muB auf diesen Umstand Eiicksicht genommen 50 blutend auf dem Kampfplatz liegen bleibt oder

werden. Ebenso muB auf die Beschaffung sau^

beren Trinkwassers geachtet werden (Arist. IX
260. Varr. Ul 9).

Der Unterschied zwischen dem mannlichen

und dem weiblichen Tiere ist bei den H. und
den ihnen nahe verwandten Arten weit groBer,

als bei alien andern Vogeln. Nicht allein ist

der Hahn groBer, stattlicher und starker aIb das

H., er zeichnet sich auch durch schimmernde

auch sogar verendet. Meistens verkriecht
_
sich

der Besiegte schweigend, wahrend der Sieger

scharrt, mit den Flugeln schlagt, frohlockend

in ein lautes Krahen ausbricht und sich stolz

unter dem sich mitfreuenden H.-Volke umsieht

(Ael. IV 29. Plin. X 47). Eigentfimlich ist auch,

wie der Hahn die Tageszeiten kennt. Bei be-

ginnender MorgendSmmerung ist er der ,WSeh-

ter des Hauses', der erste, welcher erwacht.

Halsfedern, durch eine in alien Farben spielende 60 Seine weithin schallende Stimme ist der erste

Eflckendecke, durch lange, starkgebogeneSchwanz-

federn, durch einen hohen, stehenden gezaekten

Kamm, herabhangende Bartlappen, durch groBe

kronune Sporen an den Beinen vor der beschei-

denen Genossin im unscheinbaren Federkleid

aus. Auch die Stimme der Geschlechter ist

verschieden: der Hahn UBt beim Morgengrauen,
bei der Herausfordernng eines Nachbarhahnes

Grnfi an den kommenden Tag, sie weekt den

Menschen aus der Ruhe der Nacht zu neuer

Sorge and zu neuer Arbeit (Artemid. 147, 15.

Plin. X 46). Jeder Hahn gewShnt sich bald

an den Hof, zu dem er gehOrt, und verlifit

ihn nieht; doner ist es anch nicht ratsam, einen

Slteren Hahn weitenmTerkaufen, denn er kehrt

gem zu dem altgewohnten Platze zurflek. Urn
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einen Hahn an einen neuen Wohnort zu gewoh-
nen, kann man sich eines Sympathiemittels be-

dienen: dreimaliges Herumtragen urn den Tisch

des Hauses wird ihn an den Hof ,bannen' (Ael.

II 80). Die Haus-H., welche von vornherein in

der Geselkchaft des Menschen, von ihm gefuttert

und gepflegt, aufwachsen, werden sehr zutrau-

lich und fiirchten weder ihn noch die groBen
Haustiere, selbst Elefanten nieht. Man hat sogar

beobachtet, daB die Hahne sich letzteren auf den 10
Riicken setzen. Dagegen setzt ein Wiesel sie

ebenso in Schrecken, wie das Erscheinen eines

Raubvogels fiber dem Hofe (Ael. V 50). Andrer-

seits wird beobachtet, daB der Lowe sich vor

dem Krahen des Hahnes furehtet (Ael. V 50).

Es scheint, als ob die wechselnde Witterung
und die Erscheinungen am Himmel nicht ohne
EinfluB auf das Benehmen dieser in so vieler

Beziehung eigenartigen Tiere ware; die Hahne
geraten in Aufregung, wenn der Mond aufgeht, 20
sie fiihlen das Kommen des Tages und begrttBen

die Morgendammerung mit Krahen, sie sind be-

sonders munter bei Sonnenanfgang. Auch zeigen

sie den Wechsel der Witterung durch ein ver-

Sndertes Benehmen an (Ael. IV 29. VII 7).

In manchen Gegenden war es iiblich, junge
Hahne, welche zur Mast verwendet werden soil-

ten, nach dem Vorbilde der Delier zu verschnei-

den. Nach Aristoteles warden sie vermittels

fltihender Eisen am SteiB gebrannt ix-tifivovxatSQ

'ot /lev OQvc&es xaxa to otgoitiytov, xaP S
ov/uiliizovoiv 6%eioyres (Arist. IX 246), Colu-

mella spricht nur von einem Ahbrennen der

Sporen: geminates appellantur capi, cum tint

castrati libidinis abolendae causa. Nee tamen
id patiuntur amissis genitalibus, ted ferro can-

dente calcaribut inustts, quae cum ignea vi con-

tumpta sunt, facta vlcera dum consanescant,

figulari creta Hnuntur (Col. VIII 2). Der Kamm
dieser verstfimmelten Tiere wurde blaB und 40

blieb klein, sie krahten nicht und hielten im
Aussehen die Mitte zwischen Henne und Hahn,
dessen lange Schwanzfedern sie haufig zeigten.

Der lateinische Name ist capus, ein griechischer

findet sich nicht. (Ober Zucht und Mastung
s. Orth Art. Gef 1 iigelz uch t o. Bd. VII
S. 903.)

Hahnenkampfe. In Griechenland wur-
den die schon von Natur sehr kampflustigen
Hahne einiger besonders starken Rassen eigens 50
zu Kampfhahnen ausgebildet, indem die mit
Sorgfalt ausgewahlten und aufgezogenen Tiere

mit Knoblauch und Zwiebeln {xgouftva xal

oxofm&a) gefuttert wurden. Diese Nahrung
sollte ihren Mut reizen (Xen. sympos. IV 9.

Schol. z. Arist. equit. 494). Die Rassen von
Tanagra und Rhodos, die medische und die

chalkidische Art lieferten die mutigsten Streit-

hahne (Varr. Ill 9, 6. Col. VTII 2, 4. Pans.
IX 22, 4. Plin. X 48). Diese Rassen wur-60
den in Griechenland mit Vorliebe gezfichtet;

den RSmern dagegen, bei denen der Hahnen-
kampf als Volksbelustigung anseheinend erst zur
Kaiseixeit Kingang gefnnden hat, galten sie ge-

rade wegen ihrer Streitmeht als ungeeignet zur
ZOehtung, welehe' nor den Nutsen im Auge hatte.

Die Agnnehriftsteller erwihnen demgemftfl aoeh
die gneehiiehen Rassen nor nebensaehlieh. Aus

der Tatsache, daB die Einrichtung der Hahnen-
kampfe auf Themistokles zuriickgefiihrt wurde,
geht wohl hervor, dafi man sich ihren Ursprung
nicht alter dachte. Als Themistokles vor der
Schlacht von Salamis an der Spitze seiner Trup-
pen auszog, wies er die Streiter auf zwei Hahne
hin, die mit aufierster Erbitterung nur des
Ruhmes wegen miteinander kampften. Ihr Vor-
bild sollte die Athener, die hohere Guter zu
verteidigen hatten, anspornen. Zur Erinnerung
daran wurden alliahrlich einmal offentliche Hah-
nenkampfe im Monat Poseideon im Theater
des Dionvs auf Staatskoeten veranstaltet (Ael.

II 28). Dieselbe Sitte fand sich in Pergamon
(Plin. X 50). E. Hahn (303) bemerkt, dafi

Hahnenkampfe zur Belustigung und zum An-
spornen des Wetteifers der Schfler noch im Mit-
telalter auch in Deutschland an Schulfeiertagen

veranstaltet wurden (nach C o I e r u s Opus
oeconomicum, Witeberg 1632). Mit der Zeit nah-
men die Hahnenkampfe, die ursprunglich zur

Forderung und als Vorbild der Tapferkeit dienen
sollten, den Charakter einer Belustigung an und
gewannen in Athen eine derartige Ausdehnung,
dafi sich die Stimmen ernsthaft gesinnter Man-
ner tadelnd gegen sie aussprachen (Lucian de
gymn. 37. Diog. Laert. II 30. Aesch. contr.

Timarch. 53, 178. Plat. leg. VII 880). Zahlreiche

Abbildungen zeigen die Art, wie die Hahne auf-

einander losgelassen wurden, und die Anteil-

nahme ihrer Besitzer an dem teils komischen,
teils aufregenden und blutigen Kampf der beiden
gereizten Tiere. Zuerst wurden die FiiBe der

Hahne mit einem ehernen Sporn — xUjxtqov
oder xhxQov — versehen, dann wurden sie auf
eine tischahnliche Platte (rtjlia), auf welcher
ein Kreis beschrieben oder auch ein erhohter
Rand angebracht war, einander gegenflberge-

setzt (Aristoph. av. 759. Schol. z. Aristoph. plot,

1038). Der Einsatzpreis der beiden wettenden
Besitzer bestand meistens aus Geld, manchmal
auch in dem unterliegenden Hahn (Col. VIII 2)
Die Hahnenkampfe fanden in den Gymnasien
Palastren und auf andern offentlichen Spiel

platzen statt.

Bildliche Darstellungen: Mosaik
bild von Pompeii (Z a h n Die schonsten Ornam.
v. Pomp. II 50), Relief im Museum des Lateran

(Benndorf und Schon e Lat. Mus. n. 189),

geschnittener Stein frtiher dem Lorenzo dei Me-
dici gehorig (Muller-Wieseler Denk-
maler LII 654). Hierbei ist die Teilnahme
der Besitzer (Eroten) in der Art charak-

terisiert, daB der Eigentumer des besiegten

Hahnes weiat, der des Siegers eine Palme
tragt. Der siegreiche palmentragende Hahn
findet sich haufig auf Munzen von Athen, Dar-
danos in Troas, Karystos auf Euboia, Antiochia
in Pisidien (Daremberg bei Lorentz).
Charakteristisch ist auch die Auffassung auf
einem Silberstater von Leukas, wo hinter einem
Kopf der Athena ein kleiner, zusammengeduckter
Hahn mit gestrftubten Halsfedern, zum Angriffe
bereit, kauert (Imhoof-Blumer and O.
Keller V 46). Auf einem Karneol der Ber-
liner Sammlung UBt Amor swei Hahne neben
einer Henne ktopfen (Imhoof-Blumer and
O. Keller XXI 88). Auf Vasen: Vase Ton
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Caere, Coll. Salamanca, Madrid (bei Reinach
Repertoire de vases peints grecs et 6trusques

I 310), Olkrug (L a b o r d e I 79 bei Reinach
II 171), auf einer Vignette (Labor de II bei

Reinach II 213). (S. die Einzelheiten bei

K. Schneider o. Bd. VII S. 2210.)

Symbolische und kultische Be-
deutungdesHahnes. Eslag nahe, daB

ein Tier, welches in seinem Wesen so manche

nahmefallen stattgefunden haben. AuBer in der

obenerwahnten Verbiudung mit Eros findet sich

auf Darstellungen des Ares (Aristoph. av. 840),

der Athena, des Hermes und des Herakles der

Hahn sehr haufig als Attribut des Mutes und der

Wachsamkeit, sowohl auf Miinzen und Gemmen
wie auf Vasen. Der Helm der Athena auf der Burg

von Elis war von einem Hahne gekront (Paus.

VI 26, 3). Nicht selten steht die speerwerfende

charakteristische Eigenschaft aufwies, dessen Ge- 10 Gbttin zwischen zwei Saulen, auf denen Hahne

baren von dem der andern Bewohner des Hofes

so auffallend abstach, einer besonderen Beach-

tung seitens seiner Besitzer gewfirdigt wurde.

Der hochmutig stolzierende, kampflustige Hahn
muBte ebenso zu Vergleichen auffordern, wie die

um ihre Kuchlein miitterlich besorgte Henne.

Das weithinschallende triumphierende Krahen

des mannlichen Tieres, welches noch vor Tages-

anbruch das Koinrnen des neuen Lichtes ver-

in kainpfbereiter Stellung sich befinden (Pana-

thenaische Preisamphora bei M tiller Denk-

maler XVIII 92; derselbe Gegenstand Monum.
IX u. X bei Reinach I 145. 146). Herakles

und Athena zwischen zwei von Hahnen gekron-

ten Saulen auf einer Vase aus Vulci (Gerhard
246 bei Reinach II 123). Den Kopf der

Athena mit Hahn zeigt ein Silberstater von Leu-

kas (Samml. Imhoof, Imhoof-Blumer und 0.

kiindet, muBte den Gedanken nahe legen, daB 20 Keller V 46), ahnliche Pragung ein Silber-

der Hahn in besonderer Weise fiiT den Wechsel

der Stunden empfanglich sei. Die Haupteigen-

sehaften, die man dem Hahn beilegte, sind

Tapferkeit und Wachsamkeit, daher er vorzugs-

weise den Gottheiten des Krieges, des Gewerbes,

des Lichtes und der Finsternis als Symbol bei-

gegeben wurde. Ohne symbolische Bedeutung

sind Darstellungen des Hahnes haufig auf Genre-

bildern, die Familienszenen widergegeben, so bei

stater von Korinth und Bronzemtinzen von Dar-

danos. Eine Silberarbeit aus dem romischen

Kastell bei Neuwied zeigt Hermes mit Bocks-

hornern, neben ihm einen Ziegenbock und einen

Hahn (M filler Denkmaler XXIX 325), eine

pseudo-panathenaische Amphora Herakles und
Hermes zwischen zwei Saulen, auf denen ein

Hahn steht (bei Reinach I 310), und eine

Drachme des Konigs Sophytes in Indien (Brit.

Gastmahlern, wo der Hahn mit anderen Tieren 30 Museum) einen stehenden Hahn, darfiber den

unter dem Tische stehend auf die herabfallenden

Brosamen wartet, bei der Toilette von Frauen,

im Spiel mit Kindern, als Geschenk, das sich

Liebende darbrachten u. dergl. (Wandgemalde

aus der Sepulkralkammer des Fondo Marzi in

der Nekropolis des alten Tarquinii bei M ii 1 1 e r

Denkmaler). Sehr reizvoll sind die auf zahl-

reichen Gemmen gefundenen Verbindungen des

Hahnes mit Eros oder zwei Eroten: der Hahn

Hermesstab (Imhoof-Blumer und 0. K e 1-

ler V 44). Lorentz (X) bemerkt, daB die

Verbindung des Hahnes mit Hermes besonders

haufig auf Bildwerken der spateren Zeit zu

finden sei, und sieht darin einen Ausdruck des

Gedankens, daB der den Tag verkundende Vogel

den Menschen zu neuer Arbeit rufe und daher

dem Vorsteher des menschlichen GewerbefleiBes

besonders zu eigen sein mfisse. Die Verbin-

wird zum Kampf abgerichtet, belehrt, belohnt 40 dung mit Hermes, die den Hahn schon als

• ' " -
J '"-'' ,Lichtvogel' zeigt, leitet fiber zu den am hau-

flgsten auftretenden Verbindungen mit alien

Lichtgottheiten, die ohne Zwei fel auf altper-

sischen Ursprung zuriickzufiihren sind und von

Griechen und Romern aufgenommen wurden.

So erscheint der Hahn als Attribut des Mi-

thras (Marmorstatue des Vatikans bei M ii 1 1 e r

Denkmaler LXXV 967), des Nergal (Creu-

z e r Symbol II3 415 bei L o r e n t z), des Helios-

oder bestraft, haufig auch als Zug- oder Reit

tier benutzt (Imhoof-Blumer und 0. Kel-

ler XVI 31. XXI 47. 48. 49. 50. 54). In

dasselbe Gebiet der Darstellung gehoren die dem
Leben abgelauschten Motive, bei welchen der

Hahn kraftig weitaus schreitet, eine Maus am
Schwanz packt, auf eine Heuschreeke losgeht,

die Henne verfolgt, den Nebenbuhler angreift

(Imhoof-Blumer und 0. Keller XX 30

XXI 32. 34. 35. 36. 37. 38. 41. 42. 43), oder die 50 Apollon, der den Hahn beseelte und ihn ent

oft von feinem Humor zeugenden Bildchen. wenn

der Hahn einen Ring im Schnabel tragt, ein

Wagelchen zieht, auf dem eine Maus sitzt, die

ihn mit Zugel und Peitsche lenkt, oder wenn

er umgekehrt sich von zvei Mausen ziehen laBt

und selbst kutschiert (Imhoof-Blumer und

0. Keller XXI 30. XVI 20. 23). Wie im

Altertum die Gans als schones Tier gait,- welches

man gern zu Geschenken verwendete, so auch.

weder auf der Hand oder auf dem Haupte

tragt (Luc. somn. s. gall. 16. Plut. de Pj'th.

orac. 12). des ursprunglich phrygischen Mond-

gottes Men (Drexler bei Roscher), der Mor-

genrSte Eos, die er selbst herbeiruft, und deren

Kommen einen erregenden EinfluB auf ihn aus-

iibt (Lucret. de rer. nat. IV 714. Ovid. met. XI
597. Ael. IV 29).

Gleichfalls auf persischer Vorstellung be-

wohl mit grbfierem Rechte, der Hahn. Auch 60 ruht der auch m Gnecheuland verbreitete Aber-

schrieb man ihm nicht ungern menschliche

Eigen^chaften zu, wie Neigung zu Liebe und

Freundschaft, sei es zum Menschen, sei es zu

andern Tieren, tiefes Empfinden beim Verlust

eines Gefahrten u. a. Der Tierfreund Aelian,

der diese Zuge berichtet, flberliefert auch den

Namen eines Hahnes Kbtavgos (V 28. XII 37),

doch wird eine Namengebung wohl nur in Aus-

glaube, daB dem Hahne eine die Damonen der

Finsternis bannende und ihren den Menschen

verderblichen EinfluB zonichte machende Kraft

innewohne. Doch nicht allein sein Gesehrei

sollte die b5sen Geister yertreiben, sein Blick

Basilisk und LSwe bannen, auch sein Bild

konnte das tlbel vom Menschen abwehren (Ael.

Ill 31. Eab. Aesop. 261). Hieraus erklart sich
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die vielfach in Griechenland verbreitete Sitte,

Waffen und Schmuckgegenstande mit dem Bilde
eines Hahnes zu zieren und dieselben nicht allein

Lebenden zu schenken, sondern auch den Ver-
storbenen mit ins Grab zu geben (Stephani C.
R. 1876, 69. 146 bei Lorentz). Ebenso wurden
Grabsteine, Sarkophage und Urnen mit dem-
selben Zeichen geschmuckt. Lorentz sieht in

diesem Gebrauch nicht nur den Ausdruck des
Glaubens an die Damonen bannende Kraft des

Hahnes, sondern er glaubt einen Hinweig auf
das Kommen des Lichtes, das der ,tagkfindende

Vogel' anzeigt, darin zu sehen, mithin den Ge-
danken an ein Erwachen zu einem besseren
Leben nach dem dunkeln Schlafe des Todes
<Friedrich Symbol. 567. Scliwenck My-
thol. der Perser 306. Lorentz XI). In dieser

Weise deutet er auch die bekannten Worte
des Sokrates in Platons Phaedon 118 'Q Kq'itcov,

l<prj, t<j) 'Aoxhjntip oqpetXo/iev iXexTQvdva, die

allerdings den Gedanken nahe legen, daB der
Philosoph seinen Tod als eine Genesung von der
Krankheit des Lebens ansah.

Wenn Proserpina, zu deren Attributen der

Hahn gehort (Porphyr. de abst. IV 16) in

Begleitung des Hahnes erscheint, so kann
dies einerseits auf ihr Verweilen bei den
Toten in der Unterwelt (s. o.) gedeutet werden,
anderseits kann auch dadurch gerade die Got-
tin als segenspendende Lichtbringerin, die im
Friihling zur Oberwelt zurfickkehrt, charakteri-

eiert werden (Lorentz. Preiler-Plew
Griech. Myth. I 658. Muller Denkmaler
LXVLTI 856). Plinius (XXXVII 144) berichtet

noch, daB der unbezwingliche Athlet Milon von
Kreta stets als Amulet einen angeblich im Ma-
gen eines Hahnes gefundenen Edelstein, gemma
alectoria, bei sich getragen habe. Hier, wie an
.andern Stellen, erscheint der Hahn, oder auch
nur ein Teil desselben, als Wehrer des ttbels,

als Bewahrer vor sehadigenden Einflttssen. So
stand er in naher Beziehung zu Asklepios, dem
helfenden, heilenden Gotte, in dessen Heiligtum
in Athen Hahne gehalten wurden (Ael. X 17 —
in dem der Hebe nur H. — , Ael. XVIII 46) und
dem von Genesenen lebendige oder aus Ton
nachgebildete Hahne dargebracht wurden. Ein
Mann, so berichtet Artemidor (255, 24), hatte dem
Asklepios am Morgen im Gebete einen Hahn ge-

lobt, wenn er ihm wahrend des Jahres die Ge-
sundheit erhielte. Am Abend gelobte er ihm
einen zweiten Hahn mit der Bitte um Bewah-
rung vor einem Augenubel. Ein Traumgesicht
zeigte dem Manne, daB dem Gotte ein Hahn
geniige. In der Tat wurde ihm die Gesundheit
erhalten, aber ein starkes Augenleiden ihm auf-

erlegt. So hatte der Gott dem Beter das eine

gewahrt, das andere versagt. Wie dem Askle-

pios wurden auch dem Herakles haufig Hahne
geopfert (Plat Phaid. 118. Plut. quaest. symp.
IV 10, 1). Aller Wahrscheinlichkeit nach wur-
den sie ganz verbrannt (Luc Iupp. trag. 15.

Ael. V 28. Porphyr. rit. Pyth. 36 bei Mfiller
Handbuch d. klass. Altert. V 3, 69). Es werden
Opfer Ton hundert Hahnen erwihnt (Lorentz.
CIG HI p. 484). Bei den Opferungen wurde
auf die Farbe der Tiere geachtet; so galten H.
and Hahne mit gelbem Schnabel als unrein, als

nicht zu religiSsen Zwecken verwendbar, fur die

chthonischen Gottheiten wurden vorzugsweise
schwarze, fur die Lichtgottheiten Tiere von
weiBer Farbe ausgewahlt (Ovid. fast. I 455.
Plin. X 156). Dem Anubis wurde als dem Herr-
scher fiber die Oberwelt ein weiBer, in seiner

Eigenschaft als Herrscher fiber die Toten ein

schwefelgelber Hahn geopfert (Plut. de Ib. et

Os. 61). Pausanias (II 34) berichtet von einem
10 seltsamen Brauch der Einwohner des zwischen

Epidauros und Troizen gelegenen Ortes Methana.
Wenn der den Weinpflanzungen verderbliche

Sudwind fiber den Saronischen Meerbusen wehte,

so ergriffen zwei Manner einen Hahn mit ganz
weiBen Flfigeln, rissen ihn auseinander und lie-

fen nach entgegengesetzter Richtung um den
Weinberg herum. An der Stelle, wo sie zu-

sammentrafen, wurden die beiden Halften in die

Erde vergraben. Lorentz (XIII) sieht hierin

20 ein den chthonischen Gottheiten dargebrachtes

Opfer, Hehn (326) bringt es mit dem in dor-

tiger Gegend heimischen Asklepiosdienste in

Verbindung. Aelian (III 38 u. IV 29) erwahnt
noch, daB der Hahn auch der Latona lieb sei

und bei der Gebnrt Apollons und Dianas ihr zur

Seite stand. Daher rfihre der Glaube, daB seine

Gegenwart die Geburt erleichtern konne. In den
eleusinischen Mysterien war es verboten, H.-

Fleisch zu essen (Porphyr. de abst. IV 16).

30 Hiihnerorakel. Da die H. dem Volks-

glauben nach in so naher Beziehung zu den

Lichtgottheiten standen, so wurde ihnen bei den

Romern auch die Gabe der Weissagung zuge-

schrieben. Die Art der Nahrungsaufnahme der

in einem Kafig verwahrten heiGgen H. wurde
durch den Augur als gfinstiges oder ungiinstiges

Vorzeichen ffir den Ausfall wichtiger EntschBe-
fiungen angesehen. Besonders gerne befragte

man das H.-Orakel (auspieium ex tripudiis pul-

40 larium) vor Beginn eines Krieges und vor der

Neugrundung von Kolonien. Wenn sich auch
Cicero (de divin. II 34) und Plinius (X 49)

recht spottisch fiber den Wert eines von un-

wissenden Tieren gegebenen Orakels auBern, wor-

aus erhellt, dafi sein Ansehen zu ihxer Zeit schon

bedeutend gesunken war, so sind doch aus der

alteren romischen Geschichte mannigfache Bei-

spiele fiberliefert, welche den EinfluB des H.-

Orakels auf wichtige EntschlieBungen leitender

50 Feldherrn bezeugen. Das Verfahren dabei war
folgendes: Der Augur, welcher das Heer nicht

in den Krieg begleitete, wahlte sich einen mit

den heiligen Sitten vertrauten Mann als Gehil-

fen aus, welcher die H. aus dem Kafig entlieB.

Nachdem heilige Stille eingetreten war, achtete

man genau auf die Art, in welcher die H. das

vorgeworfene Futter annahmen. Verschmahten
sie den Gerstenbrei (puis), so bedeutete dies

Unglfick, fraBen sie dagegen so gierig, daB ein-

60 zelne Brocken wieder aus dem Schnabel zur Erde
fielen, so gait es als gluckverheiBendes Zeichen
tripudium toUttimum (Cic. de div. I 15, 28:

tripudium fit, si ex olfa pyttis objeeta quid in

terram ceeiderit. Ausfuhrlich beschreibt Cicero

das H.-Orakel de div. H 34. 35). Valerius Maxi-
mus (I 4, 3) berichtet, daB der Verlust der Flotte

im ersten Punisehen Kriege auf die MiBaehtung
der Auspizien durch den Feldherrn P. Claudius



2535 Huhn

Pulcher zuruckgefflhrt wurde. Derselbe hatte

die heiligen H., welche vor der beabsichtigten

Seeschlacht jegliche Nahrung verweigert hatten,

vol] Zorn ins Meer werfen laseen. Der unglfick-

liche Ausgang dee Unternehmens gab dern Orakel

recht. Ebenso soU nach Livius (VIII 30. IX 14.

X 40) der Dictator L. Papirius Cursor das Orakel

wiederholt befragt haben, Als derselbe mit Qu.
Fabius Maximus Rullianus gegen die Samniten
zog, eilte er auf das unglfickverheiflende Be-

nehmeii der heiligen H. hin nach Bom zurfick,

um das Orakel von neuem zu befragen. Trotz

des strengen Verbotes des leitenden Fcldherrn,

irgend etwas wahrend seiner Abwesenheit zu

unternehmen, benutzte Qu. Fabius eine sich dar-

bietende giinstige Gelegenheit und errang einen

glanzenden Sieg fiber die Samniten. Doch ent-

zweite er sich mit dem fiber seine UnbotmaBig-
keit erzurnten Dictator so heftig, dafi es bei-

nahe zu einem Aufruhr gekommen ware, die

unglfickkundenden H. also doch recht behalten

hatten. Die Willktir der Deutung ist ebenso

handgreiflich wie in der folgenden Episode:

auch bei Aquilonia errang Papirius den Sieg

fiber die Samniten, trotzdem sein mutiges, sieges-

gewisses Vorgehen auf einer Liige des H.-War-

ters {pullaritis) begriindet war. Dieser, der,

wie das gesamte Heer, die Schlacht wiinschte,

hatte dem befragenden Consul Gunstiges ge-

meldet, trotzdem die heiligen H. das Futter ver-

weigert hatten. Unterwegs wurde der Consul

von bedenklich gewordenen Reitern von der Luge
des H.-Waiters in Kenntnis gesetzt, beschloB

aber dennoch vorzurtieken und die Schlacht zu

wagen. Den Pullarius lieB er in die erste

Schlachtreihe treten. Er fiel als einer der ersten,

und der Consul deutete den Tod des Liigners

und das Gekriichz eines Raben als Zeichen der

G6ttergunst. Durch eine flammende Anspraehe

begeisterte er das Heer und ffihrte es zu glan-

zendem Siege. Allerdings ffigt der Bericnter-

statter hinzu, hatte er dem Iuppiter im entschei-

denden Angenblick einen Becher Weines gelobt.

Nur bei der Schlacht von Luceria entsprach der

Ausgang dem von den H. gegebenen Zeichen.

Doch nicht allein durch groBere oder geringere

Nahrungsaufnahme, auch noch anf mannigfache

Art konnten die H. dem Menschen Gutes oder

B6se6 kiinden: das spurlose Verschwinden der

aus dem King entsehlfipften heiligen H. hatte

fur den Consul C. Hostilius Mancinus eine

gehwere Niederlage zur Folge (Val. Max. I 6, 8),

fur Galba bedeutete das Entweichen der Tiere

baldigen Tod (Suet. Galba 8). Als glfick-

bringend dagegen wurde der Umstand ange-

sehen, daB dem Vitellins einst beim Rechtspre-

ehen ein Hahn zuerst auf die Schulter, dann
auf das Haupt flog und damit ankfindete, daB
der Redner zu wichtigen Dingen berufen war
(Suet. Vit. 9), und dafi ein Adler dei Livia

ein weifies Huhn in den Schofi fallen lieB (Cass.

Dio m 52). Pldtzliehes Hinsterben der H. be-

deutete ebenso wie das Sterben von Hunden den
Tod dei Beritien (Cass. Dio LXHI 29), wider-

aatarliehe Erseheinungen, wie die Verwandhmg
einer Henne in einen Hahn, von der Livina

(XXII 1) beim Eintreffen Hannihali in Italian

beriehtet, oder dac Krihen einer Henne galten

Huiusque diei vieus 2536

als besonders eindrucksvolle Mahnungen kora-

menden Unheils. E. Hahn (297) berichtet

nach Darwin, daB ein Hahn bei jeder Mauser
sein Federkleid gewechselt habe, also abwech-
selnd ein Jahr hahnenfedrig, ein Jahr hennen-

fedrig gewesen sei, in einem zweiten Falle wurde
ein Hahn, nachdem er sein voiles Hahnenkleid
gehabt hatte, hennenfedrig. Abgesehen vom
Federkleid blieben diese Tiere Hahne. Umge-

10 kehrt wird die Erscheinung auch bei H. beobach-

tet. Loientz weist darauf hin, daB der Aber-

glaube, das Krahen einer Henne bedeute schweres-

Unglfick, heute noch in Italien, Deutschland,

RuBland, Bohmen sowie im Orient, in Pereien

und China allgemein verbreitet sei. In letzterem

Lande soil es das Aussterben ganzer Familien

bedeuten. Auch in den SprichwBrtern vieler

Volker wird das Krahen der Henne als Zeichen

der angemaBten Herrschaft der Frau fibelge-

20 deutet. DaB die H. durch ihr Benehmen den
Wetterumschlag andeuten ,das Wetter prophe-

zeien', ist heute, wie im Altertume, eine wohl auf
Beobachtung gegriindete allgemein verbreitete

Bauernregel (Ael. VII 7). In Griechenland gab
es auch eine Art H.-Orakel, die AUxTQvofiavTsia,

die den romischen Auspizien zwar ahnlich war,

aber von keiner Bedeutung ffir das offentliche

Leben geworden ist. Samtliche Buchstaben des

Alphabets wurden in den Sand geschrieben, auf

SO jedes ein Getreidekom gelegt und die H. heraus-

gelassen. Aus der Reihenfolge der Buchstaben,

von denen die H. die K6rner pickten, wurde ein

Wort gebUdet, das AufschluB liber die Zukunft

geben sollte (John Petter bei Lorentz
Antiqu. of Greece XII).

Der Hahn im Sprichwort. 'Altx-

TgvSva tpoflenat 6 Ximv AeBop. Fabeln, ahnlich

Ael. n. a. V 50, XIV 9. Der Lowe furchtet

sich vor dem Hahn. — 'AJ^xtgvaiv LilttjS§ Arse-

40 nios. Der Hahn greift an.— 'AjLexTgvovos xodiav

exit Aristoph. vesp. 794 entspricht dem deut-

schen „Einen StrauBenmagen haben" = alleB

vertragen konnen. — gallus in suo sterquilinio

plurimum potest Senec. de morte Claudii. Der
Hahn gilt am meisten auf seiner Miste. — galli

vieti silent, canunt victores Cic. de div. II 26.

Ahnlich Aelian IV 29: t*axtt alexxQvu>v xai rjj

ngoi SXXov jjtrt]#els ayaivlq ovx av (focis.
—

Rub galli eantum Hor. sat. I 10, 10. Zur Zeit

50 da die Hahne krahen (Kohler Das Tierleben

im Sprichwort der Griechen und Romer 1881).

Literatnr: L e n z Zoologie der alten Griechen

u. Romer 1856. C. O. M filler Denkmaler der

alten Kunst, fortges. von Fr. Wieseler 1856.

E. v. K e i t z Uber Tierliebhaberei im Altertum,

Progr. Abh. Duderstadt 1883. Imhoof-
B 1 u m e r und O. Keller Tier- und Pflanzen-

bilder auf Mfinzen n. Gemmen des klass. Altert.

1889. S. Re i nach Repertoire de vases peints

60grecs et etrusques 1899. V. Hehn Kultur-

pflanzen u. Hanstiere7 , herausg. von 0. S c h r a-

der 1902. E. Hahn Die Hanstiere und ihre

Beriehungen zur Wirtsehaft dee Menschen. C.

Keller Naturgeseh. der Hanstiere 1905. B.

Lorentz Die HfihnervogeL Progr. Abh. Wur-
ten 1904. [Orth.1

Hnlmqne ifel vim*, Strafie in Bom (X Re-
gion); genannt in der 1S6 n. Chr. dem Kaiser
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Hadrian dedizierten sog. kapitolinischen Basis (CIL
VI 975). Seine genauere Lage ist unbestimmt, vgl.

Otto Art. Fortuna o. Bd. VII S. 32. [Gall.l

Hnldin s. Uldin.
Huldu (nbn; Dalman Neue Petraforsch. 106

gibt den Namen mit Halidu wieder), KOnigin der
Nabataer (iaaj nsbS). Sie begegnet uns auf
Mfinzen des NabataerkOnigs Aretas IV. (s. fiber

ihn den Art. Aretas Nr. 4 o. Bd. II S. 672)

die Bfiste der H. nebst deren Namen und Titel,

und dasselbe begegnet uns bei den Kupfermfinzen
des zehnten Regierungsjahros (Dussaud a. e. a. 0.
spricht falschlich nur von einem Bildnisrecht

;

Kahrstedt a. a. 0. hat ffir seine allgeraeinen
Feststellungen fiber Bildnis- und Munzrecht der
Frauen im Altertum bedauerlicherweise die wich-
tigen Nabataermfinzen gar nicht herangezogen,
obwohl gerade sie geeignet erscheinen, manche

und zwar von dessen 1. bis zum 16. Regiernngs- 10 seiner Einzelaufstellnngen zu korrigieren und seine
jahre. Man sieht in ihr daraufhin mit Recht die " " "* " "" •

• — —
Oemahlin des KOnigs. Der weitere hierauf auf-

gebaute SchluB Dussauds (Journ. asiat. X. Se"r.

Ill 204), H. gehore von Geburt der kCniglich-
nabataischen Familie an, sei Schwester oder Base
des Konigs gewesen, ist jedoch ohne jede Berech-
tigung, wenn auch natfirlich an sich die Moglich-
keit der Verwandtschaft der H. mit ihrem Gemahl
vorhanden ist (das Fehlen der Verwandtschafts-

SchluBfolgerungen zu modiflzieren). Ob H. noch
andere Hoheitsrechte zugestanden waren, ist nicht
festzustellen; da jedoch in den Inschriften an-
scheinend nur nach dem Konige datiert worden
ist (s. CISem. II 196ff.), so darf man an so
etwas wie an eine Sammtherrschaft bei H. und
Aretas IV. nicht denken. In H. hat man dann
wohl die Schwiegermutter des Herodes Antipas

.
. zu sehen, da dessen erste Heirat mit der Tochter

bezeichnung in lhren Mfinzlegenden im Gegensatz 20 des NabataerkOnigs Aretas IV. in die ersten Jahre
zu den Aufschrifteu auf den Mfinzen Malchos' II. seiner Rederunir. wohl nicht lan^e nach Christiseiner Regierung, wohl nicht lange nach Christi

Greburt, also in die Zeit der Ehe der H., anzusetzen
ist (s. den Art Herodes Antipas Nr. 24 Suppl.-
Heft H), und da uns keine Gemahlin des vierten
Aretas vor H. bekannt geworden ist (wieso Dal-
man a. a. 0. in seiner Genealogie H. als dritte Ge-
mahlin des Aretas anftthrt, ist mir linverstandlich).

Nicht ganz sicher ist es allerdings, ob alle in
CISem. II 354 genannten sechs Kinder des

und Rabbels II., in denen die ZugehOrigkeit der
in ihnen genannten Frauen zur koniglichen Familie
[Mutter- bezw. Schwesterbezeichnung] ausdrficklich
liervorgehoben wird [s. Dussaud a. a. 0. 232ff.],
darf man allerdings nicht als Argument gegen die
Annahme der Verwandtschaft verwerten, da die
Verwandtschaftsbezeichnung auch auf den Mfinzen
der zweiten Gemahlin de3 Aretas, der Sakilat, „ „__ B „„ , „„. „v„
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[CISem. 30 Konigs als Abkommlinge der H. aufzufassen sind,a.v ^u-^-i.i...-..._i —-_ a t,.-

da nach dem Wortlaut der Inschrift die Moglichkeit
vorhanden ist, daB sie von verschiedenen Frauen
stammen (die Mutter wird in der Inschrift gar
nicht erwahnt; wegen des Ausdruckes in Z. 3
rn:a scheint es mir jedoch auf jeden Fall aua-

geschloasen mit Dalman a. a. 0. samtliche
Kinder der Sakilat zuzuweisen). Daher ist, auch
die VennutnngC 1 e rm on t -G ann e au s Rec. d'arch.

orient. II 378 (s. auch Dalman a. a. 0. 107),

II 354] als .Schwester* charakterisiert wird. Die
Bezeichnung als .Schwester' ist fibrigens — man
erinnere sich an den adeX<prj-

riHA der hellenisti-

schen Koniginnen — auch bei den Nabataern nicht
unzweideutig). Femer ist es ausgeschlossen , H.
als Mutter Aretas' IV. zu fassen, indem man die
Munzen, auf denen sie zusammen mit Aretas IV.
genannt wird, als Mfinzen faBt, die auf Grund des
in hellenistischer Zeit uns Ofters begegnenden Vor-
mundschaftsmfinzrec. ts (s. Kahrstedt Klio X 40 daB der unter diesen Kindern begegnende Name
288) gepragt seien. Denn Aretas IV. kann nie-
mals unter 3ct Vormundschaft seiner Mutter regiert
haben, da sein Vater Malchos I. bereits etwa am
30 v. Chr. gestorben und er selbst erst als Nach-
folger seines alteren Bruders etwa um .9 v. Chr.
zur Regierung gelangt ist (Malchos' Nachfolger
Obodas II. hat mindestens 20 Jahre regiert und
ist um 9 v. Chr. sicher schon tot; Schfirers
[Gesch. d. jfid. Volk. 18 736] Ansatz des Todes

Phasael als Frauenname aufzufassen sei (auch
Saudat kOnnte man fibrigens als Name einer Toch-
ter in Betracht Ziehen) nnd daB man in dieser

Phasael die Gemahlin des Herodes Antipas und so-

mit gerade eine Tochter der H. zu sehen habe,
recht unsicher, zumal da durchaus nicht alle Kinder
Aretas' IV. in der Inschrift genannt zu sein scheineu
(so fehlt vielleicht z. B. die Sakilat, die auf den
Mfinzen Malchos' JL, des Sohnes Aretas' IV. . als

Malchos' I. auf 28 v. Chr. halte ich nicht ffir 50 dessen .Schwester1 bezeichnet wird). FfiriedeBe'
glfickhch). Zwischen den J. 7 und 14 n. Chr. " " - ~ --------- -

J

durfte H. gestorben sein, da auf den Mfinzen
Aretas' IV. von seinem 23. Jahre an nicht mehr
H., sondern Sakilat als nabataische KOnigin ge-
nannt wird (Mfinzen aus der Zwischenzeit sind
uns leider nicht erhalten). Will man nicht den
Tod der H. als Grund ihres Verschwindens auf
den Munzen annehmen, so konnte man aach an
Scheidung denken. H. scheint fibrigens auf ihren

handlung der Geschichte der H. bietet jetzt der
Anfsatz Dussauds a. a. 0. 189fF. das wichtigste

Material. [Walter Otto.]

Humagnm (Geogr. Rav. p. 255. 256. 382), in

Istrien, heute Umago. [Vulic.]

Humana s. unter Numana.
Humanades s. Roman ada.
Hammer. Der H. (Homarus vulgaris) heiBt

unzweifelhaft griechisch aazaxdt (die Attiker
Gemahl groBen EinfluB ausgefibt zu haben: ihr60sagten Saxaxos, Athen. m 105B), lateinisch
ist von diesem anders als den frfiheren Koniginnen
nicht nur das Bildnisrecht, sondern auch das
freilich nur mit ihm gemeinsam auszufibende
Mftnzrecht ffir Silber vom Beginn der Regierung
and far Kupfer vom 10. Begierangsjahre an ein-
ger&amt worden; 'denn alle Silbermonxen aus der
Zeit der H. tragen anf der Vorderseite das Bild
nnd die Legende des KOnigs, anf der Ruckseite

martu (fiber die verschiedene Orthographie vgl.
Thes.L.L). Griechisch x&pfiaeo{(Athen. VII 306 C)
ist offenbar eine GeiBelgarneele (Penaeus cara-
mote Bond), xdgafiot die Languste (Palinuros
vulgaris), xaoafik (SchoL Opp. hal. I 261) ver-
mnflich eine EtyUaras-Art and 6 «V rofe xota/*oZe
imemis, lateinisch attaeut (Plin. n. h. DC 97)
der FluBkrebs (Astacos fluviatilisV Der H. wird
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mit der Languste und gewissen Krabben von

Arist. hist an. I 6, 490b 12 nnd Gal. IV 735

(vgl. [Hipp.] VI 550) zu den Weichschaltieren

(fiakaxooTgaxa), von Diphilos von Siphnos bei

Athen. in 106 C und Aelian. hist an. IX 6 zu

den Krustentieren ioaxgaxodEQ/M) gerechnet Er
unterscheidet sich von der Langnste durch das

Vorhandensein von Scheren, Arist hist an. IV 2.

525a 31. Dieser Forscher gibt 526 a llff. eine

vgl. anch Athen. HI 105 CD. Dieser Schriftsteller

sagt ferner I 7B, dafl es bei Alexandria grofie

H. gebe, nnd fiihrt III 104 Pff. Dichter an, die

das Krustentier erwahnen: so Philyllios in den

IloXtts (frg. 13K.); Epichann im "H(Sas ydfto;

(p. 231 L.) und in fa xal OdXaooa (p. 223 L.), wo
er auch von der Languste und der xoXvfidaiva

(jedenfalls einem Heuschreckenkrebs) redet; und
Speusipp in p o/ioimv. Archestratos frg. 8 Ribb.

ausfuhrliche Beschreibuug, die ich bier im Aus- 10 gibt als Fundort der agsxfj xgaztoTot aufier dem
zuge mitteile. Der H. ist seiner Grundfarbung
nach weifi, aber schwarz gesprenkelt Er hat

vier Paar Beine, von denen die Halfte vorn ge-

spalten ist; vor ihnen befindet sich noch ein

Paar mit machtigen Scheren; diese sind meist

von ungleicher Grofie (ebenso part. an. IV 8,

684 a 32); an der rechten namlich ist das End-
glied langlich, an der linken dick; beide aber

sind innen mit Zahnen besetzt, nur sind die

Hellespont die Liparischen Inseln an, Opp. hal.

I 261 als Aufenthaltsort auch felsige Gegenden
im Wasser; im Schwarzen Meer wird der H. ver-

mifit, Aelian. hist an. IV 9. Bei abnehmendem
Monde wird er hohler und leichter (IX 6), vor

dem Polypen hat er Furcht (VI 22). Wo er ein-

mal seinen Wohnort hat, da bleibt er das ganze

Leben, und mit solcher Liebe hangt er an seiner

Heimat, dafi er, wenn man ihn fangt und ihn an

Zahne der rechten Schere klein und scharf, die 20 einer anderen Stelle wieder ins Wasser wirft, sich

der linken zwar vorn auch scharf, nach der Mitte

zu aber hockerformig, und zwar befinden sich

auf dem unteren Gliede vier zusammenhangende,
auf dem oberen drei voneinander getrennte. Be-

wegt wird die obere Lade gegen die untere; sie

sind gegeneinander gekrfimmt und so zum Er-

greifen der Bente eingerichtet Dann folgen nach

dem Kopfe zu — wenn man von einem solchen

uberhaupt reden kann, ein Hals ist jedenfalls

sogleich auf den Weg zur alten gewohnten Stelle

macht: Opp. hal. I 263it Aelian. hist. an. VIII

23. Schon Diokles v. Karystos frg. 134W. be-

zeugt, dafi das Fleisch des H. wohlschmeckend,

und zugleich, dafi es urintreibend sei; Gal. VII
735 fugt hinzu, es sei zwar nahrhaft, aber schwer

zu verdauen; ebenso Orib. I 239. V 176. VI 28

und ein Anonym, de cibis p. 247, 6 und 253, 20
Ermerins. Ein Rezept fur ein Krebshache gibt

nicht vorhanden : Gal. Ill 609 — mehrere Paare 30 Apic. II 37 : es besteht aus H., Flufikrebs, Kal-

Kieferfufie mit Geifielanhangen, welche zur Zu
rechtlegnng der Nahrung dienen; schliefilich noch
kleinere Hilfskiefer mit feinen Tastern und dann

die Kaukiefer. Ferner hesitzt der H. zwei grofie

und vier kleine FuhlhOrner, fiber denen die kleinen

Augen eingebettet sind. (Cber das Fehlen der

Lider und die Moglichkeit, die auf beweglichen

Stielen sitzenden Augen einzuziehen, wodurch
jener Mangel gedeckt wird, spricht Gal. II 879f.

mar, Tintenfisch und Languste und wird gewiirzt

mit Pfeffer, Anis, Kummel und Laserwurzel. Der
Erfinder der H.-Mayonnaise ist HeliogabaL der

nur Meerzwiebeln dem gehackten Fleische bei-

mischte, Hist. Aug. Heliog. 19, 6. Bevor diese

erfunden war, gait H. als Kost der Armen; so

sagt Mart. H 43, llf.:

Ich esse von irdenem Teller und du von goldnem
Tablett;

mit der Meisterschaft des Fachmannes). Die 40 Ich meinen heimischen H., du importierten Sterlet.

Gegend fiber diesen ist spitz und rauh und kann Ahnlich Iuv. V 84f.

mit der Stirn hoherer Tiere verglichen werden.

Das glatte Brustschild ist ziemlich breit, der Leib

neischig und weich. Der Schwanz setzt sich aus

ffinf Abteilungen zusammen ; eine sechste bildet

das breite Ende, das wieder aus fftnf Flatten be-

steht An vieren dieser Hinterleibsringe sitzen

kleine behaarte AfterffiBchen, die in kurze Sta-

cheln auslaufen, und an welche die Weibchen

Sed tibi dimidio constricius cammarus ovo

Ponitur exigua feralis cena patella.

Fur Enten war dies Futter gerade gut genug:

Varr. r. r. m 11, 3 = Colum. VIII 15, 6.

[Gossen.]

Hand. Skrt. pt>a*, Gen. funds, aw. spa, suno,

armen. sun, griech. xticav, lat. canis, air. cu, got.

hunds, nhd. Hund (Schrader Reallexikon der

zuerst ihre Eier legen. Zwischen diesen und den 50 indogerm. Altertumsk. 1901, 382. Prellwitz
Mannchen ist kein offensichtlicher Unterschied.

Die H. atmen wie alle Krebse durch Kiemen, die

sich in der Nahe des Mundes befinden. Sie haben
zwei Zahne und einen Fieischwulst anstelle der

Zunge. Hinter dem Munde folgt gleich der Magen,
aus dem ein gerader Darm entepringt Neben
diesem sitzt bei den Weibchen der Rierstock.

Auch bemerkt man bei alien Sehaltieren .die sog,

Hint* oder den fajxar (Bojannssche Druse, die

Etym. Wcrterb. der grieeh. Spr. 1905, 253). Von
canis sind abzuleiten it. cane, rtr. kan, kzan,

kxaun, prov. cans Fern, canha, Adj. canh-s,

franz. ehien Fem. ehienne. Dagegen ist canis

verdrangt im Spanischen durch perro = Petrus,

sard, perru (K5rting Lat. rom. Worterb.*

1907, 227.

Abstammung des Hondes. Altere Natur-

forscher, wie Linn6 und Buffon, hatten samt-

die Funktion der Leber honerer Tiere vertritt). 60 lieh Haus-H. nnter dem Namen Canis familiaris zu

einer beeonderen Spezies vereinigt und mono-

phyletische Abstammung angenommen. Diese

Ansieht vertritt Blainville, der den Haus-

Sie begatten sich wie die nach hinten harnenden
Siugetaere bei Beginn des Fruhlings (selten erst

im Herbet) in der Nahe des Landes (Arist hist an.

V 7, 541b 20), und biuten sich bald darauf (Vm
17, 601a 10. Theophr. frg. 177 W.). Nach Greg.
Nw. 1 924 haben sie kein Blot Man flndet ne an
•eJehteren Meereastellen, beaondera im Hellespont
and um Thasos (Arist hist an. V 17, 549b 14);

H. too einer ausgestorbenen Art, nnd HogBon,
der ihn von dem Nepalisehen Canis primaevus

ableitet Klima nnd Kaltnr sollen auf die Ent-

stehung der Terschiedenen Bassen eingewirkt

haben. Sehaaf hansen biett den Wolf,
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B 1 a s i u s den Schakal, in neuster Zeit St u d e r

einen diluvialen Wildhund, Canis ferus, fur die

Ausgangsform. Dagegen traten andere Forscher

fur die polyphyletische Abstammung des Haus-
H. aus mehreren wilden Canidenarten ein.

Geoffroy St. Hilaire, Fitzinger, Dar-
win , Brehm, in neuer Zeit Ehrenberg,
Keller, Jeitteles und v. Pelzeln neh-

men mindestens ein halbes Dutzend verschiedener

Stamrnformen fur die H. der ganzen Erde an, 10

wenn auch unanfechtbare Ergebnisse noch nicht

erzielt worden sind. Der wichtigste Beweis der

Abstammung von verschiedenen wilden Stammen
ist die Ahnlichkeit, welche gezahmte H. in ver-

schiedenen Gegenden der Erde mit den dort noch
wildlebenden Arten zeigen. Die Ahnlichkeit der

Indianer-H. z. B. mit den Wechsel- und Falb-

wolfen, der Eskimo-H. mit dem Polarwolf ist

in Gestalt, Farbe und Stimme eine so grofie,

dafi es selbst einem geubten Auge schwer fallt, 20
H. und Wolf zu unterscheiden. Auch das cha-

rakteristische Merkmal des Wolfes: schrages

Auge, scheuer Blick und hangender Schwanz
findet sich noch bei einzelnen Eskimo-H. In

Asien, besonders in den ostlichen Gebirgen,

gleichen die H. ebenfalls den einheimischen

Wolfsrassen, in Nubien und Unteragypten dem
Schakal, in anderen Gegenden Afrikas denWild-
H. DaB die Ahnlichkeit des altitalischen Scha-

fer-H. mit dem Wolfe eine grofie gewesen sein30
mufi, geht aus Columella (de re rustica VII 12)

hervor. Noch heutzutage werden von vielen

Indianerstammen wilde H. gezahmt, und wie be-

reits im Altertum (Aristoteles hist. anim. VIII
167. Plin. n. h. VIII 148) werden noch heute
halbwilde H. mit Wolfen gekreuzt, um die Kfihn-

heit der Art zu vermehren. Diese halbgezahm-
ten Tiere, denen die Wilden hohen Wert zumes-

sen, pflanzen sich mit Leichtigkeit in der Ge-

fangenschaft fort, eines der wichtigsten Mo- 40
mente, um die vollige Zahmung eines wilden

Stammes durchzufuhren (Darwin bei Brehm
Tierleben3 I 1890).

Wenn es schon auffallend erscheint. dafi die

eingeborenen zahmen H. sich im Schadelbau
den wilden Arten nahern, so ist es noch auf-

fallender, dafi sie auch im Aufiern, und zwar in

Form und Farbung, wieder den wilden Formen
nahe riicken, wenn sie in den Zu stand der Ver-

wilderung iibergehen. In der Zahmung und 50
Vermischung der in den verschiedenen Landern
einheimischen Wolfs- und Schakalarten sieht die

neuste Forschung den Ursprung des Haus-H.
Diese Zahmung und Vermischung hat bereits in

den allerfruhsten Zeiten begonnen, als der

Mensch, noch auf sehr tiefer Stufe stehend,

keinen Besitz, weder Haus noch Herde, sein

eigen nannte. Das stets gesellig lebende, sich

willig der Fuhrang des Starkeren hingebende
Tier ist, vom Scheine and der Warme des Lager- 60
feners angezogen, weit fruher ein Genoese, ein

Frennd des Menschen gewesen, als dieser die

zahlreichen Vortreffliehen Eigenschaften dieses

Geffthrten ffir sich anszunutzen verstand. Aus
dem Gesellen am Lagerfeuer wurde der Wichter
des Hanses, des Viehbestandes, der Begleiter

auf der Jagd, der unerbittliehe Feind seiner

einctigen Stammesgenoesen. Da die wilden Ca-

niden und die in vollige Verwilderung zuriick-

gesunkenen H. nicht bellen, so wird ange-

nommen, dafi auch das Bellen, durch welches

der Haus-H. die mannigfachsten Gefiihle zum
Ausdruck zu bringen vermag und sich seinem
Herrn vollig verstandlich machen kann, ein Er-

gebnis seines engen Anschlusses an den Men-
schen ist, dem er, wie kein zweites Tier der

Schopfung, sich in einer Weise angepafit hat,

dafi er seine Nahrung sogar nach den vom Men-
schen gegebenen Bedingungen einrichtet. In

den Regionen des Eises wird der H. zum voll-

standigen Fischfresser, in einigen Gegenden
nahrt er sich ausschliefilich von Obst, er pafit

sich der grofiten Ealte, wie der grofiten Hitze

an, und kann daher noch Genosse des Menschen
bleiben, wenn ihn alle andern Haustiere ver-

lassen (Brehm3 II. C. K e 1 1 e r Naturgeschichte

der Haustiere. H a h a Die Haustiere).

Erstes Auftreten des Haushun-
des. Die neuste Forschung nimmt ziemlich

ubereinstimmend an, dafi der Haus-H. in der

palaolithischen Zeit den altesten Urbewohnern
Europas noch fehlte. In der neolithischen Zeit

erscheint zu Beginn der Pfahlbauperiode eine

einzige, offenbar von aufien herkommende, weit

verbreitete H.-B.asse, der Torf-H., von Riiti-

m e y e r eingehend untersucht und als Canis

palustris bezeichnet, von Steenstrup auch

in den danischen Ejokkenmoddinger, die sonst

keine Reste von Haustieren bargen, uberzeugend

nachgewiesen. Aus dem Zustand der Knochen-

reste wird geschlossen, dafi der Torf-H., ein

an Grofie und Aussehen dem Spitze ahnlicher

H., nicht zur Nahrung der Bewohner, sondern

zum Wachter der Behausung diente (Brehm3

II 76. Schrader Reallexikon 383. Otto
Zur Geschichte der altesten Haustiere 55.

C. Keller 75). 1872 wurde durch Jeit-
teles in Olmtitz eine weitere prahistorische

Rasse festgestellt, der sparer auftretende grSBere

Bronze-H., Canis matris optimae Jeitteles =
CaniB familiaris minor Canestrini, in zwei Va-

rietaten vorkommend (Mitteil. d. anthrop. Ges.

in Wien Bd. II 212 bei Otto 56). In diesem

weit verbreiteten H. sieht man den Vorlaufer

der Schfifer-H., dessen Obhut bereits damals die

Herden anvertraut wurden. Dem Ende der

Bronzezeit gehort dann noch der grofie Aschen-

H. an, von W o 1 d r i c h beschrieben = Canis

intermedins Woldrich, welcher in alien Pfahl-

bauten Deutschlands gefnnden worden ist, viel-

leicht auch noch der Canis decuinanus, von dem
aber nur sparliche Reste gefunden worden sind

(C. Keller 76). Brehm nimmt an, dafi die

Aufeinanderfolge verschiedener H.-Rassen, die

man in Danemark und in der Schweiz nachwei-

sen zu konnen glaubte, von der Einwanderung
verschiedener Stamme, die ihre H. mitbrachten,

herruhrten und sieht darin einen neuen Beweis

fur die Zahmung mehrerer wilder Caniden in

den verschiedenen Gegenden der Erde.

C. Keller hat fOr die funf hauptsachlich-

sten H.-Qrnppen der alten Welt: Spitz-H., Pa-

ria-H. (Strafien-H.), Schifer-H., Wind-H. nnd
welche sich schon in frfihster Zeit in

ehe Bassen nnd Familien verzweigt haben,

die altesten Stammfonnen and Bildangsherde
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festzuBetzen versucht und ist zu nachstehenden

Ergebniesen gelangt: 1. Zur Gruppe der Spitz-H.

gehort Europas altester Haus-H., der wahrend

der neolithischen Zeit auftretende Torfspitz =
Canis aureus palustris. Vermutlich wurde diese

Basse, welche grofie Einformigkeit zeigt, Bchon

festausgepragt von auBenher eingefiihrt. Bildungs-

herd: Westasien, Stammform: der kaukasische

Schakal, dessen Schadelbau fast vollig mit dem

Altertums, der echte Molosser und die Bull-

dogge. Wahrend Agypten keinerlei Doggen-

darstellungen bietet, und die Rasse sich in Eu-

ropa erst in historischer Zeit nachweisen lSBt,

sind im mesopotamischen Kulturkreis vortreff-

liche Abbildungen von Doggen mit den charak-

teristischen Kennzeichen: stumpfe Schnauze, fal-

tige Gesichtshaut, grofie Lefzen, eckige Falte

im Augenlid, stark muskuloser, kraftiger Kor-

ies Torfspitzes ubereinstimmt. Noch zur Romer- 10 perbau gefunden worden (Terrakottatafel von"' j -- J— TT-i— :- Tr.-_j._:— Birs-Nimrud: eine von einem Mann an starkem

Seil gefuhrte Dogge, deren Schulterhohe etwa

80 cm betragen kann; Relief vom Palaste Assur-

banipals: Doggen zur Jagd geftthrt; Relief des

Brit. Mus.: Doggen Wildpferde niederreiBend,

Abb. bei C. Keller 78. 0. Keller 107 und

109). Wann sich die Doggen in Europa ver-

breitet haben, laBt sich nicht feststellen, doch

ist anzunehmen, dafl sie schon Mhzeitig in

zeit am Rhein und in der Kolonie Vindonissa

zu finden. 2. Den Spitz-H. ahnlich, aber groBer,

die Paria-H. (StraBen-H.); haBliche, schlecht- oder

halbdomestizierteH. mit stehendenOhren und han-

gendem Schwanz, von meist rostroter Farbung,

welche Afrika, Siidasien und Mesopotamien be-

wohnen. Als Stammform werden mindestens zwei

Wild-H., fur die asiatischeRasse der indische Scha-

kal angenommen. Auf assyrischen Skulpturen aus

derZeitSannaheribssindParia-H.mitWahrschein-20Griechenland eingefiihrt und mit den dort ein

lichkeit zu erkennen. 3. Die Schftfer-H.werden fiber-

einstimmend von dem Bronze-H.= Canis matris

optimae als unmittelbarem Vorlaufer abgeleitet,

dessen Reste in weiter Verbreitung gefunden

worden sind. Jeitteles fiihrt den Bronze-H.

auf den indischen Wolf oder Landga, Canis

pallipes, zuruck, Ausgangsort das alte Iran. 4.

Die Stammform der Wind-H. sieht C. Keller
in dem abessynischen Wolf, Canis simensis,

heimischen grofien H. gekreuzt, die im Alter-

tum so hochgesehStzte Rasse der Molosser ge-

bildet haben. Die Rdmer verbreiteten diese star-

ken Rassen bis in ihre nordlich der Alpen ge-

legenen Kolonien. Der Bemhardiner, Canis

niger alpinus, wird von C. Keller als Ab-

kommling der Molosser Helvetiens und der

BullenbeiBer, CaniB niger molossus, als zu dem-

selben altasiatischen Stamm, dessen Charakter

wahrend andere Forscher die afrikanische Her- 30 er noch am treusten gewahrt hat, zugehorig be-

kunft bestreiten und auch asiatische Herkunft

annehmen. Aus dem Korperbau des breitbriisti-

gen, hochbeinigen H., der grofien Fluchtigkeit,

dem unsteten Wesen, der bei den glatthaarigen

Arten groBen Empfindlichkeit gegen Kalte

scheint die Herkunft dieser Rasse aus der tro-

pischen Steppe hervorzugehen. Im altesten

Europa und Asien, wie im syrisch-babylonischen

Kulturkreis, wurden weder Reste noch Abbildun-

zeichnet. So durfte es feststehen, daB bereits

vor 4000—5000 Jahren Spitz-H., Schafer-H.,

Paria-H., Wind-H., Jagd-H., Dachs-H., Doggen

und kleine H. als Rassen existierten, die unsern

heutigen H. sehr ahnlich waren.

Hunderassen in geschichtlicher
Zeit. I. A s i e n. In Mesopotamien erwahnt die

Keilschrift den H. etwa urn 4000 v. Chr. Neben

den Doggen finden sich auf den aus der Zeit

gen des Wind-H. gefunden, dagegen zeigen die 40 Sannaheribs stammenden Skulpturen von Ninive

Grabkammern der Pharaonen der altesten Dyna-

stien naturgetreue Darstellungen desselben. Ab-

gebildet sind groBe, hochbeinige, sehr schlanke,

glatthaarige Wind-H. mit Stehohren und Ringel-

schwanz, die bis auf letzteren fast vSllig mit

Canis simensis ubereinstimmen (Abb. bei C.Keller

77 u. 0. Keller DieantikeTierwelt90); auf einer

Wandmalerei des Ti-Grabes, V. Dynastie, hat der

Wind-H. sogar noch langen, gegen das Ende

die noch der Schakalform sehr nahestehenden,

nicht groBen, glatthaarigen, spitzschnautzigen

Paria-H. mit stehenden Ohren und herabhangen-

dem Schwanz. Diese unsehonen, halbwilden,

meistens herrenlosen H., welche in der rotlich-

gelben Farbung des Haares genau dem Schakal

glichen, gab es in alien Stadten Babyloniens

ebenso wie Agyptens massenhaft. Wie auch

heutzutage in den Stadten des Orients, nahrten

buschigen Schwanz. Die Farbung ist wie bei 50 sie sich von allerlei schlechten Abfallen, von

dem abessynischen Wolf oben rostbraun, unten
J -"" J; " tu""~ *""

hell. AuBer dem echten Wind-H., Canis simensis

Pharaonis, wurde noch der Jagd-H., Canis si-

mensis sagax (Wandmalerei in Sakkarah und

Deir el Bahri) und der Dachs-H., Canis simensiB

vertagus (Grabkammern von Benihassan und
Felsengrab von Berscheb, XII. Dynastie, Abb.

bei 0. Keller 99) festgestellt. Die afrika-

nischen H.-Rassen gelangten fiber Agypten nach

denen sie die StraBcn reinigten, von Aas und

Leichen. DaB es auch in den Vorstadten Athens

und Roms solche herrenlose Hunde in groBer

Anzahl gab, wird vielfach erw&hnt. Nach be-

endeter Schlacht stellten sie sich im Verein mit

den Geiern auf den Schlachtfeldern ein und ver-

zehrten die Gefallenen. Verscharrte Tier- und

Menschenknochen gruben sie mit Geschicklich-

keit aus und verschlangen sie gierig. Pestleich-

Europa, in dessen westlichem Teile sie von kel-60name dagegen lieBen sie unberuhrt (Liv. XL1.J1).
- •

Sehr haufig flelen ausgesetzte Siuglinge ihrer

GefraBigkeit zum Opfer. Die Babylonier mieden

die Paria-H. als schldliche, Krankheiten brin-

gende Tiere; ebenso niedrig scheint ihre Stel-

lung in PaUstina gewesen zu sein. Das Aas und

Leichen fressende. Blot leckende Tier, das hen-

lend die Stadt nrnkreist and die eihasehte Bente

fortschleift (Ps, LIX 7. 15. Jet. XV 8), gait den

tischen VolksstSmmen weiterverbreitet wurden.

5. Die Doggen. Der Bildnngsherd der groBten

und starksten aller H.-Rassen ist Asien, wahr-

seheinlich Tibet; die Stammrasse der Tibetwolf,

Canis niger, dessen Farbung sehwarz mitweiBem
Brnstfleck und weiBen Pfoten ist. Zu dieser

Rasse gehSrt die Tibetdogge, Cards niger tibe-

tanus, identisch mit dem 4ndisehen H.' des

Israeliten als unrein, gefraBig und gefahrlich

(II. Mos. XXII 31. I. Kon. XXI 19. 23. 24.

XXII 38. Jes. LVI 11. Ps. XXII 17. 21).

Andrerseits geht die Stellung des H. als

Freund und Hausgenosse des Menschen aus der

Geschichte des Tobias und des kananfiischen Wei-

bes deutlich hervor (Tob. VI 9. XI 9. Math.

XV 27. Luk. XVI 21), auch wird des H. als

Herdenbeschiitzers Erwahnung getan (Hiob XXX

gleichkommt und die hyrkanische Dogge (O.

Keller 111). Die Art der albanischen Rasse

kennzeichnet die von Plinius flberlieferte Ge-

schichte von den beiden H., die der Konig von

Albanien Alexander d. Gr. schenkte. Der erste

verschmahte den Kampf mit Baren, so daB der

fiber die Tragheit des Tieres erbitterte Alexander

ihn tSten lieB. Der zweite, welchen der Konig

von Albanien mit dem Bemerken schenkte, es

1). Griechische und rfimische vasenbider lassenlOgSbe seinesgleichen nicht mehr, uberwand erst

erkennen, daB auch freundliche Zuneigung zu

dieser niedrigstehenden Hunderasse nichts Sel-

tenes war.

Von groBter Bedeutung fiir die Hunderassen

Europas wurden die asiatischen Doggen, welche

unter dem Namen ,indische H.' oder Serer, se-

rische H., im Altertum hochberuhmt waren. Es
sind dies die Tibetdoggen, deren Mut und Wild-

heit uniibertroffen ist (genus intraetabilis irae).

einen Lowen und brachte dann durch aufierst

geschickten Angriff einen Elefanten zu Fall.

Es war ein fiir alle Zuschauer unvergeBlicher

Anblick, wie der H. unter drohendem Bellen mit

borstig gestrSubtem Haare den an Grofie und
Kraft weit iiberlegenen Gegner einzuschuchtern

und derartig zu ermiiden verstand, daB er droh-

nend zu Boden sturzte (Plin. XVIII 149). Von
der hyrkanischen Rasse glaubte man, dafi sie

Sie verachten es, sich mit einem unebenbiirtigen 20 der Paarung zwischen Lowe und H. ihren Ur
Gegner zum Kampfe einzulassen, greifen da-

gegen die starksten Keiler, Stiere, Baren, Lowen,
sogar Elefanten mit wilder Kuhnheit an. Von
ihrer Starke, ihrer Kampflust, ihrer Unempfind-
lichkeit gegen Schmerzen berichten die Schrift-

steUer Wunderdinge (Strab. XV 2. Plin. VIII

150. Ael. VIII 1). In ihrer Heimat wurden diese

H. in so grofien Meuten gehalten, daB z. B. ein

Satrap von Babylon vier Ortschaften, die von

sprung verdankte und nannte sie daher Xtovroftt-

yat (Pollux Onomasticon V 38). Die starke, mah-

nenartige Behaaruug des Halses, die sich auch

bei assyrischen Doggen findet, kann Veranlas-

sung zu dieser Annahme gegeben haben (0. Kel-

ler 111). Von den Hyrkaniern, einem Volks-

stamm am kaspischen Meere, wurde erzahlt, dafi

sie ihre Toten nicht beerdigten, sondern von

den groBen H. zerreiBen lieBen. Armen Leuten,

anderen Abgaben befreit waren, fiir die Unter- 30 welche die H. nicht ern&hren konnten, wurden

haltung seiner Doggen verpflichtete (Her. I 192).

Der H. des Kambyses, die H., welche Xerxes

nach Europa mitbrachte (Her. Ill 32. VII 187),

die gewaltigen Tiere, welche der Konig Sopeithes

Alexander d. Gr. auf seinem Zuge nach Indien

als Ehrengeschenk darbrachte, gehftrten dieser

,tigerstarken, mit den Zahnen kampfenden'

Rasse an. Marco Polos Bericht, wonach die

Tibetdogge vorzugsweise zur Jagd auf die

sie eigens zum Zweck der Leichenwegraumung
auf Staatskosten gehalten (Cic. Tusc. I 45). Bei

Hirschjagden fanden sie ebensowohl wie im

Kriege Verwendung (Lucret. Ill 760. Ael.

VII 38).

Die pereischen und medischen H. werden von

Aelian (III 2) als stolze, edle Rasse, die den

Pferden des Landes gleichkomme, gekennzeich-

net. Wahrscheinlich waren es Jagd-Wind-H., die

starken Wildrinder des BerglandeB verwendet 40 dem zu Pferde hetzenden Parther auf den weiten

wurde, stimmt mit Aelians Angaben tiberein

(XVI 31). Ihre auBergewohnliche GrSfie und
Starke mag zu der oft wiederholten Fabel, die

indischen H. entstammten der Verbindung von

Tiger und Hiindin, Veranlassung gegeben haben

(Arist. VIII 167. Ael. TOI 1. Plin. VIII 148).

Die Kynamolgen Indiens, berichtet Aelian (XVI

31) sollen diese H. nicht nur als Jagdgehilfen in

grossen Mengen geziichtet, sondern. sich auch von

der Milch der Htindinnen genahrt haben.

Ihnen nahe steht die assyrisch-babylonische

Dogge, von der auf Reliefs am Palaste Assur-

banipals aus dem 7. Jhdt. v. Chr. aufierst

lebenswahre Darstellungen gefunden worden
sind. Der muskulose, starke, langgestreckte Kor-

per mit geradem Riicken ist an alien Teilen

kurzbehaart. Kleine Ohren hangen an dem auf

kurzem Halse sitzenden Kopf herab. Die Ge-

sichtshaut ist faltig. Auffallend ist die Starke

Steppen des Landes begleiteten. Die breite

Brust und der tanzelnde Gang einiger Wind-
hundrassen konnen den Vergleich mit Pferden

nahelegen. Von den aus der angrenzenden Land-

schaft stammenden karmanischen H. wird be-

merkt, dafi es aufierst schwer zu zahmende

Tiere seien, deren Wildheit der ihrer Herren

gleichkomme (Ael. Ill 2). Unter den kleinasia-

tischen Rassen wurden die lydischen, vornehm-

50 lich die aus der Zucht von Magnesia herruhren-

den, von griechischen und italischen Jagern als

Saufanger geschatzt (Oppian Cyn. I 373). AuBer-

dem werden karische, lykaonische und samische

unter den Jagd-H. genannt (Arr. III. Opp. VIII

371. Gratius 160).

II. Afrika. Von den Afrika eigenen Ras-

sen sind es die Win d-H. und die aus ihnen ge-

zuchteten Jagd-H.. welche sich in zahlreichen

Arten in die Lander der alten Welt verbreitet

des Nackens und der Pranken, die es wohl 60 haben. Der in agyptischen Grabkammern auch

glaublich erscheinen laBt, dafi dieser H. dem
LSwen gewachsen ist (Abb. bei 0. Keller 107).

AuBer dem glatthaarigen findet sich auch ein

bemihnter Typus der assyrischen Dogge. Stamm-
verwandt ist die cyprische, Shnlich die iberische,

die von Nemesian (288) als treffliehe Jagdhund-

issse bexeichnet wird, die albanische, der keine

andere Rasse auf der LBwen- and Tigerjagd

der altesten Dynastien am haufigsten darge-

Btellte H. ist ein hoehbeiniger, sehr schlanker

Wind-H. mit stark zugespitzter Schnauze, stehen-

den Ohren and karzem Ringelschwanz. Die

Antilopen hetzend, in Koppeln geffihrt, im mun-
teren Spiele, findet er sich in alien moglichen

mit groBer Trene wiedergegebenen Sitoationen.

Wenn Aristoteles (VIII 162) ron den agyp-
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tischen H. sagt, da8 sie, wie die Wolfe und
Hasen, kleiner als die gleichen Tierarten in
Griechenland seien, so kann diese Bemerkung
schwerlich auf den schonen Wind-H. Agyptens,
sondern wohl nur auf die Paria-H. oder die
Hirten-H. am Nil Gultigkeit haben (Opp. I 373).

Die Berichte alter Schriftsteller iiber die
Verehrung, welche dem H. in Agypten zuteil

18). So erzog das geistig hochstehende Grie-

chenvolk eine Reihe trefflicher H.-Rassen, deren
Eigenschaften den seinigeo glichen. In den
zahlreichen Stellen der Ilias (III 25. V 476.
VIII 338. X 360. XI 292. 352. XII 41.

147. XIII 475. XV 272. 479-H180. XVII 281
—284. 725. XIX 429. 436. 438. 444. XXII 189)
und der Odyssee (XIV 20. 29—31. 37—38. XVI

geworden sein soil, scLainen sich nur auf einige 4—5), wo von Jagd-H. im allgemeinen oder yon
Distrikte zu beziehen. JedenfallB haben sich bei 10 Begleit- und Wacht-H. die Rede ist, sind noch
Kynopolis in der Heptanomis, wo die Haupt-
kultusstStte des Gottes Anup piwro/te) war, dem
als Hiiter und Wachter der Totenstfitten die
H. geheiligt waren, ausgedehnte Katakom-
ben mit Schakal- und H.-Mumien gefunden
(Brugsch bei Stein zu Her. II 67). DaB der
H., wenn er auch nicht uberall gottliche Ver-
ehrung genoB, sich doch groBer Wertschatzung
erfreute, daB die Hausgenossen bei seinem Tode

keinerlei Eennzeichen angegeben, aus denen auf
bestimmte Rassen geschlossen werden konnte.
Aristoteles aber unterscheidet schon eine An-
zahl von Rassen, deren Eigentumlichkeiten er

nennt. Die Rassen warden nach dem Lande
oder der Stadt, in der sie vorzugsweise ge-

zlichtet warden, benannt, auch liebte man es,

besonders schSne und tiichtige Arten von H.
herzuleiten, die von GBttern oder Halbgottern

Trauer anlegten, die im Hause befindlichen Spei- 20 geschenkt, oder von beruhmten Helden der Vor-
sen unberiihrt lieBen, daB sie den einbalsamier-
ten Leichnam in geweihten Griiften bestatteten,

geht aus Herodots Berichten (II 66 u. 67) her-
vor. Im ganzen werden die africanischen H.
selten erwahnt. Von ihrer Klugheit zeugt der
Umstand, daB sie am Nil niemals stehend, son-
dern aus Furcht vor den zahlreichen Krckodilen
im eiligen Lauf ihren Durst ISschen (Plin.
VIII 148)

zeit wie Eastor und Menelaos gezuchtet sein

sollten (Poll. V 37. Arist. m 106. Ael. Ill 2.

XII 20. Verg. Georg. Ill 345. Hor. Sat. II 6,

114. Varr. II 9. Hor. Ep. VI 6. Opp. VIII
375. Arist. IX 3). Asiatischer und afrika-

nischer Import war bei der Vermehrung der
Rassen stark beteiligt. Die auffallende Vor-
liebe vornehmer Griechen fur edle H.-Rassen,
die groflen Summen, welche zum Ankauf wirk-

In dem sudlich von Agypten Iiegenden Ge-301ich schoner Exemplare verwendet wurden, be
biete von Meroe findet sich auf den Darstellungen gflhstigten eine immer fortschreitende Entwick-
athiopischer Konige stets ein H. unter dem
Thronsessel und zwar auffallenderweise in
richtigem Verhaltnis zum Konig, wahrend alles

iibrige in einem viel kleineren MaBstabe dar-
gestellt ist. DaB der H. niemals fehlt, soil wohl
andeuten, daB er zu den Attributen des Konig-
tums gehb'rte. Hahn (66) folgert daraus, daB die
Berichte des Aelian (VII 40) und des Plinius

lung der H.-Zucht und eine derartige Vermeh-
rung der Rassen, daB der in der augusteischen

Zeit lebende Gratius Faliscus (154) sagen kann:
mille canum patriae, duetique ab origins mores,
euique sua.

Die Molosser oder Epeiroten, die grBBte und
starkste der griechischen H.-Rassen, urspriing-

lich hauptsachlich wohl als Hiiter der auBer-
(VI 1 92) von afrikanischen Volkerschaften, den 40 gewohnlich groBen Rinder von Epeiros gezuchtet.
Tonobari und Ptoenphae, welche einen H. zum
Konig gehabt haben sollen, auf Grand dieser
Abbildungen (bei L e p s i u s Denkmaler) nicht
unbedingt in das Bereich der Fabel zu ver-
weisen seien. Eine besonders groBe, wilde H.-

wurden als Hirten-H., als Wachter der Behausung
auf dem Lande und in den Stadten, doch auch
als Jagd-H. verwendet (Arist. IX 3. Opp. I 375.

Mart. I 33. Senec. Hipp. 32). Wenn auch die

moloBsischen Jagd-H., die reingeziichtet oder
Rasse scheint in dieser Gegend heimisch ge- mit den Lakonern gekreuzt wurden, durch
wesen zu sein: die KSnigin (Kandake,) von Starke und Bissigkeit recht wohl zur Jagd ge-
Meroe soil Alexander d. Gr. dreihundert ,men- eignet waren, so zeichneten sie sich doch durch
schenfressende' H. als Geschenk ubersandt nichts vor andern guten H.-Rassen aus (Arist.
haben (Ps.-Kallistb.enes bei O. Keller 126). 50 IX 3). Dagegen waren die Molosser als Hirten-
Auch die im sudlichen Athiopien wohnenden Kyna- H. und als Haus-H. alien anderen Rassen weit
molgen zuchteten groBe Mengen wilder H. (Diod.
Ill 31), die sie auch verspeisten (Plin. VI 195).

Die edlen H.-Rassen Afrikas haben sich uber
Nordafrika und Spanien wahrscheinlich durch
Vermittlung keltischer Stamme in Enropa ver-

breitet. Auch die schonen Wind-H. Kretas und
Sizilien6 scheinen igvptischen Ursprungs zu sein.

iiberlegen. Ihre unbandige Starke, die sie den
Kampf mit Baren und Wolfen nicbt scheuen
lieB, die Kraft der Pranken, die den Rauber und
Einbrecher mit eisernem Griffe festhielt, die

drohende Stimme, die mit dumpfem Knunen
den Ankommenden schreckte, machte sie zum-
unubertreffliehen Gefahrten der Hirten in raub-

III. E u r o p a. Wenn auch die europaischen tierreichen Gegendeq, zum Beschutzer entlegener
Rassen an GroBe und Wildheit den asiatischen 60 Gehofte, zum Wachter der Frauengemacher. Dem
nachstehen, sind sie ihnen an Mut zum min- Altertum galten die Molosser, denen Abstam-
desten ebenburtig, wenn nieht Oberlegen. Wie mung von dem H. des Vulkan nachgerfihmt
kein anderes Tier paBt rich der H. dem wurde, als so hervorragende Rasse, daB die Be-
Mensehen as. Die Erfahmng lehrt, daB die zeiehnung Molosser' von Dichtern und Schrift-
H. eines gebildeten Volkes besonders king stellern ebenso alkremein ffir groBe schone
nod gelehng sind, ja, daB sick geradezn Waeht-H., wie .Lakoner* fur edle Jagd-H. ge-
die Eigentflmliehkeiten des Charakters ihrer braneht wurde, ohne daB aus diesem £usdruek
Herren in ihnen widerspiegeln (Pint Rom. jedesmal auf die Herknnft des H. geschlossen
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werden kann. Jedenfalls entstammte die Rasse

der Einfiihrung der starken asiatischen Dogge.

C. Keller (99) sieht in den echten Molossern

Nachkommen der Tibetdoggen und halt die ur-

spriingliche Farbe, wie die der Stammrasse, fur

schwarz. Die Farbe soil sich durch Zucht und
durch die Kreuzung mit groBen einheimischen

H.-Rassen so vielfach verandert haben, daB sich

bei den von den Romero in Helvetien einge-

fuhrten Molossern im Laufe der Zeit unter den

veranderten Lebensbedingungen sogar die weiBe

und gelbe Farbe als bei den Bernhardinern

allein vorkommende Farbung herausgebildet

hat. Da Aristophanes die Molosser schon

kennt, und Aristoteles von ihnen als bestimmt
ausgepragter Rasse spricht, so muB die Ein-

fiihrung der asiatischen Doggen schon fruhzeitig

erfolgt sein. DaB sich durch die nach Griechen-

land von Xerxes mitgefiihrten H. und durch die

,indische Meute' Alexanders d. Gr. die Zucht

ausbreitete und verbesserte, ist sehr wahrschein-

lich. Die auf uns gekommenen Abbildungen von
Molosser-H. zeigen zwei verschiedene Typen:
ein Silberstater von Argos Amphilochikon hat

unter einem Pegasos einen H.-Kopf, dessen Bul-

lenbeiBertypus: zusatamengedrucktes Gesicht mit

stark verkiirzter, stumpfer Nase, tief herunter-

hangenden Lefzen und kurzen Ohren unverkenn-

bar ist (Imhoof-Blumer und 0. Keller
Tier- und Pflanzenbilder auf Miinzen und Gem-
men des klass. Altert. 1889 I 32). Auch auf einer

Bronzemiinze der Epeiroten findet sich eine

starke, nach rechts liegende Dogge (Imhoof-
Blumer und 0. Keller I 31). Besonders

schon und charakteristisch ist die Dogge, welche

bei der Statue der Olympias, der zeitweiligen

Regentin von Epeiros, in lassiger Haltung unter

dem Stuhle ruht (4.-3. Jhdt. v. Chr.). Das
Original des ernst blickenden gewaltigen Tieres

mit den herabh&ngenden Lefzen, den kleinen ge-

senkten Ohren. der breiten stumpfen Schnauze,

war gewiB, ebenso wie der auf dem Bronzerelief

aus Paramythia in Epeiros zu den FflBen des

Anchises ruhende H., der echte Molosser, der

geschatzte Begleiter und Freund hochstehender

Personen (Abb. bei 0. Keller 105 und 106).

Einen anderen Typus zeigt der H. einer Bronze-

munze von Argos Amphilochikon (I m h o o f -

B 1 u m e r und 0. K e 1 1 e r I 33). Dieser kraftig

gebaute H. hat nicht den ausgepragten Doggen-
charakter. Die Nase ist verlaneert und etwas

zugespitzt, Hals, Brust und Hinterschenkel sind

starker behaart, so daB der H. weniger einer

Dogge als einem starken Fleischer-H. ahnelt.

Denselben Typus findet man bei den in der

Gegenwart .Molosser' benannten (0. Keller
,Ps.-Molo8ser'), prachtigen sitzenden H. des

Vatikans und der Uffizien in Florenz. Die beiden

schonen Tiere, die gleichsam als Wachter des

Tores gedacht sind, mQssen einer von den echten

Molsssern abweichenden Zucht entetammen, eben-

so wie der auf einem Grabmale in Athen liegende

H., der mit ihnen im AuBeren Qbereinstimmt.
Da Bieh der gleiehe Typus auf einer Mflnze der
Mamertiner zu Messana aus dem 3. Jhdt. v. Chr.
findet, to seliliefc O. Keller (113), dafi dieser H.
dem von Aelian (XI 20) gesenilderten cizilisehen

H. entspraehe, so dafi das Vorbild der aehSnen

Statuen unter den tausend den Tempel des

Adranos bewachenden heiligen H. zu suchen sei.

(Das Original ist nach A m e 1 u n g Katalog der

Skulpturen des Vatikans I 163 mit Unrecht bis-

her dem Myron, neuerdings dem als Bildner von

H. beriihmten Lysipp zugeschrieben worden. Die

ganze Art der Auffassung, meint er, verweise in

spatere Zeit, etwa die der ersten pergamenischen

Schule.)

10 Zu den unechten Molossern konnen auch die

Thraker und die Paionier, die vielleicht Misch-

rassen aus Molossern und einheimischen starken

Wind-H. waren, als ihnen verwandt die Pheraer

gerechnet werden.

Weniger groB als die epeirotischen H., die

Molosser, aber ihnen gleich an guten Eigenschaf-

ten sind die lakonischen oder Sparter-H. (Arist.

VI 134). Xenophon unterscheidet von ihnen

zwei Arten, die Fuchs-H. und die Kastor-H.,

20 und sagt nur von den ersteren, daB sie der

Kreuzung von Fuchs und H. entstammten, wo-

zu ihn wohl die eigenartige Form der Schnauze,

die rotgelbe Farbe und der langbehaarte, bu-

schige Schwanz veranlaBten. Aristoteles ver-

mengt schon beide Arten und leitet, wie Pollux,

die Abstammung der lakonischen H. von H. und
Fuchs her (Arist. VIII 167. Poll. V 38. 40,),

eine Annahme, die zwar im Altertume allgemein

geglaubt wurde, in der Neuzeit wegen der Ver-

30 schiedenheit der Pupille und der Zahl der Zahne

bei H. und Fuchs aber als unhaltbar erwiesen

ist. Auf einem eriechischen Mischkruge findet

sich ein Genrebild, welches zwei Manner auf

Ruhepolstern liegend hinter einem mit Speisen

bedeckten Tische darstellt. In Gesellschaft der

Speisenden befinden sich zwei Fuchs-H. unter

dem Sofa angebunden. Die Korperform dieser

H. zeigt allerdings eine uberraschende Ahnlich-

keit mit einem Fuchse (Abb. bei 0. Keller
40 123). Der Rohm der lakonischen Rasse beruhte

aber auf der anderen Art, dem Kastor-H., den

wohl Xenophon allein im Sinne hat, wenn er

den lakonischen H., den eigentlichen Jagd-H.

des griechischen Jagers, schildert. Diese hoch-

geschatzten, mit Sorgfalt gezuchteten und ge-

pflegten, weithin nach dem Auslande ausge-

fuhrten Lakoner sind von maBiger GroBe

und etwas schmachtiger Ge«talt, glatthaarig,

mit kleinen spitzen Ohren, etwas zugespitzter

50 Schnauze und nach oben gebogener, meistens

kurz-, selten etwas langer behaarten Rute.

Nahfcies iiber die Kennzeichen des lakonischen

Rasse-H. s. unter Jagd-H. (0. Keller 119

veroffentlicht 2 Abb. des echten Lakoners nach

einem Relief von Chrysapha und einem bronzenen

Denkmal aus Lusoi in Arkadien).

Der Lakoner wird durch seine Schnelligkeit,

seinen Mnt, die Kraft seines Gebisses, durch

seinen auBergewohnlich entwickelten SpQrsinn,

60 der es ihm ermSglicht, auch im tiefsten Waldes-

diekicht die Spur des Wildes zu finden, der un-

Qbertroffene Gehilfe des Jagers. Sein Eifer, sein

Verstindnis, seine Fahigkeit, das Wild zu be-

schleiehen and es, ohne Laut zu geben, zu ver-

folgen, maehen ihn ffir jede Art der Jagd geeig-

net, wenn aneh die Hasenjagd in Griechenland

das Feld war, auf dem er vonuglieh verwendet

wurde (8oph. Aias 7. Xen. cyn. X. Arr. II 29).
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Bei Saujagden diente er als Finder; war das
Schwein gestellt, so wurden starkere H. zum
Angriff auf den gefahrlichen Gegner losgelassen
(Poll. V 38. 40. Opp. VIII 371—375). In einigen
Gegenden, z. B. in Attika, am Taygetos, in Apu-
lien und Kalabrien wurden die lakonischen H.
auch als Hirten-H. benutzt (Verg. Georg. Ill

44. Varr. II 9). Jedenfalls gab es von den
Lakonern verschiedene Arten, die noch mit be-

langbehaartem Hals, zottigem Schwanz und be-
sonders stark entwickelten Vorderpfoten zeigt.

Er halt diesen H., wie auch andere Forscher es

getan haben, fiir den H. des Adranos, der nach
Aelians Berieht (Ael. XI 20) bei dem Tempel
dieser Lokalgottheit gehalten wurde und an
GroBe und Schonheit noch den Molosser tiber-

traf. Die aufiergewohnliche Intelligenz dieser
H. kennzeichnet Aelian durch die Erzahlung,

sonderen Namen wie kynosurische (nach einem 10 daB sie harmlose Besucher von tTbeltatern unter-
Stadtteil von Sparta), kastorische, menelaische,
amyklaische H. unterschieden wurden. Die aus
der alten Konigsstadt Amj'klai, die eine Stunde
von Sparta entfernt lag, stammende Art war
hochberiihmt (Verg. Georg. Ill 405). Die Lakoner
wurden auch vielfach mit kretischen, etrus-

kischen und molossischen H. gekreuzt; die aus
letzterer Kreuzung hervorgegangenen Bastarde
sollten sich durch Mut und Ausdauer auszeich-
nen (Arist. IX 3)

Nachst den lakonischen werden von den
Schriftstellern die kretischen H. am meisten ge-
nannt und geriihmt. Es ist dies eine schnell-

fiiBige, ausdauernde (Stdxwos), im Klettern ge-
iibte groBe Windhundrasse, der es nicht schwer
fiel, mit dem Jagdpferde gleichen Schritt zu
halten (xaQimuK Poll. V 40. 41). Sie leistete

vorziigliche Dienste bei der Hirsch- und Saujagd,
und zwar iibertrafen die Hundinnen dieser Basse
die H. an guten Eigenschaften (Xen. X. Poll. 30
V 38. 40. Ael. Ill 2. An. Ill 6. Grat. 211.

Ovid. met. Ill 208). Die Rasse wild reingeztichtet,

oder mit der lakonischen gepaart (Ovid. met. Ill

223). Die Stadt Kydonia war bertihmt wegen der
dort geziichteten wertvollen Hirten-H. (Sil. Ital.

II 443). Auf einem Didrachmon von Kydonia
ist eine kretische Hiindin, ein Kind saugend,
dargestellt (Imhoof-Blumer und O. Kel-
ler I 42). Der feine, lange Kopf, der breite

scheiden konnten, daB sie Betmnkenen hilf-

reich zur Seite standen und sie nach Hanse
fiihrten und dergl. Neben diesen bedeutendsten
Rassen werden die Lokrer genannt, starke,
vornehmlich zur Saujagd, doch auch als Hcrden-
wachter verwendete H. (Xen. X. Opp. VIII
375). Dieselben Dienste leisten die Arkader, von
denen die aus Tegea stammenden die besten
sind (Opp. I 372). Ovid, der neun arkadische

20 H. namhaft macht, preist ihre sturmwindartige
Schnelligkeit (met. Ill 209). Ferner werden noch
Sikyonier, Amorger, Argiver, Achaer, Akarnaner,
Sauromaten, Magneten, Doloper, Triteer. Seri-

phier und Eretrier genannt (Ovid. met. Ill 261ff.

Opp. VIII 371—373. Babrios 85. Macar. IV 5),

sowie Kreuzungen zwischen Arkadern und
Eleiern, Paioniern und Kretern, Karern und
Thrakera, Tyrrhenern und Lakonern, Sarmaten
und Spaniern empfohlen (Opp. I 394).

Auf der Insel Malta blfihte die Zucht
einer Spitzhundrasse, die unter dem Namen
der melitaischen Hilndchen (Malteser) sich
einer ganz auBergewohnlich grofien Beliebt-

heit sowohl in Griechenland als in Rom er-

freute (Strab. VT 277). Diese, der alten Torf-
spitzrasse entstammende, zarte, feingliedrige,

mit langem weiBen Seidenhaar bedeckte Art
war so klein, daB Aristoteles, der sie zuerst er-

wahnt, die Gr8Be des litis (Honigwiesels) mit
Brustkorb, der magere Rumpf, die hochgezoge- 40 einem Malteserhiindchen vergleicht. Die alteste
nen Weichen, die muskulosen Beine zeigen den
Windhundtypus in ausgepragter Form.

Der sizilische H. scheint ein etwas kraftiger

gebauter Wind-H., der wie der kretische zur
Jagd auf Rotwild, Damwild und Hasen verwen-
det wurde, gewesen zu sein. Das Bild eines

auBerordentlich schSnen H. in lebenswahrer Auf-
fassung zeigt ein Didrachmon von Panormos in

Sizilien (Imhoof-Blumer und 0. Keller

Abbildung ist wohl die auf einer Amphora aus
Vulci etwa aus dem J. 500 v. Chr. Das durch
Umschrift als Melitar gekennzeichnete Hiind-
chen wird von einem Jfingling spazieren gefiihrt.

Eine andere Abbildung zeigt zwei fast vollig
gleiche, sehr zierliche Spitze, die zur Freude
ihrer sie fflhrenden Herren mutvoll gegeneinan-
der angehen (Abb. bei 0. Keller 93). tber-
haupt wird diese kleine Spitzhundrasse sehr

I 37). Ihm ahnlich ist der H. einer Silberlitra 50 haufig auf Vasen, auf Grabsteinen im Verein
von Segesta (Imhoof-Blumer und 0. Kel-
ler VIII 27), wo der eigentliche Windhund-
typus durch die charakteriBtische Gestalt der
Hinterbeine, die hocheingezogenen Weichen und
die stark zugespitzte Schnauze noch mehr her-

vortritt. Auch der einen Hirschkopf benagende
H. auf einem Didrachmon von Motya (Imhoof-
Blumer und 0. Keller I 39), und der auf
einem erlegten Hasen stehende einer Silber-

mit den Familienmitgliedern, oder als Statuetten
gefunden. Der Malteser war der verzartelte Lieb-
ling, der auBerst sanfte, musikliebende Freund
nicht nur der jungen Madchen und Frauen,
Bondern auch der Manner. DaB die kleinen
Tiere auch ihrerseits auBerordentlich anhanglich
waren, bewies der Malteser des Musikers Theo-
dorus, der sich auch im Tode von seinem Herrn
nicht trennen wollte, sondern sich zu ihm in den

milnze von Eryx (Imhoof-Blumer und 60 Sarg legte nnd mit ihm begraben wurde (Ael.
0. Keller I 40), sind in _gleich_ treffender Vn 40).
Weise ah» groBe, schlanke Wind-H. gekenn-
zeichnet.

DaB anSer dieser schSnen Windhundrasse
noch ein starker gebauter, doggenartiger H. auf
Sizilien geitlchtet wurde, entnimmt, wie bereits
erwahnt wurde, 0. Keller jener Mflnxe der
Mamertiner, die einen stattliehen Typos mit

In Italien flndet sich eine weit grSBere,
starkgebaute Spitzhundrasse in dem etruskischen
H., welcher fast vBllig mit dem heute lebenden
gewBhnlichen Hofspit* nbereinstimmt. Auch er
ist sehr haufig sal etruskischen Mfinxen (Im-
hoof-Blumer nnd 0. Keller I 45), auf
Reliefs nnd Vasenbildern, im eiligen Lauf, bel-
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lend, springend, mit Kindern spielend, als Be-

gleiter des Reiters dargestellt. Nemesian (231ff.)

schildert ihn durch seine lange zottige Behaa-
rung zwar als schwerfallig und anders wie andere

H. aussehend, meint aber, daB er doch als Spiirer

und Fanger bei der Hasenjagd dem Jager niitz-

lich sein konne. Die umbrischen H. wurden als

schnellfiiBige, scharfspiirende Jagd-H. bei Hirsch-

jagden geschatzt, galten aber ah weniger mutig

altfrz. saus, sens (D i e z S. 290. G r 5 b e r

Archiv f. lat Lex. V 464 bei Schrader 388).

DaB auch der belgische H. ein schlankes

Windspiel gewesen ist, schlieBt 0. Keller aus

einem bei Echternach gefundenen Relief aus dem
1.—2. Jhdt. n. Chr.

Die gallischen H. apportieren gut, sind ge-

wandt, streitlustig und bissig, haben aber den
Fehler, daB sie auf der Suche Laut geben und

wie die anderen Jagd-H. (Grat. 171). Vielfach 10 das aufgescheuchte Wild mit unangenehmer, heu-

wurden sie auch als Hirten-H. verwendet (Varr.

II 9. Verg. Aen. XII 753. Senec. Thyest. 497).

Ihre Anhanglichkeit an den Herrn scheint ebenso

groB gewesen zu sein, wie ihre Spiirkraft;

s. unter Hirten-H. In dem zusammengerollten
schlafenden H. einer Miinze von Hatria in Pi-

cenum konnte der umbrische H. dargestellt sein

(Abb. bei 0. Keller 124). Auflerdem werden
noch ausonische H. unter den Jagd-H. und sallen-

lender Stimme verfolgen (Catull. XLIII 9.

Grat. 157). Sie werden meistens zurHasenjagd ver-

wendet (Mart. XIV 198. Ill 47. Ovid. met. I

534).

Von den britannischen Rassen wurden die

BullenbeiBer, groBe starke, zur Doggenfamilie

gehorige H. nach der Eroberung Britanniens in

Rom eingefuhrt, dort sehr geschatzt und sowohl

als Wacht-H. im Hause gehalten, wie bei den

tinische als vorziigliche Hirten-H. des kalabri- 20 Tierkampfen im Circus verwendet (Claud. Stilich.

schen Kiistenlandes erwahnt (Opp. VIII 371

Varr. II 9).

Die H. der Kelten Galliens werden von Xe-

nophon noch nicht genannt, doch gedenken ihrer

mit groBem Lobe die Weidmanner der spateren

Jahrhunderte (Arr. Ill 6. Opp. I 373. Grat. 156.

Mart. Ill 47). Die als grofie H.-Freunde bekann-

teu Gallier ziichteten sehr wertvolle H., von
denen sich der vertragus, eine Art Wind-H. mit

III 301 Aristoph. Thesmoph. 416). Ihre wilde

Wut, die sie im Verein mit ihrer Starke be-

fahigte, den Stieren den Nacken zu brechen,

wurde von den Romern sehr bewundert. Von
den sieben schottischen H. des Symmachus er-

zahlte man, sie seien in massiv eisernen Kafigen

aus der fernen Heimat transpcrtiert. Darstel-

lungen dieser H. haben sich jedoch auf britan-

nisch-romischen Denkmalern nicbt erhalten, es

wohlproportioniertem KSrper, groBen Augen, 80 flndet sich nur der antike Jagdwind-H. (0. K el

dichter, feiner und glatter Behaarung, wegen ler 114)

seiner Schnelligkeit besonderer Schatzung er>

freute, s. Jagd-H.

tJber ihn sagt Arrian (III 6): at ik no&wxeis

xvves al KtXxixal xaAovvrai fth ovigrQayoi xvvcs

qxovj} xfj KeXx&v, ovx and Uhovs oiSevos, xa&a-

ne<> al Kgrjxixal f) Kagtxai ij Adxatvat, aXX' <!>s

xwv K.Qr)xixG>v al Btanovoi axo xov q>iXo3iovetv,

xai at Ixaftai and xov 6l-ia>s, xai al fuxxai an'

apupoiv. ovxoi Si) xai avxai and xrjs dtxvxrjxos. 40
DaB in der Tat der Name vertragus nicht auf

eine keltische Volkerschaft, sondern auf eine bei

dieser Rasse vornehmlich zutage tretende Eigen-

schaft, namlich die Schnelligkeit zuruckzufuhren

sei, zeigt nach Z e u B (Gr. Celt.2 S. 4, 145 bei

Schrader 388) die Verwandtschaft von ver-

tragus mit ir. traig — pes, so daB der Name
mit ,SchnellfuB' wiedergegeben werden konnte;

vertragus ist in die germanischen Gesetzbiicher

Als vorziiglicher Jagd-H., dessen Geruchs-

sinn von keiner andern Rasse (ibertroffen wird,

erscheint der Agassaer. Es ist ein H. von ge-

wohnlicher GroBe, von hagerer Gestalt, mit
fleischlosem gekriimmten Riicken. Die Augen
blicken ernst, Krallen und Zahne sind auBer-

gewohnlich scharf, die Behaarung ist dicht und
zottig (Opp. Vin 467. Nemes. 124).

An sonstigen Rassen werden die Pannonier

als groBe, starke, bissige Kampf- und Jagd-H.,

die Metagonten als treffliche Jagd-H., die Dar-

danischen als gute Hirten-H. genannt (Opp. I

171. 371-397. Nemes. 126. Grat. 154f. Sil. II 443).

Wolfsbastarde, aus der Paarung von Wolf
und Hundin gezogene H., welche im alten Bak-

trien etwas ganz Gewohnliches gewesen zu sein

scheinen, wurden in Agypten, Atniopien, Gallien,

auf Cypern und von einzelnen Hirten Griechen-

(vertragus, vertrahus, veUrus, veitrix, velter), 50 lands aufgezogen (Arist. VIII 167. Diod. Sicul.

sowie in die romanischen Sprachen (it. veltro,

altoberit. veltres, prov. veltre-s, altfranz. viautre)

iibergegangen (K 6 r t i n g Rom. Worterb.).

Neben dem vertragus wird des egusischen H.
gedacht, dessen AuBeres als unschon gesehildert

wird. Beziiglich des Namens bemerkt Schra-
der (388) mit Hinweis auf Arrians (III 4) Worte:
xaXovvrai Si Hyovoiai aide al xivcs, and c#vovs

KtXzixov xrfr htatrvfuav ixovoat, daB TSyovolat

III 35. Poll. V 40). Ein Wolfsbastard namens
Nape wird von Ovid (Ovid. met. Ill 214) in der

groBen Reihe der H. aufgezahlt.

Die von Pliniue (Vin^72) gegebene Beschrei-

bung eines auBerst wilden Mischlings, erocotta,

zwischen Wolf und H. in Cyrene, wird sich,

die fabelhaften Ziige abgerechnet, wohl auf den

Hyanen-H. (Canis pictus) beziehen.

Der Hund in der Sehilderung der
zweifelsohne eine Verstfimmelung von Seyovaiat 60 a 1 1 e n Schriftsteller. Der H. hat in Ge-

sei, nnd dafi dies Wort wohl von Segusiavi,

einem bei Lugdunum, dem heutigen Lyon, woh-
nenden Volksstamme. abzuleiten sei. Der egn-

sisehe H. sei denelbe wie der in germanischen
Gesetibttehern erwahnte earn* segutiiu, seutau,
seutiut, $eueit new. Das Wort tegutvu ist in

den romanischen Spraehen erhalten: it. legugio

(SpOr-H.), span. »abue*o, tabejo, prov. iakut,

stalt, Farbe nnd Lebensweise die groBte Xhnlich-

keit mit dem Wolfe (Diod. SienL I 88). Sein

Schadel besteht aus einem einzigen Knochen und
hat keine Naht (Arist m 55). Er gehSrt zu den
vielzehigen Saugetieren; an den Vorder- and
Hinterfnfien hat er je fttnf Zehen, die mit krum-
men Nigeln versehen sind (Arist. II 17. Flin.

XI 245. 247). Dei Magen ist nicht grofl, fiber-
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trifft an Weite kaum den Darm und ahnelt dem
Schlangenmagen (Arist. II 77. 83). Sein Bauch
ist enggebaut, besonders verengt sich der Unter-
leib, so daB die Entleeiung haufig mit Be-
sehwerden verbunden ist. Daher kommt beim
H., wie beim Menschen, ofters Erbrechen vor
(Plin. XI 202). Der H. friBt alles, was der

Mensch ifit, sowoM tierische wie pflanzliche

Kost; er kann mit alien Abfallen aus der Kiiche,

mit Suppe, Knochen, Brei, mit Weizen-, Dinkel-

oder Gerstenbrot, welches haufig in abgekochter
Bohnenbriihe eingeweicht wird, mit Milch und
Molken ernahrt werden (Varr. II 9. Col. VII 12).

H., welche an tlberfullung des MagenB leiden,

fresgen Gras oder ein an den Hecken wachsendes
Kraut, wonach sie Schleim und Galle erbrechen
und sich also ohne arztliche Hilfe selbst heilen

(Ael. VIII 9). Die Losung des H. ist hart, trocken
und auBerst beizend (Arist. VIII 57). Sein Maul
ist weit gespalten, wie bei alien Tieren, welche
ReiBzahne haben, d. h. bei denen die spitzen

Zahne beider Einnladen ineinandergreifen und
sich daher weniger abreiben (Arist. II 27. 33.

Plin. XI 160). Der junge H. bringt die Zahne
mit auf die Welt (Plin. XI 160). Die sog. ,Hunds-
zahne' (Arist. II 30) stehen in der Mitte zwi-

schen den spitzen und den breiten Zahnen und
haben im Aussehen etwas von beiden Arten.

Uber den Zahnwechsel der H., der sehr schwer
zu beobachten ist, gehen die Meinungen aus-

einander. Einige geben an, sie wiirfen die Zahne
mit auf die Welt (Plin. XI 160). Die sog. ,Hunds-
zahne' (Arist. II 30) stehen in der Mitte zwi-

schen den spitzen und den breiten Zahnen und
haben im Aussehen etwas von beiden Arten.
tfber den Zahnwechsel der H., der sehr schwer
zu beobachten ist, gehen die Meinungen aus-

einander. Einge geben an, sie wiirfen die Zahne
garnicht ab, andere, sie wechselten nur die ,Hunds-
zahne', wieder andere, sie wechselten alle Zahne,
wie der Mensch. Dieser Vorgang ist schwer zu
beobachten und wird daher leicht fibersehen,

denn die alten Zahne fallen nicht eher aus, bis

die neuen innen nachgewachsen sind. Jedenfalls

wechselt der vier Monate alte H. die sog. Hunds-
zahne (Arist. VI 141; nach v. d. Hoeven
Zool. II 601 wechselt der H. samtliche Zahne).

Wahrend junge H. glanzend weifie Zahne haben
(.WeiBzahne' xvveg dgyiodorres, II. XI 292), wer-

den dieselben im Alter triibe und gelblich, zu-

weilen stumpf und schwarz (Arist. II 29. VI 141).

Wie alle Tiere mit Reiflzahnen sind auch die H.
bissig. Knochen, die sie nicht auf einmal zer-

kleinern konnen, machen sie durch fortgesetztes

BeiBen miirbe. Der Schwanz des H. ist stark

behaart; er wird meistens im Gefuhle der Kraft

nach oben gebogen getragen, bei Entriistung

und Zorn wird er steif ausgestreckt, bei Freude,
Liebe und Schmeichelei bewegt er sich wedelnd.
Schlechte Rassen tragen ihn herabhangend und
miter den Bauch gezogen (Plin. XI 265).

Die Lebensdauer des H. betragt bei den
meisten Rasgen etwa vierzehn Jahre. Der lako-

nische H., der vorzngsweise als Jagd-H. ge-

braucht wird, lebt im allgemeinen nur zehn, die
lakonische Hflndin zwSlf Jahre, doch gibt es

auch Ausnahmen, die, wie Argos, der TS. des
Odysseus, das zwanzigste Jahr erreichen( Arist.

VI 139. 140. Horn. Od. XVII 326). Bei zu-

nehmendem Alter wird die Stimme desH. tiefer

(Arist. V 47).

Der H., welchem der Mensch Nahrung und
Schutz gegen Kalte gewahrt, ist weniger an eine

bestimmte Zeit der Fortpflanzung gebunden, als

die wildlebenden Tiere, bei denen die Geburt der
Jungen in eine zur Aufzucht geeignete Jahreszeit

fallen muB. Die Hirudin wirft auf einem ihr

10 im H.-Stall aus Spreu und weichen Stoffen be-

reiteten Lager im Durchschnitt fiinf bis sechs,

die lakonische Rasse acht Junge (Arist. VI 139).

Die Jungen, wie die der Wolfe, axvkaxts (Od.

IX 289. XII 86. XX 14. Ael. VII 47) genannt,
bleiben 12—17, zuweilen auch 20 Tage blind

(Col. VII 12. Ael. X 45. Arist. VI 135. 136.

Varr. II 9). Das friihere oder spatere Sehend-
werden hangt von der Fiille der gebotenen Mut-
termilch ab; je besser die Nahrung ist, desto

20 langer bleiben die Jungen blind (Plin. VIII 151).

Spater wird der H. eines der scharfsichtigsten

Tiere (Ael. X 45). Die Kleinen werden von der
Mutter zartlich geliebt und mit der grSBten
Hingebung verteidigt (Od. XX 14), so daB der
H. auf Grabmalen griechischer Frauen als Sym-
bol der Mutterliebe angebracht ist. Ratsam ist

es, einer jungen Hflndin alle Jungen fortzu-

nehmen, da sie nicht fahig ist, sie genugend
zu ernahren, und ihre Kraft vorzeitig geschwacht

30 wird (Col. VII 12. Nemes. 144). Auch bei

Slteren Hiindinnen miissen, wenn der Wurf grofi

ist, sofort die zur Aufzucht bestimmten Hfind-
chen ausgewahlt und die anderen geto'tet werden;
je weniger bei der alten bleiben, um so besser

(Col. VII 12). Jedoch ist beim Fortnehmen die

gr8Bte Vorsicht notwendig, denn auch die gut-

artigsten Hiindinnen sind kurz nach dem Wurfe
oft sehr bosartig. So lange als moglich werden
nun die zur Aufzucht ausgewahlten bei der

40 eigenen Mutter gelassen; denn fremde Er-
nahrung konnte die Reinheit der Rasse un-
giinstig beeinfiussen (Xen. VII 3). Das Lager
der saugenden Hiindin soil weich und rein sein,

die Ruhe des Stalles darf nur durch den H.-
warter, den die Hiindin genau kennt, gestort

werden. Fremde Personen durfen den Stall nicht
betreten (Varr. II 9). Die Nahrung sei weich
und leicht, hauptsachlich eingeweichtes Gersten-
brot. Bei vorzeitigem Versiegen der Milch kon-

50 nen die Kleinen bis zum vierten Monat auch
Ziegenmilch erhalten (Col. VII 12), alsdann wer-

den sie nach und nach entwohnt und erhalten

weiterhin nur leichte Speisen, da schwere Kost
in fruher Jugend den Grand zu mancherlei
Krankheiten legt und krumme Lanfe verursacht
(Xen. VII 4. 17). Im ersten Halbjahre sollen die

Jungen oft zum Spielen mit der Alten heraus-

gelassen werden, denn eine gute Mutter vererbt

ihre guten Eigenschaften unmerklich ihren Kin-
60dern. Man hetzt die Kleinen aufeinander, tun

sie mutig and seharf zu machen, gewohnt sie

durch Anbinden an einen Pfahl an den spatern

Waehterdienst u. desgl. (Col. VII 12).

Die H., welche nicht im Hanse wohnen, halten
sich fur gewShnlieh im Hofe auf. Ein abge-
schlossener Zwinger mit Hfltten, die gegen die
Kalte mit Laub und Heu versehen werden, ist

vorhanden (Varr. II 9. CoL VII 12). H. von
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derselben Rasse vertragen sich untereinander
am besten (Col. VII 12). Beim Kaufe eines H.
geiten ahnliche Regeln wie beim Viehhandel
der Kaufer achte stets auf einen guten Stamm.
Er kaufe den Schaferhund entweder ganz uner
zogen oder nur vom Hirten, niemals vom Flei

scher, den Jagd-H. nur vom jagdgeiibten Herrr.

Gern kauft man die Alte mit dem ganzen Wurfe,
Zwei junge H. geiten gleich einem erwach
senen. Auch kauft man den H. einzeln (,in 10
singula capita', Varr. II 9. Col. VII 12).

In Agypten, Griechenland und Rom wurde
bei einzelnen H.-Rassen der lange Schwanz ge-

stutzt. War das Hundchen vierzig Tage alt, so

wurde die durch den Schwanz bis in die aufierste

Spitze gehende Sehne etwas hervorgezogen und
mit einer Zange abgeknipst, wodurch weiteres

Wachsen des Schwanzes verhindert wurde.
Gleichzeitig sah der Aberglaube hierin ein Mittel

zum Vorbeugen gegen Tollwut (Col. VII 12). Den 20
Schwanz vollig zu kiirzen, gait als verwerflich,

da der Schwanz zum Aufiern des H. gehorte
(ul cants sine coda). Alkibiades, der den prach-

tigen Schwanz seines fur 70 Minen gekauften
seltenen H. stutzte, wurde deswegen von seinen

Freunden lebhaft getadelt.

Das Halsband des H. (xXotfc, xwdyxV) collate),

welches haufig mit dem Namen des Besitzers

versehen war, sollte aus weichem, breitem

Leder gefertigt und innen mit Pelz gefiittert 30
werden, damit es die Haare des Halses nicht

abscheuerte (Col. VII 12). Reiche Leute liebten

es, das Halsband mit Goldtafelchen, Korallen

und edlen Steinen zu verzieren; vielfach war
es iiblich, Sympathiemittel, die den H. vor
Krankheit schutzen sollten, in das Futter einzu-

nahen. Das Halsband {millus), welches den H.
beim Jagen auf Sauen, Wolfe oder andere wilde

Tiere angelegt wurde, hatte nach auBen stehende,

scharfe, eiserne Spitzen, welche die verwund- 40
barsten Teile des Halses vor den Bissen der

Gegner schutzen sollten (Varr. II 9. Poll. V 55.

Rich Illustr.Worterb. der rom. Altertiimer 1862,

395 Abbildung eines der H. des Meleager nach
einem Gemalde von Herculaneum). Der Leit-

riemen durfte nie als Schlinge um den Hals des
H. gelegt werden, sondern muBte am Halsbande
befestigt werden (Xen. VI 1). Die Verwendung
von H.-Fleisch als Nahrung der Armen soil bei

den alten RSmern wie bei den Karthagern vor- 50
gekommen sein (Iustin XIX 1). Aus den Plautini-

schen Schauspielen geht hervor, daB H.-Fleisch

auch bei den zu Ehren eines Amtsantrittes ver-

anstalteten Gastmahlen, aditialibus epulis, auf-

getragen wurde (Plin. XXIX 58). Das H.-Fell
wurde, besonders von Landleuten und Hirten,

auf mannigfache Art zu Pelzmiitzen. Kappen,
Reisehuten u. dergL verwendet (Od. XXIV 230).

DerHau8hui:d. Als Haus-H. der Urzeit

in Europa haben wir uns den Spitz, dessen 60
Uberreste zahlreiche Pfahlbauten aufweisen, zu
denken. Doch ist es naturlich, daB mit dem Auf-
treten groBerer H.-Rassen solche Tiere vorzngs-
weise zum Bewaehen der Behausung gezuchtet
warden, deren Korperstarke eine nicht za anter-
schfttzende Unterstfitzang ihrer Wachsamkeit
war. Als W&chter des Haases, ah Begleiter des
Menschen dahetm and auf Reisen, findet sich

der H. wie in Agypten und im Morgenlande, so

auch in Griechenland in sehr fruher Zeit (Tob.
VI 1. XI 9. Horn. II. XXII 69; Od. II 11.

XIV29. XVII 62. 310. XX 145). Er gehort zum Pa-
laste des Reichen, wie zu der Hulte des Armen,
zu den Hofen der Konige und zu den Villen der
Gutsbesitzer (Theocr. XV 43), Helden hegen ihn,

und dem blinden Bettler ist er ein Freund. Er
verteidigt Leben und Eigentum seines Herrn
bis zum letzten Atemzuge (Plin. VIII 142),
folgt ihm auf beschwerlichen Wanderungen, be-

gleitet ihn in die Volksversammlungen (Od. II 1 1),

teilt die Kost und das Lager seines Herrn (Od.
XVII 309. Phaedr. Ill 7. 22. Propert. IV 3. 55.

Mart. I 109), lernt, wie kein anderes Tier, sich

seinen Gewohnheiten anzupassen und verlaBt ihn
auch im Tode nicht (Ael. VII 25). Daher gilt es

als ein Zeichen groBer Armut, wenn einer sich

den Besitz eines H., dieses treusten Freundes,
versagen muB (Ael. VI 10: xivt; de aga xal xa
oixoi vjvfjQsttlv to*? ixizaiSevoaoiv aixovs ixavoi,

xal dnSx^V nivrjxi SovXov xvva l/«v. — Theocr,

XXI 15: ov&elg 8'ov zv*Qav eVy °v xvva nevla
oipiv haiQa). Es gibt keinen besseren Wachter
des Hauses als den H., der einen kurzen, leisen,

von Traumen unterbrochenen Schlaf hat (Lucret.

V 862. Plin. X 212), dessen Geruchssinn aufier-

ordentlieh fein entwickelt ist (Plin. VIII 142.

Ovid. met. VII 806), dessen Gehor so seharf ist,

daB er auch den leise schleichenden Tritt aus
der Feme vernimmt (Senec. ir. Ill 27), der seinen
Herrn und die Hausgenossen von weitem von
jedem Fremden unterscheiden kann (Theocr. XXV
68. Plin. Vni 146). Der H. unterscheidet sogar
Landstreicher und verdachtig aussehende Men-
schen von harmlosen Fremdlingen; durch vor-

geworfene Leckerbissen laBt er sich nicht be-

stechen (Ael. VTI 13). Die Forderungen, welche
an einen Haus-H. gestellt werden miissen, sind
Wachsamkeit, Starke, freundliches Wesen gegen
die Hausgenossen, murrisches Verhalten gegen
Fremde. Alle diese Eigenschaften werden in den
H. des Eumaios gekennzeichnet (Od. XIV 20—38).
Wie reiBende Tiere stiirzen sie sich auf den
nahenden Odysseus, der, wissend, wie man ihnen
zu begegnen hat, seinen Stab niederlegt und sich

auf die Erde setzt. Der herbeieilende Hirt
spricht die Befurchtung aus, dass die wiitenden,

laut bellenden Tiere den Fremdling hatten zer-

reiBen konnen. Als nun Telemachos naht. am-
hiipfen ihn dieselben H. mit schmeichelnden Ge-
berden, ohne zu bellen (Od. XVI 4. 5).

Die Gestalt des eigentlichen Hof-H., Canis
villaticus, kann schwerfallig sein, denn er bleibt

an das Gehoft gebunden; sein Amt ist, etwaige
Rauber zu stellen und durch seine starke Stimme
den Herrn herbeizurufen (Col. VII 12). Auch
kiindet sein drohendes Bellen das Nahen eines

Raubtieres an, mit dem er mutig den Kampf
aufnimmt (Liv. Ill 29), und knurrend meldet
er, wenn etwa ein StOck Vieh aus dem Stalle

ausgebrochen ist (Lnciari Luc XVIU). Anf starke

Stimme and schwarze Farbe, die den H. bei

Nacht fast unsichtbar, bei Tag immerbin un-

heimlich maeht, ist besonders Gewicht za legen

(Col. VII 12). Die Gestalt sei krftftig and groB,

der Kopf dick mit herabhsngenden Ohren, fun-

kelnden Aagen, die Brast breit, die Beine und
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Fufigelenke stark, der Schwanz kurz (Col. VII
12). Abb. des von Col. geschildeiten Canis villa-

ticus finden sich auf Grablampen von Aquileia

und Vindonissa bei 0. Keller 116. Die herab-

hangenden Ohren und der kurze Schwanz sind

ein Zeichen andauernder Domestikation. Alle

H.-Rassen, die den ursprtingliehen Stammformen
noch .nahe stehen, haben kurze, spitze Steh-

ohren. Der Scbwanz war entweder dem jungen
H. mit 40 Tagen gestutzt, oder er hatte sich 10
schon kurz weitergeerbt. Langer Behang
und kurze Bute konnen durch andauernde
Ziichtung typisch werden. (Manns). Die Ge-
mtitsart des Hof-H. sollte ernsthaft, bedachtig

und ruhig sein; vorhandene Anlagen konnen
durch verstandige Erziehung in der gewiinschten

Richtung weiter ausgebildet werden. Die An-
schafiung eines bSsartigen H. ist zu vcrwerfen,

da ein solcher leicht den eigenen Hausgenossen
gefahrlich wird (Col. VII 12). Am Eingang ro- 20
mischer Besitzungen warnte haufig eine im Fufi-

boden eingelassene Tafel mit der Inschrift ,Cave

eanem' den AnkSmmling (Varr. Sat. Menipp.
Petron. XXIX). Auf einsamen GehSften wurden
die H. haufig bei Tage eingesperrt, um ihre

Wachsamkeit bei Nacht zu steigern (Cato 124),

doch hat diese Absperrung leicht zur Folge,

dafi die Tiere wild und bissig werden. Die
molossische Rasse vereinigt alle guten Eigen-

schaften der Haus-H. in sich und eignet sich 30
daher vorzugsweise zur Bewachung von Haus
und Hof. In Athen dienten diese starken Hunde
insbesondere auch zur Bewachung der Frauen-

gemacher und als Gefahrten der einsamen Frauen
(Hor. Od. Ill 16). In Rom ging die Liebhaberei

fur grofie H. durch alle Stande.

In den Stadten wurden neben den starken

H. vielfach Spitze und andere kleinere Rassen
zum Vergnugen gehalten (Strab. VI 277). Be-

sonders Madchen und Frauen der hoheren Kreise40
pflegten ihre SchoBhiindchen, die vorzugsweise

der melitaischen Rasse angehorten, mit der

groBten Zartlichkeit (Mart. I 109). Das Tierchen

wurde gebadet und geliebkost, es wurde bei

schlechtem Wetter in ein Tuch gewickelt, von
einer Sklavin der Herrin bei Spaaiergangen

nachgetragen, es fand seinen Platz im Reise-

wagen, wenn die Besitzer aufs Land fuhren,

es wurde mit den zartlichsten Namen gerufen,

in Krankheit sorgfaltig gepflegt, bei seinem 50
Tode bitterlich beweint. Bisweilen wurde das

Bildnis des H. von einem Maler angefertigt

(Mart. I 109). Gedichte wurden zur Ver-

herrlichung des Lieblings verfafit, in welchen

seine korperlichen und geistigen Vorzfige in be-

redten Worten gepriesen wurden, .wirklicher

Menschenverstand' und ein ,liebendes Herz' wurde
dem vierbeinigen Freunde zugeschrieben. Die
vom Herrn eigenhandig gesammelte Asche wurde
entweder im Familiengrabe oder in einem eige- 60

nen Grabe beigesetzt. Wenn auch vielfach die

Liebe zum H. in einer Weise fibertrieben wurde,
die den Tadel ernstgesinnter Manner hervorrief,

so zeigen tins doch Zeugniase aus iltester Zeit,

dafi Grieehen gowohl wie RSmer stets wahre
H.-Freunde gewesen sind, deren Zuneignng Mr
daa Tier dnreh wettgehendes Verstindnu for

•eine Gewohnheiten, Lebensbedingungen nod

Charaktereigentiimlichkeiten vertieft wurde (Od.
X 216. Hesiod. 604). Die Schilderung der mo-
lossischen Dogge durch Lucrez (V 1060—1070)
verrat ein ebenso liebevolles Eingehen auf die

Natur des Tieres, wie die zahlreichen H.-Dar-
stellungen, welche auf Munzen, Gemmen, Vasen-

bildern, Sarkophagen, in Statuen, Statuetten

und kleinen Tonfiguren auf uns gekommen sind.

Bald fiihrt der H. einen Blinden, bald sitzt

er unter dem Tische bei den schmausenden Haus-
genossen, spielend springt er am Jungling empor
oder laBt sich vom Einde zausen, er schmiegt

sich an die sich schmiickende Frau und blickt

ernsthaft dem Handel der Manner zu. M-mter
folgt er dem galoppierenden Reiter oder um-
springt bellend das schnaubende Viergespann,

er runt bei dem Schlafenden und findet schliefi-

lich seinen Platz auf dem Sarge desVerstorbenen,

so dafl er auch im Tode nicht von den Haus-
genossen getrennt ist.

Der Hirtenhund soil in der Gestalt

etwa die Mitte zwischen Hof-H. und Jagd-H.
halten; er darf nicht so schwerfallig wie der

erstere, braucht aber auch nicht so fliichtig wie

der letztere zu sein. Einesteils soil er schmach-

tig, hurtig und beherzt, anderseits stark genug
sein, um den Eampf mit dem Lowen, Baren und
Wolfe aufnehmen zu konnen (Horn. II. XI 549.

XII 803. XIII 189. XV 587. XVII 65. 110. 658).

In Gegenden, wo Raubtiere zahlreich die Her-

den bedrohten, wurden daher neben Abkomm-
lingen der lakonischen Rassen be6onders die

Molosser bevorzugt, die an Eampfesmut und
Starke sich mit den Wolfen messen konnten
(Hor. ep. VI 4: aut Molossws aut fulvus Laeon,

arnica vis pastoribus. Verg. Georg. Ill 404ff.:

Nee tibi eanum fuerit poslrema: sed una velocis

Spartae catulos aeremqne Molossum pasce sero

pingui).

Daneben werden Hirten-H. aus Kydonia auf

Ereta, sowie Lokrer, Arkader, Umbrer und Sal-

lentiner, Dardaner und Ereuzungen der ver-

schiedenen Rassen genannt. In Griechenland

und Siiditalien waren groBe, wilde, wolfartige

Hirten-H. nichts Seltenes; bei den sizilischen

Sklavenaufstanden wurden diese H., welche ihre

Herren tatkraftig beim Uberfall einzelner Ge-
hbfe und Ortschaften unterstutzten, zum Schrek-

ken ganzer Gegenden (O. Seller 115).

Der Hirten-H., welcher am vorzuglichsten ist,

wenn er weder zu jung noch zu alt ist, soil von
kraftigem Enochenbau mit starkem Eopf und
Nacken sein. Auf weiten Rachen und lauttonen-

des Gebell ist Gewicht zu legen. Der Rucken
sei gerade, die Huften hoch, der Schwanz dicht-

behaart. Die Augen sollen schwarz oder schwarz-

gelb, die Lippen dunkel gefarbt, die Nasenlocher.

gerade gebildet sein. Auf richtige Form der

Oberlippe, die weder aufgeworfen, noch herab-

hingend sein darf, auf starkes GebiB mit rents
und links hervortretenden SeitenzAhnen, auf ein-

eektes Einn ist zu aehten (Varr© II 9). Jeder

mufi seinen eigenen H. haben, den er,

wenn irgend moglieh, sich selbst aufzieht und
selbst unterrichtet Die whr gelehrigen Tiere

lassen sieh leicht abriehten und kennen bald
die anvertraute Herde in jedem ein^elnen Gliede

ganx genau; de verstehen raaeh, dafl sie gegen
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Raubtiere scharf und bissig, gegen die Herden-
tiere aber sanft sein miissen und ein verirrtes

oder von der Herde weglaufendes Stiick nur
durch Gebell, nicht durch Bisse zuriiekscheuchen

durfen. Ein gut erzogener H. wird durch den
leisesten Zuruf des Hirten besanftigt (Varro II 9.

Col. VII 12. Theocr. VIII 65). Wenn die Herde
in der Nahe der Gehofte bleibt, so genugen
zwei H., am besten H. und Hiindin, die einander
aufmuntern, zu ihrem Schutze, Ziehen aber die

Herden zu langerem Aufenthalte in Waldgebiete
oder nach abgelegenen Weiden, so miissen meh-
rere starke H. mit ihrem Hiiten betraut werden
(Varr. II 9).

AuBer mit den zahlreichen Wolfen, die sich

bis in die StraBen Roms wagten (Hor. Od. in
273), hatten die H. auch den Kampf mit
Baren zu bestehen, die in Gebirgsgegenden
die Herden bedrohten (Ovid. Hal. 57). Zum
Schutze gegen die Bisse der Angreifenden tru-

gen die Hirten-H. wie die Jagd-H. ein mit Pelz

gefuttertes, nach auBen mit scharfen Stacheln
versehenes Halsband, millus (Varr. II 9). Vor-

zugsweise wahlte man fur Hirten-H. eine helle,

wenn mb'glich weiBe Farbe, damit beim nacht-

lichen Kampfe der Hirt seinen treuen Gehilfen
vom Wolfe unterscheiden konnte (Varr. II 9. Col.

VII 12). Der Hirt, welcher wohl weifi, welchen
wertvollen Schatz er an einem treuen H. besitzt,

schlieBt ihn an den Palilien in sein Gebet ein

(Ov. Fast. IV 76B) und fiittert ihn gut und
reichlich mit eingeweichtem Gerstenbrot, kraf-

tiger Enochensuppe, Milch und Enochen, welche
das GebiB starken (Varr. II 9). Niemals darf

der H. etwas von einem gefallenen Schaf zum
Fressen erhalten (Varr. II 9). Die Nahrung soil

in der Nahe der Herde gereicht werden, damit
die Anhanglichkeit an dieselbe vermehrt werde.
Trotzdem lieben die H. aber doch die Herren
mehr als die Herden. Mehrere Schafer-H. waren
zusammen mit den Herden aus Umbrien ver-

kauft. Als die Hirten, welche die Herden an
ihren neuen Bestimmungsort gebracht hatten,

nach Umbrien zuruckgekehrt waren, stellten sich

nach einigen Tagen die H. wieder bei ihren alten

Herren ein. Die treuen Tiere hatten sich auf
dem weiten Wege karglich mit Feldfruchten er-

nahrt (Varr. n 9).

Der Jagdhund, ij xvwv Jj &rjgartx^,

canis venatieus, bei Horaz catulus venaticus.

Welch grofier Wertschatzung sich der Jagd-H.
seitens des altgriechischen Jagers erfreute, geht
aus der Bezeichnung fur Jagd to xwyyioiov,

tf

xwriyeota, % xwrjyio., to xvvrfyiov = Eunst der H.-
Fuhrung, fur Jager xvrqyen;;, xwr\yog= H.-
Fflhrer hervor. Fiel doch auch dem das Wild
spurenden und in die Netze hetzenden H. die
Hauptaufgabe bei der Hasen- und Rotwildjagd zu;

ebenso waren sein Mut und seine Starke ausschlag-
gebend bei der Bewaltigung von L5wen, Wolfen,
Baren und Sauen. Die Grabschrift des thessa-
lisehen Jagers Hippaimon nennt bezeichnender-
weise hinter dem Namen des Herren zuerst den
Namen des Leibrosses, dann den mit seinem
Herrn begrabenen H. Lethargus, zuletzt den
Diener (Ma n n s Die Jagd bei den Grieehen II,

Pregr. Abh. 1889. 1. Poll V 47). In alter Zeit
wurden Pferd nnd H. auf dem Grabe ihres Herrn

geschlachtet, damit dieser sich noch im Jenseits

an ihnen ergfltzen konnte (Poll. VI 45). Wenn
Pollux die Gehilfen des Jagers aufzahlt, so fiihrt

er H. und Pferde vor den Jagdsklaven an. Die
edlen Jagd-H. werden auf Stammeltern zuriick-

gefiihrt, die von Halbgottern oder KSnigen ge-

ziichtet wurden (Poll. V 37). Nicht selten wurden
in Griechenland und Rom zu Ehren besonders
trefflicher Jagd-H. H.-Statuen errichtet, oder

10 es wurden auf ihrem Grabe lobende Inschriften

angebracht. So verherrlicht ein Epigramm des

Simonides eine Jagdhiindin Lykas mit den Wor-
ten ,vor ihren im Grabe bleiehenden Gebeinen
erzittert noch das Wild'. (Poll. V 48: fy at xal

tp&ifitvag Xevx' ootea raid' ivi tv/*{I<{>
|
loxa> hi

TQOfiittv &fjQa;, aygcoooa Avxdg.) Martial (XI 69)

besingt Lydia, die allergetreuste, ,die den ehren-

vollsten Tod durch den blitzenden Hauer des

Ebers gefunden'. Die nahe freundschaftliche Be-
20 ziehung zwischen Jager und H. bezeugen auch

die das Tier personlich machenden und seine

Eigenschaften kennzeichnenden Namen (s. H.-

Namen). Bei Homer finden sich Jagd-H. sehr

haufig erwahnt, teils bei Vergleichen, teils bei

wirklichen Jagdszenen, doch laBt sich ein

SchluB auf irgend eine bestimmte Rasse nicht

ziehen. Die Schilderungen passen auf groBe,

starke H., die sowohl den Eampf mit Lfiwen
und Ebern aufnehmen, als auch Rotwild und

30 Hasen jagen (Horn. II. V 476. VIII 338. X 360.

XV 579. XVII 725).

Klarer wird das Bild bei der Schilderung des

Argos, des H. des Odysseus. In den Worten des

Eumaios (Od. XVII 313—317) werden die fur

einen guten Jagd-H. im damals waldreichen
Griechenland unerlaBlichen Eigenschaften aufge-

zahlt: Kraft, Schnelligkeit, gute Nase. Da
auBerdem gesagt wird, daB Argos zur Jagd auf

wilde Ziegen, Hirsche und Hasen gefiihrt wurde,

40 der Eeiler, das wichtigste Wild des altgriechi-

schen Weidmannes, aber nicht genannt wird,

so kann Argos jedenfalls keiner besonders
groBen, starken Rasse angehort haben. Ihn
oder die andern homerischen H. fur Windspiele
zu halten, wozu Horn. II. X 360 verleiten konnte,

xagxago&mTi xvve — die Windspiele hetzten

immer zu zweit — , verbieten die charakteristi-

schen Ziige des Argos: das Jagen im dichtver-

wachsenen Waldtale, die gute Nase und die

50 Treue, die den heimkehrenden Herrn nach langen

Jahren wiedererkennt. Wind-H. bewahren sich

vorzugsweise in der Steppe, haben weniger ent-

wickelten Geruchssinn als die iibrigen H.-Rassen
und sehr haufig ein wankelmiitiges, unstetes

Wesen (Manns 8).

Xenophon gibt die genauen Kennzeichen des

Jagd-H. guter Rasse an, welcher zu seiner Zeit

vorzugsweise bei der Hasenjagd verwendet wurde.
Es ist dies der lakonische H., dessen zwei Arten,

60Eastor- nnd Fuchs-H., er anseinanderhalt (III 1),

wahrend Aristoteles (Vlil 167) und Pollux
(V 38. 40) beide Arten identisch erscheinen
lassen (s. Rassen). Der lakonische Jagd-H. des
Xenophon ist kraftig und wohlproportioniert.

Der Gesichtsausdruck ist freundlich, der Eopf
leicht and gegliedert, die Stirn lang nnd breit

mit tiefer Scheidelinie, der untere Teil der Stirn

sehnig. Der Nasenrfirken muB gerade, die
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Schnauze abgestumpft sein. Das GebiG ist kraf-

tig. Am Kopfe stehen kleine, diinne, an der

hinteren Seite kurz behaarte Ohren. Das vor-

stehende Auge ist schwarz und glanzend. Bin
langer, geschmeidiger, runder Hals erhebt sich

aus der breiten, fleischigen Brust. Der Rippen-
korb ist nicht uberall gleich weit ausladend,

sondern verjungt sich nach den Weichen zu,

welche nicht auffallend eingezogen sind. Der
untere Teil des Bauches ist, wie der Bauch fiber-

haupt, schmachtig. Der maBig lange, weder zu
biegsame noch zu steife Riicken endet in langer,

gerader, diinner Rute. Die Lenden sind fieischig,

die Vorderlaufe kurz, rund, gedrungen, die

Schulterblatter locker mit dem Rumple ver-

bunden, die Ellenbogen gerade, die Unterschen-
kel mager, die Hinterlaufe viel groBer als die

Vorderlaufe und etwas gekriimmt, der untere
Teil des Hinterlaufes ist lang, rund und fest,

der Fufi rund. Die Behaarung ist dicht, fein

und weich, an den Schenkeln, den Lenden und
der Unterseite der Rute gerade abstehend und
etwas langer. Die Farbe soil fuchsrot, schwarz
oder weifl sein; bei den beiden ersten Farben
mit weifien, bei der weiBen Farbe mit roten
Abzeichen um das Gesicbt herum.

Die Frage nach der Beschaffenheit der Ohren
des griechischen Jagd-H. mufi nach den zahl-

reichen vorhandenen Bildwerken zugunsten der
kleinen spitzen Stehohren entschieden werden.
Manns flndet unter vierzig Vasenbildern alt-

attischen Stils (Etrur. u. Camp. Vasenbilder
her. v. G e r h a r d t) keinen H., der ahnlichen
Behang wie unsere Jagd-H. aufzuweisen hatte,

weitaus die meisten haben kleine, einige wenige
etwas grofiere Stehohren. Unter den zweiund-
siebzig von Imhoof-Blumer und 0. K e 1 -

1 e r veroffentlichten H.-Bildern auf griechischen
und italischen Munzen und Gemmen finden sich

nur drei H. mit Hangeohren. Der altgriechische

Jagd-H. glich ebenso wie der italische Schafer-
H. (Varr. II 9. Col. VII 12) mehr als unsere
H. den wilden Stammformen, die stets aufrecht
stehende Ohren haben. Das kleine, feine Ohr
sollte auf der Riickseite mit weichen, kurzen
Haaren, auf der Innenseite mit etwas langeren
Haaren besetzt sein. Alle Gefiihle, die den H.
bewegen, bringt das Stehohr sehr deutlich zum
Ausdruck; der Jager kennt das Spitzen, das
Senken, das in Ruheverharren, das Bewegen.
Nicht bestimmen laBt sich, in welchem Zeit-
raume sich der tlbergang vom Stehohre zum
Hangeohre vollzogen hat. Die von Arrian geschil-

derten vertragi haben bald kleine Stehohren, bald
solche mit iiberfallender Spitze. Oppian, der im
Anfang des 3. Jhdts. n. Chr. lebte, erwahnt
kleinen Behang, ,eine diinne Decke soil die
kleinen Ohren von oben her verhullen'. Neme-
sian (Ende des 3. Jhdts. n. Chr.) spricht- bereits
von langem Behang: die weichen Behange seines
griechischen Jagd-H. flattern im raschen Lauf.
Auf einem Relief aus der Periode der sinkenden
Kunst (Tod des Adonis bei Wieseler II 27
nr. 292) haben die H. kleinen Behang. Auf
einem in RuBland gefondenen Silberteller (aus
dem 2. oder 3. Jhdt. n. Chr.?) mit der Dar-
stellnng zweier suchender Jagd-H., zeigt der eine
H. langen Behang und einen dem heutigen Vor-

steh-H. ahnelnden Typus, den die altgriechische

Kunst nicht kennt (Manns 20).

Die Behaarung des griechischen Jagd-H.
scheint durchgehends eine kurze glatte gewesen
zu sein, die langhaarigen Rassen, welche von
rSmischen Schriftstellern erwahnt werden, sind

vermutlich vom Ausland eingefuhrte gewesen.
Am Halse und an der Rute zeigen die Abbil-

dungen mehrfach Spuren langerer Behaarung,
10 doch scheint der Geschmack fur starkbehaarte,

fuchsartige Fahne abgenommen zu haben. Durch
planmaBige Zuchtung verwandelte sich im Laufe
der Zeit Stehohr in Behang, und Fahne in glatte

diinne Rute, die schlieBlich konstant wurde
(Manns 20). Die Rute wird teils gerade, teils

nach oben gebogen getragen, meistens ist sie

nach dem Ende spitz zulaufend, zuweilen auch
starker behaart. Die Kennzeichen, welche Xeno-
phon fur den guten Jagd-H. anfiihrt, finden

20 sich bei einem H. auf einem Marmorrelief der

tlbergangsperiode des altgriechischen zum klas-

sischen Stil, etwa von 460 v. Chr., welches von
Otfried M filler (Handb. d. Arch. B. 96, 26)
als Kastor, der Rossebandiger, mit dem kasto-

rischen H. bezeichnet wird. Alle Anzeichen
sprechen daftir, dafi hier der edle lakonische

Typus dargestellt ist. Die lakonischen Jagd-H.,

die besten Spiirer, wurden zu Xenophons Zeit bei

der Hasenjagd ausschlieBlich, bei Saujagden ge-

30meinsam mit starkeren Rassen, wie lokrischen.

indischen und kretischen H. verwandt. . Wahrend
die leichteren H. als Finder dienten, wurden
die starkeren losgelassen, wenn es gait, das

Schwein zu stellen und zu iiberwaltigen. Dar-
stellungen starker Jagd-H., die sich im Nacken
des Keilers verbissen haben. finden sich auf
Vasengemalden und Reliefs sehr haufig.

Die Kennzeichen, welche Arrian (IV—VI) als

maBgebend fur einen guten Jagd-H. aufstellt,

40 weichen in manchen Punkten von denen Xeno-
phons ab. Sein H. ist keltischen Ursprungs
und gehort der Windhundrasse an (s. Rassen).

Die auBere Erscheinung des vertragus ist lang-

gestreckt vom Kopf nach der Rute hin, kraftig,

wohlproportioniert und gefallig. Der Gang des

H. ist leicht, Sink, zierlich und stolz, ahnlich

dem eines Pferdes, welches sich in die Brust
wirft. Der Kopf ist leicht und gegliedert, doch
ist es nebensachlich, ob die Partie unter der

50 Stirn sehnig ist. Die Schnauze verschmalert
sich betrachtlich nach vorn, sie kann stumpf
oder habichtsnasig sein. Die Ohren sind groB
und weich mit iiberfallender Spitze, sie dfirfen

auch ganz aufrecht stehen, aber nicht kurz and
steil sein. Die Augenbrauen treten vor. Das
vorstehende glanzende Auge ist groB und klar,

was seine Farbe betrifft, so sind die dem Raub-
tierauge ahnlichen die besten, dann die schwar-
zen, dann die blauen Augen. Alle Arten Augen

60 sollen den Anschauenden schrecken. Der lange,

runde, geschmeidige Hals steht auf breiter Brust,
der Rippenkorb ist gat gebant, die Weichen
sind aufgezogen, die Lenden breit and stark,

nicht fieischig, sondern sehnig. Der dnnne, lange,
geschmeidige, gekrummte Schwanz ist dicht be
haart, am dichtesten an der Spitze. Die Vorder-
laufe sind rund, gerade und test. Der untere Teil
des Hinterlaufes ist lang und lest. Der FuB ist
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rund, die Behaarung ist fein, dicht und weich,
ebenso bei der kurzhaarigen wie bei der lang-
haarigen Art. Auf die Farbe kommt es nicht an,

sie mag mit oder ohne Abzeichen sein, doch sei

die vorhandene Farbe glanzend und rein.

Der lakonische H. Xenophons, der Jagd-H.
im engeren Sinne, dient als Spiirer und Hetzer
bei der Netzjagd. Da er eine ausgezeichnete
Nase hat, ist er besonders tiichtig beim Auf-

Leichnam liegt am Boden. — Wassereimer von
Caere: funf starke H. eilen mit acht speerbe-
waffneten Jagern auf einen Keiler zu. Ein H.
ist dem Keiler auf den Riicken gesprungen, ein
zweiter hangt unter dem Bauche. — Olkrug von
Vienna: Aufbruch zur Hasenjagd. Ein H. springt
voran, ein zweiter wird vom Diener an der
Leine gefuhrt. — Aus Imhoof-Blumer
und 0. Keller Tier- und Pfknzenbilder auf

finden der Fahrte; seine Tatigkeit beginnt beim 10 Munzen und Gemmen des klass. Altert. Schwar-
Hetreten des Jagdreviers. Der vertragus Arrians
fangt den Hasen im Lauf, ohne Anwendung der
Netze. Selten entgeht ihm eine Hase, es sei

denn, dafi ungunstiges Gelande dem Wilde
Deckung gewahrt, denn der Wind-H. folgt dem
Auge, nicht der Nase (Manns 10). AuBer dem
vertragus nennt Arrian als ebenfalls gate Jagd-
H. den kretischen und den karischen H.

Auch Oppian (Vm 400—413) stellt die gul-
tigen Kennzeichen eines guten Jagd-H. fest: 20
ein langgestreckter, kraftig, aber nicht plump
gebauter Korper tragt einen feinen Kopf mit
dunklem Auge, langer Schnauze und scharfem
Gebifi. Der von weicher Haut gebildete Behang
soil nicht weit herunter hangen. Ein langer
Hals steht auf gut gebauter, breiter Brust. Die
Vorderlaufe sind kiirzer wie die Hinterlaufe, die
Beinknochen sind gerade und schlank. Die Rip-
pen verjiingen sich nach den Weichen in schra-

zer Jaspis d. Paris. Samml.: ein schlanker
Jagd-H steht fiber einem erlegten Hasen, wei-
cher auf dem Riicken liegt. — Karneol der Berl.

Samml.: vier starke Jagd-H. fallen paarweise
von rechts und links fiber einen niedergestfirzten
Edelhirsch her. — Roter Jaspis d. Berl. Samml.:
nackter Jungling, der in der Linken zwei
Jagdspeere tragt, ffihrt mit der Rechten den
zu ihm aufblickenden Jagd-H. an der Leine.— Chalcedon der Berl. Samml.: Parthischer
Reiter sticht mit der Lanze nach dem Eber. Ein
mittelgroBer, glatthaariger H. mit vorwarts ge-
richteten spitzen Ohren unterstiitzt ihn. —
Didrachmon von Motya: ein Wind-H. benagt
einen Hirschkopf. — Silbermfinze von Eryx: eiD
Wind-H. steht auf einem erlegten Hasen. —
Jaspis der Munch. Samml.: Amor laBt einen
Wind-H. auf einen Hasen los. — Besonders
haufig sind die Darstellungen der kalydonischen

ger Linie, die Hiiften sind fieischig, aber nicht 30 Jagd und des Angriffes der H. auf den in einen
fett. Die ziemlich lange Rute wird gerade ge-
tragen. Ein solcher H. ist der geeignetste fur
Hirsch-, Hasen- und Gazellenjagd. Fur Bfiffel-,

Lowen- und Saujagd wird eine starkere, wildere
Basse verwendet. Der gedrungen gebaute KSrper
ist groB, das Gesicht eingedruckt, die Stirn
faltig, die Augen blicken grimmig. Diese breit-
riickigen, starknackigen Tiere sind zwar unge-
wandt, werden aber durch ungeheure Kraft und

Hirsch verwandelten Aktaion. Die Zahl der
dabei beteiligten H. wechselt.

Der Kriegs-H. Es ist nur naturlich, daB ein
Tier, welches das Leben seinesHerrn sovollig teilte

wie der H., diesen in alten Zeiten auch in den
Kampf begleitete und ein nicht zu unterschatzen-
der Bundesgenosse seines Gebieters, ein uner-
mfidlicher AngTeifer des Feindes wurde. ,Die H.
sind die besten Hilfstruppen' sagt Plinius (VIII

ungeb&ndigten Kampfeswut dem groBen Wild 40 143) in bezug auf Volker, die sich der Kriegs
gefahrlich. Die weifie und schwarze Farbe " ^ - J-— L— -- •- «
des Haares, die den H. fur Hitze und Kalte
empfindlich macht, ist fur den Jagd-H. nicht
giinstig. Die dem Wolf- und Fuchspelz ahnliche
Farbe, braun, rotlich oder fahlgelb ist die beste.

Die Pflege nnd Zucht eines guten Jagd-H.
gehort zu den wichtigsten Obliegenheiten des
Jagers, s. Art. Jagd.

Jagdhunddarstellungen. Aus 0.

H. bedienten, ,sie kampfen ohne Sold, sind nie
unwillig und stets bereit, alles fur den Herrn
zu opfern'. Die zahlreichen Vasenbilder, auf
weichen ein groBer H. den waffenstarrenden
Krieger begleitet oder dem schnaubenden Ge-
spann in mutvoller Kampfeslust voranspringt,
lassen erkennen, daB das Mitffihren von H. in
den Krieg in manchen Teilen der griechischen
Welt im 7.-5. Jhdt. v. Chr. jedenfalls nichts

Mfiller-Wieseler Denkmaler der alten 50 Ungewohnliches war. So ze'gte auch ein im
Kunst, Relief im Brit. Mus.: Kastor der Rosse-
bandiger mit dem kastorischen H. Der H. ist
schlank mit feinen Spitzohren und nach oben
gekrummtem diinnen Schwanz. — Kampanische
Vase: zwei Jagd-H. mit dickbehaartem Schwanz
stellen den Eber. — Vasengemalde von Nola:
die Helden Tydeus, Aktaion, Theseus and Kastor
begleitet von suchenden Jagd-H. auf der Hasen-
jagd. — Etruskisches Wandgemalde: vier H.,

Altertum berfihmtes Gemalde der Schlacht von
Marathon in der Stoa Poikile zu Athen einen
H., der Bich neben seinem Herrn groBen Ruhm
erworben hatte (Ael. VII 38). Die Verwendtmg
grbBerer Mengen eigentlicher Kriegs-H. wird
berichtet aus den Kampfen der Perinthier und
Paionier, der Kolophonier, Castabalenser, Mag-
nesier und Hyrkanier (Her. V 1. Plin. VIII 143.
Lucret. IH 750); Agesilaos verwandte sie bei

von denec zwei glatte, zwei buschige Schwfinze 60 Mantinea, Kambyses in Agypten, Alyattes eeeen
haben, greifen Aktaion an. —- Aus S. Reinach
Repertoire de Vases peints grecs et etrusques:
Vase yon Temir Gora: zwei Jagd-H. in ge-
streektem Laufe verfolgen Hasen und Anti-
lopen. — Henkelvase von Corneto: Kalydonische
Jwd: zwei starke, grofifleckige H. greifen den
Eber an. Dei auf den Rfieken gesprungene H.
beifit naefa dem Hake des Keilers. Mekumni

die Bewohner der Kuste des Schwarzen Meeres.
Als Name eines Kriegs-H. ist der Giganten-
name Briareos fiberliefert, welder wohl auf die
auBergewOhnliche Starke des Traeers Bezug
nimmt (0. Keller 106).

Sehr wahrscheinlieh irt, dafi die Kriegs-H.
vorzugsweise den starken Doggenraesen entnom-
TTlAn wnmfan nnd ilaB «ir in £n XTSfe^vAi^avn Am»
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Hekate auf dem Fries des pergamenischen Altars

den Typus des Kriegs-H.s zu sehen haben. Diese

H., welche mit wilder Wut in die Schlangen-

beine der Giganten beifien, sind breitstirnig,

starknackig und gedrungen; die Schnauze ist ab-

gestumpft, der Hals und der Schwanz sind lang

behaart. Bei den Romern sind eigentliche Kriegs-

H. nicbt im Gebrauch gewesen, doch soil im
3. Jhdt. v. Chr. Marcus Pomponius die auf-

standischen Sardinier mit aus Italien bezogenen

Spiir-H. gehetzt haben (0. Keller). Beriihmt

wurden die H. der Kimbrer, die, als die RSmer
die Sehlaeht schon gewonnen hatten, mit einer

solchen Hartnackigkeit die Wagenburg verteidig-

ten, daB die Burner noch eine zweite Sehlaeht

gegen die treuen Tiere zu fiihren hatten. Auch
die Gallier sollen sich der Kriegs-H. bedient

haben. In der Kaiserzeit hielten die Romer bos-

artige Spiir-H. in den Wachttiirmen am ger-

manischen Limes und verwandten sie auch zum
Nachrichtendienst (Vegetius res milit. IV 26 acer-

ritnos ac sagacissimos canes in turribus nutriunt).

Geistige Eigenschaften des Hun-
d e s. Die vielen vortrefflichen Eigenschaften des

H. machten ihn von altersher zu einem solehen

Freunde des Menschen, dafi die Lander, wo man
ihn nicht schatzte oder, wie im Heiligtum des

Apollon zu Delos, nicht duldete, zu den selte-

nen Ausnahmen gehorten (Cic. nat. deor. II 63.

Xen. V). Seine geistigen Krafte sind denen jedes

andein Tieres weit flberlegen; Verstand, tJber-

legung, Gedachtnis sind sehr entwickelt. Der

H. erkennt seine Freunde nach langen Jahren

wieder, er unterscheidet Gutgesinnte von t)bel-

wollenden, vergiflt seine Heimat nicht und be-

wahrt die Erinnerung an das empfangene Gute

oder Boise. Unubertrefflich ist seine Hingebung,

seine selbstlose Treue, seine Liebe zu seinem

Herrn. In diesem Punkte sind sich beide Ge-

schlechter voUig gleich, wahrend hingegen in

der Gelehrigkeit und im Eifer auf der Jagd die

Hiindinnen, die durchgangig auch sanfteren

Charakters sind, die Riiden iibertreffen (Arist.

IX 3). ,Kein Diener liebt eeinen Herrn inniger,

kein Gefahrte ist treuer, kein Huter unbestech-

licher, kein Wachter wachsamer, kein Racher
oder Verteidiger bestandiger als der H.' (Col. VII

12). In zahlreichen, von den Schriftstellern iiber-

lieferten Erzahlungen wird die Treue des H.
verherrlicht. Wie die H. der Kimbrer bis zum
letzten Atemzuge das Eigentum ihrer toten

Herren verteidigten, ist oben erwahnt, ahnliche

Falle werden vielfach aus dem Privatleben be-

richtet. Wohl das alteste Denkmal ist der Treue
des H.s gesetzt in der allbekannten Stelle der

Odyssee XVII 290-^327.

Unzertrennlich ist der treue H. von seinem
Herrn, Gefahren furchtet er nicht, wenn -es gilt,

ihm zur Seite zu stehen, sein Leben oder seinen

Leichnam zu verteidigen (Ael. XII 35. Pint.

Themist. 10).

Besonders hSufig berichten die Schriftsteller

von der Anhanglichkeit des H. an seinen Herrn.
Eg werden zahlreiehe Beispiele erzahlt, wie der
H. den Tod des geliebten Gebieters nicht uber-
leben will, wie er sich zu ihm in den Sarg legt,

in die Flammen des Seheiterhanfens springt,
jegliche gebotene Nahrung verweigert and ver-

hungert oder sich auf dem Grabe zu Tode harmt
(Plin. Vin 143, 144. Ael. VI 25. VII 40.

X 41. Cass. Dio LVIII). Ebenso wird die Huge
Ubeiiegung und der Verstand, der sich mit der

Treue des Hundes paart, durch mannigfache
Zuge gekennzeichnet (Ael. VII 13. 25. 29).

Die Klugheit des H. wurde auch benutzt,

um ihm allerhand unterhaltsame Kunststiickchen

beizubringen: junge H. lehrte mansitzen, tanzen,

lOversteckte Gegenstande suchen, Pezsonen unter-

scheiden u. a. Im Theater des Marcellus fuhrte

ein dres8ierter H. merkwurdige Kunststiicke auf:

sein Herr erklarte ihm, daB in dem Bissen, wel-

chen er verspeisen sollte, Gift enthalten ware.

Der H. nahm den Bissen, zitterte, wankte und
stellte sich auf so natiirliche Weise sterbend

und tot, daB alle Zuschauer, unter denen sich

auch der alte Kaiser Vespasian befand, tief ge-

ruhrt waren. Dann sprang er auf und begriiBte

20 die zunachst Sitzenden mit Schweifwedeln, in-

dent er ihnen die Hand leckte (Plut. de solert.

973. — 0. Keller ist der Ansicht, dafi in dem
Bissen ein narkotisches Mittel enthalten gewesen
ware). Zur Zeit Iustinians wurde ein H. im Cir-

cus vorgefiihrt, der aus einem Haufchen zusam-
mengelegter Ringe jedem Eigentfimer den rich-

tigen, ihm zugehorenden brachte, der Arme und
Reiche, Ledige und Verheiratete unter den Zu-
schauern zu unterscheiden vermochte (Zonar.

30 II 63).

Die zahlreichen guten Eigenschaften, welche

die Natur in den H., vor allem in den Rasse-H.

gelegt hat, konnen durch verstandnisvolle Pflege

und durch liebevolle Erziehung, nicht durch
Drohen, wodurch das Tier eingeschiichtert wiH,
noch ganz bedeutend gesteigert werden (Sen. de
clement. I 16). Diese Erziehung besorgte am
besten der Herr selbst; Helden und Konige ver-

schmahten es nicht, sich mit ihren H. zu bc-

40 fassen, wenn auch in der spateren romischen
Kaiserzeit die Abrichtung und Pflege der Jagd-
H. Sache der kaiserlichen Pagen war. Der Kaiser

Valentinian I. liefi, erzUmt fiber ein geringes

Versehen bei der Dressur, einen dieser Knaben
zu Tode priigeln und am gleichen Tage begraben

(0. Keller). DaB uberhaupt der H. in der Rang-
ordnung dem Sklaven vorging, sahen wir beim
Jagd-H. Und wenn in altesten Zeiten die H.
mit ihrem Herrn beerdigt wurden, wenn Achill,

50 wie das RoB, so auch den H. des Patroklos auf

dessen Scheiterhaufen mitverbrennt, so ist die

Gesinnung, welche diesen Brauch eingibt, wohl
dieselbe, als wenn in spaterer gesitteterer Zeit

dem H. ein Denkmal gesetzt wird, oder wenn
das treue Tier im Grabe der Familie mitbeerdigt

wird. Alexander d. Gr. ging in der Wertschat-

zung seiner H. soweit, daB er sich nicht mit
einem Denkmal begniigte, sondern zu Ehren
seines Lieblings-H. Peritas, welcher ilun die wert-

60vollsten Dienste auf der Lowenjagd geleistet

hatte, eine ganze Stadt erbauen liefi (Plut. Alex.

61).

Bei aller Zuneigung, deren sich der H. er-

frente, bei allem Lob, welches das Altertnm
willig seinen Vorzugen zollte, war doch der Blick

nicht versehlossen gegen die Sehattenseiten im
Charakter des treuen GefXhrten. Seine Krieche-

rei, sein Mangel an Sehamgefuhl, seine Gier
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bheben ihm nicht verborgen. So kommt es, Menschen' die groBte Sommerhitze bringende
daB, wie bei den Juden (L Sam. XVII 43. II Sirius am Himmel stent. Daher opferte man
Sam. XVI 9. Phil. Ill 2. Offenb. XXII 15), so ihm zur Abwehr des schadigenden Einflusses ein
auch bei den Griechen und Romern das Wort
,Hund' ein Schimpfwort war (eatellus= Hiind-
chen dagegen nur als Kosename benutzt), wel-
ches gemeine, unverschamte Gesinnung kenn-
zeichnen sollte und sowohl auf Manner, wie in
weiblicher Form auf Frauen bezogen wurde. Auch

Htodchen rotlicher Farbe (Plin. II 107. Vin
152). Zum Verhiiten der Tollwut sollte dem
jungen H. der Wurm unter der Zunge heraus-
geschnitten und die Wunde mit Salz und 01 aus-
gerieben werden (Plin. XXIX 100), oder auch
die Sehne aus dem Schwanzende, wenn der

verschiedene Adjektive und Wortverbindungen 10 H. 40 Tage alt war, entfernt werden (Col.
zur Bezeichnung zudringlicher, schamloser Freeh- VII 12). AuBerdem wurden zahlreiehe Sym-
heit gehoren hierher. Reuevoll nennt sich He- pathiemittel, wie Hahnenfedern, Korallen, Feiier-
lena selbst ,bose sinnende, schauervolle Hundin' steine ins Halsband eingenaht, oder Arzneitranke
*"*« xaxofttjxdvov 6xQvoioor)g (Horn. H. VI verabreicht. Die Tollwut versetzt die H. in cine
344); niov dSek, schamlose Hundin, schimpft Art von Raserei, die sich durch ihre Bisse auf
Ins die Athena (Horn. H. VIII 423) und Hera andere flbertragen kann. Ist ein Mensch gebissen
die Artemis (Horn. H. XXI 480); xvvwmg, die worden, so konnen Vorbeugungsmittel angewandt
Hundsaugige, wird Helena (Horn. Od. IV 145; II. werden, durch welche es zuweilen gelingt, die
III 180. VI 356), Klytaimnestra (Horn. Od. XI 424) Krankheit abzuschwachen. Das Gift wird ver-
und Hera in liebloser Weise vom eignen Sohne 20 rnittels SchrSpfkopfen aus der Wunde gezogen,
Hephaistos genannt (Horn. II. XVTII 395); xw&- und die Wunde wird ausgebrannt oder mit
/mm, Hundsfliege, schilt Ares die Pallas Athene
(Horn. II. XXI 394), Hera die Aphrodite (Horn.
II. XXI 421). Das Adj. xvveos hiindisch ist
verbunden mit vooe {Res, 0. 67), xiag (Apoll.

atzenden Mitteln behandelt, oder: der Kranke
nimmt drei Tage hintereinander ein Schwitz-
bad, wobei die Wunde ofien bleibt, daB das
Gift herausflieBen kann. Durch den Genufi star-

Rhod. Ill 641), fiivog (Timon bei Plut. mor.); ken Weines wird er bei Kraften erhalten. Bei
Steigerung zu xvvrcgos (Horn. II. VIII 483; Od. Nichtanwendung geeigneter Mittel ergreift den
XI 426. VII 216. Apoll. Rhod. I 1064. II 474) Kranken alsbald die hochst gefahrliche Wasser-
und xvvrazo? (Horn. II. X 503. Apoll. Rhod. Ill scheu, nach deren Auftreten kaum noch Hoffnung
193. V 114); xycov und xwixoi werden spater 30 auf Genesung bleibt. Gegen die Wasserscheu soil
spottisch auf die Anhanger des Diogenes und ein Bad in warmem 01 oder das Eintauchen des
des Antisthenes bezogen. Ebenso driickt das lat. sich straubenden Kranken in einen Tekh noch
ranis als Schimpfwort Unverschamtheit, Zudring- helfen (Celsus V 27, 2). Plinius gibt eine groBe
lichkeit, Unsauberkeit, schamloses Wesen, auch Anzahl von Sympathiemitteln zur Verhiitung des
Wut und Raserei aus (Plant. Most. 41. Terent. Ausbrechens der Wut nach dem Bisse eines tollen
Eun. IV 7, 33. Hor. Epod. VI 1; Sat. II 2, 56. H. an: zum Auflegen: die Wurzel der Hundsrose
Petr. 74, 9. Suet. Vesp. 13. Lact. Ep. XXXIX (xw6eodov, eynorodon), die Asche eines H.-
4, hier auf die kynischen Philosophen gerichtet). Kopfs, zerriebener Hahnenkamm und Gansefett
Weiterhin wird es auf bissige Menschen, beson- mit Honig, Hiihnennist mit Essig, die Asche
ders Anklager (Cic. Rose. Am. 57. Senec. ad 40 vom Schwanz einer wieder freigelassenen Maus.
Marc. XXII 5) und unterwiirfige Speichellecker ein Stiickchen Schwalbennest in Essie, ver-
bezogen (Cic. Pis. XXIK: Verr. II 1, 48. 3. 11). brannte junge Schwalben, Schlangenhaut mit
Die gleichen Charaktereigenschaften wie canis
bezeichnete das Adjektivum eaninut.

Krankheiten des Hundes. Wie der
Mensch. ist der H. verschiedenen mehr oder minder
schweren Krankheiten unterworfen. Unter ihnen
ist die Tollwut Xvooa, rabies canum, die Bchlimm-
ste, sie wirkt in alien Fallen todlich fiir den

einem mannlichen Krebse in Wein zerrieben;

zum Einnehmen: die Leber des tollen H. roh
oder in Fleischbriihe von seinem Fleisch ge-

kocht, den unter seiner Zunge weggenommenen
Schleim, Asche eines H.-Kopf, die Leber von
ersauften jungen H., Hahnengehirn (Plin. VHI
152. XXV 17. 125. XXVIII 84. XXIX 98ff.).

H. selbst und meistens auch fur die von ihm 50 Weniger gefahrlich, aber doch auch oft tod
gebissenen Menschen oder anderen Tiere. Die — .

.

H.-Braune, twvdyxn> vulg. xwdyxr/ und das
Podagra, noidypa, sind minder gefahrliche
Krankheiten (Arist. VIII 142. Cels. de med. V
27, 2). tJber die Entstehung der verderb-
lichen Tollwut herrschten die verschiedensten
Ansichten. Aelian (VHI 9) fuhrte sie auf
zuruckbleibende schwarze Galle, Plinius auf
einen unter der Zunge des H. sitzenden

bringend fiir den H. ist die H.-Braune, eine

Entziindung der Atmungsorgane, wobei das
kranke Tier die Zunge heransstreckt. Die Krank-
heit auBert sich in Mattigkeit, Schlafsucht und
Traurigkeit. Kaum gibt es ein Mittel dagegen,
ratsam ist es, die Hilfe der Artemis zu suchen
(Arist. VIII 142). Gegen Raude (scabies), einer
das Fell des H. zerstorenden, haBlichen Haut-
krankheit, gibt es vielerlei MitteL wenn auch

kleinen Wurm, den Tollwurm, Xvooa, vermieulus, 60 manche Jager der Ansicht sind, es sei am besten.
zurfick, M. Artorius, der Arzt des Augustus,
suchte den Sit? der Tollwut im Magen des H.s
naehzuweisen. Der Wahrheit nahe kommt wohl
Columella, welcher die Entstehung der Wnt auf
Hitie, schadliche.Ausdunstung der Loft, Wasser-
mangel and Genufi zu heifier Nshrang caraek-
fflhrte (CoL VH 12). Die Krankheit braeh am
haufigsten sua, wenn der den ^nflhebeladenen

einen raudigen H. sofort toten zu lassen, am
die Gefahr der Ubertragung zu vermeiden. Bei
Ieiehten Fallen wird der H. mit einer Mischung
von Mondklee (Cytiras), Sesam and flussigem
Pech (Pii liqaida), in schlimmeren Fallen mit
CedernOl (Cedrinnm liquor) eingerieben (Col.
VII IS). Die kranken Stellen mflssen mit Oehsen-
bint wiederholt bestrichen werden. welches nach
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dem Troeknen am zweiten Tage vorsichtig mit
Lauge abgewaschen wird. Bei Verwundungen
darf man dem H. keine Kompressen und Pfla-

ster, die ihm lastig sind, auflegen. Die Zunge,

mit der er die Wunde sanft beleckt, ist das

beste Heilmittel (Ael. VIII 9). Aueh bei Uber-

ladungen des Magens heilt er sich ohne Hilfe;

er frifit Gras oder ein gewisses an Hecken
wachsendes Kraut, wonach Erbrechen mit Aus-

wurf von Sehleim und Galle erfolgt (Axist. VIII

53. Ael. VIII 9). Leidet er an Wiirmern, so

frifit er die Acheln vom Getreide. tJberhaupt

weifi er Zutragliches vom Nachteiligen zu unter-

scheiden (Ael. VIII 9). Besonderes Ungemach
haben die H. vom Ungeziefer zu leiden (Od.

XVII 300), welches sich hauptsachlich an solche

Stellen des Koxpers setzt, welche die H. mit
ihrem BiB nicht erreichen konnen. Aristoteles

(V 140) nennt die Zecken xvvogalozai, H.-Ver-

derber. Plinius (XI 116) beschreibt ein Tier,

welches den Kopf in das Blut des H. steckt

und sich vollsaugt, bis es platzt, sodann ein

geflugeltes Ungeziefer, welches die Ohren der

H. derartig zerbeifit, daB sie in Eiterung iiber-

gehen und zuweilen vgllig verloren gehen. Urn
dies zu verhindem, miissen die Ohren und die

Zwisehenraume der Zehen mit in Wasser zer-

riebenen Mandeln oder gestofienen bitteren Niis-

sen eingerieben werden (Varr. II 9. Col. VII
13). Sind die Geschwiire schon weitergegangen,

so miissen sie mit gekochtem Pech und Schweine-

schmalz aufgeweicht werden (Col. VII 13). Gegen
Flohe helfen Einreibungen von einer Mischung
Wasser, Nieswurz, Eiimmel, Olhefen oder Schlan-

gengurkensaft (Col. Vn 13).

Hundenamen. E. Baecker (Dissertation,

Konigsberg 1884) fiihrt 183 H.-Namen an. Nach-

dem der H. Hausgenosse des Menschen geworden
und zu seinem Herrn in ein freundschaftliehes

VerhaltTiio getreten war, machte sich das Be-

dfirfnis geltend, ihm, wie dem menschlichen

Hausgenossen, einen Namen beizulegen, der wohl
urspriinglich cine das Tier kennzeichnende Eigen-

schaft bezeichnete. Im Laufe der Zeit bildete

sich eine Anzahl feststehender Namen, die ihm
oft olme Bezug auf sein Aussehen und seine

Eigenschaften beigelegt wurden. Weitcrhin iiber-

irug man aueh die Namen beriihmter Person-

lichkeiten der Mythologie, Sage und Geschichte

auf besonders schone und kostbare H., um damit
ihren Wert anzuzeigen. Kurze, zweisilbige und
hellklingende Namen sollten aus nahe liegenden

Griinden gebraucht werden (Xenoph. de ven.

VII 5: xa &e ordftaxa avrals (xaXg xvalv) zidtcdai

ftgayia, Ira ivav6.x~t.rixa fj. Oppian Cyn. 444:

Ai'xao vrjTttdyotoiv kx
1

ovvo^iaxa oxvXdxeooi,

/Saic. ri{fei, doa ndvxa, dorjv Iva fidt;iv dxovt).

Arrian (de venat. XXXI 2) zitiert Xenophon.
Columella VII 12: nominibus autem non
longissimis appellandi sunt, quo celerius quisque

tocatus exaudiat; nee tamen brevioribus, quam
quae duabus syllabis enuntientur, sicuti graecum
est oxvXa£, latinum ferox, graecum Adxcov, lati-

num eeler, vel femina, ut sunt graeca onov&f),

&Xxr), £d>i<ai, latino, lupa, cerva, tigris). Es mufi
auffallen. daB nach Pollux (V 47) Xenophons H.
Ixnoxivxavgog geheifien haben soil, wShrend

H.-Namen nur zweisilbig sind. Eine grofiere

Zahl wohltonender langer Namen in Ovids Meta-

morphosen durften als freie Erfindung des Dich-

ters anzusehen sein; es ist kaum anzunehmen,
daB H. mit ihnen gerufen wurden.

Was die Bedeutung der H.-Namen anlangt,

so beziehen sich wohl die meisten auf die Schnel-

ligkeit des Tieres, so "Aygn (verwandt mit
aygico) Pang, 'AeXXco die Sturmschnelle (eig.

10 Name einer Harpye), A'r&rig Lnft, "Agyog Hurtig,

Avga Wind, Bogiag, Bogfjg (Nord)wind, Bgipiwv

Rauscher (von der Woge und dem Winde),

Aooftdg, Agouios, Agdjjtog Traber, EvoSog Schnell-

laufer, Zirpvgog Wind, QdXXmv Quix, Os<ov

Laufer, Qoog Schnell, Kdgnog (vom Stamm
xagn - xgan - in xagndXtfiog) Schnell, AdfSgog

Ungestiim, AalXatp Sturmwind, Ilodagyog, noSijg

SchnellfuB, 2xixcov (azeixeiv) Steiger, Laufer.

Tiygtg der sehr Schnelle, 'Qxvdgopi), 'Qxv&oog,

20 'Qxvnhri Schnellaufer. Hierzu kommen die

Namen der Fliisse (Mask.) und Schiffe (Fem.),

welche die Schnelligkeit ausdriicken sollen, z. B.

2xvXa$ (bei Strab. XII 547 ein FluB, bei Colu-

mella ein H.-Name). — Auf KSrperkraft und Mut
weisen hin: 'AXxfj, 'AXxipog, 'Avvevg, Bia, Bgiag,

Qvfios, Maxifiog, 'Ogyfi, TloXvg, Ta>ftq, Sdsvtov,

Szcggog, Wvxv, "Yfigig. — Namen, die Bezug
nehmen auf das Bellen des H.: Bge/nav (pgi-

fiuv = fremere vom Knurren des bosen H.)

30 Rauscher, Kavaxtf oder Kav&xr) (von xavat,w)
= latratum das Geklaff, YXdxtwg und "Ylag'

von vlav, vXaxxuv, latrare KlafTer. Andere

Namendeutungen: MaQytag (von \iaqntm raffen,

reiBen) Packan, Seigtog (aeigog, aeiQiaco) der

Schimmernde, Glanzende, ebenso Adftmov, $U-
yoiv; X)g&og Friihauf, "Aiog Stumm, 'Ylaiog,

'YXcvg Silvius, Silvanus Waldmarn. 'Ogeidg Berg-

mann. Nam] (== (ifjoaa) V/aldschlucht. Die

Scharfe des Auges wird ausgedriickt durch die

40 Namen: Avyxevg Luchsauge, Aogxevg Rehauge.
— Die H.-Namen sind durchgangig aueh Men-
sehennamen, z. T. aueh Pferdenamen, so IldSag-

yog. A&finog, Avga, A'i&a>v, Kogag", KvXXcb,

$Xeycov.

Der Hund im Sprichworte. Welche Be-

deutung der H. im Gedankenkreise des grie-

chischen und riimischen Volkes einnahm, zeigen

die zahlreichen Sprichworter, Bilder und Wen-
dungen, die an den H. ankniipfend in den

50 Sprachschatz beider Volker iibergegangen sind.

Die bekanntesten mogen im folgenden angefiihit

werden nach K 5 h I e r Das Tierleben im Spiich-

worte der Griechen und Romer. 'Ag"ta >) xicov

toy dgovov (Diogenianos Centuria II). Der H. ist

des Thrones wert, legt von der Wertschatzung

des Hausgenossen Zeugnis ab. — Avxov ov zgi-

<f(ov xivag xgirpei (Longos Daphnis et Chloe

1 16. Aristoph" Wespen 835). Sich selbst kann er

nicht ernahren und dabei hilt er sich noch H. —
60 Kvan> &xa£ axxrcoigayelv /ia&ovaa oi navaaix' ay

(Theocrit Idyllen X 11. Plut. adv. indoctos).

Hat der H. erst einmal Leder kauen gelernt,

hort er nicht wieder auf. Ahnlich Ovdi y&g
xvtov axvrotgayiiy pathvea xfje tt%yfi bitXqat-

zat (ADophron III 47). — .XajUwdr xoqIov xvra
ysCoai (Theocrit Idyllen X 11). Es ist bedenk-

lich, wenn ein H. Leder frifit = Man muB d»s
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Segsrai stvtav, ixeivog 6k axvzoxgayet (Theocrit

Idyllen). Des Leders wegen wird der H. ge-

priigelt, und doch frifit er weiter Leder = Die
Katze lafit das Mansen nicht. — Kvva digeiv

5s6o^«'«?v(Aristoph.Lysistr. 158). Einemgeschun-
denen H. das Fell abziehn. — Ewi axvga, ov<g
6' 6oxia (Apostolios Centuria II). Dem H. die

Spreu, dem Esel die Knochen = etwas ver-

kehrt machen. — Kicov sv goSoig (Makarios Cen-
turia V). Der H. im Rosenbeet= Das paBt wie
die Faust aufs Auge. — Kv<ov xvvog o&x anzc-

xai (Apostolios Centuria X. Makarios Centuria V).

Ein H. frifit den andern nicht= Eine Krahe
hackt der andern nicht die Augen aus. — Ai
xvrtg xriv hianoivav /ufiov/ievai (Plat, respubl.

VIII, bei Cic. ad Att. V 11: ola ye $ Seoxoiva).

Die H. ahmen ihre Herren nach = Wie der

Herr, so das Geschirr. — 'Avxl xaxfjg xvvog Sv
(Aesop. Fabeln bei Zenobios Centuria I). Ein
Schwein fiir einen schlechten H. = Ein schlech-

ter Tausch. — "Ev <pg£axi xval /idxto^at (Plat.

Theaetet). Im Brunnen mit H. kampfen = In
gefahrvoller Lage sein. — Kwiiiov Xl&ovg Sdxvm
(Plat, respubl.). Der H. beifit auf die Steine =
Blinde Wut. — Odvaxog xivuog (Arist. Wespen
898). Ein H.-Tod = Ein langsamer, schwerer
Tod. — X)aztg xvva l-£vov rgetptt, zovzig fiovov

Xlvog fievei. Wer einen fremden H. ernahrt, dem
bleibt nur die Leine iibrig = Undank ist der

Welt Lohn.
Canis timidus vehementius latrat quam mor-

det. Ein feiger H. bellt heftiger als er beifit=
H., die viel bellen, beiBen nicht — Canis a eorio

numquam absterrebitur undo (Hor. sat. II 5,

83). Der H. lafit nicht wieder vom Leder. —
Alitor catuli longe olent, aliter sues (Plant. Epid.
IV 2, 9). Anders riechen die H., anders die

Schweine = -leder nach seiner Art. — A cane

non magno saepe tenetur aper (Ov. rem. amoris

422). Aueh von einem kleinen H. wird oft ein

Ebev festgehalten = Ein Schwacherer wird oft

eines Starkeren Herr. — Cane peius et angue
IEot. epist. I 17, 30). Schlimmer als H. und
Schlange.— Canis non eaninam (Varr. ling. lat.

VII 3. 87). Ein H. frifit kein H.-Fleisch = Eine
Krahe hackt der andern nicht die Augen aus

(s. oben). — Canis pereussa lapide appetit lapi-

dem (Pacuv. fr. 13). Der H. sueht den Stein,

mit dem er geworfen ist. — Venatum dueere in-

vitas canes (Plaut. Stich. I 2, 82). Unwillige H.
zur Jagd fuhren = Jemanden trotz seines Strau-

bens zu etwas zwingen. — Bekannt sind Aus-
driicke wie: ingenium canium H.-Natur, facun-

dia canina bissige Beredsamkeit, canina verba
latrare (bei Ov. Ibis 230 von einem Advokaten
gebraucht). prandium caninum, ein H.-Essen
(ohne Weiu).

Der Hund im Kultus und in der
Mythologie. Den alten Iraniern gait der

H. als heiliges Tier, welches nicht getotet wer-

den durfte (Her. I 140). Im Verein mit dem
Lichtvogel, dem Hahne, diente er zur Abwehr
der bosen Geister, der schadlichen Damonen,
welche Menschen and Tiere bennrnhigen. Er
bewacht den Pfad, der znm Jenseits fflhrt, and
Beheucht mit seinem Bliek die verderbenbringen-
den Wesen zaritek. Daher warde dem sterben-

den Parsen der treue H. ans Bett gefflhrt, and

zwar sowohl im Augenblick des Sterbens, wie
spater, wenn der Tote aus dem Hause geschafft

wurde. (Die Sitte besteht noch heutzutage in Per-
sien, doch ist ihr Sinn verdunkelt, indem nach
jetziger Auffassung der H. die Krankheitskeime
aus dem Sterbenden an sich zieht und die iibri-

gen Hausgenossen vor Ansteckung bewahrt. O.
Keller 146 und 147).

Die Toten wurden von den Magiern in Persien
10 nicht beerdigt, ehe nicht die Vogel und H. das

Fleisch von den Knochen abgenagt hatten, damit
die reine Erde oder das reine Feuer nicht durch
die Verwesung entweiht wurde (Her. I 140). Die
altbaktrische Religion gebot, dem H., als Wach-
ter des Hauses und Schiitzer der Herde, gnte
Pflege und ausreichende, wohlschmeckende Nah-
rung ,wie einem geschatzten Gaste, wie einem
Manne oberster Rangstufe' zuteil werden zu
lassen. Im Vendidad, dem altesten Teile des

20 Zend-Avesta heifit es sogar: .Durch den Ver-

stand des H. besteht die Welt' und weiterhin:

,Wer einen Haus-H., einen Hirten-H., einen

persb'nlich bewachenden H. totet, dessen Seele

geht grauenvoll und krank von dieser untern
Welt zur uberirdischen hin' (Brandt bei E.
v. K e i t z Tierliebhaberei im Altert., Duderstadt
1883. Stein zu Her. T,140. O. Keller 146).

Verstandige Mafiregeln zur richtigen Bchandlung
kranker und tollwiitiger H. werden gegeben, und

30 die Aufzucht junger H. wird warm empfohlen.

Die in Agypten dem H. gezollte gottliche

Verehrung, von der die Schriftsteller berichten

(Ael. X 45), scheint nicht im ganzen Nilgebiete,

sondern nur in einzelnen Bezirken desselben

verhreitet gewesen zu sein. Sie stand in Be-
ziehung zu dem Kultus des Sirius-Sothis

und dem des Anubis. Der Aufgang des SiriuB

(Hundssternes) wurde vom Volksglauben mit
dem Ubertreten des Niles, der die segenspen-

40 dende Bewasserung des Landes bewirkt, in Be-
ziehung gebracht (Ael. X 45). Nach alter Sage
hatten H. der Isis geholfen. als sie ausging. den
Osiris zu suchen, und schadliche Tiere ahge-

wehrt. Deshalb eroffneten H. bei der Isisfeier

den Festzug (Ael. X 45. Diod. Sicul. I 87), und
Tsis selbst wird von der griechischen Knnst
haufig auf dem H. (Sirius) reitend dartrestellt.

Die Verbindung mit Anubis, dem Gotte. der das

Einbalsamieren iiberwaehte, die Toten und die

50 Graber schiitzte, paBte gut zu dem Charakter
des wachsamen, schutzenden Tieres. Bei der

Hauptkultusstatte des Anubis in Kvnopolis in

der Heptanomis sind ausgedehnte Katakomben
mit H.- und Schakalmumien gefunden worden,

denn urspriinglich war der die Graber umschlei-

ehende Schakal das Attribut des Wachters des
Totenreiches, erst spater wurde es der H. Der
Gott Anubis wurde mit einem H.-Kopf— anfiine-

lich aueh mit einem Schakalkopf — fSchrader
60 383) dargestellt (Diod. Sicul. I 87). Ovid nennt

ihn latrator Anubis, und in dem Gottergesprache
Lucians beschwert sich Poseidon, daB" er dem
.hundskopfigen Agypter' in der Rangordnung
nachstehen sollte (Iuppiter trag. 9).

Vielfach sind die Beziehnngen des H. zur
griechischen and rSmischen Mythologie. Wenn
aueh von dem Heiligtnme des Apollon auf Delos
nnd von dem der Athena geweihten Tempelbe-
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zirk dei Akropolis der H. streng verbannt war,

und der Flamen Dialis in Rom weder einen H.
beriihren noeh uberhaupt das Wort aussprechen
duifte, so findet sich andererseits der H. ebenso
als Begleiter der G6tter wie als der der Men-
schen; in vielen Tempeln werden H. gehalten,

und das H.-Opfer ist unter den Opfemngen nicht

eBbarer Tiere das am meisten vorkommende. Es
ist nur natiirlich, daB den Gottheiten der Jagd
der Jagd-H. besonders zu eigen ist, daB der 10
Hirten-H. im Gefolge des Silvan, Pan, Priapus
und bei dem uralten Hirtenfest der Luperkalien
auftritt, daB Hekate, die Gottin der Kreuzwege,
von den sich dort zahlreich umhertreibenden
Paria-H. und die Laren, die schiitzenden Gotter

des Hauses, vom Haus-H. begleitet erscheinen.

Die Laren, lares praestites, hatten als Symbol
der Wachsamkeit den H. neben sich und wurden
haufig in Jiinglingsgestalt, mit dem H.-Fell be-

gleitet, dargestellt (Ov. V 139. Abb. auf De- 20
naren d. Lucius Caesius aus dem 7. Jhdt. d.

Stadt bei Roscher 1872).

Auch war der Haus-H. dem Iuppiter Custos
auf dem Kapitol zugehorig. Da aber die H.
einst bei dem tTberfall der Gallier ihre Pflieht

straflich vernachlassigt hatten, so wurde noch
alljahrlich zur Erinnerung daran ein H. auf dem
Kapitol ans Kreuz geschlagen (Plin. XXIX 57
in furca sabucea). Apollon wurde unter demNa-
men xvweios oder xivviog in einigen Gegenden30
Griechenlands, wie in Attika am Hymettos, wo
sein Priestertum im Geschlechte der Kynidai
erblich war, in Korinth und in der aeolischen

Stadt Temnos als Schiitzer der H. verehrt. Der
H. als Begleiter des mit dem Bogen jagenden
Apollon findet sich auf einem Didrachmon von
Eleutherna auf Kreta (Imhoof-Blumer und
0. Keller IX 18).

Wie Apollon Kynneios, bo wurde auch Kynor-
tas als Beschiitzer der H.-Zucht augesehen. Er 40

war der Bruder des Hyakinthos, dessen Fest, die

Hyakinthien (Ernte- und Siihnefest), in Sparta
wahrend des heiBesten Monats, in welchem die

Tollwut der H. am haufigsten ausbrach, ge-

feiert wurde. Kynortas, d. h. H.-Aufgang, ist

vermutlich zusammenhangend mit dem Aufgang
des H.-Sternes, Sirius, der die grofite Sommer-
hitze einleitet. Den spartanischen Hyakinthien
entsprach in Argos das Linosfest. Linos, ein

Sohn des Apollon und der Psamate, welcher von 50
seiner Mutter ausgesetzt worden war, wurde von
den Hirten-H. ihres Vaters, des Konigs Kroto-

pos, zerrissen. Zur Strafe dafiir schickte Apollon

der Gegend die Pest. Das Orakel gab den Rat,

Frauen und Madchen sollten durch Gebet und
&Qijvoi das Schicksal des Linos versohnen und
ihr eigenes Geschick beklagen. Ein mehrtagiges
Fest, agvig, und Opfer wurden eingerichtet (Ko-

non 19), bei dem es Sitte war, daB alle H., die

sich in diesen Tagen, den A^njlSes, auf dem 60
Marktplatze zeigten, getotet wuden (Ael. Xn
34 S^vrjii-lSoe, xw<xpovxis bei Athen. Ill 99ff.).

DemWesen des Ares entsprachen unter den
Tieren vielleicht am meisten die H., die kampfes-
mntig mit in die Scblacht zogen, dann aber
auch Bach beendeter Seblaeht als nnheimliehe
Gaste anf dem Leiehenfelde enefaienen. Konnte
man doeh die Paria-H. im Verein mit den Gei-

ern in groBen Scharen auf der Wahlstatt sehen,

angezogen von dem Blut- und Verwesungsge-
ruche, der das Morden des Kriegsgottes beglei-

tete. Auf dem Helm des Ares fmden sich, eben-

so wie auf denjenigen der Heroen und kriege-

rischen Konige, sehr haufig Reliefdarstellungen

von H. Auch wurde dem mutigsten Gotte gem
das mutigste Tier geopfert, so von den Karern
und von den spartanischen Jiinglingen. Zu The-
rapne bei Sparta wurde AreB unter dem Namen
Enyalios und Theritas verehrt; bevor die Ephe-
ben ihre Kampfesspiele auffuhrten, opferten sie

dem Gotte einen jungen H. (Pans. Ill 14, 9.

20, 1. Plut. quaest. Rom. 111).

In der Geburtssage des Asklepios wird dem
H. eine nicht unwichtige Stellung angewiesen.

Zu Epidanros, spater dem besuchtesten Kurorte
Griechenlands, erblickte er anf dem Mvgyior
5$og, nach anderer Fassung der Sage im Tempel
selbst, das Licht der Welt als Sohn des Apollon

und der Koronis. Ausgesetzt, wird der Knabe
von einer auf dem Berge weidenden Ziege er-

nahrt und vom Schafer-H. behutet. So findet ihn

der Hirt Aresthanas, der Ziege und H. vermiflt

hatte. Schon wollte er den unniitzen kleinen

Eindringling toten, da erkannte er an dem Licht-

glanze, der das Kind umstrahlte, dessen gStt-

liche Herkunft und wandte sich weg (Paus. n
26, 5). Unter den mannigfachen Attributen des

hilfreichen Gottes befindet sich daher auch der

H. Aus der Beschreibung des Pausanias geht
hervor, daB die beruhmte Statue des Asklepios

zu Epidanros, ein Werk des Thrasymedes von
Paros, den Gott auf dem Throne sitzend dar-

stellte. Die eine Hand umfaBte den Stab, die

andere lag iiber dem Kopf eines Drachen, zur

Seite befand sich ein H. (Paus. II 27, 2). Wieder-
holt ist auf Votivtafeln Asklepios von einem H.
begleitet, der den Kranken heilungbringend die

Wunden leckt, abgebildet. Wie der Speichel des

Kerberos als giftig bezeichnet wurde, so gait

im Gegenteil der Speichel der Asklepios-H. als

heilend. Auch in Rom, wo im J. 291 v. Chr.

anlaBlich einer mehrjahrigen schweren Pest auf

den Rat der Sibyllinischen Bflcher der Kultus

des Askulap und zwar ganz in der Form des

griechisehen eingefiihrt worden war, waren die

H. diesem Gotte heilig (Paul. p. 110). Auf Mun-
zen ist die Auffassung des Asklepios mit dem H.

nichts Ungewohnliches, ebenso wird Hygieia,

des Asklepios Tochter oder Gattin, von einem

H. begleitet dargestellt (Miinze des Antoninus

bei Cohen II 279, 429. Maffei Gemm. II

tab. 57 bei O. Keller 141). Wie uberhaupt

haufig in und bei den Tempeln — so in dem
des Zeus zu Olympia (Luc. Tim. IV), des Iup-

piter auf dem Kapitol zu Rom (Gell. VI 1), der

Diktynna (Philostr. vit. Apoll. VOT 30), des

Adranos auf Sizilien (Ael. XI 20), des Hephai-

Btos zu Aitne auf Sizilien (Ael. XI 3) — wurden
besonders in den Asklepieien zahlreiche Tempel-
H., sog. .heilige H.' gehalten. An diesen Statten,

wo Tausende von Mensehen zusammenstrSmten,
dienten die Tempel-H. nicht allein znm Be-

wachen der wertvollen Weihgesehenke, die von
dankbaren Qeneaenen gestiftet worden waxen,
sondern untenttttsten gewifi auch hanfl

die Prieeter bei der Aufreehterhaltunjr
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nung unter der bunt zusammengewiirfelten

Menge. Inwieweit die Berichte des Aelian iiber

die auBergewohnliche Klugheit der sizilischen

Tempel-H. auf Wahrheit beruhen — diese Tiere

sollten Missetater von Gutherzigen unterschei-

den, Betrunkene wieder zur Besinnung bringen,

Verirrte nach Hause fiihren usw. — mag dahin-

gestellt bleiben.

Der knnstreiche Erzbildner Hephaistos
fertigte den ehernen H., welchen Zeus der Eu-
ropa schenkte, und der von dieser weiterver-

schenkt wurde. Von ihm sollten, der Sage nach,

die Molosser abstammen (Nikandros bei Pollux

V 39). AuBerdem wurden ihm die goldenen H.;

welche den Palast des Alkinoos schmiickten, zu-

geschrieben (Od. VII 92). DaB auch in seinem

Tempel H. gehalten wurden, ist erwahnt worden.

Pan, der Gott der Hirten und Herden, er-

scheint vom H. begleitet auf zahlreichen Miinzen

des 4. Jhdts. von Mesma, Paidosia, Segesta, auf

Reliefs und als Bronzestatuette in Athen (I m-
hoof-Blumer und O. Keller 10. Wer-
nicke bei Roscher III 1477).

Artemis-Diana, die schiitzende Gottin

der Jagd die Freundin des Wildes und des H.,

schreitet, wenn sie nicht von der goldgehornten

Hirschkuh begleitet wird, meistens vom fliich-

tigen Jagd-H. gefolgt einher; sie zuchtet Jagd-

H. und verschenkt sie an bevorzugte Mensehen.

So selbstverstandlich gehort der Jagd-H. zu

ihren Attributen, daB bei den groBen Festum-

ziigen, die zu Ehren der Artemis stattfanden,

ihre weiBgekleidete Priesterin von Jagd-H. ge-

folgt erschien. Bei den Kelten wurde der Arte-

mis Agrotera zu Ehren ein frohliches Jagdfest

gefeiert, bei welchem die mit Kranzen geschmuck-

ten H. gemeinsam mit ihren Herren sich am
Schmause ergOtzten. Drei H.. welche dem Gespann

der Artemis folgen, zeigen die Miinzen der Fam.
Axia (Imhoof-Blumer und 0. Keller 10).

Anders ist der Kultus der Artemis-Hekate,
der Mondgottin. Der dreigestaltigen Hekate
wurden allmonatlich am Morgen des neuen Mon-
des und wohl auch bei Vollmond auf den Drei-

wegen vor dem bekranzten Gotterbild auBer Ge-

back aller Art, bes. Honigkuchen, Fischen. Eiern
und Kasen junge H., und zwar vornehmlich

solche von schwarzer Farbe, als Opfer darge-

bracht (Paus. Ill 14, 9. Ov. Fast. I 141). Voi-

der Opferung hatten die Familienmitglieder den

H., der hier wie auch sonst als Siihneopfer zu

betrachten ist, zu benihren. DaB zu diesen

Opfern junge H. gewahlt wurden, braueht wohl
nicht in Beziehung zum jungen Mond gebracht

zu werden; wird doeh in alien Kulten die Dar-

bringung junger Tiere. die aus naheliegenden
Grunden fur rein, ako den Gottern wohlgefallis

gelten, ausdriicklich vorgeschrieben. Dafiir

sprieht anch die Bemerkung des Plinius (XXIX
58), die Vorfahren hatten saugende junge H. fiir

eine so reine Speise gehalten, daB sie dieselben

anstatt der Opfertiere den Gottern selbst vor-

Betiten. Wie Hekate den Wandrer am Kreuz-
wege anf die rechte StraBe fuhrt. schfitzt sie

ihn anch vor Spukgestalten, die anf einsamen
Wegen ihr Wesen treiben. Andrerseita kann die

Goran anch selbst als Spnk den Wandrer
sehreeken, indent sie ihm unter Donner und

H.-Gebell, den Kerberos fiihrend, naht oder

auch selbst als H. erscheint. Sie wird sogar im
Gebet als ,H.' angerufen und zuweilen mit einem

Pferde-, Lowen- und H.-Kopf dargestellt. Bei

ihrem Voruberjagen zittern und heulen die irdi-

schen H. vor Angst und Grauen. Vielleicht

soil hierdurch die haufig beobachtete Unruhe

der H. in Mondscheinnachten erklart werden.

Bei der Darstellung der dreigestaltigen Hekate

10 ist bemerkenswert, daB der oft der Pariarasse

angehorige H. regelmafiig derjenigen Figur

beigegeben ist, die eine Fackel, Schale oder

Kanne tragt (Petersen Arch.-epigr. Mitt,

aus Oestr. 4). Bei der Hekate des Museums
zu Catajo (jetzt in Wien) schaut ein sitzender

H. von gewohnlichem Jagdhundtypus zu der

GSttin empor. Dreikopfig, von zwei starken,

doggenartigen H. begleitet, erscheint Hekate

auf dem Fries des pergamenischen Altars (Ber-

20 lin) im Kampf mit den Giganten. Die H. unter-

stUtzen durch wiitende Bisse die mit einem

Speere kampfende Gottin. Die eingestaltige

Artemis-Hekate mit einer Fackel in der Hand,

zur Seite zwei sitzende H., ist auf dem pompe-

ianischen Gemalde, welches die Opferung der

Iphigenie darstellt, zu sehen (Baumeister
Denkm. 755 und 807. H el big 1304); als

Hiiterin des Kerberos erscheint sie auf dem
Neapler Prometheussarkophage (Gerhard

30 Ant. Bildw. 61. Preller-Robert* 325, 4).

Auch die auf dem Sirius-H. reitende Frauen-

gestalt, wie sie die Miinzen von Stratonikeia

zeigen, wird von Drexler (Roscher Lex. II

434) nicht wie gewiihnlich als Isis, sondern als

Artemis-Hekate gedeutet, da Stratonikeia eine

Hauptkultusstatte dieser Gottin war. Eine wei-

tere hochberiihmte Kultusstatte der Hekate be-

fand sich in der zerynthischen Grotte zu Samo-

thrake, wo mit H.-Opfern verbundene Orgien

40 und Weihen stattfanden. Zur Zeit Iulians hatten

diese Weihen in der griechisch-romischen Welt

die weiteste Verbreitung gefunden.

In engster Beziehung zu Hekate steht H e-

k a b e, die ungliickliche Konigin von Troia, die

haufig mit ihr identifiziert wird oder als grauen-

voller Nachtspuk in Gestalt eines H. im Ge-

folge der unheimlichen GSttin erscheint. tJber

die Verwandlung der Gemahlin des Priamos

gehen die Sagen auseinander: ihr wurde von

50 Polymestor geweissagt, sie werde sich, in einen

H. verwandelt, von dem Schiffe, welches sie

nach Hellas bringen sollte, in das Meer stiirzen

(Eurip. Hek. 1259ft.). Eine andere Sage berichtet,

daB sie von den erbitterten Griechen wegen der

von ihr ausgestoBenen Schmahreden gesteinigt

wurde. Unter dem Steinhaufen fand sich aber

start ihres entseelten Korpers ein H. mit feu-

rigen Augen. Odysseus soil der erste gewesen

sein, der einen Stein auf die Konigin geschleu-

60 dert hatte. Wegen dieser Tat wurde der Held

auf seiner Irrfahrt in Sizilien durch schreckliche

Traumgesiehte, die ihm Hekate, in deren Ge-

folge sich die in einen H. verwandelte Hekabe
befand, schickte, schwer in seinem Gewissen
bedrtickt. Er erriehtete als Sflhne seiner Sehnld

der Hekate einen Tempel, der Hekabe ein Keno-
taphion. Ein' weiterer Berieht l&Bt Hekabe
wahrend ihrer Verfolgung dnreh die Thraker
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die Gestalt eines H. annehinen, der noch lange
Zeit mit seinem nachtlichen Geheul das Land
der Thiaker in Schrecken versetzte; wiederum
em anderer erzahlt, daB sie, bereits in einen
steinemen H. verwandelt, von den Griechen in
ihre Heimat mitgenommen worden sei (H o f e r

bei Roscher Lex. 1 1 882) . Ein auf der euiopaischen
Seite des Hellespont gegentiber dem Vorgebirge
Sigeion beflndliches Kynossema — vielleicht ein

geweide eines H. und eines Schafes zum Opfer
daibrachte (Ov. Fast. IV 907). Audi bei dem
nialten Hirtenfeste der Luperkalien, das am
15. Februar in Rom begangen wurde, opferte
man, wohl in Beziehung auf Faunus, einen H.
(Plut. quaest. Rom. 21). Bei den Umbrem
wurde dem Gotte Hontus Iovius ein H. darge-
bracht und am Altare bestattet (0. Keller
142). Ferner wird der H.-Opfer bei dem Thes-

Felsblock, der Ahnlichkeit mit einem H. hatte 10 mophorienfest auf dem Vorgebirge Kolyas zu
• wurde auf die Sage bezogen (0. K e 1 1 e r 131).

Die Verwandlung der Hekabe in einen H. er-

klaren die Alten begriindet in ihrer Schmah-
sucht (der H. gilt als animal latrabile) oder in
ihrem so iiberaus traurigen Lose. (Vergl. ,Hunde-
leben', Hof er bei Roscher Lex. I 1882.)

Nach Plinius (XXIX 58) wurden auch der
sonst kaum genannten Gottin Oenita Mana, in
der wir vielleicht Artemis Eileithyia (Eilioneia)

Ehren der Aphrodite Genetyllis Erwahnung ge-
tan (Roscher Lex. II 1270).

Mit dem Begriffe des H.-Opfers als Suhne-
opfer ist gewifi der seltsame Gebrauet ver-
knupft, der bei der makedonischen Mus^erung
(Lustration) vor einem Feldzuge geiibt wurde:
ein H. wurde mitten durch gehauen, sein Vor-
derteil wurde an die rechte, sein Hinterteil an
die linke Seite des Weges gelegt. Zwischen den

von Argos zu sehen haben, junge H. geopfert 20 beiden Halften zog das Heer voriiber (Liv. XL 6),
(Socrat. frg. VI. Plut. quaest. Rom. 52).

Auch die in Kreta cinheimische Gottin der
Jagd, die zuweilen mit Artemis in Beziehung
gebracht oder mit ihr identifiziert wird, Dik-
tynna, auch Britomartis genannt, erscheint von
H. begleitet; in ihrem Tempel auf Kreta wurden
H. gehalten (Aristoph. Ran. 1360. Philostr. vit.

Apoll. VIII). Auf kretischen Miinzen der Kaiser-
zeit wird sie in der Tracht der Artemis, wie

Wenn auch H., und zwar vorzugsweise solche
von schwarzer und rotlicher Farbe, unter den
nicht eBbaren Tieren am hanflgsten geopfert
wurden, so wurden sie zur Hieroskopie jedenfalls
in den alteren Zeiten nicht verwandt. Der
Seher Thrasybulus soil zuerst aus den Einge-
weiden der H. geweissagt haben (Paus. VI 2, 5).

Daher befindet sich neben seiner Statue in

Olympia ein auseinandergeschnittener H., der in
diese leichtfiifiig einherschreitend, vom Jagd-H. 30 auffallender Weise die Leber zeigt (0. Keller
begleitet, dargestellt (Rapp bei Roscher Lex,
I 824).

Noch haben wir einer Gottin zu gedenken,
die den SchriftsteUern des Altertums unbekannt
war, der Nehalennia, die als Lokalgottheit von
den Bewohnern der Insel Walcheren an der
Scheldemiindung verehrt wurde. Eine groBere
Anzahl ihr geweihter Altare, die, von romischen
Untertanen gestiftet, wahrscheinlich dem 1.—2.

142). DaB es der Aberglaube nicht nnterliefi,

aus dem Benehmen eines so eng mit dem Men-
schen verbundenen Tieres Schlusse auf die Zu-
kunft zu Ziehen, ist begreiflich. Das unver-
mutete Begegnen eines schwarzen H. bedeutete
Unheil, ebenso wie andauerndes Heulen der
Haus-H. In Eira kiindete das laute Heulen der
H. den Untergang der messenischen Freiheit an.

Dem Kaiser Maximus wurde das die Stille der
Jhdt. n. Chr. angehoren, wurden nach einer 40 Nacht unheimlich durchhallende Geheul zum
starken Sturmflut im J. 1647 im Diinensande
blosgelegt. Sie zeigen alle das Bild der immer
sitzend dargestellten Gottin, links neben ihr ein

zu ihr aufblickender H., rechts oder auf ihrem
SchoBe ein Korb mit Fruchten (I h m bei Ro-
scher Lex. ni 79f.).

Der bald mannlich, bald weiblich gedachten
Gottheit Robigus m. Robigo f., dem TIqvoI^ios
'AxoXXcov der Rhodier, der TUQvaiflir) Ar\\ir\xrjQ

Todverkiinder. Zwolf H. fand man am Morgen
verendet vor dem Zelte des Herrschers, der
noch an demselben Tage starb (Hist. Aug. Maxi-
min. iun. V). Die H. galten auch als geister-

sichtig: eher als die Menschen spuren sie mit
ihrem scharfen Sinne das Nahen der t'ber-

irdischen, zittern vor Furcht und verbergen sich

unter winselndem Klagen.
Wie dem H. seit den altesten Zeiten vom

der Gorgonier, die den verderbenbringenden 50 Menschen das Wachteramt in Haus und Hof
Rost von den Saaten abwenden kann (Varro
1. 1. VI 3, 16; r. r. I 1, 6. Gell. V 12, 14.

Col. X 342), brachte man. an den Robigalien,
die in Rom wahrend der Tage vom 23.—25.

April, zu des Plinius Zeit am 24. April
gefeieft wurden (Plin. XVIII 284), in einem
der Gottheit heiligen Haine bei Nomentum
einen jungen H. von rotlicher Farbe als Siihne-

opfer dar. Die rotliche Farbe, die gewohnliehe

ubertragen war, so dachte sich ihn auch die

rastlose Phantasie der Griechen als Wachter
jenes uubekannten, unheimlichen Landes, ,von

deB Bezirk kein Wandrer wiederkehrt', des
Hades. Aber nicht ein gewohnlicher H. ist es,

der den Eingang in die Welt der Schatten be-

wacht, sondern ein mehrkopfiges Ungeheuer mit
Lowenpranken und Schlangenschwanz. Man hat
darauf hingewiesen, daB die Vorstellung, ein H.

der Paria-H., ist zugleich die des Rostes und60bewache den Pfad des Todes, Analogien im
das Bild der sengenden Sonnenglut. Ovid be-

gegnete in friiher Morgenstunde anf dem Wege
nach Nomentum dem grofien Zuge der . weiB-
gekleideten Festpilger, die vom Flamen Qni-
rinalis angefuhrt wurden. In der Morgenstille
veraahm er deutlich die feierlichen Worte, unter
denen der Priester die grofie Macht des Robigns
anrief, bevor er dem gefarchteten Gotte die Ein-

Glauben der alten Inder und der Germanen
habe. doch hat die neuste Forschung (Immisch
bei Roscher Lex. II 1119ft.) gezeigt, daB es sich

bei der urspriinglichen Gestalt des Kerberos nicht
urn einen H., sondern nm eine Hadeaschlange
handelt. Zum Erweis der Richtigkeit dieser An-
sieht ist daran erinnert, daB den in die TJnter-

welt fahrenden Abgesehiedenen die fuXno&zza
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(ein Honigknchen, welcher der romischen oifa

entspricht), das feststehende Opfer fur chtho-

nische Schlangen, mitgegeben wurde. Nun aber
fiihrt Hekataios (bei Paus. Ill 25, 5) an, daB
die Schlange auch xvcov "Aibov heiBe; dies ist

wohl verstandlich, wenn man weiB, daB im
archaischen Griechisch*t5ci»> die Bedeutungvon Bote
und Diener hatte: so heifien die Greife, Geier
xvveg Aids, Pan xvwv Teas, die Planeten xvves

IIeQae(p6vt]s, auch Sphinx, Hydra und Iris wer- 10
den xvves genannt. An der obengedachten Stelle

ist demnach xvcov "AiSov nicht durch ,H.' des

Hades, sondern ,Diener' des Hades wiederzu-

geben. Diese bildliche Ausdrucksweise hat dann
allmahlich die urspriingliche Vorstellung ver-

dunkelt. Aus der Schlange ist ein H. geworden,
der aber noch manche Ziige des friiheren Ur-
bildes festgehalten hat. Schlangen ringeln sich

um den Nacken des H., und der Schwanz des

Kerberos endet in einen Schlangenkopf. Aus 20
dieser Entwicklung erklart sich das Schwanken
bei der bildnerischen und dichterischen Dar-

stellung des Kerberos. Bald hat das Ungetiim
einen Kopf, bald zwei, drei, fiinfzig oder hundert
Kbpfe, bis schlieBlich der dreikopflge altionische

Typus in der bildenden Kunst der herrschende
wurde.

Die griechische Mythologie bezeichnete Ker-
beros als Sohn des Typhaon und der Echidna,
seine Geschwister sind Orthros, der zweikopfige 30
H. des Riesen Geryon, die Hydra und der

nemeische Lowe. Mit der Heraklessage ist

Kerberos unzertrennlich verbunden. Auf grie-

chischen Vasen findet sich sowohl der zwei- wie
der dreikopfige Kerberos als starker, wolfs-

artiger, zottigbehaarter H. von auBergewohn-
licher GroBe dargestellt, so daB er dem doch
wohl auch als Riesen gedachten Herakles bis

an die Brust reicht. Ganz nach der Weise irdi-

scher H. tragt haufig jeder einzelne Hals ein 40
Halsband, und Herakles zerrt den Hollen-H. an
der Kette herbei, an die er nach Art eines echten

Hof-H. gefesselt war. (Vasenbild von Ruvo,
jetzt in Karlsruhe. Der jugendliche Herakles
mit der Keule fesselt den gewaltigen, dreikopfi-

gen Kerberos. Die Brust ist zottig behaart, die

Gestalt massig, die Pfoten sind auBergew&'hn-

lich stark, jeder Hals tragt ein Halsband. R c i-

nach I 108. — Vase von Caere, jetzt im Louvre.
Herakles fiihrt den Kerberos, der ihm fast bis 50
zur Brust reicht, dem Eurystheus zu, der sich

vor Schrecken in eine Do1; e verbirgt. Auch hier

ist der gewaltige, drcifacne Hals und der lange
Schwanz stark behaart. Reinach I 153. —
Vasenbild der Coll. Durand. Herakles bandigt
einen zweikopfigen Kerberos von auBergewohn-
licher GroBe, Reinach II 69).

Literatur: Lenz Zoologie d. alten Griech.

u. Rom. 1856. C. O. Mailer Denkmaler d. alt.

Kunst, fortges. von Wieseler 1856. Mager-60
stedt Die Viehzncht der Romer 1859. Kehler
Das Tierieben im Sprflchwort d. Griech. u. Rom.
1881. E. v. Eeitz Tierliebhaberei im Altertum.
Progr. Abhandl. 1883. E. Baecker Hunde-
namen des Altertums. 1884. Otto Zur Gesehichte

der altesten Haustiere. 1889. 0. Manns TJber die

Jagd bei den Griechen, LT. Progr. Abhandl. 1889.
Trnhnnf-Rlnraci und O. Keller Tier- n.

Pflanzenbilder auf Miinzen und Gemmen des

klass. Altert. 1889. Brehm Tierieben" II 1890.

E. Hahn Die Haustiere und ihre Beziehung zur

Wirtsch. des Menschen 1896. S. Reinach
Repertoire de vases peints grecs et Gtrusques

1899. C. Keller Naturgeschichte der Haus-

tiere 1905. 0. Keller Die antike Tierwelt 1909.

F. r t h Der Hund im Altertum , Progr. 1910.

[Orth.]

Hunericus (Hugwrieus, Hunertx,'Ova>Qixos),

altester Sohn des Geiserich, VandalenkOnig von
477—484. Geiserich vermahlte ihn etwa im J. 446
mit einer Tochter des WestgotenkOnigs Theode-

rich I., schickte jedoch die Schwiegertochter bald

darauf verstummelt in die Heimat zuriick, weil

sie gegen ihn einen Vergiftungsversuch gemacht
haben sollte (lord. Get. 36, 184). Im J. 456
schloB er sodann eine neue Ehe mit Eudoxia,

der Tochter Kaiser Valentinians in., die soeben

als Gefangene nach Afrika mitgeschleppt worden
war. Im J. 472 floh diese angeblich wegen des

Arianismus ihres Gatten nach Jerusalem (Theo-

phanes zum J. 5964). H. glich nach seiner

Thronbesteigung zunachst Schwierigkeiten , die

mit dem romischen Reiche entstanden waren,

durch Nachgiebigkeit gegen Kaiser Zeno aus (im

J. 479, Malchus 13 Muller), wie er auch gegen

die Katholiken seines Reiches Milderungen ein-

treten lieB (Vict. Vit. II 2, 3); ja, auch Mau-
renstammen , die sich empOrt hatten , wurde
nicht mit gehOriger Kraft entgegengetreten, so

daB mindestens ein Teil von ihnen fiir die Zu-

kunft unabhangig blieb (Procop. bell. Vand. I 8).

Dagegen wurden die Manichaer scharf verfolgt,

und H. wiitete gegen die Familien seiner Briider

Theoderich und Gentu. Alle schaffte er aus dem
Wege, die mit Riicksicht auf das Hausgesetz Gei-

serichs (S chmidt 166) etwa der Thronfolge seines

Sohnes Hilderich hatten in den Weg treten konnen

(Vict. Vit. LT 5), sowie deren Anhanger, z. B. den

ersten Rat seines Vaters, Heldica. Dann aber

begann, fiir unsere Kenntnis in unerklarlichem

Widerspruch zu der bisher befolgten Politik , eine

Katholikenverfolgung grofien Stils. Ohne auf eine

Gesandtschaft Kaiser Zenos Riicksicht zu uehmen
(Euagr. hist. eecl. ni 20), wurden auf den 1. Fe-

bruar 484 alle orthodoxen Bischofe nach Karthago

zum Religionsgesprach mit den Arianern geladen,

dann aber, als dies naturgemaB gescheitert war,

ein Edikt veroffentlicht, das die Anwendung der

gesamten kaiserlichen Ketzergesetzgebung gegen

die Katholiken anordnete, wahrend zugleich

deren Bischofe mit empOrender Grausamkeit be-

handelt wurden (\
r
ict. Vit. H 6. HI 1. Momm-

sen Chron. min. II 92. LH 189. 459. Corpus

Script. Ecclesiast. Vind. XXXV 391 ; vgl. Mally
Die Vert'olgung der afrikan. Kirche durch die Van-

dalen, Gorres Ztschr. XXXM). Wie weit etwa

bei alledem politische Grunde, z. B. die Siche-

rung derNachfolge seines Sohnes Hilderich (Vict.

Vit. HI 4, 19) mitgesprochen haben, steht dahin.

Am 23. Dezember 494 starb H. an einer Krank-
heit (Momm sen Chron. min. HI 458. Procop.

bell. Vand. I 8), wahrend ihm durch die katho-

lische Tendenzliteratur die graBlichsten Todes-

arten angediehtet worden sind (Vict. Vit. Passio

Beat. Mart. II 2. Mommsen Chron. min. II

189. Gregor v. Tonrs II 3). Papencordt Gesch.
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d. vandal. Herrschaft in Afrika 1837. Schmidt
Gesch. d. Wandalen 1901. [Benjamin.]

Hunerix g. Hunericus.
Hungiinverruw hieB nach dem Itin. Hieros.

p. 550 sine StraBenstation zwischen Auch und
Toulouse. Der Name ist unsicher; in verru steckt
vielleicht das iberische berri (vgl. Illiberis);

Lnchaire will lesen Lueumberro (?); vgl. Des-
jardins G^ogr. de la Gaule II 404. [Hang.]

Hnnila. 1) Nach der vollig wertlosen Erziih-
lung Hist. aug. Bon. 15 hatte Kaiser Aurelian
dem nachmaligen Usurpator Bonosus aus politi-

schen Motiven eine vornehme gotisohe Prau aus
kfiniglichem Stamm, mit Namen H., zur Ge-
mahlin gegeben. Als sich dann Bonosus gegen
Probus erhob und nach seiner Besiegung selbst
tstete, habe Probus die H. und ihre beiden Sohne
begnadigt, ja ihnen sogar einen lebenslanglichen
Ehrensold gewahrt. [Stein.]

2) Ovvdag, gotischer Peldherr unter Witiges,
wird bei Perusia von Constantinus geschlagen
und gefangen zu Belisar gebracht (Anfang 537,
Procop. bell. Goth. I 16. lord. Roman. 374; Get.
311)-

_ [Benjamin.]
Hunni {Ovrroi, Xovvot). Da sich Ammianus

Marcellinus (XXXI 2, 1) anschickt, den furcht-
baren H.-Sturm zu beschreiben, der im J. 375
plotzlich fiber Osteuropa hereinbrach und zu-
erst den Alanenstaat zwischen Don, Kaukasus
und Ural, dann das zwischen Don und Dnjestr
bis zur Ostsee reichende Ostgotenreich Erma-
uariks vollig zertriimmerte und die Westgoten
fiber die Donau ins romische Reich tiberzutreten
zwang, beantwortet sich der romische Geschichts-
schreiber die erste, sich aufdrangende Frage
nach Herkunft und Ausgangspunkt dieses Vol-
kes, das ihm und seinen Zeitgenossen schreck-
licher als ein Heer von Teufeln erschien, mit den
lakonischen, aber bedeutungsvollen Worten: Hun-
norura gens, monumentis veteribus leviter nota,
ultra paludes Maeotieas glacialem oceanum acco-
lens. Also laBt er die H. nicht weite Entfer-
nungen Asiens durchmessen, sondern denkt sich
ihre Ursitze innerhalb der Grenzen Osteuropas
und durchaus in der unmittelbaren Nachbar-
schaft der Volker, die sie von 375 ab nieder-
warfen und veidrangten, auf dem Raum im
Norden, besser Nordwesten des Asowschen Meeres
bis zum nordlichen Ozean, will heiBen der Ost-
see, aber nSher an dieser. Diese Anschauung
des romischen Geschichtschreibers ist grund-
falsch, aber sie beruft sich auf Dokumente, histo-
rische oder geographische, der Vergangenheit,
die ihr tatsachlich die Berechtigung einer wissen-
schaftlichen, innerhalb des damals Bekannten
2ulassigen und beinahe notwendigen Kombina-
tion verleihen; wir werden nachher genauer
untersuchen, welche Bedeutung jene .Denkmaler'
in Wirklichkeit haben und welche Aufschlusse
sie geben. Im Gegensatz zu Ammianus hat ihnen
die gesamte byzantinische Geschichtschreibung
fiberhaupt keine Beachtung geschenkt; fiir sie
breitet sich daxum noch vBlligeres, nie gelich-
tetes Dunkel fiber der Vorgeschichte der euro-
paischen H. Der Zeitgenosse Ammians, Euna-
Sios, erkllrt kategoriseh, niemand wisse wirk-
ch anxngeben, woher diese H. itammten and

von wo tie ganc Earopa flberrannten und das

skythische Volk niederwarfen (frg. 41). Darum
bliihten die unsinnigen Hypothesen und suchte
man sich, in tlberbrtickung beinahe eines Jahr-
tausends, diesen oder jenen verschwundenen
Skythenstamm aus zur genealogischen Anknfip-
fung der H. (Zosim. IV 20). Die ganze Fabelei
grauer Vergangenheit wurde wieder lebendig.
Die von Aristeas dem Prokonnesier zur Erkla-
rung des Kimmeriersturmes erfundene Theorie

10 skythischer Volkerbewegungen gab das histo-

rische Vorbild und geographische Schema zum
Verstandnis der jfingsten Volkersturme, die aller-

dings in einem inneren Zusammenhang standen.
Darum dachte man sie von Nord nach Slid
gerichtet. Die Nebeldiinste des nordlichen ge-
frorenen Meeres und die menschenfressenden
Greife sollten die Anwohner der Kiiste gezwungen
haben, ihr Land zu verlassen; diese hatten die
Avaren in Bewegung gesetzt, die Avaren die

20 Sabiren, diese die hunnischen V81ker (Priskos
frg. 30). Am Ende werden die H. selber zu
wiederauferstandenen Kimmeriem (Prokop.). Es
ist vor allem beachtenswert, daB selbst der ge-
wissenhafte Priskos am Hoflager Attilas keine
fiber die ostlichen Grenzmarken des hunnischen
Reiches an Don und Maiotis hinausreichende
Tradition mehr vorfand. Vielmehr gilt das Ala-
nenland zwischen Kaukasus nnd Asowschem Meer,
das doch nur eine Hauptstation des hunnischen

du Vormarsches gewesen war, aber im 5. Jhdt.
allerdings neue Horden in das cistanaitische
Territorium aussandte, den meisten byzantini-
schcn Geschichtschreibern als das eigentliche Ur-
sprungsgebiet der H. (Priskos bei Iordan. 24.
Prokop. got. Krieg IV 5. Agathias V 11). Be-
sonders die Sfimpfe des Kubandeltas schienen
anthropogeographisch der rechte Raum, dieses
minutum, tetrum atque exile genus hominum
hervorzubringen (Iordan. a. a. O. Prokop. Nike-

40 phoros Patriarch, p. 33, 13ff. der Bonner Ausg.).
Hier sollten, glaubt Iordanes, gotische Hexen
oder Alraunen mit den bosen Geistern selber die
H. gezeugt haben. Lange blieb diesen verborgen,
was hinter ihren Sumpfen lag, bis ihre damo-
nischen Vater selber eine Hirschkuh sandten,
um ihnen einen Weg zum Bosporus und hinfiber
ins Gotenland zu zeigen; durch die Wanderung
teilten sie sich in zwei Hauptstamme Utur-
guren und Kuturguren diesseits und jenseits

50 des Don (Prokop; Iordanes: E. in bifariam
populorum rabiem pullularunt). Diese Maren ver-

raten die vollige historische Dunkelheit, aus der
sie geboren sind. Prokops historisches Wissen
reicht rfickwarts nicht einmal bis Attila. Die
Teilung in zwei Hauptvolker gilt notorisch nur
fiir das engere Gebiet an der Maiotis und erst
seit dem J. 465 (s. u.).

Wo die abendlandische Beriehterstattung
durchaus versagt, tritt die historiBche Literatur

60 der Chinesen in die Bresche. Schon 1756 hatte
Deguignes den Zusammenhang der europaischen
H. mit den Hiung-nu ZentraXuiens ansgespro-
chen and ffir so zweifellos gehalten, dafi ihm
nicht der Mflhe wert schien, den faktischen Be-
weis zn suchen. Den hat dann. fast 150 Jahre
spater erst Fr. Hirth durehaehlagend geliefert
(s. Zitat am Sehlafi), nach einem fundamental
wichtigen Text des Wei-iu (Oesehichte der n5rd-

2585 Hunni Hunni 2586

lichen Wei oder tungusischen Dynastie Toba,

die von 386—535 regierte). Dieser Text war

langst bekannt, aber merkwfirdigerweise fiir das

hunnische Problem, das er doch lost, stets un-

beachtet geblieben. Darin steht, dafi am Anfang

der Regierung des Kaisers Kau-tsung (452—466)

der Konig von Suk-tak, das das alte An-t'sai

sei, eine Gesandtschaft nach China schickte, um
gefangene Kaufleute seines Landes auszulosen.

An-t'sai wird in frfiheren Berichten mit A-lan-na

gleichgesetzt; es transkribiert den Namen der

Aorsen, die ja vor den Alanen das Steppenland

vom siidlichen Ural bis zum Kaukasus beherrscht

hatten und seit etwa 50 n. Chr. von den Alanen

in denselben Grenzen abgelost wurden. Der Ko-

nig von Suk-tak beherrscht also das alte Aorsen-

und Alanenland. Von ihm heiBt es nun weiter

in dem Text: ,seit der Zeit, da die Hiung-nu,

indem sie seinen Konig toteten, in den Besitz

dieses Landes kamen, bis zum Konig Hut-ngai-ssi

sind drei Generationen verflossen'. Hier ist so

klar als moglich ausgesprochen, dafi etwa 100

Jahre vor Hut-ngai-ssi (der rund 460 und jeden-

falls vor dem Sabirensturm regierte) die zentral-

asiatischen Hiung-nu das Alanenland erobert

haben. Diese Eroberung Alaniens, das dann den

Byzantinern geradezu als Urheimat der H. gilt,

fallt also gleichzeitig mit dem H.-Sturm von 375.

Die H. sind wirklich die Hiung-nu.

Schon die alteste tlberlieferung der Chinesen

berichtet fiir das dritte Jahrtausendj daB die

damals in den Provinzen Sen-si und San-si ein-

wandernden Chinesen im Norden und Westen,

d. h. im siidlichen Randgebiet der Wiiste Gobi

und in Kan-su, die H. zu Nachbarn hatten. Min-

destens seit 400 v. Chr. und bis zum 6. Jhdt.

nennen sie diese kriegerischen Nomadenstamme
dauernd und einheitlich Hiung-nu, was veracht-

lich ,Sklaven von Hiung' bedentet; vorher waren

eine ganze Anzahl Bezeichnungen im Gebrauch,

die alle chinesische Schimpfnamen sind und nach

der noch heute fortdauernden Gewohnheit der

Chinesen, alles Auslandische verachtlich zu fin-

den, gewahlt wurden, weil sie an das fremde

Ethnikon anklangen. Sie ffihren alle auf einen

alten Volksnamen, der Hiun oder Hun gelautet

haben muB, sonach lautlich genau dem griechi-

schen Xovvot oder Olwoi entspricht (vgl. O.

F r a n k e , in der am SchluB zitierten Abhand-

lung 4f.). So kennen auch die indischen Epen
die Huna, und das Avesta nennt unter den no-

madischen Feinden der Arier, den Tii'ra, die

reisigen Eunu (plur. Hunavo) in Vaeska, die

nicht einmal erst spat in den avestischen Kanon
eingedrungen zu sein brauchen wie ihre Ver-

wandten, die Chioniten (Hjaona, s. u.). Dieselbe

Wurzel liegt auch noch dem Namen eines der

15 Uigurenstamme, Xovwi, zugrunde (s. u.).

Die Hiung-nu sind in Zentralasien die Stamm-
vater der Tfirken (s. u.); die Bezeichnung Turk,

chinesisch Tu-kiie, tritt zuerst im 6. Jhdt. her-

vor, vorher sagen die Chinesen auch Ta-ta, wo-
von nnser Ta[r]tar sieh herleitet. Han hat in

der Volkerknnde des Altertums alles Recht nnd
Pflieht, die turkisehe Basse als die hunnische

aafiuffihren. Aber wir haben die ursprflnglichen

Sitae dieser Basse sent riel sfldlicher zu suchen
a1« din WciH«rrflnH* Hpr nKTdliehen nnd west-

lichen Tu-kiie am Altai und Changaigebirge.

Darfiber lassen sich die chinesischen Nachrich-

ten unzweideutig aus (vgl. O. F r a n k e a. a. O.

llf.). Noch bis in die Zeit der alteren Han-

dynastie ist der Norden der chineBischen Provinz

Kan-su mit Liang-cou (Ku-tsang) als Mittel-

punkt das Kernland der Hiung-nu. Von hier

erstrecken sie sich fiber das sfidliche Randge-

biet der Wiiste Gobi und berfihren und durch-

10 dringen sich mit ihren nachsten Nachbarn, den

Mongolen und Tungusen. Hier sind sie viele

Jahrhunderte die bekannten und geffirchteten

Feinde der Chinesen, die zum Schutz vor den

hunnischen Einfallen von 214 ab den Bau der

groBen Mauer beginnen (vgl. P a u t h i er in der

Einleitung zu Marco Polo XLf.). Das 2. vor-

christliche Jhdt. sieht die Hiung-nu auf dem
Hohepunkt ihrer Macht, unter den einer dem
anderen folgenden Fursten Moduk (so liest

20Franke den Namen, Mau-tun bei Hirth
a. a. 0. 271 Anm.), Kiyuk und Kun-chen, von

denen der letztgenannte 126 v. Chr. starb, zwei

Jahre nachdem Chang-k'ien von seiner groBen

Mission in die Westlander heimgekehrt war und
fiber diese seinen eine neue Welt erschlieBenden

Bericht abstattete. 176 schickte Moduk ein

Schreiben an den Kaiser von China, worin er

seine zahllosen Siege fiber die Nachbarstaaten

und die auBerordentliche Ausbreitung des Hiung-

30 nureiches anzeigte. Als seine Haupttat ruhmte

er, die Herrschaft der machtigen Yfie-{i im
nordlichen Kan-su von Grund aus zerstort zu

haben. Dieses Volk, das vorher wahrscheinlich

eine gewisse Suprematie fiber die Hiung-nu be-

sessen hatte, entwich unter dem Druck der H.

nach Westen und eroberte schlieBlich Sugdiana

und Baktrien, wo es dem hellenistisehen Staate

ein Ende bereitete (vgl. die Art. Issedones
und Tocharoi). Nach Chang-k'ien's groBer

40Reise entwickelt sich ein regelmaBiger direkter

Karawanenverkehr Chinas mit dem Westen durch

das Tarymbecken; er setzt voraus, dafi vor allem

die Hiung-nu, die bisher alle ZugangstraBen

nach Ostturkestan beherrscht und gesehlossen

hatten, vollig niedergeworfen waren. Der Han-

kaiser Wu-ti (140—87 v. Chr.) hat diese schwere

Aufgabe in zahlreichen militarischen Expedi-

tionen energisch durchgefuhrt, so daB am Ende

die samtlichen Oasenlandschaften des Tarym-

50 beckens zu einer Provinz der .Westlander' ver-

einigt werden konnten. In den funfziger Jahren

waren die hunnischen Vasallen durch schwere

innere Parteiungen aufgewfihlt, deren Stimm-

fiihrer die Briider und Ffirsten Hu-han-ye und

Ci-ci waren; der kraftigste Teil des Volkes er-

trug das chinesische Joch nicht mehr. Unter

Cl-il brach er 53 v. Chr. auf und wandte sich

zunachst nach dem nordlichen Ostturkestan, wo
ihm zuerst deT Staat der Wu-sun am mittleren

60Tien-san (im Norden von Ak-su) erlag (vgl.

Hirth a. a. 0. 266fl.). Und nun begann ein

Eroberungazug fiber das Gebirge bis in die Step-

pen des Balkassees, der sich nicht bloB den

spateren H.-Stfirmen Osteuropas vergleicht, son-

dern, wie wir weiteT unten des niheien dar-

legen werden, . das Vorspiel wurde zn einem

wirkliehen, ersten Vorstofi der Hiung-nu bis ins

Herz Skvthiens and aber den Don hinaas. Es



leuchtet ein, daB die Chinesen einen so gef&hr-
lichen, unversohnlichen Gegner an den Grenzen
ihrer Westprovinz nicht dulden konnten; inn
unschadlich zu machen benutzten sie zu ihien
Gunsten den Bruderhafi des tieugebliebenen
Hu-han-ye. C1-61 glaubte nicht standhalten zu
konnen und entwich weiter nach Westen; sein
Schwiegervater, der Fiirst von K'ang-kfi (Sug-
diana), raumte ihm ein .unbewohntes Gebiet im

Vorlagen, weil die genannten Antoren mehrere,
aufeinander folgende Stadien der cistanaitischen
Alanenwanderung zum Ausdiuck bringen). Ich
habe frfiher da8 Geschichtswerk des Poseidonios
dafiir in Anspruch genommen; aber jene Ereig-
nisse fallen vielmehr erst urn §0 v. Chr., anstatt
in die erste Halfte des Jahrhunderts. Es laBt
sich positiv beweisen, dafi die Karte der Pos-
ticus Vipsania als eine jener Vorlagen die neuen", .

—- > —-» ~««™. "" in-uo riyaaiua. ais eiue jener vonagen cue neuen
Westen ein, das doch nur gegen den Aralsee 10 Zustande zur Darstellung gebracht hat. Denn
eeSHRht WerHfiTl dart Tho aiifWr.rrian+KnV.n TToHo j;~ u:- _._* -,ii- i ° , . , .gesucht werden darf. Die auBerordentliche Kalte
des Wfistenmarsches fiberwanden nur 3000 Mann,
die Schwachen waren am Balkassee zuriickgeblie-
ben. Wie H i r t h mit Reeht hervorhebt, mttssen
jene ausgesuchte Menschen, die starksten und
leistungsfahigsten Elemente des Volkes gewesen
sein, mit denen es nicht schwer fallen konnte,
ein neues Reich zu griinden. Wirklich berichten
die chinesischen Annalen, daB dem san-yti (wie-.— -

—

j;^-. : To
"— ?" V icl - ow—oiv. Teogr. nav, loa. urn erklart

die hunnischen Fursten heiBen; .chagari haben20sich nur durch die Annahme, daB jener die
erst die I n-lniA vnn Hon a*h+ar* A-va**™ «iw-. a : 1 *_ ___ i * , ' , . *. ._

die bis auf ungewohnliche und sonst nicht auf-
tretende, nach Homer erfundene Namen (namlich
die Agauoi, beim Geographus Ravennas Agaeon
verschrieben, ferner die Hippemolgen und Hippo-
podes) sich erstreckende Ubereinstimmung zwi-
schen Dionys dem Periegeten und dem raven-
natischen Geographen gerade in der Aufzahlung
der Volker Klein- und NeuruBlands (Dionys.
Per. 305—310. Geogr. Rav. 169. 170) erklart

erst die Tu-kiie von den echten Avaren fiber-
nommen) Ho-su und Ta-yiian, d. h. An-t'sai oder
das Aorsenland und Farghana tributpflichtig
wurden. Dieses neue Hiung-nu-Reich erstreckte
sich also langs des Iaxartes nach Westen fiber
den Aralsee hinaug. Seine Dauer ereichte frei-

lich nicht einmal zwei Jahrzehnte. Die Chi-
nesen setzten alles daran, den ihrer BotmaBig-
keit entronnenen H.-Fiirsten zu vernichten; 36
v rhr ^»„f**Ta -l

""?-"»«•> "" "*" euisprecnena, aen JMamen oes Konigreiehs

St tk'-ft
y°D ° aufSebotenen 30Persis liber den Golf hinweg auch auf das ara-

Agnppakarte vor Augen hat und abliest, die
neben anderen, jttngeren Karten die wichtigste
Grundlage des ravennatischen Orbis pictus bil-

det. Diese Parallelen zwischen dem geographi-
schen Gedicht und der ravennatischen Karte
treten besonders auch am Persischen Golf auf
(Geogr. Rav. 51 f.) und im nordlichen Ostasien
(60f.); weil die Agrippakarte, dem Zustand ihrer
Zeit entsprechend, den Namen des Konigreiehs

Streitkraften.

Als die Hiung-nu sie angriffen, beherrschten
die Aorsen die Steppen zwischen dem Aralsee,
dem Nordrand des Kaspi und der sudlichen Ab-
dachung des Uralgebirges. Es wird nun kein
Zufall sein, daB sich erkennbar gerade urn die
Mitte des letzten vorchristlichen Jhdts. (wahrend
Pharnakes, 63—47, tiber Bosporos herrschte —
Strab. C. 506) der Schwerpunkt des Aorsen

- .- va wuuu wua \*m,o aia-
bische Oman ausdehnte, zahlt der Ravennate
irrtiimlich den grSBten Teil der arabisehen
Stamme und Lander, die Agreis, Sabiier, Kleta-
benen und Hatramis, in der Patria Persorum
auf. Natiirlich hat er diese Ethnika, die in ge-
nau derselben, besonderen Form auch bei Dionys
auftreten, nicht aus dem geographischen Gedicht
aufgelesen; es kann gar keine Rede davon sein,
wie man zumei6t glaubt, dafi der Ravennate„* * -1. j- \

—-..~.r»—.... ~v,o ™»ocu- «ic umu. zuineiBi, giauDt, aac aer Kavennate

kas™ %2ShiSS"W^ gCgen d3D Kau- 40 dieses eingesehen oder wenigstens inS blkasus verschiebt und Volkerbeweeunffen verur- rmtat hatte ni» f«, *„ n„„.i,:»i,^ j »"Tkasus verschiebt und Volkerbewegungen verur-
sacht, die sogar durch das Tor von Derbent bis
ins sudkaspische Randgebiet ihre Wogen werfen
(Wanderungen der Gelen und Uitioi; s. den Art.
Hyrkania). Wir suchen die treibende Kraft
dieser Ereignisse in jenem ersten grofien west-
lichen VorstoB der H., der sie an den Iaxartes
fiihrte. Den von ihnen in Bewegung gesetzten
Aorsen erlag zwischen dem unteren Don und

nutzt hatte. Die fiir die Geschichte der romi-
schen Erdkund« sehr bedeutsamen Ubereinstim-
mungen weisen, wie gesagt, auf die Erdkarte
der Porticus Vipsania zuriick (s. auch u.).

Fiir die Geschichte der hunnischen Inva-
sionen in Osteuropa ist nun besonders wichtig,
daB die Karte unter den neuerdings iiber den
Don nach Westen gewanderten, namentlich sar-
matischen Volkern auch die Alanen verzeichnetv„,L„ra „ A ° r, C 7 o

-""">-" "«" ""« uiauscnen voisern aucn aie Alanen verzeichnet

defCLtJelt^J:T'Z Ifl^ 50^- D« Name stand, wie Dionys zeigt, nebender herrschende Hauptstaram zog sich hinter
den Tanais nach Westen zuriick, es folgten zahl-
reiche andere sarmatische Stamme wie die Roxo-
lanen, die Iazygen und Kostoboken und unter-
worfene oder vielleicht auch unabhangige V5lker
wie die Budinen, Gelonen, Neuren, Karionen, Issi,
Saloi, diese offenbar gleich Thali fiber dem Kau-
kasus nach Plinius oder Zaloi nach Menander
Protektor frg. 5 (vgl. die einzelnen Art. und zu

Dacia geschrieben, also schon ganz im auBersten
Westen des europaischen Sarmatien. Das ist

bereits ein zweites Stadium ihrer cistanaitischen
Wanderung. Zunachst hatten sie nach llber-
schreitung des Stromes neben den sarmatischen
Roxolanen und Iazygen auf der Westseite der
Maiotis ihre Zelte aufgeschlagen. Hier verzeich-
net sie noch die Ptolemaioskarte; hier kennt sie-

ausdrucklich auch Aromianus Marcellinus (XXII
—a- - \-o~ —~ — "-- ""« *>*- ausuxuciLucu aucn Ammianus marcemnus ijuui

sammenfassend und grundlegend namentlich 60 8, 31), beide nach derselben Vorlage, der wir
Unter (tP ftnil .-_ j: rr 1 ... ° .

.

unter G e 1 o n i)

Wie in dem Art. G e 1 n i gezeigt ist, gehen
alle unsere geographischen Quellen, welche diese
Volkerverschiebungen ztim Ausdrnck bringen —
es sind hauptsSchlich die Ptolemaioskarte, Dio-
nys der Periegete, Plinius nnd Ammianus Mar-
cellinug — auf Vorlagen aus dem letzten yor-
«hrigtlichen Jahrhundert znrnek (mehrere

in diesem Zusammenhang nicht weiter nach-
forschen konnen. Aber Ammianus hat seine Be-
schreibung Skythiens und Sarmatiena nach roehre-
ren Qnellensehriften znsammengearbeitet; darum
bringt er die cistanaitischen Alanen nicht weniger
als dreimal nnd in drei verschiedenen Gegenden.
§ 42 erscheinen Europaei HaUmi fiber der Donau-
mtmdong gegen das pontische Gestadeland xu-

sammen mit den sarmatischen Costobocae. Die
Sitze der letzteren fallen aber seit der west-

lichen Wanderung an die dakische Nordgrenze,

nach unzweifelhaften Indizien (s. den Art. K 0-

s t o b k i). Also spielt Ammianus an auf die

neuerliche Verschiebung der Alanen von der

Westseite der Maiotis gegen Pruth und Kar-

2>athengfirtel, in Ubereinstimmung vor allem mit
Plinius rv 80. Endlich hat er § 38 Massagetae

Meer hinter die Maiotis verschoben worden. In

Wahrheit besteht die historische Tatsache, daB
die Alanen bei ihrem ersten Auftreten in Europa
nicht im Osten, sondern im Westen des Don
nomadisieren. Wir haben darin einen weitge-

spannten ersten VorstoB des Volkes direkt aus

der asiatischen Heimat zu erkennen. Er fallt

nach der Mitte des letzten vorchristlichen Jahr-

hunderts, genau in dieselbe Zeit, da eben das

Halani (die Namen gehoren zusammen und diir- 10 eigentliche spatere Alanenland fiber dem Kau-
fen nicht durch Interpunktion getrennt werden I)

et Sargetae als Nachbarn der Aremfaei, die

unter den westlichen Auslaufern des Ripaen-

gebirges und an den Quellen der Flfisse Chro-

nios und Weichsel wohnen sollen, wie bei Plin.

VI 34. Damit ist der Wohnraum der Alanen im
hohen Norden gedacht, gegen den sarmatischen

Ozean; dazu vergleicht sich die Ansetzung, die

ihnen Marcian (Periplus d. auB. Meeres II 39)

kasus durch die aus den Steppen zwischen Ural
und Aralsee vorruckenden Aorsen besetzt wird,

um darauf zugleich mit den alteren Sitzen fiir

ein Jahrhundert in ausschliefilicher Herrschaft

behauptet zu werden. Erst wahrend der Regie-

rung Neros erliegen die .oberen' und ,unteren',

d. h. die im Norden des Kaukasus und im Siiden

der Uralabdachung siedelnden Aorsen den asiati-

schen Alanen. Das ist die bekannte Alanenwan-
an den Quellen des Borysthenes gibt. Arim- 20 derung. Aber von ihr haben wir eine ziemlich

phaer (Argippaer) und Ripaengebirge lassen

keinen Zweifel, daB Ammianus als zweite oder
dritte seiner Quellenschriften die Agrippakarte
vor sich hat, wie Dionys und auch Plinius. Die
Karte war iiberhaupt unter den hauptsachlichen

Hilfsmitteln, die der romische Historiker zur

Bequemlichkeit seiner zahlreichen geographischen
Exkurse bereit hatte. Kombinieren wir Dionys
und Ammian, so ergibt sich, daB die Alanen

100 Jahre altere und wohl beglaubigte zu unter-

scheiden, die mit Umgehung der Aorsen und des

spateren Alanenlandes unmittelbar fiber Wolga
und Don ins Herz RuBlands vorgestoBen ist.

Wir kennen das Ausgangsgebiet beider. Marinos
hat alte vortrefHiche Beschreibungen der inner-

asiatischen Karawanenrouten verwertet, die spa-

testens um die Wende deB 2. zum 1. Jhdt. v.

Chr. fixiert wurden. Sie erwahnten die Alanen
zwischen Dacia und dem sarmatischen Ozean 30 im Westen des Balkaisees in der Hungersteppe
aufgeschrieben waren.*)

Ob sie aber die Alanen hier oder gegen die

Maiotis ansetzt, jedenfalls kt sich die angeffihrte

geographische und kartographische Literatur,

unmittelbar iiberlieferte oder mittelbar zu er-

schlieBende, einig, jenes Vblk im Westen des

Tanais zu suchen und nur im Westen; besonders
Ammian laBt klar erkennen, daB diese Literatur

von Alanen zwischen Maiotis nnd Kaspi noch
durchaus nichts wuBte. Man hat Tiisher — merk- 40
wiirdig genug — diesen Komplex klarer Uber-
lieferung vollig vernachlassigt; oder man hat
(Mfillenhoff, Tomaschek) behauptet, auf der

Ptolemaioskarte seien versehentlich oder aus
Mifiverstandnis manche Volker vom Kaspischen

*) Auf die Agrippakarte gehen unzweifelhaft

die mittelalterlichen Karten zuriick, welche Alani
Scite weit westlich vom Tanais und wo-

und bezeichneten die Steppenberge nordlich von
dieser Alanenberge. Der Alanenname gilt hier

schwerlich einem einzelnen Stamm, er deckt viel-

mehr eine Vereinigung von Volkern. Zu ihnen
gehorten die Reste der im 2. Jhdt. v. Chr. aus
dem Tarymbecken verjagten Issedonen und der

Massageten und nahmen an dem ersten VorstoB
des Hauptvolkes in die Tanaisregion teil (s.

Issedones und Massagetai).
In dieser ihrer ursprunglichen Heimat wur-

den die Alanen 53 v. Chr. unmittelbare Nach-
barn der aus dem Tien-san vorstfirmenden
Hiung-nu des san-yfi C'i-cT Wenn wir eben aus
der geographischen Literatur des Abendlandes
erweisen konnten, daB wesentlich um denselben
Zeitpunkt eine Abteilung der Alanen sich in

Bewegung gesetzt hat und nach RuBland vor-

gedrungen ist, so werden wir nunmehr nicht

zogern, die unmittelbare und hauptsachliche Ur-
mBglich an einem Alanus flumen ansetzen (= Bo- 50 sache oleser ersten Alanenwanderang, ebenso
rysthenes, dessen Quellen nach Marcian bei den
Alanen gefunden werden; — wenn nicht in die-

sem Namen vielmehr Selliani der Tab. Peut.
steckt). So besonders die Hieronymuskarte I

(Miller Mappae mundi Heft 3). Die Here-
forder Karte hat sie am Danaper (= Borysthe-
nes) und setzt einen AlanusfluB weiter im
Westen als NebenfluB der Donau und Grenze
Dacias an. Alania an der Donaumiindung, also

wie der nahezu gleichzeitigen Verschiebung der

Aorsen in dem ersten, westwarts gerichteten

Hiung-nu-Sturm zu erblicken. Der innere Zu-

sammenhang liegt entschieden zu Tage. Aber
die chinesischen Annalen nennen unter den ver-

schiedenen Volkern, welche Cl-fil in der Um-
gebung des Balkassees unterwirft, nicht die Ala-

nen, die sie nachher sehr wohl als Nachfolger
der An-t'sai = Aorsoi kennen. Entscheidend ist

neben dem AlanusfluB der Hereforder Karte, 60 dieses Stillsehweigen nicht. Da sich in dem bunt
hat die Beatuskarte. Alania westlich vom Tanais
in dem Territorium, ,welches nachher die Gothi
einnahmen', verzeichnet die Orosiuskarte, welche
um 100 n. Chr. als Uberarbeitung der Agrippa-
karte entstanden ist. Das ist alles umso wich-
tiger, weil der Geographus Ravennas nnd die Tab.
Pent. Alani vielmehr unmittelbar am Kaspischen
Meer nnd am Araies ansetzen I

zusammengesetzten Alanenvolke hochst wahr-
scheinlich auch versprengte Reste der Saken
(chines. Sse, gesprochen Sok) vorfanden (die

Hauptmasse derselben war aus den alteren Sitzen
im' Tien-san ostlich vom IsByk kul vor den von
den Hiung-nu gejagten Yiie-ii iiber den hangen-
den PaB nach Ki-pin = Kabulistan nnd Kas-
mir entwichen), konnte man recht wohl anneh-
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men, daB die bloBe Kunde vom Anriicken der
gefiirchteten H., 58 v. Chi., einen Teil der Ala-
nen aufgescheucht hatte. Mir ist ein etwas spa-
terer Teimin unter verfinderten Verhaltnissen
wahrscheinlieher. Nehmen wir die chinesischen
Berichte als genau und vollstandig, so blieben
die Alanen zunachst unbehelligt von dem hun-
nischen Sturm, der bald nach Siidwesten in die
Iaxartesregion abgelenkt wurde. Aber 36 v. Chr.
wird Ci-6I furchtbar geschlagen und fallt im
Kampf. Was aus seinen, dem Blutbad entronne-
nen hunnischen Haufen wurde, meldet keine
chinesische Uberlieferung. Hier hellt nun, seheint
es, ein fast verlorener Lichtstrahl aus der geo-
graphischen Literatur der Griechen und Romer
das Dunkel auf, um zugleich wiederum auf diese
einen aufklarenden Keflex zurfickzuwerfen.

Die Ptolemaioskarte (III 5) verzeiehnet im
Siiden den Alanen benachbart und umgeben von
sarmatischen Stammen, den Hamaxobioi, Roxo-
lanen, Iazygen die Xovvot. Marcian (II 39) fin-

det auf der romischen Weltkarte dieselben Chu-
nen {pi xakov/ievoi X. oi iv xfj Evgrnjcp — das
ist mit Rficksicht auf die transtanaitischen ge-
schrieben, also wenigstens nach 375, eher nach
465, dem Datum des dritten giofien H.-Sturmes!)
weiter nach Nordwesten geruckt, am oberen
Borysthenes, aber immer noch in der Nachbar-
schaft der Alanen, deren Wohnraum die Quellen
dieses Stromes enthalten soil. Endlich Ammianus
(s. o.) stellt aus den ,alten Schriftdenkmalern'
fest, dafi die Hunnorum gens (an anderer Stelle
von ihm aueh Ohuni geschrieben) jenseits der
Maiotis gegen den nordlichen Ozean wohnt. Als
er sich fiber die Geographie Skythiens und Sar-
matiens in denselben alten Denkmalern infor-
mierte, hatte er ahnliche geographische Lage
schon fur die Alanen gefunden, unter den Ar-
gippaern an den westlichen Auslaufern der Ri-
paen, also in hoher nBrdlicher Breite, zwischen
dem Asowschen Meer und dem sarmatischen
Ozean, aber naher an diesem. Auch die Ptole-
maioskarte setzt ganz auffallig im Gestadeland
desselben Ozeans und nordlich fiber dem Ripaen-
gebirge eine in Wahrheit in sehr viel siidlichere
Breite und etwa ins zentrale RuBland gehcrige
Volkerreihe an, namlich Gelonen, Hippopodes,
Melanchlainen, Agathyrsen, Aorsen und Pagyri-
ten. Vergleiche ferner Geogr. Rav. 175, wo die
patria RoxoUmorum am nordlichen Ozean liegen
soil. Die inneren Beziehungen dieser Reihe zur
sarmatischen Periegese des Dionys sind friiher
dargelegt worden. Im geogTaphischen Gedicht
hat fiir das cistanaitische Gebiet sicher die
Agrippakarte als Vorlage gedient. Aus der
Agrippakarte haben auch die anderen Geogra-
phen, hat vor allem Ammian sein Wissen von
den europaischen H. geschopft. Sie reprasen-
tiert die alten Denkmaler, auf die er sich be-
reft. Sie ist in wichtigen Zfigen der Darstellung
des europaischen Sarmatien von Marinos kopiert
worden, namentlich in der ubertriebenen Strek-
knng der Maiotis von Sfid nach Nord, in der
auBerordentlichen, isthmosartigen Verengung
des russischen Rumpfes zwischen dieser und dem
sarmatischen Ozean, d. h. der Ostsee. Die Schuld
an diesen kartographischen Verzerrungen tr&gt
aber Poseidonios, er sehatzte den sarmatischen
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Isthmos auf nur 1500 Stadien; genau soviel miBt
man auf dem Ptolemaischen Pinax. Durch diese
enorme Einschniirung Sarmatiens geschah es,

daB auf der romischen Karte der Porticus Vipsa-
nia die sarmatischen Volker, unter ihnen die
Alanen und Chunen, zugleich nahe an der Maio-
tis und dem nordlichen Ozean wohnen. Der be-
deutungsyolle Ausspruch Ammians iiber die H.
erklart sich aus der besprochenen kartographi-

lOschen Eigentumlichkeit, er bringt sie auf das
genaueste zum Ausdruck. Nach der romischen
Karte (und anderen geographischen Quellen, die
mit ihr iibereinstimmen) bildet er seine Theorie
fiber die Urheimat der H., die er im Westen
des Tanais und im Kustenland des nordlichen
Ozeans sucht.*) Ahnlich hat er sich offenbar
auch die Alanen aus dem cistanaitischen RuB-
land abgeleitet. Er denkt sich auch ihr Ur-
sprungsgebiet nicht im Osten, sondern im Westen

20 des spiiteren Alanenlandes am KaukaBus; die
alanische Wanderung erschien ihm vollig parallel
der hunnischen, nur alter.

Aber auch wir miissen mutatis mutandis ur-
teiien, daB die Chunoi der dem letzten Jahr-
hundert vor und den ersten nach Chr. ange-
hBrenden geographischen ,Denkmaler' nicht von
den Alanen und Sarmaten, zwischen denen sie
auftreten, getrennt werden kb'nnen. Ihr Vor-
stoB fiber den Don fallt kausal und zeitlich mit

30 der nach 50 v. Chr. einsetzenden westlichen
Wanderung dieser Volker zusammen. Die cista-
naitischen H. konnen folglich nur von den im
J. 53 v. Chr. aus Centralasien hervorbrechen-
den Hiung-nu des san-yfi Cl-cI abgeleitet wer-
den. Die Wahrscheinlichkeit ist grofi, daB diese
nach der entscheidenden Niederlage am Iaxartes
und dem Schlachtentod ihres Fursten vor dem
chinesischen Heer erst gegen Norden in das
alteste Alanenland zuriickgewichen und, einen

40 Teil der Alanen mit sich fortreissend, unauf-
haltsam gegen Westen weitergestfirmt sind. Hier
finden sie die auBerordentliche Bewegung der
sarmatischen Volker, welche die Aorsen, ihrer-
seits schon frtiher von denselben Hiung-nu auf-
gescheucht, hervorgerufen hatten, wohl noch im
Gange, und der Volkersturm zieht sie mit sich
fiber den Don ins Herz RuBlands hinein. Wie
aber auch die Einzelvorgange ihrem inneren Zu-
sammenhang nach sich abgespielt haben mBgen,

50 wir haben jedenfalls als historische Tatsache
eine erste, schon weit nach Westen ausgreifende
Invasion der Hiung-nu-H. in Europa fiir die
letzten Jahrzehnte vor Beginn unserer Zeitrech-
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*) Ich finde einen moglichen EinfluB der
Agrippakarte sonst nur auf der Hieronymus-
karte I. Sie folgt darin ganz sicher Orosius
(die Zeichnung des Ottorogorasflusses ist dafvir
am charakteristischsten), daB sie die Buni seite

60 ostlich des Kaspischen Meeres ansetzt. Aber
z. B. die Hereforder Karte gibt diesen doch sehr
viel genauer wieder, indem sie die H. inB zen-
trale Binnenland vor das groBe Scheidegebirge
legt. Hier weicht nun die Hieronymuakarte anf
das stSrkste ab and Bchiebt die H. weit ab vom
Kaukasus-Taurus unmittelbar an den nordliehen
Ozean. Das ist doch kein ZufaH, sondern nach
dem Vorbild der Agrippakarte geschehen.

nung anzuerkennen. Nur muB man sich hflten,
die eben analysierte, zweifellos wohlbegrfindete
geographische Uberlieferung durch Verquickung
mit Pseudozeugnissen zu verwirren und zu dis-
kreditieren.

Die Ofovot, die wir im geographischen Ge-
dicht des Dionysios v. 730 lesen, haben unnBtiger-
und schadlicherweise viel literarischen Staub auf

•

gewirbelt. Die Ubersetzung Aviens ist an dieser
Stelle nicht vollstandig, aber Thynus in der 10
Paraphrase Priscians (v. 705: Qvvoi aus Owoi)
zeigt, daB schon im 5. Jhdt. die byzantinischen
Hss. Ofooi oder Ofovot lasen. Trotzdem ist

nach dem Zusammenhang und dem Gesamtcha-
rakter dieses Teiles des geographischen Gedichts
gar kein Zweifel mSglich, daB Dionysios selber
nicht so geschrieben hat. Er bringt gerade fiir

die west- und siidkaspische Randzone so genau
als moglich die altertumliche, langst nicht mehr
gultige Eratosthenische Volkerliste, die von den 20
Skythen beginnend Uitioi, Kaspioi, Albanoi, Ka-
dusioi, Mardoi, Hyrkanioi und im Osten Hyr-
kaniens Tapyroi aufzahlte. Gerade dieser letzte
Zug ist ganz besonders fur die Eratosthenes-
karte charakteristisch und nur fiir diese (s. Hyr-
kania); hier entlehnt der geographische Dich-
ter unmittelbar ausihr. Seit 50 v. Chr. waren
die Uitioi nach Gelan gewandert und schon vor-
her die Kaspier in dem albanischen Staate auf-
gegangen, die Marder von der Kiiste gewaltsam 30
aufgehoben und in alle Winde zerstreut; lange
vor Dionysios hatten die Gelen das kadusische
Land erobert, um es seitdem dauernd zu be-
haupten (s. fiber alles unter H y r k a n i a). Zwi-
schen dem Kaspischen Golf und der Maiotis hat
Dionys noch die Maioten und das Reich der Sar-
maten, obwohl dieses seit der Mitte des letzten
vorchristlichen Jhdts. aufgelost und die sarma-
tischen V81ker fiber den Don nach Westen ge-
wandert waren (wo denn auch das geographische 40
Gedicht, an anderer Stelle und durch die Agrippa-
karte belehrt, Samatai ansetzt). Darnit stent
im Einklang, daB im Norden des Kaukasus neben
den kaspischen Vdlkern weder die Aorsen ge-
nannt werden, welche die Sarmaten verdrangten,
noch die Alanen, deren Einwanderung und Erobe-
rung des Aorsenlandes der Lebenszeit des Perie-
geten am nachsten liegt. Von alien diesen hochst
bedeutsamen Veranderungen weist das Gedicht
keine Spur auf; es hat hier vollig altertiimlichen 50
Charakter, weil es hier nur literarische Quellen
weit zuruckliegender Jahrhunderte verwertet.
Man mfiBte an ein Wunder glauben, wenn in
diesem durchaus einheitlichen und in allem ver-
alteten Bilde gerade nur ein einziger Name aus-
gemerzt und durch einen modernen ersetzt wor-
den ware; Dionys hat mit aller GewiBheit nicht
Unoi, sondern Utioi geschrieben. Genaue Kenner
des Gedichts wissen, daB der Verfasser seiner
Beschreibung der Oekumene fiberhaupt nirgends60
einen wirklich modernen, zeitgemaBen Zug hin-
zugefugt hat, am wenigsten in den nordlichen
Raumen, die dem Alexandriner im grauen Nebel
unendlicher Ferne verschwanden. Nichts war
diesem ,Geographen' fremder als Bemnhnngen
um die Feststellnng, wie weit die alten Werk«r
noch zutrafen oder nieht. Der ravennatisehe
Geograph (60, 18: Ytio Seythae) belehrt nns,
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daB auch noch die Agrippakarte, die das jfingste
Quellenwerk des Periegeten war, hoch im Nor-
den am kaspischen Westgestade die Uitier bei-
behalten hatte; sie verzeichnete im Norden Al-
baniens auch noch nicht die Udai oder Udinoi
(Plin. VI 39 nennt sie zuerst, plaziert aber auch
noch die langst verzogenen Uitier aln ihrer Seite).
welche in der unmittelbaren Nachbarschaft der
alten Sitze der Uitier gewohnt haben mfissen,
aber durchaus nichts mit diesen zu tun haben.
Es ist grundfalseh, die Unoi in Udoi korrigieren
zu wollen. Wenn fiberhaupt, so hatte Dionys
die H., die er aber Chunoi schreiben wfirde wie
Ptolemaios, nur neben den cistanaitischen Alanen
auffuhren konnen, wo sie ihm die Agrippakarte
darbot. Es muB als sicher gelten, daB die Unoi
ihre Existenz in den Codices nur einer sehr fahr-
lassigen byzantinischen Korrektur verdanken,
durch die der damals (seit dem 4. Jhdt.) in aller
Munde gehende H.-Name ffir die vollig unbe-
kannten Uitioi eingeschmuggelt wurde. Diese
hunnische Invasion der handschriftlichen Uber-
lieferung tritt nicht bloB hier zu Tage; wir
beobachten sie auch in den Hss. anderer geogra-
phischer Werke, wo das Auftreten de6 Namens,
wenn ihm Authentizitat zugesprochen werden
mfiBte, grundlegende Wichtigkeit haben wfirde,
weil damit der Zusammenhang zwischen den
europaischen H. und den Hiung-nu, die Herkunft
jener aus dem innersten Zentralasien nicht bloB
durch die chinesischen Annalen, sondern auch
durch abendlSndische Tradition selber beglau-
bigt ware. Tomaschek hatte sich schon vor
langem in diesem Sinn entschieden, auch Mfll-
lenhoff nahm (D.A. Ill 229) Identitat von
Thuni, wie er noch las, mit Chuni an, und neuer-
dings gewinnt diese Anschauung von neuem
Boden (vgl. Oberhummer Geogr. Jahrbuch
XXXIV =1911, 372). Die von Orosius abge-
lesene Karte der Oekumene brachte das groBe
asiatische Scheidegebirge (Taurus oder Kauka-
sus) mit einer sehr interessanten, systematisch
durchgefuhrten Gliederung in einzelne, besonders
benannte Teile zur Darstellung. Orosius bestimmt
die genaue Lage jedes dieser Diaphragmastiicke
durch die Orte und Lander oder Volker, welche
es im Norden und Sfiden einschlieBen. Wir be-
tonen, gegenuber der ublichen oberflachlichen
Aburteilung in Bausch und Bogen, daB, richtig
ausgelegt, das kartographische Bild namentlich
fur das Faltengebirge am nordOstlichen Rand
Irans fiberraschend treue und geographisch sehr
wertvolle, weil in unserer sonstigen Uberlieferung
vollig verloren gegangene Zfige aufweist (vgl. Hyr-
kania). Die benfitzte Karte stand weit ab von den
Zerrbildern der Mappaemundi oder der Peutinger-
schen Tafel, nach denen man sich ihren Inhalt
vorzustellen pflegt. Sie war auf wahrhaft wissen-
schafthcher Grundlage angelegt. Auch das topo-
graphische Material der Siedlungen fand sich an
nicht wenigen Stellen mit Rficksicht auf das
relative Verhaltnis der geographischen Lage zu
den orographischen Grundlinien der Wirklich-
keit nahe entsprechend eingezeichnet. Ich kann
hier nur andeuten, daB diese Karte, nnzweifel-
haft nach dem Vorbild des Orbis pictus der
Porticus Vipsarua, gegen Ende des 1. Jhdts.
n. Chr. angefertigt wurde; der ravennatisehe
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Geogiaph hat sie gleichfalls, neben der Agrippa-
karte und anderen jttngeren, grundlegend ver-

wertet. Da war nun das Endglied des Scheide-
gebirges im auBersten Osten Asiens Imaus be-

nannt. Daran sollte sich ein Caucasus im enge-
ren Sinn schlieBen, den im Norden die Chuni
Scythae (so liest R i e s e), im Sfiden Gandaridae
einfassen. Diese sind das am unteren Ganges
ansassige Volk (s. d.). Die in derselben geogra-

nvumi a&ye
2597 Himni

altaischen Sprachen, in besonderer und liicken-

loser Vollst&ndigkeit der Entwicklung und Pha-
sen an den tungusischen Dialekten, ein unan-
fechtbares Lautgesetz nach, demzufolge der ur-

spriingliche Anlaut p zu ph, f, %, h verhaucht
und wie im Tfirkischen schliefllich ganz aufge-
geben wurde. Danach wiirde Phunus tatsachlich

als dialektische Nebenform oder sogar als Stamm-
_ _ form von Chuni erscheinen. Aber die Chinesen

phischen Lange angesetzten Chunen wiirden 10 kennen von Anfang an (und ihre Kenntnis reicht
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fiberraschend genau in das Hiung-nu-Territorium
des westlichen Kan-su fallen; die H. waren so-

mit spatestens fur den Beginn unserer Zeitrech-

nung in ihren urspriinglichen zentralasiatischen

Sitzen bezeugt. Aber die hier aufgedeckte tJber-

lieferung ist in Wahrheit apokryph. Nur das
schleehte Hss.-Paar D und B hat an der Stelle

hunus oder ehunos; das altere, unvergleichlich

bessere PR liest vielmehr funos (R mit nach

in graue Urzeit hinauf!) und verwenden iiber

ein Jahrtausend lang nur das ,verhauchte' Hun.
Ferner — und durchschlagender hat der von
Plinius und Orosius Phuni gesehriebene Volker-
name wahrscheinlich anders gelautet So weit
die noch nicht abgeschlossene Textrecension die

Lesarten fibersehen laBt, geben die Hss. des
Dionysios Periegetes in v. 752 fur das in Frage
stehende zentralasiatische Volk durchweg $qov-

traglich hinzukorrigiertem hunos), und so hat20got, auch ^qovqioi, nur eine iiberkorrigiertes
Orosius zweifellos geschrieben. Diese Phunen
kennen wir sonst durch Plinius (VI 55), wo die

durchsichtige und mit anderen Beispielen wohl
belegbare Verschreibung Thuni et Foeari schon
langst von v. Gutschmid in Funi et Thocari
wiederhergestellt worden ist (unbegreiflicher-

weise von dem neuesten Detlefsen schen Text
auch nicht einmal in dem Apparat notiert; von
M a y h o f f mit Recht in den Text aufgenom-

0qovvoi, eine andere $avQoi\ auch Eustath und
Paraphrase gehen mit der Mehrzahl, die tJber-

setzer Avien und Priscian haben Phruni bezw.
Phuri. Eustath will in anderen Quellenschriften
statt Phruroi Phrynoi gefunden haben; nach der
Lage der Dinge miiBte man da an Strabon
denken, dessen hsl. Uberlieferung (C. 516) Irei-

lich einstimmig Phaunoi bring! DaB Dionys
einzig und allein Phruroi oder Phrurioi ge-

men). Nun schreibt auch hier der cod. R fur 30 schrieben hat, beweist uns der ravennatische
Phvni Chuni. Das ist dieselbe bewuBte absicht-

liche Korrektur, wie sie der Orosiustext erfahren
hat. In der Kosmographie des Honorius (ed.

Riese p. 31 und 26) verbirgt sich in dem ent-

stellten ostasiatischen Volkernamen sciteieumi
(und iihnlich) Scythae Chuni, das aber gleichfalls

absichtlich fur das Phuni der abgelesenen Welt-
karte eingesetzt ist. DaB die Hereforder Karte
Huni scite aus Orosius entlehnt, lehrt auch die

Geograph (61, 2): Frurion provineia, nur leise

verschrieben in Erurion. Die Ubereinetimmung
des Dichters mit der ravennatischen Karte ist

hier wiederum daraus zu erklaren, daB beide

die Karte der Porticus Vipsania eingesehen
haben. Diese offenbart sich deutlich in mehreren
Eigentiimlichkeiten der Zeichnung Nordostasiens,
wie sie das geographische Gedicht entwirft. Der
Kaspische Golf ist gedacht nicht vom nordlichen,

Zeichnung. Nicht so einfach gibt sich die inte-

ressante Hieronymuskarte I. Hier sind die Huni-
scite im Osten des Kaspischen Golfes, aber nicht
im Binnenland und iiber dem Scheidegebirge,
sondern am nordlichen Ozean verzeichnet. Ich
habe schon oben die Erklarung vorgetragen, daB
die Hieronymuskarte offenbar die Orosiuskarte
mit der Agrippakarte kombiniert. Keinesfalls

darf ihr aber neben Orosius etwa der Wert einer

reichen ausdriicklich auch noch die Seren oder
Chinesen mit ihren nordlichen Strichen bis an
den Meerbusen heran (v. 750ff. mit dem ab-

schlieBenden v. 761). Iordanes (c. 5) liest die-

selbe Karte ab und ist besonders klar und an-

schaulich in seiner Angabe: Skythien hat an
seiner Ostseite die Seres, in ipso sui (sc. Scy-
thiae) principio ad litus Caspii maris comma-
mntcs, d. h. die Seren reichen im Norden bis

selbstandigen t
v
ber!ieferung zugesprochen wer- 50 an den Eingang und schmalen Hals des Kas-

den. In alien diesen Dokumenten liegt notorisch
der Name Phuni zugrunde; sie alle verraten eine

friihestens im 5. Jhdt, wahrscheinlich aber erst

bei den spateren Abschreibern eingebiirgerte

lleinung, in diesen Phunen die beriichtigten H.
zu erkennen. Tradition steckt in dieser Vermu-
tung mit nichten, die Gelehrsamkeit des 4., 5.

und 6. Jhdt. zeigt auch nicht einmal eine Spur,
daB man auf diesem ostasiatischen Volkernamen

pischon Golfes heran, der ,ab Oceano euroboreo'
abzweigt. Danach steht zunachst fest, daB die

Agrippakarte die Phunen vielmehr Phrurii ge-

schrieben hat. Weiter fallt nicht schwer naeh-

zuweisen. daB alle auf uns gekommenen Erwah-
nungen des zentralasiatischen Volkes im letzten

Grund aus einer einzigen Originalquelle her-

stammen: diese reprasentiert eine einzige, fak- -

tisch gultige tlberlieferung. Denn sowohl Pli-
der Karten und geographischen Werke eine feste 60 nius wie Dionysios wie der Geographus Ravennas
Theorie fiber Ursprung und Herkunft der H
aufgebaut hatte.

Der Versuch, der Konjektur der biieherab-

schreibenden Monche eine stichhaltige. wissen-
schaftliche Grundlage zu geben, blieb den geni-
alen Sprachkenntnissen Tomascheks vorbe-
halten (Skyth. Norden I 46; Hist. Geogr. v.

Persien I 63f.). Er weist wirklieh fur die ost-

nennen jenes Volk zusammen, will heiBen raum-
lich neben einem anderen wohlbekannten, den
Tocharen. Die Tocharen sind nach der Mitte des
2. vorchristlichen Jhdts. aus Ostturkestan nach
Westturkestan hervorgebrochen und haben schliefl-

lich Sugdiana und Baktrien erobert, wo sie der
griechischen Herrschaft ein Ende bereiteten.

Aber die uns hier beschiftigende Uberliefeiang

oberflachlichste Betrachtung der kartographischen 40 sondern vom ostlichen Ozean ausgehend, darum '«
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hat sie vor dieser bedeutsamen Wanderung ken-
nen gelernt, noch in ihren alten zentralasiatischen

Sitzen, neben den Seren oder Chinesen, also im
Randgebiet des Tarymbekens. Daran andert
nichts, wenn Orosius, Plinius, aber auch die

Ptolemaioskarte die Nachbarschaft der Seren

durch die der sagenhaften Ottorokorrai ersetzen;

auch diese nehmen ausdriicklich den auBersten

Osten der Oekumene ein und beriihren den ost-

lichen Ozean. Hierin liegt vielmehr ein neuer
Beweis fiir die gemeinsame Quelle, die nicht der

Originalbericht selber ist, sondern eine aus die-

sem schopfende Zwischenquelle. Was jener ent-

hielt, erfahren wir durch Strabon genau; er be-

hauptete, die griechisch-baktrischen Kbnige hatten

gegen 200 v. Chr. ihre Feldziige und die Grenzen
ihrer Herrschaft bis zu den Phaunen und Seren

ausgedehnt; den Namen der Tocharen hat Stra-

bon in seiner ganz summarischen Bemerkung
zufallig ausgelassen. Jedenfalls bezeugt auch er

die raumliche Nachbarschaft des Phaunen- und
Serenlandes. Er schopft aus der parthischen Ge-
schichte Apollodors. Ob sie der letzte Original-

bericht selber ist oder ihrerseits diesen nur
weiter vermittelt hat, bleibe dahingestellt. Die
Wohnsitze der Tocharen (chinesisch Tu-ho-lo, s.

d. Art.) vor ihrem westlichen VorstoB fallen

sicher in das ostliche Tarymbecken. Zwischen
diesem und den chinesischen Provinzen Kan-su
und Sen-si lag folglich das Phaunenland, immer-
hin nahe genug an den Sitzen der Hiung-nu.
Das Volk wird unter den im skythischen Zwei-
stromland einbrechenden Stammen nicht genanut,

es war in seiner zentralasiatischen Heimat zuruck-

geblieben. Treten die Zeugen sowohl fiir die

Namensform Phrurioi wie fiir die andere Phuni
paarweise auf, so hat auch die dritte, die der
Strabontext iiberliefert, einen zweiten Gewahrs-
mann in dem Autor der Hist. Misc. XII 13 (vgl.

O b e r h u m m e r a. a. O.). Da werden wiederum
mit demselben NachbaTvolk genannt Fauni Phi-

carii (aus Thocarii verschrieben). MuB Fauni
als authcntisch gelten, so laBt sich der Annahme
eines auf derselben literarischen Quelle basieren-

den Zusammenhanges zwischen Strabon und der

Miscelanensammlung nicht ausweichen. Aber
eher konnte das Spiel des Zufalls gewirkt haben.
Der Dionyeioscodex D hat fiir $qovqoi die Ver-

schreibung $avgoi, ahnlich mag $>avvoi (Fauni)
aus $Qintot oder $qovvoi (Fruni) verdorben sein;

denn die Wahrscheinlichkeit ist groB, daB Eu-
stath eben bei Strabon, der seine geographische
Autoritat ist, $qvyoi (oder 0govvoi) fand. Jeden-
falls muB die anthentische Namenform im Aus-
laut n gehabt haben, nicht r. Abei das erste r

in der Legende des Agrippakarte bleibt unan-
tastbar. Die Karte stimmt mit Strabon darin
iiberein, daB sie in der kanonischen Volkerreihe
die Seren, nicht die Ottorokorren anfuhrt; sie

steht darum dem Originalbericht naher, sie kann
unmittelbar aus ihm geschopft haben, wahrend
Plinius und Orosius sicher Umgestaltong des
Originalberichts, also Vermittlung einer litera-

rischen Zwischenquelle zur Schau tragen. Bei
diesem Sachverhalt mnfi die behauptete Identi-
tftt des Phrur[i]oi oder Phaunoi genannten Vel-
kes mit den Chnnoi-Hiung-nu abgelehnt werden.
Wir sehen in ihm viel eher einen BeprSaentanten

der den Hiung-nu benachbarten tibetischen

Rasse, der Tanguten (fiber die von K. M filler
vorgeschlagene Gleichung Phrynoi= Grynaioi
der Ptolemaioskarte oder Chrinni des Iordanes
5 s. den Art. Phrynoi).

Fiir die chinesische Annalistik ist die Wande-
rung der Hiung-nu unter Cl-CI in die Region
des Balkaisees der alteste hunnische VorstoB
nach dem Westen. Man mufi sich aber gegen-

lOwartig halten, daB die altesten historischen Anf-
zeichnungen der Chinesen verloren oder durch
den Confuzianismus rettungslos eDtstellt sind
(vgl. Franke a. a. O. 40); darum ist von ihrer
Literatur fiir die Periode vor den alteren Han
keine weitere Aufklarung der ethnographischen
Verhaltnisse Innerasiens zu erhoffen. Alles Licht
bringen da allein die Griechen. Die Chinesen
haben noch eine vage Erinnerung, daB wahrend
der T'sindynastie (in der zweiten Halfte des

20 3. Jhdts.) die Hiung-nu von den Yiie-<Si im
Westen und den Tung-hu im Nordosten stark
eingeengt wurden und keine politische Selb-
standigkeit besafien. Aber wieweit etwa in
der Zeit von 1000 bis 400 v. Chr. das H.-Volk,
das sie damals an ihren eignen Westgrenzen
genau kennen und oft nennen, von Kan-su nach
Westen und Norden sich ausgedehnt haben mag,
lassen die Chinesen ganz im Dunkel. Aus den
griechischen Berichten, die zum Teil fiber die

30 pontischen Kolonien, zum anderen Teil durch
das persische Reich gekommen sind, geht nan
unzweifelhaft hervor, daB das skythische Zwei-
stromland und das westliche und nordwestliche
Vorland des Tien-san im 6. und 5. Jhdt. zum
groBten Teil von Nomadenhorden indogerma-
nischer, — nicht bloB arischer, sondern auch
der westlichen Sprachgruppe zugehoriger Volker
besetzt war (s. d. Art. S a k a i). die im 4. Jhdt.
sogar ins Tarymbecken vordringen und jene Ein-

40 engung der hunnischen Rasse verursachen (s.

die Art. Issedones und T o c h a r o i). Unter
den V5lkern, welche den weiten Steppenraum
zwischen dem Asowschen Meere und den west-
lichen Auslaufern des Tien-san ausfullen, wird
aber auch ein unverkennbarer Turkstamm aufge-
ffihrt. Den Hauptbericht fiber den groBen sky-

thischen Karawanenweg, der jene Volker durch-
querte und bekannt machte, teilt uns Herodot
mit (IV 21— 27). Er fand ihn schon einge-

50 biirgert in der griechischen Literatur und hat
ihn in Olbia nachkontrolliert. Danach saB als

vorgeschobenster Posten der europaischen, era-

nischen Skythen ziemlich genau an der Grenze
Europas und Asiens unter der sudwestlichen Ab-
dachung des Uralgebirges eine Abteilung der

,KonigHchen' Horde. Nach ihr folgte unter den
sudostlichen Auslaufern desselben Gebirges das
Volk der Argippaioi. Deren ostliche Nachbarn
sind die Issedonen, die im 6. und 5. Jhdt. noch

60 nicht nach Zentralasien ins nordliche und ost-

liche Randgebiet des Tarymbeckens vorgedrungen
waren, sondern Teile der Kirgizensteppe ober-
halb des Aral- und Balkaisees einnahmen, wo
wir dann seit dem 2. Jhdt. v. Chr. die auage-
dehnte Nation der Alanen finden. Weil Toma-
» c h e k in seinen beruhmten Arbeiten fiber den
Bkythischen Norden diese auBerordentlieh be-

deutsame Verschiebung der Issedonen anfier aeht



gelassen hat, ist seine gesemte Rekonsfruktion
des skythischen Karawanenwegs und die darauf
basierte raumliche Verteilung der Volker un-
haltbar; wir mfissen zur Begrfindung auf die
in dem Art. Issedones vorzulegenden Unter-
suchungen verweisen. Hier genfige es zu be-
tonen, daB die Wohnsitze der Argippaioi unter
den Ural fallen und nicht unter den Altai in
die Dsungsarei. Dagegen herrscht so gut wie
Einstimmigkeit iiber die Rassenzugehorigkeit
dieses Volkes (s. aueh den betreff. Art. Toma-
scheks). Die interessante Beschreibung, die
Herodot von ihrem somatischen Habitus ent-
wirft, deutet unzweifelhaft auf einenTurkstamm;
das Wort Sa/v, mit dem sie den ihnen als Ge-
trank dienenden ausgepressten Saft der Vogel-
kirsehe hezeichnen, ist unverkennbar das durch
alle Turkspraehen hindurchgehende agy .bitter'.

Dagegen ist das Ethnikon Argippaioi arisen;
so nannten das Volk die arischen Nachbarn.
Vielleieht gehorren mit den Argippaiern auch
die nach Nordosten angrenzenden Arimaspen zu-
saminen, deren arischer Name von den Issedonen
herrtihrt. Jedenfalls waren sehon im 6. Jhdt.
v. Chr. Stamme der Hunrasse nach Westen in
das Territorium vorgedrungen, das viele Jahr-
hunderte spater und Jahrhunderte hindurch inimer
wieder das erste Ziel aller hunnischen VorstoBe
bildete, und wohnten hier zwisehen arischen Vol-
kern, bekannt als zuverla'ssige Mittler des ost-
lichen Karawanenverkehrs wie nachmalig die
alanisehen H. und die Tiirken (s. u.). Das Bei-
spiel dieser spateren hunnischen Invasionen lehrt
uns, daB die turkischen Argippaier sehr wohl
direkt aus dem Herzen Zentralasiens und dem
eigentliehen Hiung-nu-Land vorgebrochen sein
konnen. Es ist zur Erklarung ihrer westlichen
Wanderung nicht unbedingt notwendig, das Hun-
yolk nach Nordwesten iiber den ostlichen Tien-
san, etwa bis zur Dsungarei und die Ostgrenze
des alten Issedonenhades, nach Westen bis ins
Tarymbecken auszudehnen; aber diese Moglich-
keitmuB sehr in Betracht gezogen werden.

So erscheint die Wanderung der H. des san-
yii Ci'-fi bereits als Glied in einer Kette, deren
Fortsetzung wir nunmehr verfolgen. Als dieser
hunnische Fiirst vor den Chinesen gegen den
Iaxartes entwich, folgte ihm nur ein Teil seines
Volkes; der weniger leistungsfahige blieb in den
kiirzlich eroberteu Strichen des Tiensan nord-
warts von Kuca zuriick (Hirth a. a. 0. 271).
Bei den Chinesen heiBt dieses Hunnenland fort-
an Yiie-pan. Seine Bewohner sind die .nordlichen'
Hiung-nu, im Gegensatz zu den in Kan-su ver-
bliebenen und seitdem dauernd den Chinesen
unterworfenen, von denen sich wenigstens einige
vornehme Geschlechter bis ins 5. Jhdt. erhielten;
eines derselben, Tsii-kii griindete sogar einen
Staat, der ganz Kan-su umfafite (vgl. Pranke
Ohinesische Tempelinschrift von Idikutsahri, Abh
Berl. Akad. 1907; auch Hirth a. a. 0. 267).
Vom I. Jhdt. unserer Zeitrechnnng ab machten
die nordlichen Rinng-nu den Chinesen schwer
zu schaffen. Sie waren so erstarkt, daB sie daran
denken konnten, ihr altes Heimatknd in Kan-su
wiederzuerobern; sie beherrsehen das Tarym-
becken und fallen fortgesetzt naeh Nordwest-
ehina ein. Erst der Feldzug des Generals Pan-

chao braehte grfindliche Abhilfe. 73 werden die
H. am See Barkul vfillig geschlagen. Dem Gene-
ral gelingt es, die Provinz der .Westlander'
wiederherzustellen. Im J. 90 erleidet der n6rd-
liche san-yii eine neue vernichtende Niederlage
bcim Berge Ki-lo-san durch den General Tou-
hien. Wie 150 Jahre vorher rafft der H.-Fiirst
die Tiichtigsten seines Volkes zusammen und
entflieht nach K'ang-kii (Sugdiana); die ,Schwa-

lOchen' bleiben wiederum in Yiie-pan zuruck
(Hirth a. a. 0. 269). Gerade in die Zeit der
groBten Machtentwicklung des nordlichen san-
yii fallt die zweite, unvergleichlich bedeutsamere
Alanenwanderung nach Westen. Von ihren, jahr-
hundertelang innegehabten Sitzen im Westen des
Balkassees uberrennen die Alanen das Aorsen-
reich und setzen sich dauernd zwisehen Maiotis
und Kaspi fest. Das geschah urn 50 n. Chr.
Man wird annehmen miissen, daB die nordlichen

20Hiung-nu, wie die erste, so auch die zweite
Alanenwanderung verursacht haben; sie haben
offenbar, wie sie bis nach Kan-su zurttckgriffen,
auf der anderen Seite das benachbarte Alanen-
land am Balkassee durch unaufhorliche Einfalle
bedroht und unsicher gemacht.

Was in Sugdiana aus dem nordlichen san-yii
und seinen H. geworden ist, verraten die chi-
nesisehen Annalen wiederum nicht. Moglicher-
weise steht mit dieser hunnischen Invasion in.

30Verbindung die raumliche Verschiebung eines
der nach 150 v. Chr. mit den Yiie-tt und Tocha-
ren im skythischen Duab eingebrochenen Volker.
Das Ereignis spiegelt sich wieder auf der ca.

100 n. Chr. gezeichneten Orosiuskarte. Da sitzen
als nBrdliche Nachbarn der arsakidischen Provinz
Parthyene, die namentlich auch das alte Nesaia
umfaflt, von dieser durch das Oscobaresgebirge
getrennt, Dahae Sacaraucae. Also haben von
Sugdiana aus die Sakarauken das alte Dahen-

40 land an der Tagandoase (s. den Art. H y r k a-
nia) in Besitz genomrnen, vielleieht unter dem
Druck der Hiung-nu des nordlichen san-yii.
Jedenfalls sind diese H. die fruhesten sicheren
Einwanderer tiirkischer Rasse, die sich im Duab
nachweisen lassen. Wieweit die noch iiberwie-
gend indogermanischen Yiie-ci im ostlichen Ta-
rymbecken hunnische Elemente aufgenommen
hatten, bleibt wohl immer vollig imaginar.

Yiie-pan, im Norden der Solfatara des Tien-
50 San, ist auch nach dem Abzug des nordlichen

san-yii das hunnische Refugium, das sich unge-
stort erholen und erstarken konnte, als 127 die
chinesische Provinz der Westlandcr sich von
neuem aufloste. Aus Yiie-pan muB dann der
weltgeschichtlieh bedeutsamste Hunnensturm des
4. Jhdts. seinen Ausgang genomrnen haben, ob-
wohl das in keiner chinesisehen Chronik aus-
driicklich bezcugt wird. Man kann fragen, ob
etwa die ersten westlichen VorstoBe der echten

COAvaren, die die Chinesen 2uan-iuan .Gewiirm'
schimpften, die Hiung-nu in Yiie-pan aufgestoit
hatten. Die Bildung des groBen Avarenreiches ist
um 400 fertig; es reicht schon damals mit seinen
auBerordentlich weit gespannten Grenzen von
Karasar im ostlichen Tarymbecken bis ins nord-
liche Korea. Naeh sicherer historischer tJber-
lieferung begann unter dem Druck der Avaren
der Hunnensturm des 5. Jhdts., vielleieht also
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auch schon der 375 iiber Osteuropa dahinbrau-
sende. Die erste Etappe wurde die Eroberung
des Alanenreiches, drei Generationen vor dem
Konig Hut-ngai-ssi von Suk-tak, etwa 350. Das
Alanenland reichte nach Osten bis an den Aral-
see und die Grenzen des Zweistromlandes. Die
hunnische Invasion durfte dieses letztere gleich-
zeitig iiberschwemmt haben, da den seit 356
(Ammian. Marc. XVI 9, 4) an den nordlichen

und bereitet so die auQerordentliche Machtfiille

vor, durch die sich sein Neffe Attila zum Herren
and Gebieter beinahe ganz Europas macht (434—453); fiber die Geschichte dieses groBen Konigs
und die Ausdehnung seiner Herrschaft siehe

den Art. Attila.
Auch das hunnische Alanenreich zwisehen

Don und Aralsee hat unbedingt die Oberhohcit
Attilas anerkannt, da der Konig einen, nur durch

Grenzen des Sasanidenstaates fur ein Jahrimndert 10 seinen plotzlichen Tod vercitelten Kriegszug iiber
als furchtbare Landplage auftretenden Chioniten
(syrisch Chijonaje), denen dann die eranische
Uberlieferung anachronistisch eine so bedeut-
same Rolle in der arischen Urgeschichte zuge-
teiit hat (Hjaona), doch am wahrscheinlichsten
hunnische Nationalist zuzusprechen ist (vgl.

Marquart Eransahr 50—58). Ein wahrend
des 5. Jhdts. in den Steppen Dehistans nordlich
von Hyrkanien einwandernder Stamm tragt den

den Kaukasus nach Persien piante (Priskos). Aber
dieser ostliche Zweig der europaischen H. stand
zweifellos unter eigenen Konigen; einer von ihnen
muB Hut-ngai-ssi gewesen sein, der in der dritten

Generation nach der hunnischen Eroberung des

Alanenlandes jene fur die Erkenntnis historischer

und ethnographischer Zusammenharge so denk-
wiirdige Gesandtschaft nach China schickte, um
die bei der Ersturmung Liang's im uralten

evident turkischen Namen Col ,Sand'. Die Chio- 20 Stammland der Hiung-nu in Gefangenschaft ge
niten treten genau an die Stelle der Kusan (Yiie-

<Si); die wesentlichen Provinzen dieses alten Rei-
ches, das nach der Vernichtung der griechischen
Herrschaft in Baktrien fast ein halbes Jahr-
tausend bestanden hatte, werden eine Beute der
neuen Eroberer.

Aus dem Vergleich der chinesisehen mit der
abendlandischen Chronologie scheint hervorzu-
gehen, daB im Alanenlande die H., die wir am

ratenen Kaufleute seines Volkes auszulosen. Frei-

lich hat sich Hirth bemiiht, in dem Konig
Hut-ngai-ssi vielmehr den jiingsten Sohn Atti-

las, Hernac, zu erweisen. Dagegen spricht aber

vor allem, daB nicht die cistanaitischen H. Atti-

las die Trager und Vermittler jenes ostasiati-

schen Karawanenverkehrs gewesen sein konnen,

weil die unmittelbaren und dauernden Bezie-

hungen zu den Hiung-nu in Kan-su unter den
besten die europaischen nennen, sich eine Reihe 30 vornehmen H. im Hoflager Attilas sehr bestimmte
von Jahren ruhig hielten. Die verschiedenen
Stamme oder HaufeD, die wir voraussetzen diir-

fen, verteilten sich iiber das weite Territorium,
ein staatlicher Zusammenschlufi war zunachst so
wenig vorhanden, daB der Ostgotenkonig Vithi-
miris Hunnenhorden gegen Hunnenhorden als

Hilfstruppen anwerben konnte. Wahrscheinlich
erst die neue Generation und wiederum nur der
unruhigste Teil des Volkes tiberschritt endlich

und sichere Vorstellungen liber Herkunft und
Abstammung des eigenen Volkes wach gehalten

haben niOBten. Priskos laBt aber gerade das

Gegenteil erkennen; mac hatte gar keine Tradi-

tion und Erinnerung mehr an die ostliche Hei
mat (s. o.). Ebensowenig befriedigt die von
Hirth versuchte Herleitung des Landesnamens
Suk-tak (nach der alteren Aussprache) von der

Stadt Sogdaia auf der Taurischen Chersones.
im J. 375 den Don, unter FQhrung Balambers 40 Suk-tak heiBt in dem chinesisehen Teit das
und vereinigt mit Haufen der Alanen. Das C-Bt-

gotenreich Hermanariks wurde uberflutet (vgl.

dariiber neuerdings Marquart Osteur. und
ostasiat. Streifziige 367ff.). Am Dnjestr ver-

suchen die Westgoten vergeblich der hunnischen
Sturmflut standzuhalten; erst an den Karpathen
brandet sie vorlaufig zuruck (Ammian. XXXI 8).

So bildet sich zwisehen dem Gebirge und dem
Don allmahlich ein zweites H.-Reich neben dem

Konigreich des Hut-ngai-ssi, es wird ganz aus-

drUcklich und eindeutig mit dem friiheren An-
t'sai oder Aorsien gleichgesetzt, und dieses hat

ebensowenig wie das nachfolgende Alanenreich

die Krim umfaBt, geschweige hier seinen Mittei-

punkt gehabt. Sogdaia kSnnte klarlich nur die

ostgotische Hauptstadt gewesen sein. Aber der

Landername taucht schon im 4. Jlidt. in den

chinesisehen Annakn auf, noch ehe die H. den
alanisehen im Osten des Tanais. Es ist aber 50 Don fiberschritten und das Ostgotenland erobert
nachdrficklich zu betonen, daB das Kernland
dieses neu entstehenden Staates, das die hunni-
schen Haufen wirklieh besetzt hielten, sich ziem-
lich genau mit dem. eigentliehen ostgotischen
Territorium deckt; nur eine Abteilung der Ost-
goten hatte sich hier frei'wiUig den Eroberera
unterworfen und muB bald in ihnen aofgegangen
sein, die Hauptmasse des Volkes war westwarts
abgezogen. t)ber die ersten Berflhrungen der

hatten. Er bezeichnet ganz offenbar von Anfang
an das alanische H.-Reich Sstlich vom Tanais;

auf seinem Boden ist die Erklarung zu suchen.

Nehmen wir an, daB sofort nach der Invasion

Alaniens auch Sogdiana eine Zeitlang dazu ge-

horte, bo mogen wir Suk-tak doch am ehesien

von diesem Landernamen ableiten.

Dagegen wurde der Aanahme H i r t h s , daB
die Krim unmittelbar nach Attilas Tode das

cistanaitischen H. mit den Romern, fiber ihre 60 Zentrum der europaischen H. gewesen sei, an
ersten Einfalle in die romisehen Provinzen siehe
Marquart a. a. 0. Den wirklichen staat-

lichen Zusammenschlufi hat im Anfang des 5.

Jhdts. namentlich der san-yu Uldes (Dldin) ge-
fSrdert. Dim folgen nacheinander in der Herr-
schaft die Brflder Dptar (Oetar) und Rua. Vop-
nehmlieh der letxtere erweitert das eistanaitisehe
H.-Reich durch Eroberung der Donauprovimen

sich nichts im Wege stehen. Das grofie H.-

Reich flberlebte seinen groBen KSnig nicht; es

fiel sofort auseinander. Der alteste Sohn Attilas,

Ellac, versuchte wohl mit aller Kraft, den Er-

hebungen der VOlker entgegenzutreten, aber er

starb den Heldentod in der Schlacht. Seine

Brflder, Ton denen Dengerieh und alt jfingster

Hernac namhaft gemacht sind, riehen sich nan-



mehi mit der Hauptmasse der H. znrilck gegen
den Don in das alte Ostgotcnland, wie ausdrfick-
lich fiberliefert wird (Iordan. 50), also in das Ge-
biet, in dem das europaische H.-Reich sich zu-
erst konsolidiert hatte, von dem es ausgegangen
war, das den H. als ihre eigentliche Stammes-
heimat gelten mufite. Die Krim gehorte gewiB
dazu. Sie hatten sich bier vielleicht ein zweites
Mai konsolidieren konnen, wenn ihnen Ruhe ge-

meikt zum SchluB, dafi seitdem von jenen Hiung-
nn keine Tributgesandtschaft mehi an den Hof
gekommen sei, — wir konnen hinzuffigen, weil
die 2uan-zuan und die von ihnen verursachten
VSlkerunruhen den lange gefibten hunnischen
Karawanenverkebr plotzlich abschnitten. Nun
kennen Prokop und Agathias (vgl. auch Iordan.
c. 5) zwei Hauptstamme der H., die Uturguren
und Kuturguren, diese im Westen, jene im Osten

gonnt gewesen ware. Aber sie waren kaum zurfick- 10 y n Tanais und Maiotis; ursprunglich safien
gekehrt, da brauste von Osten her ein nener
sturm heran (zwischen 461 und 465, Priskos
frg. 30). Von den echten Avaren aus Zentral-
asien verjagt, setzen die Sabiren die Saraguren,
die Uguren und Onoguren in Bewegung. Alle
diese Volker fallen in Osteuropa ein. Die Sa-
biren erobern den Hauptteil des hunnischen
Alanenlandes fiber dem Kaukasus und grfinden
einen Staat (Prokop.). Wenn nun Iordanes (e.

aber beide vereint im Kubangebiet. Das war
offenbar vor dem Einbruch der Sabiren, und
diese beiden Stamme werden die H. des Alanen-
landes, die Hiung-nu Suk-tak'B sein, die zurfick-

blieben, als 375 der unruhigere Teil des Volkes
den Don liberschritt und das Ostgotenreich tiber-

flutete. Als dann 461—465 die Sabiren vorstur-

men, entweiehen auch die Kuturguren fiber den
Don, verdrangen die Attilahunnen und setzen

50) berichtet, dafi Hernac mit seinen H. das alte 20 sich ihrerseits dauernd an der Westkfiste der
Stammland am Don wiederum verliefi und in
extremo minoris Seythiae (= Dobruga) sedes
dekgit; dafi seine Blutsverwandten Emnedzur
und Ultzindur nach Dacia ripensis entwichen,
und viele andere H. in zerstreuten Haufen auf
den Boden des ostromischen Reiches iibertraten;
wenn nach demselben Iordanes (c. 53) Denge-
sich, der andere Sohn Attilas, schlieBlich in Pan-
nonien auftauchte, so war diese neue, westwarts

Maiotis, auf der Krim und am Pontus fest. Die
Uturguren aber werden in den auBersten Westen
des alten Alanenlandes gedrangt und nehmen
nunmehr hauptsachlich das antike Sinderland
und die Steppen der Maioten langs der Ostseite
des Asowschen Meeres ein. Das alte Gorgippia
oder Sinda (bei Anapa ostlich vom AusfluB der
groBen Kubanlagune; s. den Art. Gorgippia)
wird unter dem Namen Eudosia ihre Hauptstadt

geriehtete Wanderung, die der Ruckkehr in das 30 (bei Prokop Eulysia, weniger gut; vgl. den Art.
cistanaitische Stammland so rasch auf dem FuBe Uturguroi'
folgte, gewiB keine freiwillige, sondern wurde
zweifellos dureh den Einbruch der genannten
Volker, hauptsachlich der Sabiren, in Osteuropa
yerursacht. Wir mfissen annehmen, dafi unter
ihrem Druck die samtlichen cistanaitischen H.
Attilas endgiiltig gegen die Donauprovinzen
zurfickgewichen sind, wo sie dann allmahlich
unter der einheimischen Bev51kerung verschwin

Die Sabiren sind nach Priskos, Prokop, Aga-
thias, Iordanes ausdrficklich ein hunnisches Volk.
Ihre urspriinglichen Sitze lagen in der unmittel-

baren Nachbaisehaft des avarischen Reiches, also

doch wohl wenn nicht in dem Hiung-nu-Lande
Yfie-pan selbst, so wenigstens innerhalb der von
hier aus kolonisierten Gebiete des Tien-san und
Altai (s. u.). Die Namen der von den Sabiren

den. Die H. Dengesichs setzten sich zusammen 40 in Bewegung gesetzten V81ker, der Uguren, Sara
aus den Stammen Ultzinzures, Angisciri, Bittu-
gures, Bardores, die evident hunnisch-turkische
Namen tragen. Es sind die ersten und einzigen
Stammesnamen der cistanaitischen H. Attilas,
die uns ausdrficklich als solche genannt werden.
Doch_ erweist die Bildung ihrer Namen auch
fur die Amilzuroi, Itimaroi, Tonosures hunnische
Abstammung (Priskos frg. 1; dazu Iordan. c. 24);
diese Stamme und die Brisker sitzen an der Do-

guren, Unuguren tragen deutlich hunnisch-ttir-

kisches Geprage (vgl. Marquart Streifzuge
44f.). Sie werden also wenigstens einen Kern
wirklicher H. enthalten haben. Aber die Haupt-
masse der Unuguren war viel eher finnisch-ugri-

scher Abstammung; darauf weist vor allem ihre

Lebensweise. Sie werden nicht als Viehzfichter,

sondern als Pelzhandler (von Iordanes) und
Fischervolk (vom ravennatischen Geographen)

nau, sie stellen sich 433 lieber unter den Schutz 50 geschildert. Auch die Akatziren tragen einen
des ostromischen Reiches, als daB sie dem Hun
nenkonig Rua huldigen wollen. Von den H.
Dengesichs hebt Iordanes hervor, dafi sie nur
gering an Zahl waren; durch die Kampfe mit
den Gotcn Theoderichs des GroBen in Pannonien
wurden sie fast ganz aufgerieben und ,hielten
seitdem Ruhe' (s. fiber diese Kampfe o. Bd. m
S. 1040).

Der von den Sabiren ausgeObte Druck traf

notorisch tfirkischen Namen und werden schon
von Priskos zu H. gestempelt, aber der Sinn der
tfirkischen Bezeichnung — ,Waldleute' — und
die Jagd, von der sie nach Iordanes hauptsach-
lich leben, stellen sie unbedingt zu der finnisch-

ugrischen Rasse. Sie werden einen hunnischen
Eingchlag erhalten haben, nachdem Attila seinen
altesten Sohn zum Herrscher ihrer zahlreichen
Stamme eingesetzt hatte. Nachher (466) werden

me cistanaitischen H. nicht unmittelbar; auch 60 sie von den hunnischen Saraguren unterworfen und
im Usten des Don saBen ja H. als Herren des •

-•-•-- —
Alanenlandes bis zum Aralsee, Diese mfissen
noch vorher dem neuen Volie, das sieh ffir ein
Jahrhnndert dauernde Wohnsitze im Nordendes
Kaukasus gewann, gewichen sein. Ihr KCnig
wai gewiB noeh Hut-ngai-ssi, der vom chine-
Jschen Kaiser die Freilarnnng der Kaufleute
•does Landes erbat; das kftiserSehe Beakript Iw-

ein Teil zieht im Gefolge dieser neuen Herren
auf der Grusinischen HeerstraBe gegen die Per-
ser (vgl. Marquart Streifzfige 42f.). Endlich
die Uguren finden dauernde Wohnsitze an der
nnteren Wolga und dem kaspiscfaen Ufer bis zur
Kuma, wo sie noeh 569/70 als Untertanen des
tfirkigchen Chagan Silxibul genannt werden (Me-
nander Protekt. fag. 21).

Andere hunnische Stammesnamen sind die der zeitgenossischen Literatur mit neuem Namen
folgenden. Unter den angeblich Ermanarik unter- Bulgaren (vgl. den vortrefflichen Art. T o m a-

worfenen VSlkern zwischen den Oberlaufen von scheks o. Bd. in S. 1040—1045, der aber

Don und Wolga (Iordan. c. 23) treten Athaul gerade fiber die Herleitung der Bulgaren noch

auf, abznleiten von tfirkischem ataghul ,Schfitze', , ebenso unklar ist wie die grundlegend gebliebene

atmaq .werfen' (so schon Tomaschek Skyth. Darstellung des alten Zeuss). In seinem Pane-
Norden II 39). Einen sehr ahnlichen Namen gyricus an Theoderich feiert Ennodius den groBen
tragen die Sadagarii (kurzweg auch Sadages), Gotenkonig, der mit eigener Hand den Bulgaren-

nach Vamb^ry (Ursprung der Magyaren 47) ffihrer Libertem bezwungen habe. Das ist die

,Kocherleute', von tfirkischem sadag und dem 10 erste gleichzeitige Erwahnung der Bulgaren.
haufig zur Bildung von Ethnika verwendeten Nach dem Geschichtswerk des Johannes von
ari ,Leute'. Sie erscheinen mit den Alanen unter Antiocheia (um 600) hatte 481 Kaiser Zenon
einem Ffirsten Candac, der sie nach Attilas Tod die Bulgaren gegen Theoderich zu Hilfe gerufen.

nach Kleinskythien und Niedermo'sien fiihrte. Er ahnte gewiB nicht, welches furchtbare Unheil
Unter den zahlreichen skythischen Volkernamen er durch das Aufgebot dieser ,Verbundeten' dem
der Ptolemaioskarte mag manch ein hunnischer Reiche heraufbeschwor. Seit dem Ende des 5.

stecken, aber die Etymologien bleiben zweifel- Jhdts. registrieren der Comes Marcellinus und
haft (z. B. die von Tomaschek a. a. O. n andere Chronisten die feindlichen Bulgarenein-
39 versuchten). Besonderes Interesse erwecken falle. Theoderichs Enkel Athalerich schreibt an
unter jenen die Sueboi, welche auf der Karte 20 den romischen Senat von den glorreichen Siegen,
noch (d. h. ffir das ausgehende 2. Jhdt. v. Chr., die der gotische Feldherr Tulwin fiber die H.

f in welche Zeit die hier benutzte literarische und fiber die Bulgares. toto orbe terribiles, da-
Quelle des Marinos hinaufreicht) im Stidosten vongetragen (Cassiodorius var. VIII 10). Hier
des urspriinglichen Alanenlandes unter gleich- sind doch H. und Bulgaren deutlich unterschie-
namigen Bergen angesetzt sind; aber die Peu- den. Ganz klar und scharf trennt aber Iordanes
tingersche Tafel verzeichnet sie in Iberien in seinem geographischen AbriB Skythiens die
{Suevi Hiberi). Sie sind also inzwischen nach H. und die Bulgaren; der bulgarische Wohnraum
dem Westen vorgeruckt und sogar fiber den Kau- berfihrt das nordliche Gestadeland des Pontus.
kasus hinfibergegangen. In ihren frfiheren Sitzen Hier waren damals notorisch die Kuturguren
haben sie, wie die Ptolemaioskarte zeigt, die 30 die unbestrittenen Herren, und es unterliegt
Sasones zu Nachbarn. Auf der Peutingerschen nicht dem geringsten Zweifel, daB die bulgari-
Tafel stehen SaBone6 Sarmatae gegen das Schwarze schen Einfalle jener Zeit eben von den Kutur-
Meer; sie sind folglich auf der ersten Alanen- guren au6gehen, in deren Gefolge und Bunde
wanderung des letzten Jhdts. v. Chr. nach Ost- zumeist auch die slavischen Hauptstamme der
europa gekommen und unter den Sannatenstam- Anten und Sclavinen erscheinen, damals im Bin-
men, welche diese Alanen aufscheuchten, fiber nenland schon zwischen Dnjestr und Don aus-
den Don vorgeriickt. Auch die Sueben sind eher gebreitet. Prokop ist daffir der sicherste Zeuge,
ein Alanen- als ein Hunnenstamm, aber wahr- aber er verschweigt den Bulgarennamen aus-
scheinlicher erst auf der zweiten Alanenwande- nahmslos und spricht allgemein von H. oder von
rung des 1. nachchristlichen Jhdts. gegen den 40 Kuturguren, wo die anderen Bulgaren nennen.
Kaukasus vorgestofien. Tomaschek wollte Iordanes hat aber leider den wabren Sachverhalt
sie mit dem mittelalterlichen tfirkischen Stadt- verdunkelt und gefahrdet, weil er neben den
namen Sui am Flusse Cui im Norden der Ale- nordpontischen Bulgaren auch die ,zweigeteilten'
xanderkette zusammenbringen. Vielleicht die Vor- H. als besonderes Volk anffflhrt. Die beiden
fahren des groBen Turkvolkes der Uiguren im Zweige dieses H.-Volkes, die ursprunglich im
Gebiet der Selengaquellflfisse (s. u.) mogen die alten Alanenland eine politische und nationale
Anniboi gewesen sein, die Garinaioi und Raba- Einheit gebildet hatten (s. o.), sind die Kutur-
nai, welche nach der Ptolemaioskarte in das guren und Uturguren. Anstatt der letzteren
Randgebiet der Wfiste Gobi gehoren. Die von nennt aber Iordanes, willkfirlich und schlecht
Menander Protektor frg. 5 (Miiller) als hunni- 50 orientiert, die Sabiren, welche jene gegen Ku-
sches Volk zwischen den Uturguren und Sa- banmfindung und Maiotis zurfickgedrangt hatten.
biren aufgefuhrten Zaloi sind yielmehr den Sar- Dagegen verbergen sich nach Zeuss die Kutur-
maten zuzurechnen (s. o.). guren wahrscheinlich in seinen Altziagiri, an

Es muB auf das nachdrucklichste betont einer Stelle in einer Hs. auch Ultziagiri ge-
werden, daB die europaischen H. Attilas bald schrieben und damit nicht allzuweit abstehend
nach dem Tode ihres groBen Konigs ihre ge- von der bei Theophylaktos Sim. gebrauehten
schichtliche Rolle vollig ausgespielt haben. Man Form Kotzageroi. Der politische Schwerpunkt
kann von ihnen nicht scharf genug die H. unter- ihres Herrschaftsgebietes liegt auf der Krim,
scheiden, welche seit den letzten Jahrzehnten des ihr Hafen, dessen bedentenden asiatischen Im-
5. Jhdts. und in den ersten 50 Jahren des fol- 60 port Iordanes rfihmt, ist die alte Griechenstadt
genden Jhdts. an der Nordgrenze des ostrSmi- Chersonesos. Sicherlich hat Iordanes an dieser
schen Reiches streifen und diesem durch ihre Stelle seiner skythischen Landeskunde zwei Quel-
unaufhfirlichen Einfalle (insUmtia quolidiana) lenschriften kontaminiert, von denen die eine
in die Donauprovinzen und weit in das Innere allgemein das Volk der zweigeteilten H., die
der sfidosteuropaischen Halbinsel hinein die ge- andere im selben Sinn und ffir denselben Raum
ffirchteteste und furchtharste Landplage werden, die Bulgaren nannte; die beiden Abteilungen— quoe notittimos peccatorum noetrorum main jener H. glaubte Iordanes ohne siebere Unter-
fecere, sagt Iordanes. Diese H. nennt ein Teil lage in den miehtigBten hunnischen VSlkern



seiner Zeit flnden zu sollen. Mit anderen Wor-
ten, der Bulgarenname ist kein bloBes Synony-
mon fur die allgemeine Bezeichnung ,Hunnen',
sondern kommt allein dem Volk der zweige-
teilten H., den Kuturguren und Uturguren, zu.
Er mufi bei diesen entstanden sein, noch ehe
sie sich politisch in zwei Staaten und Nationen
teilten; solange sie noch im alten Alanenlande
ostwarts yon Don und Maiotis beisammensaflen.
Er ist ein strenger Nationalname mit einem
klar zu umgrenzenden Inhalt. Marquart
(Streifzuge 503f.) hat sehr schon gesehen, dafi
in der V51kerliste der sogenannten Kirchenge-
schiehte des Zacharias Rhetor Burgar genau fflr

Uturguren steht, und das Paar Burgar-Kuturgur
dem Paar Kuturgur und Uturgur des Prokopios
entspricht. Marquart (und Westberg) haben
such erkannt, daB die Kuturgurischen Bulgaren,
etwa zwischen Don und Dnjepr, von der russi-
schen Chronik noch im Vertrag von 944 erwahnt
werden; sie klagt fiber die unaufh5rlichen Raub-
zfige dieser Bulgaren in die Krim und nennt
sie die ,Schwarzen' Bulgaren; ,tiavgrj BovXyaQia
zwischen dem Dnjepr und dem Chazarenlande
nennt ganz fibereinstimmend auch Kaiser Kon-
stentin Porphyrog. (de admin, imp. 42 und 12).
Die Schwarzen Bulgaren sind keine anderen als
die alten Kuturguren. Das weiB trotz maneher
Irrtttmer auch die Tradition der byzantinischen
Geschichtschreibung des 9. Jhdts. ganz gut.
Sie unterscheidet Schwarzbulgaren und GroBbul-
garen und setzt diese letzteren ausdrtlcklich und
eindeutig genau im Territorium der Uturguren
an, so daB die Gleichung Kuturgur-Uturgur =
Schwarzbulgaren und GroBbulgaren in die Angen
springt. GroBbulgarien liegt nach der Darstel-
lung der bulgarisch-hunnischen Ursprflnge bei
Nikephoros Patriarches (p. 38, 13—84, 19) in
der JJmgebung der Maiotis nach dem FluB
Kuphis-Kuban zu'; wenn in der entsprechenden
Stelle des Theophanes (p. 856f.) dieses Bulgarien
auch an die nntere Wolga (Atel) reichen soil,
so ist darum kein ausgedehnteres Gebiet ge-
meint; denn der Atel mflndet ja, wie derselbe
Theophanes behauptet, in die Maiotis, nimmt
den Don auf und entsendet als Nebenann den
Kuban (s. den Art. Ra)! Aus diesem groB- oder
altbulgarischen Land leitet nun die byzantinisehe
Geschichtschreibung des 9. Jhdts. ganz richtlg
and gewiB auf Grund einer vollgflltigen Tradi-
tion auch die Kotrages-Kuturguren (oder Schwarz-
bulgaren) ab, laflt sie den Don flbersehreiten und
sich dauernd im Westen deB Azowschen Meeres
ansiedeln. Von den fflnf Bulgarenabteilungen
Tlnter den fflnf SShnen des Kovrat, welche sie
nnterscheidet und inggesamt aus der groBbul-
Smsehen Urheimat hervorgehen lSBt, sind die

otrages die zweite. Die erste bleibt im alten
Heimatland zurfick. Fur die drei fibrigen ist
jene Ableitung offenkundig irrig. Es sind in der
Legende zwei, urn 100 Jahre auseinanderliegende
Teilungen zusammengeworfen. . Die erste und
nrsprflngliehe war die in Kuturguren und Utttr-
tjoren, GroBbulgaren und Schwanbulgaren. Dann
haben rich erst viel apftter von diesen eistanai-
tisehen Kuturguren die anderen drei Bulgaren-
abteilungen abgelott Das waren die pannoni-
adMB Bulgaren; die norditallaehen bei Ravenna,

die wohl mit den Langobarden dorthin gezogen
sind (Paul. Diac. II 28) — spater folgt ihnen
auch eine Horde der pannonischen Bulgaren und
wird von dem Langobardenherzog von Benevent
bei Saepianum, Bovianum und Aesernia ange-
siedelt, wo sie lange Volkstum und Sprache be-
wahrte (Paul. Diac. V 29; s. auch o. Bd. Ill
S. 1042f.); endlich die von ABparuch gefflhrten
Unugundurbulgaren, die sich nach langem Strei-

10 fen zwischen Balkan nnd Donau festsetzten und
den slavischen Bulgarenstaat begrflndeten. Uber
die zurflckgebliebenen, Uturgurischen GroBbul-
garen hat uns die armenische Geographie des
Ps.-Moses eine wertvolle Angabe gerettet; da-
nach zerfallen sie in vier Horden am Kuban
und drei Nebenflflssen desselben, ostwarts bis in
die geographische Lange der cerkessischen Kfi-
Btenstadt Nikopsis ausgedehnt (s. die Namen
o. Bd. Ill S. 1041). Aus dem Uturgurischen Stamm-

20 land muB nun aber auch ein sechster Zweig der
Bulgaren hervorgegangen sein, den jene altere by-
zantinisehe Gesehichtsehreibraig nicht berflcksich-
tigt, der aber der spateren nicht vSllig unbekannt
geblieben ist. Nikephoros Gregoras (II 2), im
14. Jhdt., sucht den Ursprung der Donaubul-
garen nicht an der Maiotis, wie sein gleich-
namiger Vorganger im 9. Jhdt., sondern im
hohen Norden an der mittleren Wolga. Er hat
also den Staat der Wolgabulgaren im Sinn, die

30 in drei Stamme zerflelen und an der unteren
Kama wohnten. Ihre Hauptstadt war unter
demselben Namen Bulghar ein im Orient weit-
berflhmter Handelsplatz. Seit dem 9. Jhdt. geben
die arabischen Geographen die wertvollsten Be-
richte darfiber; Marquart hat sich zuletzt
an ihrer vielfach sehr schwierigen Herstellung
und Analyse versucht (StreifzflgeXXVn-XXXVI;
149—160. 885ff.; 8. auch Tomaschek o. Bd.
in S. 1045). Wenn MasOdI irrig die Stadt Bul-

40ghar an der Ostkflste der Maiotis scicht, so ist

diese Verwechslung der Wolgabulgaren mit den
Uturgurischen fflr das Fortbestehen der letzte-
ren interefisant.

War die Hauptteilung der bulgarischen H.
in Kuturguren nnd Uturguren durch das Vor-
dringen der hunnischen Sabiren verursacht, so
war keine freiwillige auch die neue Teilung und
AuflSsung der Kuturguren im 6. Jhdt., die die
hunnische GroBmachtstellung dieses Volkes ver-

50nichtete. Iustinian hatte, weil er sich gegen
ihre Einf&lle keine Hilfe mehr wuBte, in ihrem
Rflcken das Brudervolk der Uturguren aufzu-
hetzen verstanden. Der furchtbare Kampf, der
darauf 558 anhebt, schwacht beide und gibt
einem neuen Volk und einer neu entstehenden
Macht leichtes Spiel. In demselben Jahre wer-
fen die eigentlichen Tflrken (ehineB. Tn-kfle) die
ersten WeUen bis nach Europa. Auf der Fluent
vor dem westtflrkischen Chagan erecheinen im

60 Norden des Kaukaaus und im Dongebiet zu-
naehst die Pseudavaren; ihnen folgten bald andere
naehstverwandte Stamme, die BartiL Zabender,
Tarniareh (Theophyl. Sim. VH 8). Avaren war-
den rie von den Sabiren genanni, in Verwechslung
mit den echtenAvarenZentralaajens, den2uan-xuan
der Chinesen (Theophyl VII 7). Ihre wirkliehen
Namen waxen War and Choni; danaeh auch
Warchonitai (vgL Zease, Marquart Eraa-

30W riunni Hunni 2610

«ahr 52. Chavannes a. a. 0. HirthNach-
wort zur Inschrift von Tonjnkuk 87—43). Sie
gehflren zu den 15 Stammen der Uiguren, die

wiederum fflr eine Abteilung der volkreichen
TS1Q8 gelten und ein Hauptzweig der Tflrkrasee

sind, mit dem Weidegebiet hauptsfiehlich im
Steppenland der SelengaquelMflsse. Es ist eth-

nologisch bedeutungsvoll, dafi bei den Uiguren
der uralte Volksname Hun als Stammesname

zflge der Bewohner des nSrdlichen Tarymbeckens
thnlich seien denen der Koreaner, die ja gleich-

fallB tungusischer Abstammung waren. Es ist

wohl auch nicht bedeutungslos fflr dieses Prob-

lem, daB die ReBte der von den Tu-kfle geschlage-

nen 2uan-zuan, die einen auf chinesischem Boden
Zuflucht suchen bei der Weidynastie tungusischer

Abstammung (Chavannes 222, 5), die ande-

ren bei den Mukri (Mu-ki, Mo-ho). einem tun-
fortlebte; sie hatten die ausdrfickliche Tradition, 10 gusischen Hauptvolk. Neben den Avaren, ihnen
dafi ihr Stammvater ein Abkommling der Hiung
nu gewesen sei (s. die Stelle des Tang-su bei

Chavannes 87). Der erste Anprall dieser

Warchoniten traf das hunnische Hauptvolk im
nordkaukasischen Vorland, die Sabiren, und zu-

gleich die finnischen Unuguren und bulgarischen

Uturguren. Aber am starksten wurden diesseits

des Don die Kuturguren und die slavischen
Anten erschflttert; Agathias kann flbertreibend

erst unterworfen, Bolange sie, ein unbedeuten-
der Stamm, am Berge Kin-San wohnten, und
schliefilich mit ihnen verbflndet, hatten die Heph-
thaliten seit der Mitte des 5. Jhdts. ein groBes
Reich im skythischen Zweistromland gegrundet
(vgl. Drouin Memoire but les Huns Ephtha-
lites dans leurs rapports avec les rois Perses
Sassanides, Museon 1895. Chavannes 222S.
Marquart Eransahr 58ff.). Auch dieses fallt

sogar von einer vSlligen Vernichtung der Kutur- 20 unter dem siegreichen Ansturm der Westturken,
guren und Uturguren sprechen. Die Wahrheit
ist, daB ihr Staat sich auflSste, ihre Fiirsten

Vasallen der Avaren wurden. Unter dem ava-

rischpa Druek erfolgt die oben besproehene Tei-

lung und Zerstreuung der Bulgaren; die panno-
nischen blieben im Gefolge der Avaren, die ande-
ren fanden bei den Langobarden Zuflucht, nur
die dritte Abteilung der Donaubulgaren bewahrte
Ihre Selbstandigkeit und gelangte zu neuer staat

welche nun Herren Sugdianas und Baktriens
werden. Die Hephthaliten (syrisch Abdel, pers.

Hetal, chines. Je-ta, das Jep-tal ausgesprochen
wurde) waren die Nachfolger der hunnischen
Chioniten (s. o.) geworden. Marquart setzt

sie mit den KiiaQlxai gleich, die Priskos OWvoi
nennt und die erst vor den echten Avaren gegen
Westen nach Po-lo (Balchan?) und nach einem
entscheidenden Siege des SSs&niden PSrSz im

licher Konsolidierung. Den Avaren (s. den Art. 80 J. 468 fiber den Hindukui nach GandhSra ent-
Tomascheks, o. Bd. n S. 2264f. wo aber
noch unrichtig diese Pseudavaren mit den ech-

ten Avaren zusammengeworfen Bind) selber lieBen
die Westtfirken keine Rune, so daB jene das
eigentliche Feld ihrer furchtbaren Raubzfige
nach Zentraleuropa verlegen, bis sie im Gepiden-
lande dauernde Wohnsitze nehmen. Aus den
Gesandtschaftsberichten des Zemarchos und Va-
lentinus kennen wir die sich rasch erweiternden

weichen. Dagegen kampft PerSz 484 gegen die

Hephthaliten, als sie gegen TocharistSn vordrin-

gen, dreimal so unglflcklich, daB Nordostiran

vollig 8chutzlos offen lag. Die Invasion war
eine der furchtbarsten. Die Provinz Aria^—Ha-
rSw und andere Distrikte gehen an die Kadi-
saer, wohl eine Abteilung der Hephthaliten, und
dann an das Hauptvolk selbst verloren. Die Per-

ser muBten sogar zwei Jahre Tribut zahlen.
Etappen der westtflrkischen Eroberungen in Ost- 40 Nachdem Chosrau Herat wiedergewonnen, blieb
europa; 568 war die Wolga die Grenze, 576
die Maiotis. Die Westturken haben den beiden
hunnischen Staaten der Sabiren und der 5st-

lichen Bulgaren den TodesstoB gegeben. Aber
die westturkisehe Herrschaft war hier doch nur
ephemer; ein langdauerndes und machtiges
Reich grflnden seit dem Anfang des 7. Jhdts.
im ganzen Umfang deB ehemaligen Alanenlandes
die Chazaren, die sicher ein Tflrkvolk waren

im weaentlichen Marw-i rodh die sasanidische

Grenzfestung gegen die Hephthaliten. Der herr-

schende Stamm fflhrte nach fibereinstimmenden

Zeugnissen der ChineBen und Byzantiner seinen

Namen von dem KSnig Ephtbalanos; das ist

entschieden tfirkiBche Sitte, die auch die hun-
nische ethnische Nomenklatur unverkennbar
widerspiegelt (vgl. Marquart Streifzuge 44).

Und H. sind die Hephthaliten nach Pro-
Ihnen gehorehen auch die zwischen Don und50kops ausdrflcklicher Angabe (pera. Krieg I 8)
Dnjepr zurflckgebliebenen Kuturguren oder
Schwarzbulgaren, bis sich hier im 10. Jhdt. die
gleichfalk sicher tflrkischen Pecenegen festsetzen.

Die eigentlichen Tflrken, die Tu-kfle der chi-
nesisehen Annalen, werden bald nach der Mitte
dea 6. Jhdts. das mSchtigste Volk Zentral- und
Nordasiens. Anfangs Untertanen der allmSch-
tigen 2uan-luan und geradezu ein Volk von
Schmieden, das im Dienste jener Herren sein

Nach Beiner Beschreibung waren sie keine No-
maden mehr, er rflhmt inr dem rSmischen und
persischen nicht nachstehendes, wohl geordnetes

Staatswesen, in dem es, wie flberhaupt tfirkischer,

Grundsatz war, auch die Fremden zu respektie-

ren. Was ihren physischen Charakter betrifft,

setzt er sie freilich in scharfen Gegensatz zu den
fibrigen H.; sie seien ,weifi und von schonem
AnBehen' — gegenflber der gewShnlich hervor-

Handwerk fiben mnfite, tragen sie 552 einen 60 gehobenen hunnischen ,nigredo pavenda'. Aber
entscheidenden Sieg fiber die echten Avaren da-
Ton. Von den Avaren ging der Titel Chagan
aus fflr den biaher bei den R flbliehen san-yfi

(402 n. Chr.). Die RaaseMugehflrigkeit des Vol-
kes steht nicht richer feat. 0. Franks (Tem-
pelinachrift von Idikutiahxi) halt sie wohl mit
Reeht for Tunguaen and maeht auf eine Stelle
des Tung-tien aofmerkaam, dafi die Gesiehts-

das ist ganz richer fflr die Hephthaliten nur aus
der bei den Byzantinern gebrauchlich geworde-
nen zweiten Bezeichnung ,WeiBhunnen* vermutet.
Denn Marquart (Eraniahr 55 u. 96) stellt

fest, dafi diese turn ersten Mai schon 895 auf-

taueht and darnels for die H. gebraucht wird,
die fiber den Kankasus nach Persien vordringen;
er mochte glauben, daB das Harden von Chio-
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el Nalne au{ v a n n e s 134), oder das Uigurenland im Norden

inre hMmthalitischen Nachfolger ubertragen sei, des Altai als altes Territorium der Hiung-nu— docn won! urn im ajlgemeinen die aBiatischen bezeichnet (Chavannes 96). Tatsachlich istvon den europaischen H. zu unterscheiden. Jeden- die Ableitung der Tfirken von den Hiung-nu bo
falls

i

ist der Name fur die Hephthaliten nicht gut wie sicher und von niemandem bestritten.
erfnnden und darum seinem etwaigen tieferen Nach aller Wahrscheinlichkeit sind die Tu-kiie
feinn nach auch nicht anwendbar. Wurde er fiir hunnische Horden, die sich ebenfalls von Yue-die erst den H. unterworfenen dann politisch pan im Tiensan, aber entgegengesetzt den euro-
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Ifir die Paischen Wanderungen nach Osten oder Nord-
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Stidslaven zu erinnern, die, selber politisch un- a. a. O. lOff. und sonst; man beruft sich, urn

fShig, allein der staatenbildenden Kraft und die ethnolpgischen Zustande zu charakterisieren,

Fahigkeit der hunnischen Bulgaren im 7. und 8. nach R a d 1 o f f s Ausfiihrungen auf das wirre

Jhdt. ihren nationalen nnd politischen Zusammen- Durcheinander der altturkischen, tungusischen

schlufi verdanken. An anderen Beispielen ist and mongolischen Sprachen mit ihren zahlreichen

kein Mangel. Auch aus den Berichten der Chi- Lehnwortern, das jenes Gebiet heute aufweist).

nesen, dieser grofien staatlichen Organisatoren, Die Hiung-nu waren also alles andere als ein

spricht die Anerkennung fflr diese spezifische reines Turkvolk, schon als sie im 1. Jhdt. v. Chr.

Begabung der Hunrasse. Zu ihr geh5rt auch der in das nordliche Randgebiet des Tarymbeckens

ausgepragte kaufmannische Sinn. Welche Be- 10 zuriickwichen.

deutung die von den westtiirkischen Chaganen Die abendlandischen Schriftsteller driicken in

geschaffenen und befriedeten Karawanenstrafien starken Worten ihren Abscheu aus iiber die an-

fiir die Vermittlung von geistigen und mate- geblich kaum noch menschliche HaBlichkeit der

riellen Kulturgiitern zwischen dem Abendlande hunnischen Rasse, aber eine exakte Beschreibung

und China, fiir die Ausbreitung des Christen- ihrer physischen Eigentiimlichkeiten findet sich

turns und Buddhismus bis in den aufiersten bei keinem (s. Ammian. Marc. a. a. O. Iordan.

Osten Asiens gehabt haben, kann hier nicht ein- 24; Stellen bei den Dichtern Claudian und Si-

mal angedeutet werden. Aber schon die ttirki- donius Apoll.). Der beriihmte Bericht des Pris-

schen Argippaier hatten den Ruf auBerst zuver- kos fiber die Gesandtschaft an Attila enthalt

lassiger Mittler des innerasiatischen Handelsver- 20 daruber ebensowenig wie diejenigen des Zemar-
kehrs; und kaum waren die H. des Alanenlandes chos und Valentin fiber ihren Aufenthalt beim
staatlich organisiert, so knupften sie regehnaBige Chagan der Turken. Was Herodot fiber die un-

Verbindungen an mit ihren Stammesgenossen verkennbar mongolischen Gesichtszfige der Ar-

in Kan-su. Unter den finnischen Unuguren pfleg- gippaioi mitteilt, ist die beste und charakte-

ten sie den Pelzhandel. und an der Kama bluhte ristischste Beschreibung geblieben. Treflend ist

seit dem 9. Jhdt. als Handelsmetropole des gan- die Bemerkung des Iordanes fiber die enge Off-

zen weiten finnisch-ugrischen Territoriums die nung der Lidspalte (fades habens magis puneta

Hauptstadt der Wolgabulgaren. quam lumina), des Ammianus fiber den mangeln-
Aber gerade die Fahigkeit, die sie auszeich- den Bartwuchs. Die auffallig geringe Korper-

nete, mit verhaltnismafiig sehr wenigem Men- 30 h5he und die Gedrungenheit des Korperbaus
schenmaterial allophylen, volkreichen, aber viel- werden hervorgehoben. TJmso ausffihrlicher sind

fach unentwickelten Massen wie den finno-ugri- die Schilderungen fiber Lebensweise und Sitten

schen und slavischen zum Ferment zu dienen, der H. gehalten (namentlich bei Ammian. Marc,

als ,Salz der Erde', war der Erhaltung der eige- a. a. O.). Aus der Literatur Ifihre ich an: J.

nen Rasse am wenigsten gfinstig. Diese nume- Degnignes Histoire gen^rale des Huns, des

risch schwachen, von wenigen Frauen begleite- Turcs usw. (Paris 1756—1758), noch immer
ten H.-Stfimme waren anthropologisch verloren nicht vSllig ersetzt. Nicht bloB durch Material-

unter den fremden VSlkern, die sie nnterwarfen sammlung dauernd grundlegend Z e u s s Die
und beherrschten. Im Verlauf nicht vieler Gene- Deutschen (1887) 706—743; dazu jetzt bequem
rationen muBten sie notwendig beinahe spurlos 40 und iibersichtlich K. Dieterich Byzantinische

verschwinden. Auch dafttr geben die heutigen Quellen zur Lander- und Volkerkunde I 20—24.

Bulgaren ein gutes Beispiel. Ein noch besseres II 1—59. E. H. Parker The Turco-Seythian

und bedeutsameres die Osmanen. Wer die Be- Tribes, China Review XX und XXI und A
vijlkerungen der Tiirkei aus eigner Anschauung Thousand Years of the Tartars, Shanghai 1895.

kennt, weiB, daB nnter ihnen turkische Rassen- V a m b e r y Das Turkenvolk. A. W y 1 i e Hi-

merkmale eigentlich uberhaupt nicht mehr ge- story of the Hiung-Noo in their Relations with
funden werden. Nach den wahren Ursachen des China, Journ. of Anthropol. Institute III

traurigen Verfalls des osmanischen Staates braucht 401—451 und V 41—80, fibersetzte den Teil der

es kein mfibsames Suchen. Waren die H., die Han-Annalen, welcher die Geschichte der Hiung-
Europa und Vorderasien fiberrennen, nur wie 50 nu enthalt. Ri ch th o f en China I. Fr. Hirth
ein Tropfen in dem V61kermeer, das sie aufnahm, ttber Wolga-Hunnen und Hiung-nu, S.-B. der

bo ist weiter sicher, daB schon die im Tien-san Akad. Munch., phil. hist. Kl. 1899, 245—277,
und Yfie-pan eingewanderten n5rdlichen Hiung- und Nachworte zur Inschrift von Tonjukuk
nu als wenig zahhreicher HerrenBtand fiber einer in Radloffs altturk. Inschriften der Mongolei
stark gemischten aiteren Bevolkerungschicht 2. Folge; ganz neuerdings in Journ. Americ.
saBen, in der das indogermanische und arisch- Orient. Soc. XXX = 1909, 32—45 gegen Kings-
sakische Element noch fiberwog; in der Teile der m i 1 1 in Journ. Chin. Br. R. Asiat. Soc. XXXIV
bunt zu8ammenge8etzten Yfie-ci und der Wn-£un 137—141. 0. Franke Beitrage aus chinesi-

anfgegangen waren; zu der auch von Westen her schen Quellen zur Kenntnis der Tfirkvolker und
die vorderasiatische Rasse ihr nach Ausweis deB60Skytiien Zentralasiens (Abhandl. Akad. Berl.

heutigen anthropologischen Bildes dieser Gegen- 1904) und die von Franke S. 10 zitierte

den gewiB ansehnliches Kontingent gestellt hatte Literatur. Die von Ob erhummer im Geogr.
(Tapuraioi, s. den Art. Hyrkania). Und da- Jahrb. XXXTV 372 auigeffihrte Abhandlung von
mit noch nicht genug, betonen die Sinologen, K. Nemati ist von mir nicht berflcksichtigt, weil
daB lehon in Kan-su vide Jahrhunderte hindnreh nicht im Buchhandel erschienen. Fundamental
nnd teit lehr frflher Zeit die Hiung-nu rich wiehtig itt die meisterliche Abhandlung von E.
anfient stark namentlich mit Chineien nnd Tnh- Chavannes Documents sor lee Tou-kiue
gusen gemiseht haben mfissen (vgL 0. Franke (Tores) occidentaux in Abhandl. d. Petersbnrger
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Akad. d Wiss 1903, VI. Vgl. auch Toma-schek Artikel Bulgaroi o. Bd. HI. Fiir
die altturkischen Inschriften vgl. Thorn sen
Inscnpt.de l'Orkhon. Radio ff und Hirth
'?'°.'V

Marqnart Historische Glossen zu den
altturk. Inschr., und Chronologie der altturk

Jv
C
-« v H

r
ut
J>„

Ne™ Mahaban Inschriften
(Veroff. Mus. f. Volk. Berlin, Suppl. 1901).

[Kiessling.]
IU*U1U1II> IVaSI^II ftm HiUlnonea .. _ -

jetzt
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ist die Singnlarform sehr beliebt, z. B. Lyd. de
ostentis 220B. D. 222 C; vereinzelt stent mit Rflck-
sicht auf die Sage bei Ovid. fest. V 170 forma
oonsptciendus Hyas und fast. V 734 sidus Hyantis
Doch bheb die Pluralfonn, die sich bis auf heute
in den romanischen Sprachen erhalten hat, die
gebrauchlichste Bezeichnung.

Nachdem die ursprflngliche Bedeutung des

(quingenana) fNot. dign. occ. XL 37. Geogr. Rav
432, 15 Omw), s . CIL VH cap. 45. Haverfield
County History of Northumberland Bd. X Anhang

„ . ^ ,. rHaverfleld.]
Uuniia ist die aus dem Demotischen sich er-

gebende Namensform einer Athlophore der Bere-
nice Euergetis in Alexandrien aus der Zeit des
vierten Ptolemaers, und zwar wohl aus den J. 211

i^^*^HS,i5S?»"?"*»W? «t« s
n ^QiLi5P ;

-
S
o

kerogl.-dem.-griech. Inschr.
Cairo 31088 bei Spiegelberg Die demotisch.
Inschr. p. 19 [Catal. gen. des antiq. egypt. du
murfe du Caire XVI]. Vielleicht haben wir in
H. die Wiedergabe des griechischen Namens 'Opun
zu sehen. Otto a. a. O. H 325. [Walter OttoJ

, •, J
Hya

a
' k" VerS"!eich zu den anderen Stern-

brfdern der gnechisch-romischen Sphara gehOren
die H. zu den interessantesten und altesten Stern

das Sternbild die einen als ,Begensterne' , die
anderen als .Schweinchen' auf. Als .Regensterne'
wurden sie gedeutet von Hellanikos frg. 56, Era-
tosthenes in catast. rell. 14 p. 104R. (8xi iez&r
taiatjftaolas Sr/Xovoiy). Schol. Horn. H. XVIII
486. Schol. Arat. v. 172 p. 370 M. Cic. nat. deor.U 11. Tiro bei Gell. n. a. XLTI9. Plin. n.h. LT 110:
auch die rOmischen Dichter spielen durch die

jj- ,
t

- —— » -v. uvmivu SUV U1C
a. tnserenae mmbis, pluviae, tristes, udae, s.
(rundel De stellarum appellatione et rel. Rom
S^i.

"" «• Vorarb m 2. 193. Von modemen
Erklarern haben sich fQr diese Anschauung ent-
schieden: Ideler Untere. fiber d. Urspr u. d Be-
deut. d. Sternnamen, Berlin 1809, 139. G. C. Lewis
An histonal survey ofthe astronomy of the ancients
London 1862, 67. Th. Benfey Griech. WurzeL
Iexikon s. v. Engelmann bei Roscher s. v. 2753bildern; sie haben ihren Namln" 7 77er uSelt 30(^Mw^tVtnt^t^f^^"99

von griechischen Bauern oder Schiffem whT Tfn^LS'^^1"^von griechischen Bauern oder Schiffern erhalten
und gehoren sogar wahrscheinlich zu den Bildern,
die in lndogermanischer Zeit bereits beobachtet
und benannt worden sind (Chr. Barth olom ae Der

YY^rT;^
aSe der Ple

Jaden ?
28 = Id*- F<>r«*-aaju 8. 4 i). Homer laBt sie nebenSonne und Mond

als die wichtigsten Sternbilder mit den Pleiaden,
Onon und dem grofien Baren auf dem Schilde
Achills dargestellt sein (H. XVLTI 486), Hesiod

ruiassa^tf£SS-s£^^"s5^i.^,aals besondere Merksterne im Bauernkalender.
Spater haben Thales, Pherekydes, Asklepiades,
Euripides, Musaios, Achaios von Eretria, Era-
tosthenes und die aitiologisehen Dichter Beobach-
tungen fiber Form und Zahl der einzelnen Steme
angestellt und dem zum leeren Begriff erstarrten
Namen neues Leben eingehaucht lurch die Ver-
knfipfung mit anderen Sternmarchen oder mit
Lokalmythen. Der Name blieb unverandert bei
Dichtern und Prosaikern, erst in der ausgehenden 50
Antto findet sich bisweilen die verstummelte
*orm vadat, z. B. in den Hermen. Vatic s. David
Comm. philol. Ien. 1894, 210, 50 und in den
sp&teren astrologisehen Handschriften, z. B Boll
Sphaera26,ni8. Die ROmerhaben zur Zeit Ciceros
das Wort in ihren Sprachschatz aufgenommen •

in der poetdschen Literatur verdrangt es von da
an vollig die altrtmische Benennung suculoe, die
sich allerdings bis in ganz spate Zeit hinein in

d. Griech., Diss. Heidelberg 1897, 21, 3. Bflchel
Sternnamen, Progr. Realsch. Eilbeck, Hamburg
1905, 11. A. Walde Lat. ctym. Wcrterb. s. r
««cafoe. Gruppe Griech. Myth, im Handb. der
kl. Altertamsw.V 2, 824. Interessant ist, daB diese
Deutung sogar auf das lateinische Wort aueulae
Rnekwirkung hatte, derart, daB man in ihm mteeus
= Feuchtigkeit als Grundbestand erkennen wollte
so Nigidius Figulus bei Serv. Aen. I 744. Isid'

a„ mvZ'i. r^,P' .
BV*"° "°l* umeu^ "> aui aen Z». Oktober: far das J 900 fiber weRiM

£ IfflaSr ffl^^^^J^~!*J^.-!»*- NamenTe/sSbSS^t- HI 298, 17. SchoL in Germ. Arat 186, 17.
205, 2. 7 Br. u. o. Mitunter wird auch statt der
Pluralfonn der KoUektivbegriff angewandt, m> von

f^1 -l X 6^21 Hy™ *"»«rena. Claudian. XV
498 ntmbosa Byat, vielleieht auch solum in den
mitesuchen Parajpegmeafragmenteii. A. Rehni
S.-Ber. Akai i Ww. BerL1 1904, 76«t Diel«-Behm ebd. 1 10 = 456 A Z. 6; in der apUerai Zeit

Autfassung hOchstens die Verschiedenheit des v
in vads{ nnd 5»iv zu betonen sein, sonst ware
gegen die Ableitung von veiv sprachlich kaum
etwas einzuwenden (kurz ist v in der altesten Zeit
lang gebraucht es bereits Enrip. Ion 1156). Zu
der Endung ad waren die tlbrigen adjektivischen
Formen mit partdzipialer Bedeutung heranznziehen,
s. L. Meyer VergL Grammatik der griech. und
latein. Sprache U 108f. Bartholomae a. 0.
§ 28 und § 17. Aber sacblieh halte ich die
Deutung aus folgenden Grunden fftr unrichtig'
das Sternbild war nach G. Hofmanns (tTber
die bei griech. und rem. Schriftst. erw&hnten
Auf- und Untergange, Programm Triest 1879,
28; s. o. Boll Bd.VI S. 2427ff.) Berechnungen
nm das J. 480 v. Chr. far die nOrdliche Breitevon
Atten unsichtbar vom 20. April bis 5. Juni. Sein
Fruhaufgang fallt auf den 5. Juni, der Spfttaufgang
auf den 29. Oktober; for das J. 900, fiber welches

gehen mflssen, venchiebt rieh dies urn wenige
Tage. Das Sternbild mfifite bei seinem Aufgang
also als VerkOnder einer Regenperiode in der
altesten Zeit betrachtet and danach benannt
worden sein. Hierfftr konnte nnr der Spataufgang
am Ende Oktober in Betracht kommen. Nun1st
aber die Gruppe sehon torlur von August an sehr
klar am StemenUmmel skshtbar, aufierdem ist es

2617 Hyaden

das Bestieben naiver Himmelsbeobachter, entwedcr
gewisse Figuren znsammenzuphantasieren aus der
Stellung der Sterne oder wirkliche Lebewesen in
jedem zu erkennen; aber dafi die Sterne gerade
Ende Oktober erst am Abendhimmel erstrahlen
und somit Bringer der Regenperiode sind, dazu
gehOrt eine wait subtilere Beobachtung, als wir
bei den einfachen griechischen Bauern voraussetzen
dfirfen. Es zwingt uns nichts, die Ableitung von
is abzustreiten und das Sternbild als Schweinchen 10 isoliert steht die Meinung von MaaBS Herm. XXV
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vielleieht haben auch, wie Hesych. .s. HvaotQoe
sagt, die Bakchantinnen nach dem Beinamen des
Gottes (Toe) H. geheiBen, so daB sie so viel wie
Sturm8teme oder die am Himmel dahinstttrmendeu
waren, identiseh mit den auf der Erde einher-

rasenden Mainaden. Diese bei den Griechen viel

erwahnte Ansicht (Schol. Pind. IDI 177 8vddes
ai Bdxxai, vgl. Tzetz. Lycophr. 143) wird noch
vertreten von Usener Gotternamen 46. Ganz

aufzufassen: der naive Mensch faBte die Stern
gruppe, wie so manche andeTe, als eiae Tier-

gruppe auf: die dichtbeieinander stehenden Sterne
gaben ihm die Vergleichung einer Muttereau, um
die sich die Ferkelchen gruppieren. Ich glaube
nicht an den Spott Ciceros, den Tiro (bei Gellius),

Plinius (XVHI 247) u. a. gedankenlos ubernehmen,
wonach die alten biederen Rflmer in naiver Volks-
etymologie H. mit sueulae iibersetzten, ich sehe

406, dafi es die Kurzform fur Hyakinthides sei

(vgl. Preller-Robert Griech. Mythol.* 249, 1).

AuBer den Worten R.-sueulae findet sich
bei den ROmern nocli der Name sidus Parilieium,
er wird nur von Plinius erwahnt n. h. XVLTI
247 und zwar ausdrucklich als volkstiimliche Be-
zeichnung hervorgehoben. Ob Plinius wirklich auf
eine altrOmische Benennung oder auf eine voniber-
gehende Modeform anspielt, laBt sich nicht ent-

vielmehr in sueulae die ursprunglich rOmische 20 scheiden, da eine anderweitige Erwahnung dieses
Bezeichnung. Denn zu der Zeit, da die Griechen
den Romern den Namen hatten bringen kOnnen,
ivuBten die Griechen selbst nicht, was das Wort
eigentlich bedeute, das geht zur Geniige aus den
phantastischen Deutungsversuchen des 5. Jhdts.

und dem Gebrauch des Namens in der sp&teren
Literatur hervor. Die Zusammenstellung von su-
eulae und H. ist nicht von den altrOmischen
Bauern aus geschehen, sondern ein Produkt der

Namens fehlt; die Zitate in den Germanicusscholien
(S. 205, 2 Br.) sind wortlich Plinins entnommen;
vgl. dazu L. Ideler Unters. ttber d. Urspr. u.

d. Bedeutung der Sternnamen 140.

Welche und wieviel Sterne in der Urzeit unter
dem Namen H. verstanden werdeu, laBt sich in-

folge der karglichen Belegstellen nicht mit Be-
stimmtheit feststellen. Daraus aber, daB sie von
Homer und von Hesiod zusammen mit den be-

spateren Gelehrten. Dieselbe Auffassung vertritt 30 nachbarten Pleiaden und Orion genannt werden,
Nitzsch ad Od. V 272. A. Gobel Lexilogus zu
Homer, Berlin 1880, 489. E. Bethe Griech. Stern-

bilder, Rh. Mus. LV 429; als lateinische tber-
setzung betrachten sie dagegen: A. Baumgartner
ZurGesch. u. Lit d. griech. Sternbilder, Basel 1904,
20. Thiele Antike Himmelsbilder 2. Bouche"-
LeclercqL'astrologiegrecquel84, 1. Zuerwahnen
ist noch die Deutung von Manilius astr. V 125,
der an sich die richtige Auffassung des Stembildes

laBt sich schliefien, dafi bereits in der Urzeit
dieselbe Gruppe im Kopf des Stieres, wie auch
heute, gemeint war. Obschon mit blofiem Auge
sechs bis sieben Sterne deutlich zu erkennen
sind, schwanken die Angaben ttber die Zahl der
Sterne bedeutend. So soil Thales nur zwei Sterne
darunter verstanden haben (Schol. in Arat. 172
p. 369 M. Diels Vorsokr. 11 12», 487, 18), und
zwar einen fiooewv und einen votiov, vennutlich

als Schweinchen vertritt, sie aber daraus erklart, 40 wohl die beiden Sterne, die als Horner des Stieres
dafi sie die Schweineherden ttber die Felder treiben
und den treuen Schweinehirten des Odysseus her-

vorbrachten, ferner die von Preller Griech. Myth.*
468, der den Namen daraus erklart, dafi ,das
Schwein die Pffltzen liebt und ein Tier der strotzen-

den Frucbtbarkeit, daher das Symbol der Acker-
gOttin isf.

Neben diesen Abieitungen wird in der Era-
tosthenes-Epitome (p. 110R.) der Name aus dem

gedeutet werden. Euripides (Schol. in Arat. 16
frg. 780 N. Hesych. s. ievyog rgvidgdevov) zahlt
vennutlich dem Mythos zulieb, den er mit den
H. verbindet, drei, cbenso die Naxier in ihrem
Dionysosmythus (Diod. V 52, Iff.), Achaios vier
(Schol. in Arat. ebd.; frg. 46 N.), Ps.-Hesiod und
Musaios fiinf (Tzetz. ad Hes. opp. 382 = i'rg. 14
p. 150 Rz. Schol. in Arat 254 p. 386M u. 172
p. 369 M. Serv. Georg. 1 138. Hyg. astr. II 21

Buchstaben Y erklart, dem die Stellung der Sterne 50 p. 63 B. u. Ill 20. Schol. in Germ. Arat. p. 76 Br.),
gleiche; dieselbe Erklarung findet sich Schol. in

Arat v. 172 S. 369 M. Hyg. fab. 192 S. 145 Schm.,
sie wird verteidigt noch von Buttmann Abh.
Akad. Berl. 1826 philos. Kl. 20. Die Idee ist

falsch, da lang vor der griechischen Buchstaben-
schrift das Sternbild seinen Namen hatte; man
vergleiche damit die Deutung des Stembildes als

A oder als arabischeg g > bei Schiaparelli Die
Astron. im alten Testament, fibers. vonLudtke

Hellanikos, Pherekydes, Hippias und Ptolemaios
sieben (Erat. ep. p. 110R. Schol. in IL XVLH486.
Hyg. a. 0. Schol. in Arat. a. 0. Ptolem. synt. math.
VII c. 4 p. 86 Heib. FHG 1 84 = Pherec. frg. 46).

In der astronomischen Literatur spielen sie

keine wesentliche Rolle, da sie als Kopf des Stieres
nach der Aufnahme dieses Stembildes in der griechi-

schen Sphara in der Hauptsache nur zur Fixierung
desselben dienen, als Bruchteil des Tierkreisbildes

1904, 54f. Ak letzte Deutung ist die Zusammen- 60 aber von diesem selbst in den Hintergrund gc-
stellnng des Wortes mit mythjschen Personen wie a—- ' '— - -— •

B ^

Nymphen, die mit dem Gotte Hyes in irgend
einer Beziehung gtehen, mit Schwestern oder
T&chter einer Hya oder eines Hyas zu nennen.
Es ist diese Manie von Pherekydes veranlaBt
warden, der das Sternbild der EL infolge der Ahn-
liehkeit des Wortes mit Hyas in Zosammenhang
braehte and sie als Ammen dieses Gottes erklarte;

drangt werden. (Cber ihre Stellung im Bild des
Stieres: Erat. cat rell. p. 112R. Ptolem. math,
synt VH c. 4 p. 86 Heib.). Das Bild besteht
aus einem Stern enter und funf zw&iter Grfifie. Der
Stern erster GrOBe hat bei Ptolemaios den Namen
Aaflxa&lat. Den Namen hat Ptolemaios wohl
agyptischen Anschauungen entlehnt, denen die
Sterne als .Lampen' gelauflg waren, s. Boll
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mit sie nicht weiter unter der Wut der Gflttin zn zu den vyipdXia leg& gehOrte (frg. 81. Schol. Soph.
leiden haben (Schol. Germ. Arat. S. 75 u. 186 B.). Oed. Col. 99). Ebensowenig wissen wir von der

Apollodor (bibl. Ill 28) and Ovid (met. TJJ 814) Darstellung durch Myrtilos, der die H. die fiinf

verlegen die ganze Erzahlung nach dem asiatischen Tflcbter des Kadmos nennt. Erwahnt werden diese

Nysa. Nachihrem Berichte wnrde das nengeborene UmformungenderH.-SageSchol.Arat.172p.370M.
Kind zuerst der Ino flbergeben, sie wird aber von Hesych. s. £svyos rgindg&srov. Serv. Aen. I 744.

Hera mit Wahnsinn bestraft, ebenBO ihr Gemahl Germ. Arat. 178 u. die Schol. dazu p. 136, 16. 76,

Athamas, Zens rettet sein Kind aus dieser gefahr- 3. Br. Zur ErechtheustragOdie und der Rolle der

vollen Umgebnng durch Verwandlung in ein Bock- H. E. M u e 1 1 e r De Graecorum deorum partibus

lein, und Hermes bringt den Knaben den nysaischen 10 tragicis = Beligionsg. Vers. n. Vorarb. VIII 3, 96ff.

Nymphen. An sich wird aber die Sage nach der Die zu H. verwandelten Erechtheustochter will

Fassung des Pherekydes in den genannten Quellen C. Robert auf einer attischen Vase wiederer-

den Hauptzligen nach gleich wiedeTgegeben, nur kennen, auf der nach seiner Deutung die IJionysos-

die Einzelnamen und Zahlen schwanken. Die geburtdargestelltist:Archaolog.Marchen = Philol.

Eratosthenes-Epitome nennt Ambrosia, Eudora Tjnters. X 186ff. Ganz vereinzelt steht die Kom-
und Phaisyle, Diodor Philia, Koronis und Kleide, bination des Sternbildes mit dem Zeusammen-
Hygin (fab. 182) Eidothea, Althaea und Adraste. mythus, den Hyg. fab. 182 (p. 137 B) iiberliefert.

Sie werden von ihm am Anfang der Fabel aus- Danach waren die H. ursprunglich sechs Naiaden
driicklich in dieser Dreizahl als Naiaden pder do- mit den Namen Cisseis, Nysa, Erato, Eriphia,
donische Nymphen hervorgehoben, unten erwahnt 20 Bromie, Polyhymno, nach anderen nur fftnfNaiaden
er dann sechs nysaische Ammen des Bakchos, nam- mit wieder anderen Namen, namlich Arsinoe, Am-
lich Cisseis, Nysa, Erato, Eriphia, Bromie, Poly- brosia, Bromie, Cisseis, Coronis. Auf die Bitte
hymno ; sieben nannte Pherekydes, doch uberliefert des Zeus werden sie auf Erden von Medea verjttngt

das Iliasscholion nur sechs Namen (Pbaio fehlt)

:

und spater verstirnt.

Ambrosia, Koronis, Eudora, Dione, Aisyle, Polyio; Neben der Idee, daS die Sterne ursprunglich
Hyg. astr. II 21 Ambrosia , Eudora , Phaisyle, Pflegerinnen eines Gottes Hyas waren , lag der
Koronis, Polyxo, Phaeo, Dione. Stellen wir sie Gedanke nahe, sie als Schwestern oder Tochter
zu den obengenannten fiinf des Ps.-Hesiod, so losen eines Hyas oder einer Hya zu deuten. Eine solche
sich als gebrauchlichsteNamen der Dionysosammen Ursprungssage holte Musaios aus dem Atlantiden-
Eudora, Koronis, Kleis, Phaisyle, Phaio ab. Naheres 30 kreise heraus. Aithra — nach anderen Hya oder
bei Heydemann Satyr- und Bakchennamen 39ff. Pleione — gebar dem Okeanos 12 oder 15 Tochter
Rose her Sieben- und Neunzahl im Kultus und und einen Sohn Hyas. Dieser wird auf derJagd von
Mythus der Griechen = Abh. d. K. sachs. Ges. d. einem Lowen (oder Eber oder Schlange) getfitet,

W. LITJ (1906) 35 und in den Artikeln iiber die und die Trauer der Schwestern um den Toten ist so
einzelnen Namen. erschutternd, dafi Zeus sie darob an den Himmel

Ebenfalls aus dem Dionysosmythus schapfte versetzt. Fflnf Schwestern hieBen H., weil sie

Nonnus seine Darstellung des H.-Mythus. Nach ihren Bruder besonders innig Heb hatten, und
ihm waren die H. ursprunglich Naiaden und zwar sie kamen als gesonderte Gruppe an den Himmel,
die Tochter des Lamus (Dionys. IX 28. XIV 146. wahrend die anderen alle zusammen verstirnt
XLVHI 678). Jedenfalls entnahm er seine Er- 40 wurden und, weil sie der Zahl nach mehr waren,
zahlung bOotischen Lokalsagen; Lamus ist ein Pleiadenbenanntwurden(Eratosth.ep.XTVp.llOR.
FluB Bootiens im Gebiete der altbootischen Hyan- Hvg. astr. II 21 p. 62B.; fab. 192 (p. 145 Schm.).
ten (Pans. IX 31, 7, anders Creuzer Symb. IV Schol. Arat. 172 p. 369M u. 254 p. 386 M. Serv.

200, der in ihm den LastrygonenkOnig der Odyssee Georg. I 138. Schol. Germ. Arat. p. 75, 10 B.).

sieht). In der Ausgestaltung der Sage weicht Als Eigennamen bleiben die ublichen, die wir als

Nonnus von der ublichen Schilderung wesentlich Dionysosnamen auch flnden. Die Absicht , die
ab. Nach ihm bewachen die H. mit ihren Sohnen beiden Sternbilder Pleiaden und H. unter einen
den jungen Dionysos, Hera schlafert aber die Sagenkreis zu bringen, veranlaBte, daB nicht ein-
Sohne durch Zanbermittel ein, verwandelt sie in heitlich ein und dieselbe Form weiterging, sondem
Kentauren und macht die H. wahnsinnig; Hermes 50 man griff einzelne Teile aus dem einen und dem
nimmt den Rasenden den Knaben weg und bringt andern Gebiet heraus und verschmolz dieselben.
ihn der Ino (XIV 145ff., vgl. R. Kohler Cber die So werden als Eltern dieser Sternnymphen ge-
Dionysiaca des Nonnus von Panopolis, Halle 1853). nannt: Atlas und Pleione (Ovid. fast. V 171. Hyg.

Eine andere Gestaltung, die aber in der Lite- a. 0.; die von Weizsackerbei Roscher I 2,
ratur wenig Anklang fand, gab Euripides dem 2753 angegebenen Zitate von Tzetz. Lvcophr. 149.
H.-Mythus. Er brachte das Sternbild mit der Athen. XI 12 p. 490 d. Schol. Apoll. Rhod. Ill 225
Erechtheussage zusammen und nannte die H. die beziehen sich auf Pleione als Mutter der Pleiaden,
drei Tochter des Erechtheus; wahrscheinlich hat haben aber mit den H. nichts zu tun), Atlas und
er in der ErechtheustragOdie eine Verherrlichung Aithera s. Aithra (Timaios Schol. Horn. H. XVTII
des Opfertodes der drei Jungfrauen gegeben und 60 486), Okeanos und Hya (Schol. Germ. Arat. p. 75,
am Schlusse ihre Verstirnung verktodigen lassen. 10. 136, 12 Br.), Hyas nnd Boiotia (Alexander bei
Wie er die Legende dargestellt liat, laBt sich Hyg. a. O.). Die ganze H.-Sage wird von den
nicht feststellen, da nahere Angaben neben den Pleiaden erzahlt im Schol. Germ. Arat. p. 149,
oben genannten Belegen vollig fehlen. Jedenfalls 3 Br..

waren sie mit Dionysos irgendwie in Zusammen- Eine Sonderstellung nimmt Claudian ein , er
hang gebracht. denn Philochoros berichtet, daB liBt — vielleicht nach dem Vorbild eines Ale-
ihnen und Dionysos in Athen gemeinsam geopfert xandrincrs — Aie Heliaden, die ihren Bruder
wnrde; das Opfer wyd besonders betont, da es Phaethon beweinen, als H. an den Himmel versetzt
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Mulde Achilla dargestellt sein (II. xvm 486fT
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nr. 10) bildet mit Marsyas and OlympoB zu-sammen jene Trias mythiscber Musikergestalten,^LT^^fe011* des AnlossVieles inGnechenbind knftpft. Die Sage machte ihn zum
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9ft ir "P™6* (Anst<*- W Athen. XIV 624 b
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position emer Eeihe von vofiot (MVtQ6g, Aiovv-
oov, JJavog ennvrfldioe marm. Par. 10). SeinLeben wird in die Zeit des Erichthonios vonAthen gesetzt (marm. Par. a. a. 0.). Auf dem Mo-
saik des Monnus (Ant. Denkm. des deutechen
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- neben Euterpe
30 und unter der Namensfonn 'Ayvt; (vgl. Stude^mund Arch. Jahrb. V 1890, 3).

l

°[Abert.]

NachtrSge und Berichtigungen.

Zum eiebenten Bande.

S. 2368 zu Art. Harmachis:

Der liier Z. 54 auf Grand der Lesung Spiegel-
bergs des dem. Pap. Cairo 31241 (Catal. gen.
des antiq. egypt. du musee du Caire. Die de-

motisch. Denkmiiler II p. 316) genannte oberagyp-
tische Gegenkonig Hr. . . . (Spiegelberg dachte
an den Namen Hri) aus der Zeit des fiinften

Ptolemaers ist fallen zu lassen, da ihn Spiegel-
berg nach einer frenndlichen privaten Mitteilung
auf Grund neuer demotischer Urkunden aus der
Zeit des H. jetzt mit H. {Br-m-'ht) gleichsetzt.

Durch den oben genannten Pap. Cairo wird uns
nunmehr fur H. sogar eine Regierungsdauer von
mindestens zehn Jahren bezeugt. Es sind uns
mithin vorlaufig nur zwei oberagyptische Gegen-
konige aus der grofien Aufstandszeit bekannt. Da
jedoch ftSr sie eine Regierangszeit von zusammen
mindestens 24 Jahren belegt ist, wahrend der
grofie Aufstand bis zur vollstandigen Bezwingung
Oberagyptens nur 22 Jahre gedauert hat, bleibt
der fur die Beurteilung dieser Herrscher wichtige
Schlufi bestehen, da6 jedenfalls einige Zeit zwei
Kfinige zugleich in Obcragypten die Saehe der
Aufstandischen geftihrt haben. [Walter Otto.]

Zti S. 1198 Art. Hesiodos ist nachzutragen

:

Die Frage, ob der Dichter der Erga auch die

Theogonie schuf, ist neuerdings von Aly Rh.
Mus. LXATII 22ff. .Hesiodos von Askra und der
Verfasser der Theogonie- in negativem Sinne
beantwortet worden. insofern der ,Kern der Theo-
gonie' und die Erga nicht blofi in der poeti-
schen Technik, sondern auch hinsichtlich der Bei-

10 mengungen aus anderen Dialekten (vgl. hierflber

o. Bd. VIII R 1186f. und 1199) Verschieden-
heiten aufweisen.

Zu S. 1232, 64

:

Ein wertvolles neues Bruchstuck des Kata-
loges und zwar aus der Atalante-Ehoic ist unter
den von der Societa Italiana erworbenen agypti-
schen Papyri zutage gekommen, das Vitelli im
2. Band der Papiri greci e latini dieser Gesell-

20schaft (PSI), Florenz 1913, unter nr. 130 ver-
Offentlieht; in der 3. Auflage der ed. minor des
Hesiod von Rzaeh (1913) ist es in den Addenda
als frg. 21 b beigefugt. Der in Oxyrhynchos auf-
gefundene Papyrus (aus dem 2.-3. Jhdt.) umfafit
Reste von 48 Versen, die sich auf den Wettlauf
der Atalante mit Hippomenes beziehen und inte-
ressante Details enthalten.

Zum ftlnfzehnten Halbbande. 30

S. 550, 42 ist einzuschieben

:

Ad Herculem castrn nach Itin. Ant. p. 266
zwischen Cirpi (bei Bogdany) und Salva (bei Gran)
in Pannonien an der Donau. Vgl. Not. dign. occ.

XXXm 11 = 32 equites Dalmatae, ad Hercu-
lem. 46: Atadlia Hereulensia , ad Herculem.
Kiepert FOA XVH. [Vulic.]

40
S. 919 Z. 29ff. zu Art. Herodes von Askalon

Nr. 7:

Die Vermutung, da8 Josephus fur die idu-
maische Abkunft Herodes' I. das Werk des Pto-
lemaios von Askalon benutzt hat, ist nicht auf-
recht zu erhalten, da fur ant. Iud. XIV 9 der
3og. judische Anonymus als Quelle anzunehmen
ist, s. den Art. Herodep I. Nr. 14 Suppl.-Heft
II S. 13"; es erscheint allerdings nicht ausge-
schlossen, daB dieser seinerseits ftir die Abstam- 50
mungsfrage den Ptoleinaios verwertet hat (s. a. a.

G. S. 14). Ffir die Entscheidung der Frage nach
der Herkunft der Herodeer ist es aber jedenfalls
von Redeutung, dafi augenscheinlich auch ge-
rade der Askalonite Ptolemaios nicht fur die Her-
kunft aus Askalon , «ondern fur die idumaische
Abstammung eingetreten ist. [Walter Otto.]

Paoljr-Wiasowa-KroH VIII

Zu S. 1233,28:

Ein anderes gleichfalls aus Oxyrhynchos stam-
mendes Bruchstuck (2.-3. Jhdt.), welches in der
erwahnten Publikation der Societa Italiana von
Medea Norsa unter nr. 131 verOffcntlicht wird
(bei Rzach ed. min.3 fragm. dub. 245b, in den
Addenda), ist nicht mit Sicherheit unter die Reste
.hesiodischer' Dichtungen einzureihen. Es betrifft

Alkmene-Elektryone : u. a. wird erwahnt, wie die
Sohne des Elektryon (vgl. [Apollod.] II 52 W.)
von den Taphiern getotet wurden (s. Argum. der
Aspis B—E).

Zu S. 1235,34:

Nach Martini-Bassi Catal. codd. gr. bibl.

Ambros. II 733 (Cod. 655 = P 270 sup.) wurden
die Erga bereits etwa gegen 1482 zu Mailand
zum erstenmal gedruckt. [Rzach.]

Zu S. 1310 Z. 40ff. zu Art. Herotimos:

Da ich von diesem Artikel, ebenso wie von
verschiedenen anderen , wegen der notwendig ge-
wordenen Beschlcunigung des Druckes keine Re-
vision erhalten konnte, so ist einmal llilschlich

statt der in diesem Falle allein richtigen Form
Herotimus die grazisierte Herotimos eingesetzt
worden. Ferner ist abgesehen von geringfagigeren
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2627 Nachtrage

Druckfehlern auf S. 1312, 16 nicht /VVinckler
Altorient. Forschung. II 3' gebessert und
auf S. 1311, 22 nach ,geftihrt' die Einftigung des
Passus ausgelassen worden: (die ptolemaische
Geschichte wird von 80 v. Chr. an fortge-
setzt.). [Walter Otto.]

Nachtrage 2628

Zum sechzehnten Halbbande.
Zu Art. Himeros Nr. 5 o. S. 1638 Z. 66ff.:

Die Ausfuhrnngen fiber die eventuelle Be-
ziehung der Angaben in Diodor. XXXIV 19 auf
H. sind dahin zu andern, dafl das von Diodor
erwahnte Zusammentreffcn des H. mit den Be-
wohnern von Seleukeia in die Zeit vor seinem
VizekOnigtum zu setzen ist (wahrenddesselben
liefie es sich nur schwierig einordnen.).

S. 1639 Z. 37:

Es fehlt die Belegstelle: Trog. Prol. XLII.
[Walter Otto.]

S. 1913 39 ist einzuschieben

:

Hippo Regius, Stadt der numidischen Kuste,
IV2—2 km vom heutigen Bone, in vorrOmischer
Zeit lange im Besitz der numidischen Konige.
woher der Beinanie wohl mit Eeclit erklart wird
(vgl. Sil. Ital. Ill 259: antiquis dileetus rejfibus),
vermutlich phonizischer Griindung, wenn auch
Sallust. lug. 19, 1 sich wohl auf H. Diarrhy-
tus bezieht. Zweifelhaft ist die von Miiller
Numism. de FAfrique III 53. IV 66 vorgeschlagene
Beziehung von Miinzen mit der phonizischen Le-
gende APUN auf H. R., und ebenso bedenklich
die Identifizierung mit APA, das auf Miinzen
von Sidon aus dem 2. Jhdt. r. Chr. als Tochter-
atadt dieser phonizischen Metropole genannt ist

(Movers Phonizier II 2, 134. G. P. Hill Greek
coins in the Brit. Mus., Phoenicia p. CVI). tJbrigens
erhielt das PhCnizische sich in der Umgegend
von H. R. bis auf die Zeit Augustins (epist. 209;
vgl. Fussalense castellum o. Bd. VII S. 406).
In der Geschichte erwahnt wird H. R. zuerst im
J. 205 v. Chr., wo die romische Flotte unter
Laelius dort gelandet sein soil (Liv. XXIX 3, 7).
was aber kaum richtig sein kann (Meltzer
Geschichte der Karthager II 489 denkt an H.
Diarrhytus, Zieliriski Die letzten Jahre des 2.

punischen Kriegs 6. 11 an ein andcres sonst
unbekanntes H.). Dagegen durfte dieses H. es
sein, in dessen Nahe, nach Cirta zu, um dieselbe
Zeit zwischen Masinisaa und Syphax gekampft
wurde (Liv. XXIX 32, 14). Bei H. R. fand im
J. 46 v. Chr. auf der Flucht von Thapsus der
pompeianische Oberfeldherr Metellus Scipio mit
einigen seiner Getreuen den Tod (Bell. Afr. 96).
Augustus scheint die Stadt in ein rOmisches
Municipium verwandelt zu haben (Dessau 5976»).

dann scheint sie Kolonie geworden zu sein (It.

Ant. 20, 3; Augustinus civ. dei. XXII 8, 11, wo,
wenn Diarrhytus gemeint ware, der Beiname nicht
fehlen kcnnte). Die Regierung hielt dort eine
kleine Besatzung (CIL VIII 5230. 17402 ein Sol-
dat der eohors XIIII urbana; in der Spiitzeit
stand dort ein besonderer numerus Hipp Ren
CIL VIII 5229). BloBe Erwahnungen beiStrab
XVn 832. Mela I 33. Plin n. h. V 22 VI 212'

Ptol. IV 3, 2 p. 615 Miiller u. a. Gegen Ende
10 des 4. Jhdts. gewann H. R. Ruf dadurch. daB

Augustinus aus Thagaste, kuTz vorher noch
stadtischer Lehrer der Beredsamkeit in Mailand
und dort von Ambrosius fiir den Katholizismus
gewonnen, zunachst (etwa 391) als Presbytei
(Possidius vit. Augustin. 4, vgl. Augustin. retract.
1 14ff.), seit dem J. 395 (Prosper z. J.) als Bischof
dort lebte und dort seine zahlreichen Schriften
verfaBte. Schon 393 wurde dort ein afrikanischea
Plenarkonzil abgehalten (Man si III 731, vgl

20 830 = Migne P. L. LXVII 193), dem Augustinus,
noch Presbyter, einen Vortrag de fide et symboh
hielt, vgl. retract 1 17). Zahlreiche Erwahnungen
in den Schriften des Bischofs; bemerkenswert u. a.
ep. 125. 126, wonach die Bewohner von H.. unter
Konnivenz Augustins, einen reichen Premden als
Presbyter gewaltsam festzuhalten suchten ; de civ.
dei XXn 8, eine stattliche Zabl von Augustinus
verbflrgter Wundergeschichten.

Im J. 430 wurde H. R. von den Kaiserlichen
SO unter dem Comes Bonifatius gegen die Vandalen

verteidigt und erst nach einem Widerstand yon
14 Monaten aufgegeben (Possidius vit Aug. c. 28;
vgl. Victor Vit. 1 10. Prokop. Vand. 1 8, 31) — im
dritten Monat der Belagerung (28. Aug.) war Augu-
stinus gestorben (Possidius c. 29, vgl. Prosper z.
J. 430). Die Stadt scheint dann einige Jahre, bis
zur Einnahme Karthagos, Hauptstadt der Van-
dalen gewesen zu sein iNachtrage zu Prosper bei
Mommsen Chron. min. I 479, vgl. Ill 458).

40 Im J. 536 wurde sie anseheinend oline Schwierig-
keit von Belisara Truppen besetrt, Prokop. Vand.
II 4, 26). Die nicht zahlreichen und wenig er-
giebigen lateinischen Inschriften der CIL VHI
p. 516. Suppl. p. 1650. Cber die an Ort und Stelle
erhaltenen uberreste des Altertums jetzt besonders
G s e 1 1 im Text zum Atlas archeologique de 1'Alge-
rie BL 9 (Fasc. 3, 1904) S. 5ff.; daneben noch
De Pachtere Nouvelles fouilles d'ffippone, M61.
de l'Ecole fran9. de Rome XXXI 1911, 32lff.

50 [Dessau.]

S. 2127 Z. 26: statt Instit. V 5. 7 vielmehr Cod.
lust. V 5, 7.

Z. 42: statt 188 vielmehr 108.

Z. 52: statt V 5, 27 vielmehr V 5, 7, 2.

S. 2464, 46 ist einzuschieben:

Herreiwi, eingenommen durch L. Anicius
COGallus 167 v. Chr., s. W. M. Leake Travels in

North. Greece IV 81 and den Art. Passaron.
[Btoehner.j


