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Verxeiehiiigs der Mitarbeiter

von Band I—XXXVIII und ihrer Beiträge von Band XXX an. .

flirr J. L. Äebl in lixern
» H. L. Abrens in Hannom t (XXXV, 578. 681)
9 E. Alberti in Kiel

» Q. Aadresen in Berlin (XXX, 606)
> B. Aitoi in VtimlNinr
» 0. Apelt in Weimar fXXXV, 164)

> J. Asbach in Bonn (XXXV, 174. XXXVi, 88. XXXVU, 295)
> J. iscbbacb in Wien
>LG.H. Aabert m ChrisUania (XXXYi, 178)

» Th. AlfMt in Bona (XXXY, 880., 484)
> C Bädbam in Sydney
» L· Baehrens in Groningen rxxx, 'm. 4 na. 477. G27. xxxi, 89.

144. 254. aOd. G02. 630. 638. XXXIi, 211. 323. 328. XXXIII,
313)

> C. Baenmker in BretU«, 64)
> F. Bamberger in BranaMmalg f
» Barth in Berlin f

» Th. Barthold in Altona (XXXI, 818)
» J. Bartsch ui Städe
> A. BanmstarlL in Freibarg i. Br. f
» J. Bannaok io Leipxlg (XXXVII, 472. XXXVm, m)
» F. Beclier in Ilfeld iXXXVII, 576)

>. e. Becker in Bonn (XXX VIT, 642)
> J. Becker in Frankfurt a. M.
» W.A. Be^er in Leipzig t
» J. BeM in Horn (XXXII, 827. XXXIY, 117)
» F. Bender in Blldingii
» 0 Benndorf in Wien
. Th ßergk in Bonn t (XXXIV, 29o. , 244. XXXVI, 87.

XXXVII, 50. 298. 3öö. XXXViii, Ö2G)
> J. Bmsys in Bonn t (!, 188. 282. XXXIV, 615)
9 0 Bernhardt in Lemgo

A. Biese Kiel (XXXVI, 822. XXXVIII, 684)
> J. P. Binsfeld in Koblenz
» TL Blrt in Marborg (XXXIi, 386. XXXIII, 625. XXXIV, 1. 509.

XXXYHI 197)

• I. BlaSS in kiel (XXX, 481. XXXII, 450., 493. XXXIV.
160. 214. XKXV, 74 287. XXZVI, 004. XXXVII, 151.

XXXVIII 612)

» B. Blaan in Berlin (.XXX, 458. XXXI, 183)
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VI YerzeichniBS

Herr H. Blümner in Zttricli (XXXH. 118. 591. XXXIV, 166)

1. Bonnet in Hontpelller (XXXII, 578. XXXIV, 487)

Im BorUBttl in LtMk (XXXIU, 60(Q

F. BotlM in Leipzig t

R. Boüterwek in Treptow . 4. B.

W. Brambach in Karlsraho

H. Bruides in Leipiig

I. Bmdlt in BeruB t
8. Brandt in Heidelberg (XXXIU, 680. XXXIV, 576. XXXVI,

630. XXXVUI, 608)

E. Brann in Rom t
W. Brann in WeMl(, 68)

L. BreitenbacB in Imbarg
F. P. Brenar in Strassbnrg

0. Bragman in Leipzig (XXXII, 485)

H. Brnnn in Hünchen
H. Buchholtz in Berlin (XXXII, 114. XXXIU, 609)

P. Bneoheler in Bonn (XXX, 38. 488. XXXII. 812. 8W. 488.

478. 479. 640. XXXIII, 1. 271. 809. 489. 492. 640. XXXIV,
841. 623. 639. XXXV, 35. 69. 93. 279. 390. 495. 627. 681.

XXXVI, 235. 329. 463. 478. 620. XXXVII, 53. 226. 294. 321.

516. 643. XXXVIII, 182. 474. 476. 479. 507. 637. 64(^

H. Bttormann m Beiiin (XXXII, 353)

0. BmUa in MiohOB t
6. BasoU in Hol (XXXVU, 818. 687. XXXYIU, 160. 807. 809.

627. 629)

I. Bywater in Oxford (XXXVIl, 633)

J. Qhut in larbnrg^
P. Ouor in BorUl (XXXVI, 181. XXXVUI, 470)

W. Christ in Hflnchen (XXXIU, 610. XXXVI, 86)

J Classen in Hamburg
W. Clemm in Glessen t(, 462. XXXUI, 318. b08)

D. Comparetti in Floreni

J. ConlngtoB in Oxford t
P. Corssen in Jever (XXXVI, 506)

W. CrecelioB in Elberfeld (XXX, 470. XXXII, 632)

0. Cruslos in Leipzig (XXXVU, 808. XXXVUI, 307)

J. G. Cono in Grandens
C. CorUu in LftbOOk (XXXI, 283)

Oirttii in Borlii

G. Gnrtins in Leipzig

A. Daub in Freiburg i. B. t (XXXV, 56)

H. Dechent in Frankfurt a. M. (XXXV, 39)

W. Reecke in Strassbiin (XXXVI, 576. XXXVU, 373)

Bottor in Bndoi (XXXVU, 814)

H. Rembiirg in Berlin

D. Retlefsen in Glflckstadt ^ ^ ^^^, .,
Biels in Berlin (XXX, 136. 172. 471. XXXI, 1. XXXU, 481.

XXXIV, 487. XXXVI, 343)

A. BiotUGh in Bou t
E. Dilthey in OSttiBgen
W. Dittenberger in Halle (XXXVI, 146. 468)

H. Dittrich-Fabricius in Oroidol
6. Rronke in Bonn t

DroysoB in BerUn (XXX, 68. 381. 469)

I. 0. Brofioi in BerUn
P. Ddbner in Paris t

BBntiOr in lila ßUUUU, 688. XXXIV, 246)
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der Mitarbeiter. vu

iMrr f. Ml in HMberr (XXXVI, 127. 682)
9 L Dnocker in Kauel (XXXI, 440. XXXVi, 152)
» I. Dzi&Uko in Breslan (XXX, 141. XXXL 284. 870. XXXIIL

94. XXXV, 305. XXXVII, 261)
*

• . 7on Eckenbreeber in Berlin

> P. Egenolff in lannbelm (XXXY, 98. 564. XXXVI, 490)
> 0. IgU in Zttrlch

» i. Emperios in BrtmAVilg f
» 6. Engel in Berlin

> R. Enp^elmann in Berlla
» R. £Qger m fosen t
> A. büMT in Wlnftm (XXX, 686)
» F. Eyssenliirdl in Haoibarg

W. Fieliti in Stralsund fXXXI, 804)
» C. G. Firnbaber in Wiesbaden
• W. liscber in OUweiler
> Vliik in TiMigWi OCCm, 688. XXXIT, 640. XXXY, 191.

XXXVI, 316. 624., 464)
» . Fleckeisen in Dresden
> A. Foerster in Kiel (XXX. 284. 316. 331. 466. XXXII, 86. XXXY,

471. XXXVII, 480. 488. 485. XXXVlil, 421. 467. 633)
» Wend. Foerster in Bonn (XXXm, 391. 689)
> WUb. Foerster in DnifbUf (XSUV, 887. XXXVI, 16)
» i. W. Franke in Lingen
» J. Franx in Berlin f
» J. Frei in Zftricb

> J. Frendenberg in Bonn f
> J. Frradnfha! in· (XXXV, 408. 689)
> ¥. Freund in Breslai
9 J. Frey in Hflnster
» C. Frlck in Höxter (XXX, 278. XXXI, 144)

> B. Friederiob m HannoYer (XXXVUI, 471)

9 L. FModUad8r in Uilgsberg
> H. Fritzscbe in lüfiüg f
» W. FrOhner in Paris

» J. Froltxbefm in Strassborg (XXXII, MO)
> K. Fnbr in Elberfeld (XXXI il, 309. 325. 56&. XXXVII, 299. 468)
> L Fnnok in Uel (XXXIII, 615)
9 R. Gaedecbens in Jena
» C. GaUand in Strassbnig (XXXVII, 26)
9 J Geel in Leiden t
9 H. Geizer in Jena (XXX, 280., 259. XXXV, 514)
9 E. Gerhard in Berlin t
> L Gerlaeh in PtrehlB
» W. Gilbert in Dresden
9 J. GUdemeister in Bonn
> B. GIseke in Schwerin
9 G. E. Gläser in Breslau t
9 F. ttoodoier in Btnisbarg (XXXIII, 166. 816. XXXIV, 140.

XXXV, 481)
9 R. Gloei in BerUn (XXXVXi, 186)
» E. GObel in Fnlda
> fl. GöU in SchleU
9 I.W. MtUteg in Im t
» 6. GoetK in Jena (XXX, 162. XXXI, 341. 477. 686. XXXIIL 146.

XXXiV, 52. 496. 603. XXXV, 481. XXXVII, 141)
9 Tb. Gomperz in Wien (XXXII, 475. XXXIV, 154)
> 0. Goram in Danxig
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vm Yerzeichniss

Herr D erObe in Goldberg i. Scbl.

> B. %nm in Tilsit

> R. Örosser in Wittstock
» . F. Grotefend in Hannover t
9 F. Gnstafsson in Helsingfors (XXXIII, 480)
> A. von GnUcbmld in Tttbingen (XXXI, 632. XXXVII, 548)
9 F. HatM in lliSlil t
» H. Hagen in Bern(, 159. XXXIY, 501. XXXY, 669)
> K. Halm in Htncben t (, 584)
> F. Hanow in ZfiUicbaa
» R. Hanow m ZtUUcban t
> F. HUSMI in etrmbttrg (XXXVn» 253. XXXVIII, 2^3)
> K. Hartfelder in Karlsmhe (XXXTI, 227)
9 J. Hasenmtiller in Trier t
» H. Haupt in Würzburg (XXXIV, 377. 607)
> H. Haupt in Berlin t
> F. Hautbai in Frtnkenbausen f
> F. Heerdegen in Erlangen (XXXVIII, 120. 245)
> F. Heidenbatn in Marienwertfer (XXXI, 849)
> F. Helmsoeth in Bonn t
. W. flelblg in Rom (XXXIV, 464)
» H. J. Heller in Berlin

> 0. Hense in Freibvg 1. Br. (XXXI, 582., 488)
> W. Henzen in Rom (XXXIII, 488)
» R Hercher in Berlin t
» K. F. Hermann in Göttingen t
• M. Hertz in Breslau (XXXUI, 635)
• W. Hertsberg in Bnima t
> van Herwtrden in ütfedit (XXXY, 456. 529. XXXYU, 241)
> E. Herzog in Tübingen
« F. Hettner in Trier (XXXVI, 435)

» H. Heydemann in Halle (XXXVI, 4f)5. (>17. XXXVllI. 31 1)

> B. Heydeiretch in Ff«lberg 1. S. (XXXI, 680., 184. 140.

XXXIII, 479)

> B. Hiller in Halle (XXX, 68. XXXI, 76. XXXiil, 618. XXXVI,
312. XXXVII, 567)

> H. Hirzel in Leipzig f
• F. Hitzig in Heidelberg t
> I. J- Hlhier in Hains
9 W. Hoerscbelmann in B«fpgt (XXXV, 878. XXXVI, 260. 464)
» A. Holm in Palermo
9 l. Holzapfel in Leipzig XXXVH, 44K XXXVIII, 631)
9 K. Hopf in Königsberg t
9 B. Hihiw in Berlin
> A. Bug in Zttricb (XXXII, 629)
9 Tb Bug in Zttricb

9 F. Hultsch in Dresden
9 B. fluschke in Breslau
> W. Ibne in Hefdtlberg
9 Islcr in Hamburg (XXXII, 312)
9 K. Jacoby in Danzlg (XXX, 666)
» 0. Jahn in Bonn t
» L. F. Janssen in Leiden t
9 l Jeep in Kfloigsberg (XXX, 1. XXXYI, 851. XXXVll, 425)
9 C Jessen in Berlin
9 c John in Stuttgart (XXXI, 401)
» H. Jordan in Königsberg
> B. Jnngblttt in HaUe (XXXVIII, 394)

I
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der Mitarbeiter.

ierr £. Jon^ann in Lelpxlfi:(, 564)
> 6. Kalbel in Greifswald (XXXIV, 181)

> k. Kälkmano in Bonn (XXXYII, 897)
> 1. fOB KaraJaD in tru
» K. L. Kayser in HeldelNcg t
> H. Keck in HQSüm
> H. Keil in Halle

» K. Keil in Scbulpforte f
* L Kettet iiivViister
» 0. Keller in Prag (XXX, 12«. 302 XXXI, 140. XXXII, 827.487.

XXXIII, 122. XXXIV, 147. 334. 498)
> . Kiessling in Greifswald (XXXil, 3)
> 6 KiessliDg in Berlifi (XXX, 477. XXXI, 137}
» F. Klttdieb«r in lerbit
» L Kirchhoff in Berlin
» J. Klein in Bonn (XXX, 28B. 480 XXXI, 297. 465. 639. XXXIII,

\2S. XXXIV, 142, XXXY, 164. 817. 490. 634. XXXVI, 634.
XXXVIl, 274)

* K. Klein in Mainz t
> A. Klette in Franktol a. 1.
> A. KlQgmann in Rom f

£. Klassmann in RudoUtadt (XXX, 144)
* Knötel in Glogan
> H. A. Koch in Schalpforte f (XXX, 79. 340. 479. 687. XXXI, 475.

XXXII, 97)
> Th. Kock in Berlin (XXX, 896. XXXII, 101. XXXV, 264. 488.

XXXVIl, 130. 292)
* B- Köhler in Weimar
» U. Köhler IQ Athen
> P. Kehlaan in Eadei (XXX, 819. 475. 684. XXXI, 802)
> 0. Ken in Ratibor

J. Kranss in Köln t (XXX» 821. XXXU, 823)
6. Krfiger in Görlitz

* E. Kuhn in Dresden
> K. laekmann in Berlin t
> Th. Ladewig in Henstrelitz f
» K. Lange in Leipzig (XXXV, HO)
> L Lange in Leipzig (XXX, 123. 296. 350)
> P. Langen in Mflnster
> H. Langonsiepen in Siegen
> 6. Laibmann in ttnchen

K. Lahrs in Königsberg t (XXX> 91)
> F Lenormant in Paris

» F. Leo in Rostock (XXXIIl, 139. 400. XXXV, 236. 431. XXXVill,
1. 311. 317)

> L Len^ in Bou t
> E. von Lentsch in GOttligeB
> J. W. LöbeU in Bonn t
» V. Lörs in Trier t
» G. Löwe in Göttingen (XXX, 616. XXXI, 55. XXXiil, Ü3l. XXXIV.

62 181. 188. 491. 624. XXXVin, 816. 479)
9 A- Lowinski in Deutsch- Grone

H. Luckenbach in Rom f XXXVI, 308)
» A. Indwich m Königsberg (XXXII, i. u;o. xxxiil, 439. XXXIV.

857. 619. XXXV, 298. 473. 497. XXXVI, 196. 304. 464. 623.

XXXVn, 206. 484. XXXVIII, 138. 370)
> Lflbbert in Benn
> Gkr. liOtklBi in Klei (XXXYU, 496)
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Yerzeichniae

Herr J. Hählj in Buat
W. HirokBcheffel in üneliNig f
F. Martin in Posen f
P. Hatranea in Rom f
A. Man in Rom t (XXXVI, 826. XXXYII, 319)

Tb. Maurer in Oarmstadt
B. MeUer in Zvtlle

P. J. Meier in Brannschwelg (XXXYII, 848)

G. Meiser in Mftnchen

F. Meister in Breslaa

R. Meister m Leipzig (XXXVII. 812)

L. MendelflSdln in iftnat (XXX. It8. 419. 681. XXXI, 201., 249. xxxYl, soi xxxYiu, lae)

L. Mercklin in Dorpat f
R. Merkel in aaedlinbarg

E. Meyer in Leipiig (XXXVI, 120. XXXVII. 610)

W. Meyer in Mftnchen (XXXm, 288)

8. Heyncke in Rom
A. Michaelis in Strassbnrg (XXXIY, 148)

A. Mommsen in Schleswig

Th. Mommsen in Berlin

Tj. Mommsen in Frankfurt a. M.

0. nt Moitwikl in Krakau (XXXIY, 870)

J. H. Mordtmann in Constantinopel

L. Morsbach in Bonn (XXXI, 567)

R. Mörstadt in SchaffhaoseR

E. Mftller in Grimma
F. W. Miller in BreiUv

H. Mfiller in Berlin

X. X. Müller in Wttrxburg (XXXVI, 145. XXXVIII, 454)

L. Müller in St. Peterabnrg (XXX. 618. XXXI, 806. 476)

0. Müller in Berlin

H. MflUer-Strflbing in iMta(, 78)

W. Mnre in Galdvell in SdhitUaad f
Nake in Berlin

P. Natorp in Marbnrg (XXXVIU, 28)

A. Nanck in St. Petersburg

X. J. Heumann in Halle (XXXY, 801. 486. XXXVI, IW)

B. Bleie in Bieslei(, 267. XXXIY, 187. XXXYIII, 667)

F. Bletssohe in Basel

K. Htpperdey in Jena t
H. Hissen in Strassbnrg

6. W. Hitisch iu Leipiig t
X. W. ItllieB in· t

F. Dehler in Halle t
Th. Dehler in Frankfurt i. M. f

J. Olshausen in Berlin

Th. Opitz in Dresden

F. Osann in OlesseB t
H. Osthoff in Heidelberg (XXXYI, 481. XXXYII, 162)

J. Dverbeok in Leipiig

H. Paldamus in Greifowald t
Th. Panofka in Berlin t
E. FaUlg in Leipiig(, 67)

C. mPlWkerinReTtIt(XXXV,586. XXXVII, 556. XXXYIII,812)

R. Peiper in BresU« (XXXI, 188. XXXIl, 661)

L· Peter in Meissei

X. Peter in Jena
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der Mitarbeiter« zi

l«r Ch. Petersen in Hamburg t
» i. PhUippl in Glessen (XXXIY, 609. XXXV, 607. XXXYI, 246. 472)
> I. PUllppi in Berlin f
» W- Pierson in Berlin
» L Prellir in Welntr f *

» Th. Pressel in Paris
> K. Prien in Lübeck
> a. Prim in H&nster (XXX, 129)

>I.Ti.Pfliiieiilfmli
» Ä Rapp in Stuttgart
» R. Raocbenstein in Aarai f
s fr. Regis in Breslau t
> A. Reifferscheid in Brealaa
» ^ Rettig in Btn (XXX, 1S9)
» F. Renss in Wetslar (XXXVI, 161. XXXVIII, 148)
» ·. Ribbeek in Leipzig (XXX, 145. 816. 626. 633. XXXI, 381.

465. 614. XXXII, I. 308. 325. 446. 627. XXXIII, 434. 478.

XXXV, 105. XXXVi, 116. 321. XXXVU, 54. 417. 631. 628.
XXXVIII, 450)

> W. Ribbeck in Berlll (XXXm, 800. 466. ZXXV, 460. 610. XXXVI,
132. XXXVIII, 471)

• F. Richter in Rastenbug t
• 6. Richter in Jena
> 0. Richter in Berlin
» J. BMtktr in Mlbmi f (XXXIII, 807)
» 1. UtM in Frankfurt a. (XXX, 133. 320. XXXI. 446. XXXII,

819. 820. XXXIV, 474. 627. 640. XXXVI, 9061 47& XXXVUi,
154)

> F. Ritsehl in Lelpxlg f i^^t 428. 480. XXXI, 481. 630)
• f. MtlW in BOIB t
» ROnscb in Lobenstein (XXX, 440. 478. XXXI, 148.458. XXXU,

142. XXXIV, 501. 632)
> F. Rohde in Tttbingen (XXX, 269. XXXI, 137. 148. 473. 477. 629.

XXXil. 327. 329. 488. 638. XXXIII, 161. 622. 638. XXXIV.
158. 260. 561. 690. XXXV, 157. 809. 479. XXXVI, 880. 524.

XXXVII, 146. 466. XXXVÜI, 951. 801)
> W. & Roscher in Heissei
> L. Boss in Halle t
> K. Rossberg in lorden (XXXVili, 162)

» K. L Roth in Basel t
> r. BiU in UtfgMrg (XXX, 96. 186. 820. XXXII, 897. XXXIV,

593. XXXVI, 11)

9 H. Sauppe in Oöttlngen
> J. Savelsberg in Aachen f
• L· Schaarsohffiidt in Bonn
> L MmOn in BtU(, 418. 605. XXXIV, 616. XXXVIII,

810)
t 0. Schambach in Hflhlhausen i. Th. (XXXI, 308)
» 1. Schanz in Wünburg (XXXII. 483. XXXIII, 303. 614. XXXIV,

182. XXXVI, 215. 362. XXXVU, 139. XXXVIII, 188. 305)
> L Seheer in (XXXVI, 979. 449. 640)
> i. Scheuchzer in Zflrtch

> A. W. ?on Schlegel in Bonn f
» A. Schleicher in Jena t
» A. Schmidt in Parchim (XXXI, 558)
• B. Schmidt in Freibarg 1. Br. (XXXI, 278. XXXIII, 686. XXXIV,

106. XXXVI, 1)

> Ji. MMUt in MIR
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zu YerzeicbnisB

Herr Ja. Schmidt in Athen

L Schmidt in Marhorg (XXXI, 471)

H. Selmitdt in Jena
0. Schmidt in Dresden (XXXV, 313)

W. Schmitz hl Köln (XXX. 124. S02. 466. XXXI, 287. 631. XXXlll,

321. XXXVII, 317)

6. Schneider in Gera
0. Schneider in eetbt t
R. Schneider in Dnlshorg

F. W. Schneidewin in Göttlngen t

F. Schöll in Heidelberg (XXXI, 469. XXXII, 145. XXXlii, 481.

XXXIV, 84. Ü30. XXXV, ö43. G39. XXXVil, 124)

A. Schöne in Paris

F. G. SchOne in Stendal t
H. Schräder in Hamburg

Th. Schreiber m Leipzig (XXXI, 219)

P. Schroeder in London ^XXXV, 336)

J. H. Schnbart in Kassel

1. ScbvbriBg in Lflbeck

F. Schnitess in Hamburg (XXXIII, 221)

Ä. Schultz in Breslau (XXX, 528)

E. Schulze in St. Petersburg (XXX, 120. XXXV, 488)

P. Schuster in Leipzig f
B. A. Schwanbeck in t

K. ScLwendL in Frankftut t. t
H- Schwenger in Aachen

H. Seebeck in Jena t
0. Seeck in Greifswald (XXXVII, 1. 698)

K. Seeliger in Dresden «XXXI, 176)

H. Seume in Göttingen (XXXVU, 686)

M. Seyffert in Berlin t
W. Sieglin in Leipzig (XXXVlli, 348)

0. Sievers in Braunschweig

K. SiQtenis m Zerbst t
J. SItfler in Baden (XXXUl, 30i. ciS)

l Sommerbrodt in Breslnn (XXX, 466. XXXI, 129. XXXVl, 314.

XXXVII, 290)

L. Spengel in München t

A. Stacüelscheid m London (XXXV, 812. 688. XXXVI. 167. 824)

J. SUkl in nniter (XXXYllI, 148)

L Stephani in St. Petersburg

H. Steuding in Gotha (XXXI. 132)

J. Steup in Freiburg i Br. (XXXlIl, 250. XXXY, 321. 640)

J. Stich in Zweibrücken (XXXYI, 175)

J. Strange in Kein
Th. Struve in St Petersbug
W. Stademnnd in Strassbnrg
G. Studer in Bern

W. Subkow in Hoskau (XXX, 29. XXXI, 300)

F. Susemihl in GreiftwaM (XXXIV, 184. XXXV, 476. 486)

G. TeichmttUer in Dcrpat i XXXIII, 310. XXXVI, 809)

F Teufel in Karlsruhe (XXX. 142)

W. Teuffei in Tübingen t (XXX. 317 H20. 472. 477. Ü19. 632. 640)

fl. Tledke in Berlin (XXXIII, 530. XXXIV, ö25. XXXV, 474)

G. Thilo in Heidelberg

. TkiiMinm in Büdingen

A. Torstrik in Bremen t

F. Ueberweg in Unigsbeig t
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der Miterbeiter. xin

Herr G Uhlig in Heidelberg

H. I. Ulrichs in Athen t
6. F. Unger in Wftnbarg (XXXIV, 90. XXXV, 1. XXXM, .

XXXVIl, 153. 636. XXXVIII. 157. 4ffl)

L Urllche in Würxburg (XXXI, 493. XXXIII, )
Usener in Bonn (XXX, 182. XXXIY, 388. &0. XXXV, 131.

XXXVII, 479)

J. Vahlen in Berlin

A. V·· felm in Alhil t
F. A. fon feiten in flmn

A. Viertel in Königsberg (XXXVl, 160)
W. Viecher in Basel t

J. Th. VOmel iu frankftrt a. M. t
. Tilgt in UIpzig (XXXVI, 474)

Tdlgt in Lelpilg (XXX, 128. XXXI, 106. 140., 160.

483. XXXVI, 477)

G. Volkmar in Zttrlch

A- Vollmer in Öftren (XXXII, 4)
0. . folqoardsen in Getttegaa (XXXIII, 688)

C. R. Volqaardsen in SchlMÜrlg f
fi. Wachendorf in Nenss

Wachsmuth in Heldelberg (XXX, 44H. H40. XXXIV, 88 15G.

159. 161. 334. 480. 614. XXXV, 448. 490. XXXVi, ÖUT.

XXXVII, 506)
J. Wackerugel in Btsd (XXXI» 482)

F. W. Wagner in Breslau t
W. Wagner in Hamburg f
I Wecklein inpassan (XXXIII, 115. 307. 316. XXXV, 152.631.

XXXVI, 135. XXXVII, 630. XXXVIII, 136)

W. WthlO in ScMMWlg t
A. Weidner in Hamm
6 Weigand in Broflilwq;
fi. Weil in Paris

F. Welnkaaff in Ula
0. Welte in nsenberg (XXXVIII, 540)

WeiisAckerinLndwigBkvg(XXXlI,28,864.XXXY,860)
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Bpietola PlaatiQA.

Francisco Bueohelero Fridehcus Leo 8. P.

Relegi nuperi qualie e Schoellii manibuB prodiiti Truculen*

tani fabnUm eeni poetee ha«d imiMrito dileotam nihiqae merito

et iUinB et tno praeter ceteiw oeism. quem quotiene in nuüme

eamo tiibit «nimitM et poeiidet leetioimiii taaram enaTienina re-

eordatio, qaarain opera faotnm est «t liaee •altem, via et exem-

plum, in Iiis studiis mihi nun tiefuerint. quod ai pauculii q^uae-

dara sed non imper exco/^ntaia lUa de bar aliisque Plauti fabulis

proiaturuB tno potissimuin iudicio ea couunendare ammuia indaxif

et biöaiCTpov tibi me debere et boni te oonraltiinim soio quod»

adleio, dum ne iadigna «Qoerefleent yobie et eeminirio

eetro.

Atqne emeadationee in IVaciileiitimi taae recognoeeenteni ne
inpriiiii^ advertebat quam non Boleas traditarum litteraiuui vestigia

deeerere, se i eisdem fortiter iasistens ad veritatem ascenderc.

qnae ria eo firmiue tenenda est quo magie eeneii oassa litterie

verboaqae dirimendis mutilandie pemiitaDdie eenbanan ignoiantia

effecerit quid quod in ipea Tmenlento» qiuie peeeime vldelieet

antiqnis iam temporibita babita est, inease niibi etiamniim ridentiir

qnibne sola sententiae distisclaoiie medearie. ita v. 259 (II 2, 4)

pofltqnam nimis truculentum Stratuliaci« eermoncm timida Ralu-

tatione Astaphium excepit ' salve \ certe non reapondebit ille 'eat

tnibi eat taae aalutas' quod nihil est, sed *aat mihi salntis est.

toa» mm noror« aat '. id ipenm qua lationei verbis sei«

licet per indignalieae». aBimnnqne ooUoqiiio repognantem diacieia,

aerram pvonmtiara poala yelnerity Ambroeiamia oodez oatendit,

qni omittit *eet' post 'tnae*; voluit enim: *Asl.. Str, eat

mihi: tnae salntie nil m oior: sat salveo*. ubi ad 'sat mihi* ap-

paret snbaudiendum esse 'salveo*, quod et ipsum deinde anp-

BlMto. Mm, L PhiloL «. F, XXXTIIL l
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pletur; nisi praefurs parentheseoK ßguram qualis extat v. 305.

Asin. 935 all. nam *non salveo?* panim recte in libris praeter

Ambrosianum tradi sequentis versus cum isto concxus docet. ei-

mili oondioione y. 832 ( 3, 11) claadicant haeo 'non tibi dice-

luiin* poet illa *ei te revocavi*. ecribendnm *di me perdoint, | si

revcoavi: non tibi dicebam *i* modo?* niminim dixorat . 329
*i intro ac nuntia*. reepondet Astapbinin, ant potnit reepondere:

'quid? revocabas, improbus nihilique homo?
I
quae tibi res

mille paeeum pepererit moram\ alteritis versus ßiuiiies habes

V. 365. 539 (ex tua emendatione) 808. 'noD* pro 'iam* in S
legitur . 442; hie 'me* post 'iam* in non aliam originem

habet quam in titnlo CIL I 1019, quem ta in antbologiae

epigrapbicae primo apecimine traotasti (n. 45, 11) pronomen idem:

'quoniAm [me] fortuna iniqua non sivit fnii*. non mnltum a v.

332 (listiit ratione et fortnim vereus Rud. 1226, ubi pronunti-

andom 'ita meas replevit auris, quidquid memorabam, *lioet*%

cum Tulgo post ' aurie' ßnalis ponatar distiaetio« of. YwawiM
in Fleokeiseni aanali OXYIX p. 80.

Sed parva baeo et minnta. progredior ad atinn Stratolkme

ennotieii, enina magis reeondita conraptela eit, orta qnidem illa

UTiius lineolae detractione. quam ut audacter reponamua nOTO fit

nuperque reperto eubeidio. loquor de v. 307 (II 2, 52), quem

oom sie tradant codioea: ' namguam edepol mihi
|
qniequam bomo

mortalie posthao duaram renim ereduit, | ni ego ero maioii voitn

iwta denarrmro'i oevte nibil egenint vetem ittterpretaa intelle-

gentoi haec dne *eit' et *non' ant diTinaa res et hamaoas, aptio-

lem tarnen ÜH aensnm requirentes qaam qui aut *8tiarnm rernm*

aut Muamm nucerum* coniecerunt, nescio quae alioia conieren-

ten. confeiri autem debuerunt, quos partim iam Parcue attuiit,

omnee Vseingiue ad Amph. 666, hi» qnoa adeonbam ut in

eodioibne legantar:

. Baeob. 504 sam mibi divini munqnam qiiieqiiani oredaat.

Ampb. 672 nimqnaai edepol ta mibi divini quicquam ore*

duis post bunc diem.

Asin. 854 ndque divini neqne mi hnmani poethac quicquam

accreduas.

Poen. II 20 quid ei divini aut hnmani aeqnomat oredese?

fldlioet innuti sibi (id qvod 'dervavm* Oaei dienst) nt fidea in

poetemm derogetnr eerwe postnlat Boripait antem PlawbM tum

' * divini alioü oredere' ita a Planto amplifioatum ost, ut diceret

»
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^dotntm', sed 'cüniriuii*, forma neus oontraota quam teetatiur

titnliie Spoletimie a Bormanno editos in mieoeUaneii iuveinim

Oapitolmonim p. 5, taam deinde operam expertne mveei Rbenani

volumine XXXV p. <)27. ubi hanc ipeam formam 'deiniis dinus*

vindifasti Platiti versn Epid. 314. atque Tniculeiiti vi rsinii fjtio-

miiiue sie dimetiamur :
' quiequam homo mortaliB post bac dinarum

Teram cr^dnit', eaeaorae lex yetat. eoripeit poeta:

qnitqnam liomo mortalie dinarum p0ethao rerum

neqae enim in adieotiTi *mortaIi8* pnmnniiationa boe qnidem

eeptenarii loeo qnieqitam offendet, qnod ad Amphitntonfi Teranm

attinet, una duabusve syllabis iusto auctiorem, iure illic *tjuic-

quani* omitti videtur, i|uainr|uam id legitur in Bimili Asinariae

et indacto Hu' contractain adiectivi formam restituere posaie.

qnod addam non babeo pfaeterqnam quod Mü. 675 neecio an

poeta, qmsqnie fbit, seripeeiit potina qnem in dinis rebna

aninaa eamptne aapienti Inerott* Cn^od in diyinis' codd.« *rebna

mnplamet aap.* Kitt^üna).

Monet autem adiectivum illud plenioris subetantivi formae,

qnae prae exiliere fere evanuit, 'divns divi*. servanint nomen

eins et sollemne (ut tuo verbo utar Mae. Kheo. XXXIII p. 490)

praeter alioe titaloe antiquiesima dialecti Latinae monnmenta nnp«r

in Qnirinali eolle laenqne Fncino inYonta, aerrarant Planti oodioee

eaHem Anl. 50. 399 Koro. 842, xaetttnit e. g. Tmc. 701 Bothine,

Mero. 436 eeyffertas (stud. Plant, p. 6 adn. 5). restituendTim

praeter baec et alia Amph. 635 ('ita divis est pl4oltnm, volupta-

tem nt maeror oomee consequjitur*) et i'ortasse Rod. 1229, ubi

eerte altemm 'ßapias' Gronovius recte delevit et 'danont' in oo*

dieibna eet nt 594, nt eeribendnm ait 'ei aipiu, babeaa qnod

dannnt dM bom'. similem medelam adbibeaa einadem oomoediae

ereibna 107 et 1316. deniqne Men. 817 'u^que bodie, nt te

perdam, meream deorum divitias mibi* pro 'deomm* qnod in

legritur 'deum', id ei per 'divum' interpretehe, lepide souabunt

'diToin divitiae'.

Alice quosdam adacribam tibi Trnonlenti vcrene, emendatoa

mai me failit opinio; eed Tidebie ipae« · 710 (lY 1, 12) baee

INiiiinbo leddam: *qnia nii babeo nnde aidmnm moVeam domnae,'

^neqaa diyini neqne bamaai oredere aUoni', non alia ratione qnem
Trin. 184 *neqne de illo qnieqnam neqne emeree neqne venderee% qna

de fignra looatna eet Vablenos in indioe Berolinenii a. 1880 p. 8·

* et Ifen. 188 *ad donmam deferetnr' fdamnnm* oodd« *domi-

nam* Dinaldeos); 'do]mneie* in lege agraria.
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agam precario', . 713 ( 2, 3)' sie inventie tuis usus euin:

*iiiiiio dum isti lub^t, dum habet, tempuat eei reL |
sed o^nctam

prome veiiiBtatem tnam am&iiti, ut gandeat perdia', y. 886

(lY 4, 33) ^prdpter bmio spes etianift hodie inanitmn iri nulitom'

semmdmit 712 'Utnni exinani*, 751 (lY 2, 38)

AH. bene vale. Dm, resiete. . omitte. D. sine bitam intro.

ad te quidem.

D. iinmo ietoc ad voe. licetne ? A. non poteet, niauum pctis«

sed et de hie et de aliie Traculenti vereibns infra loquendi da*

bitnr ooeaeio« nmie enbeietam in looo quem tu emendatma pro-

posaieti in Fleckeisem annali CY p. blO, non quod de illine i&-

tegritate dnbitem, eed qnia aüortun qnorandam admonet, de

quibus dubitationem mihi tolles si placebit. nimirum cum v. 112

(I 2, 16) *nam ipsi vident eorum cum ('cum eorum* Palatini)

egerimoe bona atque etiam nitro ipei adgeruut ad nos' certe non

minnB bene *eaa' ant *ipeoram bona' dioi poeeit, 'eine' antem

ftive 'eomm* in re dmili ipei Gieeioni band eemel plaonerit, non

ideo qna ratione pronomen demonetratiynm bie loole exoneari

poseit, quos paullo accuratius video tractandos esse.

Trin. 1048 Stasimus de perversis saeculi moiibne declamans

homiuee perädos omni popolo male iacere coutendit hie verbie:

mdle fidem servando illis qnoqne abrogant etiam iidem

qni nil meriti: qnippe eomm ex ingenio ingeninm bonun probant.

qnae inteUegi omnino non poeee niei ad aliud enbieetnia *abrogaiit\

ad alind 'probant* referendnm eise etatnas, tarn olarnm eet quam
ad utrumque verbum uuum idemque subiectum riuutini sermouis

necessitate requiri; ut sententia qualiö extat Pers. 212 *tuo

ingenio mores alienos probas' hoo ioco ferri non possit. id

optime sensit Biteobelius, cuius haec est adnotatio: 'pro 'eornm

ex* exepeotei *sno ex' Tel (eine *ez') Upaonim* ant *snopte*y nt

ad idem enbieotnm referainr *probaiit**. etenim anam per maligni*

* Adeioedem scaenae primum versum (711) hoc adnoto, Plaatum

Terentiamque nblqne 'suam officium facere*, nuaqnam posnlaee 'offi-

einm faoere*. erg:o et Bacch. 760 in 'fugiamns* non quaerendum etit

*eage eamu8*| aed »cribendum ' fügimus. Chr. vos vostriim oarate offioiumt

ego ecficiim meum* (cf. Poen. I 3, 18 'fugiö. M. meumst istuc magis

officium quam tuom*; 'fuge fuge' pro 'enge enge* in libris Aulul. 677),

nee Trin. 639 Plauto imputandum 'neque mens officio mi^^rat*, eed

'euo* inserendum est post 'mens' ('mense' Palatini). glossa Placidi 'of-

ficio migravit] ab officio recessit'. cf. epigramma CIL I 1011, 11 'uulla

in aTsritiea eeaait ab officio*, de Sen. Pboen. 10 of* obaerv. p. 2,
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tstom Uli iimoeeiitiiim ingeiiia hominibHe cognotoonda dare, i. e.

eimififl malignitatie oonvinoore dioimtiir, ut etiain apüor eyadat

inetniineiitalis ablatiyo. Yrntm qvk -mdat pro *eoniiii ex u-

genio* reponendum esse *euopte' vel *5p8oniin ingemo*?

Ter. Heu. I 2 Parnitiiiu i'aiii}))iiiiim, |Mjstt]^uaiii uxon-m duxit,

coneuetadmem cum Bacchide non iiiteriuisieee, at impurtunu illiue

ingenio magnopere Texatum esse narrat. tum pergit . 160

(I 3, 85)

afcque ea rei nvlto maxime

dnanzit iUviii ab illa, postqnaiii et ipee se

et illam et haue quae domi erat cognovit eati»,

ad exemplum ambarum mores earum exiBtinuuis.

verbum 163 eicieoti Guyeto ut recte oblocutue est Bentleiue, ita

non Tecte emeDdavit 'ad amauhn'. eed ' ad exemplam ambanini*

coniaiigt lum poese ei ipee et reliqui poet Doaatom et Eugia*

piiiiim intellexere. aam qaie nmqnam ita loeatoe eat: ^moree

earnnt ad ambarmn exemplnm exietimaTit? tarnen, nt tradita

erba sunt, ipRum pronomen demonstrativuni, quod ad 'mores*

non applicare non liret. alium non concedit explicatum. nam

Donati et Eugraphü commentom, qui 'ambarum earuxu' conion-

gentee *ad exemplnm' absolute positnm esse Yolnenmt, et per ee

eadit et Bentleine refotoTit. hoe ipenm oeilioet dietam oportnit,

ad nxoris exemplnm meretrioie, ad meretrieis nxorio imaginem

exanfnafloe inTenem. ergo omnia qnaeetio eolvitor repoeito pro

*eanini' proiiüiuine '

iimariiiii', ut ambarum mores ad ipsurum

exempluni aestimae^e Famphilus dioatur. eed qui üet ut 'moree

ipearum' yersui accommodetur?

Mii. lee haec Palaestrio eenem pnellae nnntlare inbet» qno-

mm priorem verenm nnnt Ambroeianns eervaTit:

pr6lecto nt ne qnoqnam de ingenio degrediatnr mnliebri

eammque artem et disciplinam obtineat colere.

in initio 'hercle* pro *profecto* Fleckeieenne scripsit, 'facito*

eleganter Ribbeckiue. eed ipeum * profecto ' et v. 290 satis tutatur

(*pr6fecto vidi* e. q. .) et Poen. IV 2, 85 (pröfeoto ad incitae

lenonem rediget* e. q. e.) et Peend. 201 (qnos veriUB adfert

Mnelleme proe* Plant, p. 249 of. Spengeline de T. Maedo Planto

p. 113; fädle nnus Peenduli yersue emendationem patitnr, (j^aem

et ipeum cmti Flrckeisenus tum Vnenerus pro^r. üryph. 1866

p. 6 intactum idi |iK'nint). ofTcndimus aiitem ciim liitschelio

Heckeieeno aliis in alterius yer.suä initio positoque ibi prouomine

demonetrativo. qnod cum ex nota figura explicant, cuine exempla
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Plautina Lureiizius ad h. 1., reoeniiora i^uaedani Madvigiuß ad

Cic. de ün. p. 629 praebent, illornm locorum niilluB plane huicis

aimüie est; eiqaidem ite .nano PalacBtrio IcM^uitur ^uaei ipsam

noD in nralienuDi nmiiero raoenseat fhilooomaeinm. atqai hio

oam mazimo animo eine inooloatain opoTtnit ne abliTinoerettir

ipsam se eeee mulierem. ergo non priore yena ropoDendam est

cam Fritzechio (Ind. lect. Rostoch. 1850), CTii saltem ex parte

accedit Fleckeieenue ep. crit. p. XXV, *iiiulierum* pro 'umiiebri*,

eed expectamus 'ipearum artem et disciplinam obtineat colere*.

Duamm igitur r«ram optio videtur data eese: aut ut tribas

illie looia 'eoruin earam' pro *ipfM>nim ipearum* poaitom eaee

eredamaa: quod na faoianiiie Trinumiiii saltem et Heoyrae Tenne

proraue vetaat; aut ut ter librarioram iiioiiria''lpeoraiii ipaarom'

in 'eorum eanim' abiiese etatuamue; quod cum per se parum

probabile est, tum venira non esee comprobare possum : iiu8i|Uitm

sciliüüt in Plauti et Terenti comoediie legitur ille prouominie ge-

netiviie 'ipsormn ipeanim\ neque ueqnam io reliqnomm vetenuii

poetamm fragmeniia nee in Lnereti Catnlliqne eaiminibna. nam
qnod Ter. Ad. 820 (T 3, 34) in editionibna habetur *eonenetndinem

ipsorum*, id a Galliopio est, in Bembino eodioe *ambomm'.

Uuüd 81 notiB uti vetamur, igiiutuai aliquid Bubesse videtur:

illud porro, quandoquidem formae alicuiuB siDprulareiu defeetum

obeervavünue, non in verborum ayntaxi, eed in iormia q^uaeren-

dum est. atqne nemo nescit pronominie de quo agitur in vetere

latinitate dnpUoen fniaee declinationemt nt ant prior eins parti-

onla^ L e. pronomen demonetrativnm, ant altera flecteretar, L e,

afBxnm qnale *pte* Cin eopte' Featne p. 110); nam in *pae*

contiiieri 'p(e)* cum alio proiiuuuiie ' so' coniunctum, quae Core-

seni opinio cßt (^Ausspr. II 846 K. Z. XIII 193 Beitr. z. ital.

Spracbk. 609 sq.), id satie refutavit I. Scbmidtius in Xuiuiii anuali

XIX p. 205 aq. probatnr illud duobue potiaaimum voeabulia in

eaadem ayUabam deainentibne: ^aepae* qnod Pseud. 833 (ubi de

*eaepee' cogitandum non eaae Riteehellna indicayit, ef. Bnggiue

PbiloL XXXT p. 257) tu reetitui iussieti decl. lat. p. 52 (ed.

Windek.), quodque apiid YmbroB adverbii vicem tenet it. \{.

Yl^ 11) et 'sirempse siremps', cuius naturam ideui deciarasti

pop. IguY. luetr. p. 12. atque similis declinandi ratio cum apud

Gxaeoos eztitit in Lesbiomm pronomine (Tuivbcuiv xolobecri) nuper-

que in litulo Lariaaeo apparuit( ToGweouv iuxta €
Tdv€, y. Hermae yol. XYII p. 468), tum in Oacorum Ymbrontm-

que linguis extitit fortasee, eiquidem recte 'csuf essiif', quod illie
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Wem qoüd 'ipßc' valere extra diibitationem tu pobuieti, ex ''
prunoinine oam 'fönt huiit hunt unt' coniuncto et per quMii

aaiiiimto constare eumpsisti (Mm. lUieii. XXX p. 441). quitia«

qvn hme fornae «q^UeandM paraeter a te indioatae haeo

qioqne pateta Yidetar. aempa enm *aene* iioiniiiaihntm neqaa

YmbToniiii naqa« Oeooram lingna pateretnr (nam de 'aipaB* 'laoaa*

prael'ucus' nondum dirempta iis est et nuper sententiam dixit

I. SchmidtiiiH K. Z. XXVI p. 37 2 et *ess* ne neu batia in-

teile^i^erctar verenduiu erat («üa eniia adverbü ratio 'ekss ex'J,

fieri pcvtuit iit in fine consonans mutatione affiooretnr et encoedarei

Httem qua aalla latinae 'e* mmilior in Italorom dialeotiB extat

*i*; qaod non improbabila mihi Tidatar, qnamqaam at in 'oittiaf*

'apirof' ^aetfef* Uttera 'e' auai 'n' in ooalait et in alüe vi

'epafu' 'heriii' 'keheii eandem eiuB Utterae originem eeee veri

certe eiiiiilliiiiuin est et in 'travorti saltem antecedit coneonan»

(de quibus in i^leekeiseni annali CXI p. 132. 322 et iu tabu-

lanun III. IV expUcatione (p. 12) locotas ea)« iortafse igitor

Ymbri et Oeei pronominia 'eeo* eandem eeee asitm yokaront quam

in eadam xe Graeai neniati i^ud qtuM eigaifioat ^ipae*

'eaaf , odroO 'erae ei' 'eieeie efeo<\ haee roetene diepa-

tarim an secus tu iliiudi^abie. hoc certum est, ipeum prouomen

quod vnt *ipFe* inter Italos Latinoruin piopnum esse.

Alia ohtor quaestio de lorittAram ueu» quae ei propter do-

iehtm littanuram Latinarum originem eolvi non potest, at prae-

teriri noA debet extat eailioat et 'Ipae* et 'ipaae*, et ^eapee* et

'ipea% et ^ipeam* et *eaiapee*| et Hpsam' et *eampee*, at'eopte'

et *ipeo\ sed taatnm 'ipsiiie* Mpei' et plnralie nnmeri Mpai'

'ipsis* 'ipsos' 'ipsas',^ ipHoruin*. ergo neque fuisse

Wdetur t(^in} 18 quo altera utra deoliuaudi ratio una vaieret neque

ninqnam promiaoue ntrarnqne usurpabaaU qaare eo dacimur, at

oüm dao fonaanim geaera invioem ita ee Bappleviaee atatoamae»

at ad formandoa bipertiti jeronominie oaana partim prior partim

altera eine partioala fleeteretar. aimile qaid#in Oeooram lingua

de n»a pronominum *i' et *efso' et Buggius (K. Z. V p. 2) et

tu ^Uök. I>leit. p. 22) obyei vastis ; iiam de Vmbrorum *i* et 'ero'

(cf. Aufr. et isLirchh. II p. 274) non plane certa res. eimile Ulad

dico, sed Hpecie eimUe: diversnm est et ratione et origine; ratione,

nam 'i* et "eiso* ita ee enpplent, at recti oasae illo ntantor, boo

obliqul: Mpae* et Mpene* eo inter ee diffemnt ut pronotaiinie *i*

easoa in yoealem aat *in' ezenntee eeryati, reliqui ant namqaam
formati eint aut amisHi damuumque aiteriue partieulae flexione
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reparaium. oiigiüc: nam causaiu divcrsitatiB hac ipsa in re eitani

apparet, nempe alteram fleetendi ratioiiem inventaiii e88e ad

eYitaadaja formarum asperitatem ^ualeH fuerint 'eiuspse' gene*

tiTva, «iepie* nominatiTas 's' «nie 'pse* coUocantoe.

qii0d 81 quit obioiat elidi potaieae *a* aote *p* ei 'eopee* pro

*eo8pee' promuitiariy sive *ipM* eonfers, toaTia ooalia est, eiye

'opte^ nt Catonem extnlisee p«r Paalnm oomperimne (p. 379),

liaeo prouuiitiandi ratio ne \ alcsceret eermonie pernpii uitae pro-

hibebat. haec ei recte disputata eiuit, fuit oum hae furiuae eolae

extabant: 'ipse eapee eumpee eampee eopee eapee' et 'ipsins ipei

(pliur.) ipaia ipaoe ipsae*. omiei eingalaiie Dumeri datiYnm et

plaialie genetiTnm. iUmn tasitam noviune 'ipei', ead nüiil ob-

atabat qnominna fonaareinr 'eieipea aipee'; hime non inyoniauie

apud poetae anticiiiiores ita declinatum 'ipsorum ipBaram nec ecio

tibi nunc legatiir ante Verp-ilium (Aen. XI li)6): analogiae prorsua

couveniebai 'eorumpee earumpse*. numqaam formasee videiitur

*eaep8e*\ eisi igooTamne num extiierii naminativus 'eae*; eed

eonaeDtaneiUA etat maaaollDi ^ipai' azempliim iequi feaiiiiiDiim.

panlatim auteni ei nnltiim ante Teiaaiieiimoruft eoriptontm tarn*

pora meniidiiiii formaram poeteriore particala deelinatarain ana-

logiam nascebantur illae *ipBue\ quod uiimcs ;ietatc videtur ante-

cedere (certe e Nuniae lege vetüstani ioiniaiii 'ipsofi* tefltari

Videtur Paulus p. 6), deinde 'ipea ipsum ipsam. ipeo ipea\ quae

eeneim lingaaa . ee ineinuantes prieünaa formaa iMminuM ore

pronna eximebant, niei qnod 'ipena* nominaiiTne nuaiun oeeaii

noTioio Uli Hpae', (luem ex te ipee -detraeta pioereaTetai» ni

^ollne olle* et eine generie multa et nota. iatn oam litierarum

moniiuenta condi coepta ennt, utrius(jTie generiB formas, uH ex-

tabant, promiecue lingua uaurpabat. quod quo modo ipei poetae

feoerint ne qaaerere saperRedeamus nuno reu ipea monet» band

fftoilie qnaeatio eei in yoeabnlia obtoletia ei in libronini memoria

penraro integiia; oarta yeri Testigia ani in Terbonua oonmplelie

relictä annt ani exVerennm nnmeria oapieada.

•Maeculini generie noniinativus in plerisque Plauti et Terenti

comoediiB^ ita invenitur poeitue ut, etiam diecrepautibue luter so
' ·

' Sic Bad. 9, abi* iptae* in oodioilniB eei, non snadeam
ni qois *ecoe eaepoe* soribere animam inducaii eed retinendum Reixii

*eocBa ipiae hnc egrodianiar*. et Laogeni Hbram p. 8, Peend. 888

topra tetigi.

' Itidemi ni baeo iantnm memorem, 'ip^us* Lvt, trag. 12, 'ipae*

oom» 36 meiro flaeitaninr.
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ant in falso connpirantibuK libris, et ^ipee' et 'iptoe'

metro oonfirmetiur.' sie in Trinummo qvinqmenB 'ipsiw*, noviene

', Ib Hilite ter 'ipee' (640. 1081. 1147), nueqnam 'ipeue*

(cf. 1061. 1388), in G»ptiyie bii Mpeni' (979. 777), ter Mpse'

(121. 560. 581), in Asinaria bie Mpee* (69. 644), *ipBue* v. 463,

in Bacchidibue *ip8U8* 478, *ippe' 417 metro ctjrtum, aic in Tru-

cnlento caen factum eet, quod quinquiene 'ipsus', semel ^ipee'

le^tur, nentram metri lege neoeeeariuiii

Reliquornm singiilsriB nmneri oasuiiin nulfaie eit q«tD

decltnatioiiüi poet eoaenioomm poetanim lulmhui l0|fitiiiMo fonsie

eomprotietiir (quamquam apad Plantiiiii penmro illae mefaro imioe

aptae sunt nt *ipeum* Capt. 615 'ipso* Mil. 1220. Trin. 902,

apud Terentinm frcqnenter), aUerinH et librnrioruni temporihu«

obsoletae deuiuiatiuuie formas band multas cudicee intactuB et

süie littcriß peraoriptas tradiderunt: 'eapee' Ciet. I 2, 17 Cnrc.

16i Bad. 411 \ nmn End. 478 (of. Bitechelü noy. exe. p. 62

•dn. 1), Gas. 4, 19 (*eapfl') et fortasie Stick. 001; Suapee*

aQeqoain, *eainpee* Mien. 779 et at yidetnr Ciet. I 8, 99 Rad.

1278; *eop8e* Cure. 538 *, 'eapse' Cure. 534 Tiiii. 974 ('leapse*

Ft'8t. p. 278 (Pacuv. 26) p. 286; Paruv. 374; de Cicerone cf.

^eue II p. 197). reliquis IocIh omnibne eine generiä t'ormae ita

in Hbrifl obecoratae aant at vel *ab ee' pro 'eapae' vel *eo so,

eiim sa* val 'ea ipsa» eam ipeam' eto. Boriptam yel prima pro-

nominie partieala miin aotaoedeate Toeabalo ooniimota etiaiii

aeitata forma in obsoletae locom flnbetitnta eit^. atque lue ^
* De 'ipsus' grnTnm;iticorum tcstinionia (Charis. p. 158 Diom.

880 Prisc- II 6 cf. Prol» iuat. p. 132 vA <(\* ( illis »^utupserunt Al-

binns i>ü8itheus iJcda) tu üonipoeuisti ad auih ili gijie tuau Grypbiswal-

donsis u. 29, 3 (IHN 1197) 'et ipeue etiam eeduiu finxi iiova'. — 'eapeej

ea ipsa* Paul, 77.

' De ' ipsus ' cum pronomine rcliexivo of. Luoheius in Studemuudi

«tadiis I 47.

* Legebatur 'ut ctipse [sie] .'-uccincta a(j[uam calcfactat ut lave-

mus', Fk'oki'isoTiTi?' 'modo' ineeruit, legciulum videtur 'ut t'ft]w i'nc-

dnctast aquam ut calofaciat, ut lavemus*, oam ipsam aquam a vicäiiia

rogatura proccssit Ampdisca.
* Cure. 538 eopso' ('capee* reii.), ut Truc. 496 (II 6, 15) 'apsa

ee' ('absc sc* OD), (}ualc8 fornias nee per 'sapsa* satie defendoutar

nec per jü^raecuni . de€ et Twvfteujv v. s.

'apsc\ quam forniam vetori latinitati vindicarc studuit Rib-

beckioa trag. fig. p. XXXYIII, noTiase qaidem yidetar Conaentias
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dem locie iure reptitnennit viri docti 'capse*: Aul. 101 Cae. III

4, 14 Men. 180 Mil. 141 ötioh. 501 (v. e.J Truc. 24 (I 1, 3)

496 (, 15) 852 (IV 3, 78), reetituendum Gas. II 1, 14 ('ipsa'

A, 'ea ipmt' zeU.)^ iortame enm 8<sboellio Tmo, 513 (II 6, 3Z)f

tarnen legendwii Tidetar *Abi illaet obiiecroi %«ae me Mo
reliquit et eapee abtitit?^ et 587 (II 7, 31 'aipea* B), «am
Acidulio Mil. 940 (U35 Kibb., ci. Kitschelii iiov. exc. p. 52), qui

quod V. 869 idem ex *ah se* efFecit non rectö fecit. 'eumpH©

eampse* rettiütuta legtmiur AuL Ö15 Men. ' (ubi nescio au

oodioam oomptela ^eunpse eis' commendet) ' Mil. 1069 (1064

Bibb.) Most. 346 Pen. €03 Poea. I 2, 60 . 800 Cipiam'

oodd., ooirexit fiitaolieliiu) 950 Trae* 114. 133 (I % 18. 31: bio

pro ^enmpse non eampse' Ä pnebet 'evm ipsum non eam ipeam
,

JJ roctius *eum ipHum inonea aeae*) 890. 891 (IV 4, 37. ')
Pucuv. 39 Caecil. 29 (cf. 197), legendum vidotur ' eampse' Schoellio

Truo. 46? (II 5, 14) 'eumpee' Öeytferto Truc. 842 (IV 3, 68;.

'eopee* praeter Ciure. 538 (. .) Bitaobeline roetitait Bacoh. 815

Ceo ipeo' eodd.)» 'eapee* praeter Oiizo. 534 Trin. 974 Riteebeliui

Baech. 312 Kampmaanne £pid. 254 ^ pro ^reapee*, de quo «·|
Troo. 815 (IV 3, 41) in libris est *re ab' (de Trin. 1054 et·
Ad. 955 (V 8, 32) cf. Muellöruß pros. p. 27 7;.

Hao potieeinium eius generis formarum depravatione quasi

eollemni oredibüe xedditnr aliarum memoriam prorsus oblitteraUm

oeee librariomm usoitia. atqne primtiin quidem daihnuu aliquem

'eipee* apod Latinoa aliqaando extitiBee probabUi mibi videor

ratiooinatione oonolneieee; eed nimit haec forma euis litterie con-

cinit cum nuta illa et ueitata, quam eius lucu in lini^uam se in-

sinuaeee opinor, neque inveni yersus quibue metri Deceeeitae quafii

p. 39(i, 35; eed et illum et fortasse Yerriuni Flaccum (Fest. p. 286)

düduxiäM' oi iiior illam ex 'reapse', quud coaluit sine dubio e.\
' ra

eaj)sc'; ncc Sciiuonem Africanurn scripsis^e crcdibilo est 'reque apso'.

proii-ius eniiii recedit haoc forma cum a piOnominis Stirpe et natura

tum ab analogia linguarutn Italicarum; quae cjuod in Plauti libris

identidem videtur tradita esse, id propterea factum est quud notum

ali<iuid i"ul) i
i^motorum lüco ponere solebant librarii. Philuxeui

glüssa asj, dpfupiov, änai ' quid bibi veiil nun iiqucL.

Mil. 401 Ribb. *am' pro caiu m ,.
' Cf. Kicsslingii anal. PI. alt. p. V. nihil est 'eampsus quode

verba facit ^lucllerus de rc metr. p. öO i, ef. K i ^luuH m l· ieckeiseui

aunali C'V p. 832, uequc quicquam 'rempse' (ef, l ine. 8ü4).

• Merc. prol, 77 'eapse mcrcis veetatum uiidique' Scaliger vertu

aoudum emeuduto ( eam soniper ecis v. u.' BCD).

W9
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obtmdat exetirpatam illam et amieeam. aam non eatie ad per-

•nadendtun appoeiti looi qnalie Mü* 1221 (1215 Bibb.), nbi *ipM

dum IttbitmnBt mihi* in libri« est. rostet «eonndas plnralia luimeii

casiw, eüias Teetigia, deiolente praeeertim yolgari deolijuitione,

cum confidentia inveetigamuR. ergo ad buiue dieputationie initiA

revorteiiK adscribam iuco8 (|üibuH proüumiuie ' ipee* eigiuticatum

supra vindicavi, ibnnam nunc vindicaturus

:

Trin. 1049 qvi ml menti, qiiippe eoraaipee. ingenio ingeniain

hortUD probaai.

U. 186 elminpee artaa et disetplliiam obtineat eolm.

queiiiadmodiiQi?

Tel. üec. 163 (1 2, 8^) ad excmpluoi ambarum moree earumpee

aest imuiis.

qaoram primo *^eoruni ex\ altoro ' earumque', tertio 'earum ex'

in eodieiboe legiti&r. atqae Terentium hie formis nondiim abeti*

BÜMe ied fFammatioonm opera (nimintm uai Venio Flaitoa da-

hentur da illia Tetenmi taetimonia) at libiariomin faetitm aiea at

eodioee Teraatiani aie oaraant, et Gaeeilü et Paaavii axemplam

docet; ut baut! mw iuco obUtterata pronominis forma coiiu-

ptelam effecisee videatur quod pro *earum exiötiiaanH* repoeui

*earuinpse aeetmiaiiH', eadem verba inter se oommutata esse

Capt. 678 et in Plauti fragmento apad Paahtm p. 143 Scaliger

et fiitaehaliaa idamnt ia Militia looo ewn eanteiitiani ita dietin-

gaara poeaie: *pr6feeta, na qaoqwun de ingenio dl^edlatar mu-

fiebriy eirampee artem et dieoiplinam obtineat colere*, tarn aejn-

deton et aptuin est freqiientatuiiiquc vcttin latiuiUiti vel pottne

Italoriiiii linguiB et BaepiHHiinti iiiterpolata particula copulativa

obflcoratam. diecemenda certe duorum yocabulonim freqnentie-

dma eopulatio qnalis *agar loaaa' aimilia in pabMoie doeamentie

aeiteta. *lnota qneeta* *eibi uxori* in epigranuaata CIL I 1008,

*Yi pognando* (de qao loqaene Fleckeieenae in aanali eno CVII

p. 502 evidenti emendatione euetulit *vi pngnandoque* Mil. 267)

*clam furtim' *8ervoö aiicillas* 'bibas edae' *dubiis egenis* et

Buiiilia multa, quae innuit Lachmannue ad Lucretium p, äO, ab

lenteattaram compositione qoalis extat e. g. Mil. 689 *quaa ma
omno enaeitat, | dioat' e. q. e. (abi 'eaeoitaBa' mteoheliaa prae-

tiilit) Gare. 329 'pöetqaam tno iaeea piofeetae eam, perreni in

Gaiiam, | video tnom eodalem * (nam sie dietingaendam, non post

'Cariam* tinaliter, oi. 336. 34Ü. 354; liud. 774 'ut illas eerves,

' Cf. Ad. 2U9 (U 2, 1). Phorm. 725 (IV 6, 18).
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vini defendtis Triii. 740 *ipHuiii iuleam Lesbonicum, educeam nt

8 habet?' (nam reote haec oiniiia, v. 747—750 Callioli

delibmnti oodioM adsignant) Ter. Ad. 217 (II 3, 9) 'd6 too iure

paiihilnm, | adul^Geoti esees morigmtas* (nam mte
deleyenmt *atqae' poet *paiiliiliim* nt III 8, 21; 4, 19). eed

eimplieiorie qnoque generis qnaedam adferre non inittile erit, in

qiiibiiH interpolata depreheialatur ]>iutiiula (;ujnilati va. (>urc. 351

'quid m abeainus [ac] deournbamus' (correxit Remus) Aul. 784

'repndittiu rebuB paratia [atque] exornatis nuptiis* (eine *atqae*

Nenina) Trin. 302 'tnia tervm senritetem imperiia [et] praeoeptia,

patee* (eomxit Bothma) Ter. Phorm. 687 (IV 4, 6) *nt t6 qni-

dem omnea di deaefqne] Boperi inferi' (eonrezit Bentleina) 1050

(V 9, 60) *quod potero [et] quod voles* fet' omittit Bembinue)

Cist. I 1, 23 'quin me colitin [etj magiü faoitis* (emtiinlav it Spen-

geliue libri hin diebuH editi p. 285) II 1, 3 'qni omnee hominee

enpero [atque] antideo cmeidbilitatibna inimi* (oorresdt Mnelleraa

'naelitr.' p. 124). quem yeranm qni eeoantor quemam qnodam

modo hnc pertinent adaoribam, partim reoedona a Mnellero proaod.

p. 870 et SpengeKo 1. a. p. 865^ emendatia nonnnllia et inter-

polatione uncis circumscripta

:

iactor crucior agitor stiiimlor

vor80r in Amoris rota [iniBerJ, exanimor,

feroT dffferor diatrahor diripior,

ha nibila mente anlmi h4beo:

nbi anm ibi non anmi 4bi non anm {biet aohnna,

ita mi 6nnia annt ing^nla.

10 quüd lübet, Hüll lubet iiini id continiio,

ita me Amor lasBum animi Hdificat,

fagat &gitat petit rapt&t retinet,

laet4t largitnr, [quodj d4t non dat [deluditj,

modo qnöd anaaH id diaanadeti

15 qnod diaaitaait id oatintat.

nam hic quoqne *quod' ad asyndeton obscurandum adncriptum

est. Truü. 225 (IT 1, 15) 'adridere ut qnis advenat, M;uHlr[qne]

adloqui (correxit Scaliger;, addo Kud. 769 ^uam bercle ego te

barba continno arripiam [et] in ignem couiciam* (nam non aatia

modnlate Fleekeiaenna ^continno arripiam barba et in ignem oont*

oiam*). deniqne Oapt. 670

qnia me meemqtie rem^ qnod in te nno ftiit^

tuis Hcelestis falsidicis iallaciifl

dilaceraviBti deartnayietique ope$
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ipero probaturam tibi me emendationem meam ' dilaceravieti de*

üteaviBti probe*, pneeertiiii ai contulerie v. 641 ' tum igitur ego

denmthitttiw deartoAtiui mim miMr'. «lia eint gOMiie («[«
TMteDt non panoa) mmo «mUto^ ne niaiis Hlieviore hoe ^iiptita'

tkrni» gtenere ftbneae eeie Tideer. leilioet pertezends Mt toki

quam exorsue sum et ad iiiiem aliquem i^enlucenda de primomine

'ipee* dispuiatiuncnla. neque eniin exhaurire omnia in animo est

et latis erit digito iadioasee datiyoe 'ipeae' fipna') et 'ipeibus*,

quae adfemntar in ezpkiiatimie Doiiati p. 547 ^· od. K«iL et

Snnio Plftufoqiie, li eonteM p«. 545* 12 (alttro enia leeo non

liieDini{ito proeedit giavaMliei oratio), tribni idontiir. item pei^

fltiiiigenda Pauli glossa p. 105 'ipeippe] ipei neqae alii* qnae

recte sie tradita est nee coiifuudtinda cum altera (p. 110) *in

euptej eo ipso' aut Phiioxeni gloeeis Upeipte] * 'ipeipee]

' (naa sie senbenditm pro *iiiaipti* 'iosipse*) quae Odofr.

KieUonia tu adaotationo oonfert oerlo 'q^pee* noo Gtat

3» 58 eam «oo Troa 123 (I 2, 24} oun Paroo repoiieii-

dam eet. deniqne '«unipee* aooueatiTait Tmo. 159 (I 2, 58) oe*

dices mdicaie vidit Bergkius, accueativum scilicet prouomiaie

*eupse', cuius nominativum cum rei nomine coiiiinictum et dupli-

oiter deolisatam Cree eapea' 'eapearee ') nou Mamim tautam, %ai

demoiietrativi quoqae pionoiuinie formae *8um eam eoa aaa' eermoni

poetloo Tiadioaio frootia atadait, eod etiam Paoaviaa iorvayit (Feat*

p. 325), altiori vidalioet atilo oonTeaiontoni. anüqiutiia «atott ia lin*

gua latiaa et 'ipee' «t 'aapae* extitiaae ac promiaeuo in aaa foiaae

alio tibi et certo, »i quid video, documento coutirmabo. iiiliil aut

corrigendo aut veriloquio indagando eil'tjoerunt viri docti in Pauli

gloaaa p. 105*1] braoteae in virilem muliebremqae ape-

eiam ozpraaaao*. qaam vidit ealtem Odofr. Kaellana non aooonii

poaao ab alteia p. 307 *aiibaillea dieebanftnr qoaedau lameUaa

aacnfioüa neoeaaanae*« nnde anppleta eat ipaa Feati eotplioatlos

'[enbsillee eunt qnaa a]li ipeiilee vo[cant lamellae in sacrijs)

quae ad rem [diyinam confenc dii untur] maxime, [epecie virura

et muUJerum*. virilem scilioet muiiebremque epeoiem in hac ut

in priore Pauli gloaea nonünatam eeee littorao in codice servatae

ahimae aperle doeent pro 'ipaiUoa' niaqae oan Yiwio^ipaiilicee*

aut cum Haollero 'ipaalUoea' noqno onm Soaligero *ipanUaa' le-

gendam eat, aed quod ipsi litteramm dactaa eontioant Hpoillea*,

at tria eiusdem rei nomine agnoscamuH 'ipsilles* *ipeulUceB* *8ub"

eillefi* vel potius 'supsilles', derivata iiia per proprias termina-

tioaea a demiautiva pronomiiua forma: ab *ipae* dao 'ipaiUea
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ipenllices', ab 'enpee' tertium 'eupeiilee'. atque 'ipeulum* aliqnem

ta indicaeti in Petroni oommentario p. 75, ' ipeimillam* siuuii

OitaUiu invitet o. 32. rapt igftnr lAmellae ietae in virilem um-

liebremqiie epeoiem exprasae mhll aliud quam qnod aoenimto

r^ddlmiie Yemaenlo 'ebeiünldehen*. quoram qnalie in Munrieiuine

fnerit ipse Paulus p. 121 et 239, ubi laneas efiigies Compitalibua

iaribus RiiRptMidi salitfls adfert, docebit cum Macrobio coyiparatns

(I 7) d5j et Yarrose in Beeoulixe {frg. 463, p. 212 Rieeii 'aoe-

pendit Laribns maniae, moUi» pilae, roticula ao atrophia'); oon*

ferendns de soizpaifl virornm eimnlaoria Ondine faafc. V 621 aq.

aKaqn« ad aülgiea iirfiaii>laa aaerifiaatloRia looo anbstttatae perü*

aaiitia qnae ax tiieaanriB enis abnnde enpplebit Yaenerna.

Kxemi ex hac (üspututioae locam quem uberiuR tractandnm

esRe Video ut Rentontiam meam, id qnod iriRgnopcre cupio,

batam tibi reddam. loqnor de Mercatorie prologo aineque yerau

qni in Bitechalii aditione ab initio legitsr qnaitoa. quem vis

atügvrmit qni nnper da prologi oompoaitiaM diaaarantaa landab!*

UCer rem geeaernnt Garolna Baiatiko in mne. Rben. vol. XXVI
p. 421 sq. (cf. XXIX p. 63) et Leopoldus Jleinbardt in Stnde-

mundi etudionim vol. . 80 sq., ille pruci lare, bic ita versum

a Kiteohelio emendatum esee praedicaotea, ut poBtehoribua ne

erbnm qnidem mntaie fae ait» rernm impoanit illia, qnam ne

ipae qnidem eertam endidit emendatienem eaae, magni vin opi-

nafeioy fnndamanto adlieel ant nnllo nixa ant admodnm dabUi,

L e. Terannm traiwpeaitione neqnaquam commendabili. aed pro-

ponendum est prolog-i, qualis in codicibuH legitur, exoniium, ut

iiitellogiitur (pialis sit in seriiione multifariara retractato, sed non

muitum J:^lauti tempoxibna recentiore, aentantiaxnm progreaana.

Oharinna adnleaeana prologi aimnl et paraonae mnnere fkmgena

ita aignmentnm namt, nt ab amora ano, qni maxima eina para

eat, initinm capiat bia Terbia (qnae nbi ooxrnpta anit aeribo nt

legi posaint):

duas res simul nunc asrere decretomst mihi,

et argumentum et meo« amores eloquar,

non ego item facio, ut alioe in comoediia

Tidi [adnleaoentea] ftuseroy qni ant Koeti ant Die

6 ant 8oli ant Lonae miaeriaa Bamat anaa:

qnoa pol ego eredo bnmanaa [baal qnerimoniae

non tanti facere, quid velint quid non relint;

obia narrabo potius meae nunc inisei iaH.

aequitur titali et poetae graeoi latimque nomenclatio uoq aptius
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inserta qnam in Trinumini prologo ; deiode ipsa narratio Plauti

verbis ^(ie (juibus, s\ Universum spectae, reotius iudioayit.Dziatzko

quam Beiniuurdtiu) inooliata, deinde ab histriOBe ampUAcata; et

primtun qvidem:

11 pater ad meroatoni hino me mea« nieit Bhioduii:

bieimimn ian fiMitamet poetquavi abii domo.

ibi aniare occepi forma eximia mulierem.

sed ea nt hith implicitxis dicam, si operaest aunbus

15 ad^ue advortendam [Toetra] adeet benignitaa '·

kaec recte prooedmiti aoonatiir pofienloea:

16 fit boo param« more matornm inatiti

17 per mea peroonatna mm «08 aoaiqiie inde axilioa

haeo aoilioet In Oamenurii vetere leg^ntnr, a quo Vreinianns et

Decurtatus ita tantum recedunt, nt j)riore versu 'et' pro *fit',

/maiorum pro 'matorum' praebeant, altoro 'ine' pro *mea*, *U08-

enmque' pro ^aos eumque'* eeqiiiorie putae Codices nihil mu-

taniBt niei qnod in fine poaaernnt 'index üieo\ id qnod editiooee

tenmaniiii omnea. reliqiia anten Bitidieliite eie oonformaTity hie

yeraibae poet v. 3 et Tereibiia 9—8 post 16 timnepoiitie:

etei boc pamm berole more malornm institi,

pro mea perB0r<L ut siiu ad voß index ilico.

scilicet praeter moreiu lieri quod, cui nunc soliue prologi persona

Sit ageoda, aimol et atatim ab initio pro sua Charini persona

eanun ramm qnaa eoiie intereit indiciam apeotatonbne faoiat

(paverg* p. 19). remoyendoa autem looo quo traditi aant versne

iitoi eam potiaiimam ob eaasam Hiteobeliae eontendit, qnod

prorsns non babeant quo referantur quae v. 18 snbiciuntur: *nain

amorem baec cnncta vitia sectari solent' e. q. s.; etenim scire ee

nullo corrigendi vel studio vel artiiicio id elfeotum iri y. 16. 17,

quocnm recte iongl *nam* particalam dicas (p. 17). vernm enim-

yero roetUeime ex eine qnidem aententia, qni Plaatinam Cbarini

oratioiiem ampMeayit^ yerena 16. 17 exoipi eeqaeiitibae, modo et

bi recte nt aeriptor yolnit intellegantor et illomm qaae eententia

ftierit recta ratione indagetur, apparebit loco ante oculos posito

mye emendatü hive, qnod nußqumn adhuc factum e8t| vindicata

codicum lectione recteque distincta:

18 nam amorem baec cnnota yitta eeotari aolent,

enxay aegritndo nimiaque elegaatia; e. q. e« 20—23

' 'atque advort cudumut auimum adeät beuiguiLaö' uodd.» of. Men.

proL 16. Mil. 80.
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24 sed amori accedunt etiaTii baec, quae dixi minae:

ineomniai aerumna, error, terrer et fuga;

ineptia atqae elaltitia adeo et temeritae,

inoogitantia, exoore imnodeetia,

petolaatia et cnpiditas, inalivolMitia

inbaeret: tmn aTiditas» detidia, iBomia,

30 iiH)]tia, contumelia et dispendium,

multiluquium: parum loq^uinm ^ hoc ideo £it ^uia,

quae nihil attingunt ad rem nec sunt ueniv

ea amator pzofart aaepe adTOfao tempoie;

boCy pauoiloqmiuBy nuaunL idoiroo piaedieOi

35 qiiia mllna naquam amator adaoat eallide

faenndus, quae in rem enat enam, ut posBit loqid.

nnnc V08 nrii iraHci ob multiloquium non decet:

eodem quo amoreni Venus mi hoc legavit die, «

ükc rerarti oertumet, vt ooepta eloqaar.

40 prinoipio Qt aatae «x ephebia exüt a. · Plaati genniiia.

yerba igitur de amatofnm morilma faeiana et de eo praeeertiia

more, quo molcstistiiinnn illi loquacitatem .exerceant, suam in

desoribendie amoris vitiis verbositatem epectatoribue excusat,

quod ei hnic loco Charinoe praemittity aliquid ee non de more

feeiese, enni intellegemi» morem in quo deeeribendo deincepe

operam iUe ooneomit. niniiniia uno verbo PlantiiiiiB aduleaeeDs

miseriaa snaa eloeatae erat: Mbi amare occepi fonna ezmia im*

lierem*; non plaouit hietrioni substricta oratio, placuit locus de

* 'panimloquiom* fiiixit histrio secundom *multiIoqaium* *pRn-

ciloquiuin' (ci. quihuB Duimtus in oomTnentario Terentiano usus e^t

*tardiloquium' Hec. V 1, 15, 'falniloquium' Phorm. I 2, 81, 'longilo-

quium* Phorm. II 2, 34 et 'multilo quiinn ' Phorm. II ü, 93, cf.-
(Ad I 1, 43) etc.; nec sanc nihil valcnt

ad vindicaiidam Donati luictoritatem quae praeterea in comnientariis

istis diotionem comicam prae se feruut: 'mauticalor* Eun. II 2, 27,

*rounerigeruli' Eun. V 6, 22, 'despolibtrix et petax* Hec. I 2, 84, 'par-

titudo' Hec. III 2, 19; praef. 194, U Kl. saevidici seuis" Ad. Y 3, 68)

et praeterea talium memor qualia sunt 'nunc hominnm* Pcrs- 385,

'eemper lenitas' And. 175 (I 2, 4), cf. 'concubitus furtim' Tib. II 5,53,

quibus aiia multa addere placebat Scaliiiero. — Versu 34 sentcntia ad

eomm exemplum conformata est quae ct>nii>! snit Vahlenns in ind. lect.

18S0 p. sq. et 1881/82 i>. 4 sq.; ad eftinlnu speciem emendandus est

Cuptivurum versus 267 ne id quidem, mvolucnim inicere, voluit»

vestem ut ne inqoinet' ('involacre' oodd., 'involucri' edd.).
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KpistuUk PlaatixiA. 17

amatontm loqnaeitate; coi ineerendo eam eibi ansam pftravit nt

»b anumtiiini eonanetiidme se deeciTieee Gbarmuii f»wni pne-

diiMuttem. ergo ^ftnmtonun' legemne com Aeidalio, 'maioram*

neteio quem morem mtellegemne:

sed hoc jmrinn hercle moro amatonim institi.

naiu * hercle' RitRchclius einemlnvit, in *fit' et *et* poliun iatere

videtur 'sei' quam ^etei . sequitur autem ut aliero versu dicatur

qnalem qnaliter neglexerit amatorum morem. eententia igitar

baee erat: 'qnod rem ipsam atattm elocntaa tum', latent in bis

Terbomm eimnlacris *per mea peroonatnt snm noe snmqne inde

exilico* Terba duo 'oonatne mm ii088itmqae\ oomnnetioni loone

DOS eet, ecripsit poota quUquie fuit:

aed boc pamm berde more amatoram institi:

'rem eampse eefatas emn orrasqne inde exilico.

nam amorem baec cnnota vitia seetari söhnt e. q. a.

in Iii« qiiae pomii neque *rem eampse' qua via corniptum Bit

neque 'ecfatus** quomodo in 'conatus' abierit oxplicatione eget,

eget qnod ut in librie scriptiiin est eervavi ' inde exüioo'.

Qaod nbi primnm animadTcrti et traditam eeee et nnice

•ententiae aptmn, dammodo idem ^exilico' signifloare snmae qnod

'ilieo\ etatlm intellexi et yemm esse et locoe nonnnlloe, de qni-

bns et doctioree viri et ego adhuc dubitavimus, inlnetrari fllo

kl «':|6 illi inviccm reddere. Aulul. IV 8 Strobilus in arhore

86 eedentcm £uclioncin obeeryaeee narrat dam tbeeanrum suum

loco oocnlto abetnidat. y. 708

nbi ille abiit, ^o me deoianm dnco de arborey

exfodio anlam anri plenam: inde ex eo loco

710 video reciperc se Benem; ille me buuJ videt,

nam ego declinavi paiilulum me extra yiam.

raren 709 nee metmm nee eententia constat. nam non ex aliqno

loeo redire eenem narrat, sed in loenm qnem modo reliqnerat»

quem perpetrato forte relietome eet flervns. ergo in concisa ora-

tionc non rem consentaneam, exisee ee vel in eundem lociim

redisfle senem StrobiluR narrat, Hcd rem gatis miram, statini et

yix egreasum enm redisse: ^inde exilico yideo recipere ge äeiiem'.

de biatn poat ^plenam' . i.

> *ecfari' Enn. trag. 824, Pacuv. 292; 'exfata* Feetus, cf.Terent.

Scanr. p. 26, U *effatiu, non exfatoe nee eefatot, nt quidam pnta*

vemnt*.

«Mb. Mm. r. »Mioi. H. V. xzzvm 2
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Trac. 443 (II 4, 89) haec Diniarchue;

ego ieti non mnmte mittam? iam modo ex h0o looo

inbebo ad ietam qniiiqite deferri minaa.

'iammo^ pro *wm modo' B. non ex hoe loco, eed domo ena

munuR miemmifi ent amator. qnare mnlta oonieeernnt ante Sclioel-

Ihini, ille *iain iho ex hoc loco
,
qno verba augontiir, non iuvatiir

Rententia et »tilue. de 'ilieo* iam Mneilcm« cogitavit, nihil aliud

expeotamne. repono 'iam inde exilico*.

Ad loonm «imiliter oorraptnm leotoree delegavit Bohoeiltiia,

Aein. 129

bine merenti mala'e, m&le merenti bona'e.

130 at malo cum tuo: nam iam ex hoc loco

ibo ego ad treeviros vostraque ibi uomina

faxo eront.

flagitatur v. 130 temporis significatio, probnm est mm*
aotntom' Fleokeisenue), deeet eyllaba nna: 'nam iam [inde] exi-

lioo' cnm repono, et ipee flentio expeetari potiue 'binc\ sed'inde*

nt ponamuR interim enadet sbllemne loqnendi gennu. item in

Auliilanae versu hiatus inserto *iam^ removentluB videtur: *ex-

fodio aulam auri pleuam. [iani] inde exilico' e. n.

Sed antequam cxcnipla congerere pergam, Bubsistdndiuu

paulieper et disceptauda adverbii, quod semel intactum inter cor-

riipla, aliqnotiene non valde obsenratnm invenimas, forma et na*

ti^a. de qua mnlto paratine eseet indicinm, de ipso *ilioo*

eerti aliqnid conetaret. conetat antem prieHnnm ei ineflse loci

significatum, quem ostemlit coniinictuin euni verbis (jui)mR nuincniU

notio inest, iuxta iiositis subinde bjcativis: *liio, isti, ihideni,

ilico' (cf. MuelleruH prosod. p. 653 Loreuzius ad Most. 874)

abiit ut alia in temporie notionem, cf. Langenus symb. p. 157 sq.

dubitatnr de origine: atqne nt cnm *ille' nibil commnne babet

Mlico* (ef. Bitecheline opnsc. . 372), sio Feeti explicatio *in

loco* (p. 297. 34S, fcf. Cbarie. p. 201, Non. p. 824), quam recen-

tiores fere auiplexi sunt (Kitsolieliiis Corsseiius Curtius alii). ym-
bari non potest, si(juidem Mlico' nbique praeter dnterioreH libroH

eimplici scriptum consonanti legitur, j)roducta vocali prima, et

mendoea est Festi siye Pauli (p. 296) scriptnra * illico' ego

' Enn. tragf. 305 'nolite, hospites, ad me adiro: ilico isti,
| ne

coninpfio raea bouie umbrave obsit,
|
[stotisj: tanta vie sceleris in cor-

pore haeret* Lachmanmin uj^plcvit.

» Fbilox. gl. * ilico tt ' Cef. gr. lat. p. 460 Vulc. '£^
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TPcti» mihi vifleor contendere primam adverbii »ylluham liiliil ohsc

nirtl jti uiiuiiiiniR (Ifiiionstrati vi ('{isiiiii locativuiii '
<*i i'; quem si

per se posituiii non inTeniiuuH, novinms et a«ifinia 'hi(n) qui * illi

(alio pertiiMt Olim non oli' app. Probi p. 199, 16) ibü' t>t ab

ipm qnam qnaerimi» fonna derivata illa 'deinexim* etc. de qui-

biw poet Riteehelinm (op. II 455) multi loonti sunt, atqne Mn
in* qntdem nt *1() illim olim ietün* non ipeae eeee locativi

fiinnas, neque eiusdeni i^Rse casus *interibi' et 'intcrim', neqtie

pertinpro ad lorativnm Vmbroruin ' vapefpin' aut* viikuuien', ucijue

extare omnino in Italorum linguis lücativos non in 'V CeV 'e*)

exemtee, liaeo omnia hodie oonetant. contineiU nntem 'in ilUm*

et reliqna eins generie locativoo cum particnla *en in em im*

eoninnctos, qaae in illis, nt in Obcis 'eisoeen xieolod* et 'imaden*

titali Bantini et Pompeiani, propriam ablativi notionem efficit,

corroboratam ilhnn m 'cxiin dein proin exhinc debinc cxillim*

f'tc. praepüsitiüue eadüoi ratione qua apud Graecos e£,
€0. eadem tna opinio est, niei me fallnnt quae in lexico

Itaüoo sobeeripeieti lemmati 'en e in*, locativus pronominie oon-

ionoAnB est onm nominis ablativo (nam 'locoi' abire debnit in

*loeei loce loci^) nt Plantne dixit 'qui praeaente*, nt lingnae

placuit * hodie', sed 'pridie, postridie, cuttidic, die septimi*. roagis

me Tnovet iniinitata vocalis, quam sirvaiit *11(· iuvoco' etc.

non idem est qnod passa sunt ieta 'bamiaie Apollinie', nam se-

qmtnr *n', aut *convicium', nam aucte est vocalis, neque reote

comparea 'tbermipoHnm' 'Demipho' Tel adeo 'Patriooles^ nam
legitima eet in Bamanontm ore oompositi nominis innctura, neqne

'opilto* bne ftM»t, nam mnlta eine lege oorrnpta annt a Gh^oia

accepta in ore indoctae plebis, neque vero *oveni apicam* ab

rectius cum i^orsseno quam a£ (Ifesych.j cum

Scaiigero dehvoe. prope aocedit et *agnitu» cogiiitus' et *iii(jui-

liima*, qnamqnam intactom mansit 'incola\ adverbii eigni£oatue

limilen snbiit vioisaitndineB atqne 'atatim' 'extempV *^
alia tamporie adyerbia, quae primnm simpliciter locnm indieabant,

tnm temporis inatantia continnitatem. ad *ilico' antem non plane

eauem latioue accedit *exilico^ qua *exim dein pruin* etc. ad 'iu\

aetatvn, e estigio', gl. ap. Steph. thes. '^ continno 8tatim\

Said.€] napm)T<Kii, €() ei *i11ieo, €£*.
' 'qui' locativi oertnm babes exemplum Men. 1166 *qai die? die

ieptimi*» nbi *qnidem* oodd., emendavit Gniklmne. *qno die' cnm
Lambino edd.
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qua 'exindc deinde proinde eubiiulo perinde* ad ' iude', qua 'dein-

cepe* ad 'incepe* (Paul. p. 107) aut qua * cxhinc (Appul.) abhinc

dehino^ ad 'hine'i qua 'exillim' (v. i.) ad ^illiiii': Biquidem hie

iam berat TOÜ udOev notio; accedit eadem qua latine dietnni aet

*a mani* *de veeperi' similiai ot looatiTiit com praepositioiie

ooninngeretur (quod loquendi genne optime inluetravit Yflenerne

in Fleckeiseni annali (^XVII p. 77); uou multum dißtant *ex-

amuseim' (^amueeim' Paul. p. G) ' exadvorsum *
* ©contra' *de-

contra' (Plaoid. 33, 13 D.) 'deenbito' 'derepante* 'demagia' et

alia adrerbia cmn praepoaitione ooniiiiiota qnae in vnlgari prae-

serdiii eermone i^parent, nt 'amodo' sinülia. popuUii igitttr

etile illvd quoque quod traetamne Toeabnlnm proprimn foieee Ti-

detur: certe evanuit e cultiore liugua; servatuni est a Plauto

eiusque imitatore, qui Mercatorie prologuin amplificavit, in Lac

potieeimum formula 'inde exilico ^ quam ita £ere ubique in-

mntaese Ubrarios, ut ignotum sibi oompositiim eolTerent elficerent-

qne 'ex ee looo' ' ex hoo looo', tarn conBentanenm est quam felioi

oaen faetani, ut nno ealtem looo Girenmatantiiim Toeabiiloram

depravatio illud neu intellectom mtmiret a oorreotonun lieentia.

Aliud iion minue in promptu erat geuuB correctiDiiis, quo

ficilicet oinitteretur prae])ositio et sinipliciter reetituerelur 'ilico'.

quod eveniese oontendo in CapUTorum looo, de cuiua metro coa-

ftdentine iadieamn» niei axgnmeiitiB antea lefellenda eeaet Spen-

gelü opioio de baocbicie yerdbne cataleotioie (1. . . 248 aq.)>

qualee Plautam oompoemeae tarn mibi oonetat quam ille negat.

hac igitur quaestione Interim repoeita illud certe adfirmare licet,

nuUo loco ])lauiu8 indicari diinetros bacchicos catalectiros, i. e.

dochmios veieus, quam Capt. 506 sq., ubi primus agnovit illos

Herniamitte (elem. doct. metr. p. 314), servavit Brixiue, niai quod

508 Aoidaiio delevit (qaem Veetogiue quoque eeeutua eet)^

immerito ut yidenmt HeTmannue et Fleokeiaenua; nempe a prae-

tore domum praevertitnr Hegio, in via Interim (tale quid 510
in *inde abii* latere videtur, of. 458) ad fratrem invieit. sie illa

procedunt; 'tandem ubii ad praetörem: |
ibi vix requi^vi,

|
rogo

eyngraphum:
|
datür mi : ilic^ | dedi Tyndaro; | ille Abiit do-

miaa, | inde [ex]ilic0 | praevörtor dom^m poetquam id &otam8t\

aecuntur iambi.

Subiungo Budentie yereum 859 ^ego bünc sceleetum in iua

* Cf. Cure. 868 'ostium ubi conspexi, exiiuie me ilico protinam

dedi*. Ter. Heo. 876 (III 8, 16) 'et corripui iüoo
i
mo iude lacrimalis*.
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npiun ez«l6iii\ qwm oomptiim esee duplex hiatae argoit» Baoari

flon poBse traaspoBitie yorbiv mterpolatisTe oognoBcimiu hoo untun

qvaereiitee quid sibi velit ^exiilem'. Htm qtiie amqnam peregre

profeotiiniin profectumve eive inlndens eive eeiio exnlem appel-

lavit? qnod qui pnams scripKit in mente habuisse videtur Dae-

monem ^eenex qui huc Atheiiis venit exul, haud malus' (])iui. 35);

de lenone null modo aat dici potnit aut intellegi. temporie

Dotumem flAgitan Fleokeieeiiiie vidit, qni scripeit 'ego huM eoe-

leitiiiii npiam [iam] in iiu eznleni'. qnod ei sümo oomiptiiiii

eeee vocabulnm non inteUectam ot 'ego seeUetom

in iu8 rapiam [hinc] exllico', hoc certe loco 'inde* fem nequit

u-. 8. ad Apin. 130) et apparet *i' pronominis proprium eigniii-

catom adverbium temporale non retinniHse. cf. Kud. 260 'üico

tmc imtie hau longule ex boc loco', Mil. 1381 (1377 Kibb.),

aM neaeio an eenbendiuii ait 'me qua^nt: ilico bino ibo huio

piufo obTtam*.

Non coninnetnm cum *inde* yal 'bino* ntieqaam reperitnr

'exilico* neque restitiiere illud animum iiiduxtriiii locie qualcH

sunt Gist. I 3, 33 peperibsc giiatam atqne eam se servo ilico
|

dediese exponendam' (cf. Muellcrus prosod. p. 530), Baccb. 8 'qai

iÜeo errat intra muroB* (Oharis. p. 201. of. Langenaa

p. 159. ezpectamne aliqnid 'viginti annie* . oppoBitum),

Poen. II 7 ^qnoniAm litare neqneo, abii ilHm ilieo* (ef. Riteobeliue

opnec. II p. 454), II 39 'ut qnisqae acciderat, enm necabam ilico'

Muclleru« p. 534 Ritucbl. op. V 51^2), prol. 106 *ubi quamque

iu urbem est iiigrcBBUB, ilico* (in est' Gcppertus), Stieb. 202

'adeunti perquirnnt quid eiet caueae ilioo' Mil. Iü30, quo de

Ytm recte iudicaese yidentnr BitocbelinB et iübbeokins (1025),

nt de Mil. 1176 Botbine, de Men. 599 GhiyetaB, de Moet 885.

887 Stademundue, de Merc. 910 Aeidalins et Gamerarine« in

AmphitmoniB fragniento qiiod servavit Nonins p. 342 (v. 1028

Vhh.) V'xi ilico' pro 'exuo* re|)oncndiUFi vidi latur Langeiiü (p. 20);

aptum foret ad sententiam exilico': sed bciie hnnc versum trac-

tavit Brandtine in mue. Khen. XXXIV p. 580. Moet. 140 Tenni

cretico traditom eet 'detnrbavit texit detexitqne a me ilico': pntes

'texit* lectiomB Yarietate natam eeee, sed fallit speciCB* etenim

^ Cf. Muellcrus nacbtr. p. 83 de 'eiet*. nou recte inter personaB

distribaunt Mi-n. 10t, ubi Htntciitia soribi poetulat 'ccquid tu de odore

po9?i>, si quid forte olfeccrie,
|

fuccro ooniectiiram [id oudej captum

lit? Pm, oollegiom
|
[convooanis bariolomnii certiorem baud feoerintj'.
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BIO eoribendi simt yersne 139-^141: 'ba^c Terecdndism mi vir^

tvtfe roodmn
| d^tarbavit detexitque nie ilieo:

|
p6etU]a optigere

me neglt'gene fui* fopticcrc eam' codd.). cf. SpengeliuB 1. 8.

p. 40. 83. deiiiiiue Ter. Phorm. 88 (I 2, 38) 'exadvoreum ei

locü' dativum eervavit cum Prieciano et Donato CalUopius (*ilico'

Beiubirme).

Unvm restat quod porai» et neeoio an mirante te po-

raerim, Gomprobabo tibi emendato CaptiTomm vereu 519. qni

eie traditnr in codicibue: ^neqne exilinm ezitio eat neqüe adeo

spes quae mi hunc uspellat uictum , nisi quod '

liuiic niilii in JJ

legitur, et rccto. iiaiTi qiiod BeiitltMum seciiti edere solent *ne-

que auxiliam mint n&que adeo ßpcB qua4^ mi buuc aspellat metom'i

id verom non esse elucet intellectum est ^exitio* idem esse

qnod Trao. 511 (II 6^ 30) 'quid iili ex utero exitioat\ quod

*abitio' Haut. 190 (I 2, 16): id quod intellexit Yesingius. qui

tarnen reliqua non rectinn quam priores tractavit; aoüieet ditto»

gra]>hia hic niilla est, std scripsit poeta neque cxillim exitiost

iieqne adfo sjx'k (piae liunc aepellat metimr. er^o *exillim

accedit ad illim' ut ' exim dein' ad *in(de)\ 'dehinc exLinc' ud

'bine^ eiuadem adverbii praeterea yestigiam agnoseo in Miliüe

yersu 1207 (1201 Ribb.), ubi cum CD praebeant *et idem ago

telliberabo' ('ego te liberabo^ correotum in D), aed in initio

*et illem\ Koc nieus Riteoheline qnidem ^item iUinc' icripeit,

liibbeckius, qui adverbii forinaiii probe agnuvit, * itidem illim^;

verum reddendum est Plaiito \>xillim ego liberabo*.

In Poenuii versu, quem eupra tetigi, Ii 7 * postquam litare.

nequeo, abü illim ilieo' (*non queo' Greppertae, 'ego abii' Bitsobe-

liue) repouere non dubito 'abivi'. nempe ut breyiter complectar

quae poflt egrcgiam Fleekeieeni dieputationem re denuo pertraetata

(nam non eatis facit Neuiue . 524 sq.) certa mihi videntur,

nuH([uain Plautu8 posuit *perivi* (quamquam nnllo negotio sie

emeijdcH xVul. 392. 413 et quaedam alia) adivi' (quamquam

emendabiliorem haec forma redditura erat Aeinariae vereum 141)

^redivi' (quod Gas. prol. 65 non reote tradidit Mero. 947 non

recte restituit Cameraiiua) ' interiyi* (niei forte boe ubub est Cae.

III 5» 33, of. Cist. II 3, 34 ubi de * interiyimue* oogitayi), aim-

plex verbum aliquotiens posuit 'ivisse ivero ivisti* (Most. 842

Capt. 194 et fortasßo Bacch. 577 ' venum ivi.sKe' ct. Stieb. 232

Pseud. 1090 Per«. 054, 'iverant* Ter. Ad. 1 1, 2 ' intro ivi*

And. V, 2, 9 Hec. III 1, 52 cf. III 3, 13), bin 'exivi exivissem*

(Stieb. 459 Kud. 534, ef. PbUox. gL 'exiyit €€' iyit
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') et 'abivi' jiaHRini: Baccli. 171. 900 Capt 47ö Auiph.

125 Most. 971, 'abivisee' Uud. 05 ^abivero' Baccb. 211; fortaHBc

'abivii' Ampb. 6S9 (cum Fleckeieeno exere. erit p. 38) £pid. 46

Cmkm certo prhwqnam aliivit hme ad legionem domo*)« nt alioe

eitta geaarie veraae omittam qui euendatiooem poseiuit. nain in

ill» nraiatioDe nOeqiiain opus est ampline reetitata yerbi pleniore

forma; quam quod perraro libri eervaruiit, i l jui lactuiii ^it iacile

inteliegimuä coolata Donati adnotatione ad Ad. 1, 2 ^ierant

fcodaöta *i' pronantiandum, qaod not addita 'u' iuerant dicimus

.

e<«tfa noDnnnqiiani Falatini parperam oommatatie ' et V* illina

gonerie perfecta tradnnt pro fotoro rel imperfeeto» nt Truo. 198.

SlO (ef. 647) Anl. 844 Gas. prol. 65. aliter indioandum est aec-

dum recte iudicatum de Militis versu 997 (992 Hibb.), quem

inter incorruptos sie deformatum legiiuuw in libri8:

qai bio prope adeet qui rem aiienam putlutj curet

quam euam?

qoi aoeopet me qnid agam, qni de yesperi yivat mo?
eoa nnno bominea memo ne obsint mibi neve obetent

nspianif

997 domosibitar dum bue traneivit atque bnius lupieiis corporiHt,

quae amat bunc homiueiu mmiiim lepidum et nimia

pnlcritudine,

militem Pyigopolinicem.

In fine CameraiinB reetituit 'traneibit qnae bnina capiena

eoTpoTi8t\ in initio Aoidaliam seribentem 'domioa ei domo buo

traasibit' eo neque eecuii sunt Ritsebeline et Hauptins (opneo.

374), ille iit 'domiiia domo si nlani hiic tiariRibit*, bic ut eiiien-

darot domina nbi actutuia hiic transibit'. quae nun qnadrnre ad

poetae oonsilium eatis docemur .ecaenae progressu, eiquideiu

magnopere ee cavere Milpbidippa eimnlat^ ne ant nomen aut oon-

dicionem mnlierie eloqnatnr ottine mandatnm exeqaitar. oerte bio

at 1046. 1046 mentio ipeins ambagibne et aniraota oiatiouia

«nmmeeribitar et evitator. ergo et Koebii inyentitni, eni aceeesit

Brixius (*domo ei clanculum bue trauisiliit'), et l\il»l/»'ckii ( düiuo

i^üeiita dum huc traiisibit*) sententiae bene convenit; litterarum

veatigia alio ducuut; uon qao abileee video editorem novieeimumy

caint, dam baee soribo, in manae meaa deyenit reoenaio Cdum
eibi iaculam hnc tranamittat'), qui minime reote oontendit mnlieirem

omnino non traneire eed militem ad ee traneire yelle (y. 1069.

105). unnm Lvcbsiam nunc video intellexieee illa 'traneivit

atqae' ita itigeuda eeee: Hranebitat quae' (cf. Merc. 465 vitas £
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bitae all'); priora non recte idem adminißtriivii (Herrn. XIII

502 'domo eua (hae) quin huo t/ etc.), ^uae vix uua alteraYe

litterala inmutata sie restitueiida saut:

dömo ei bitat, dum hc tnmsbitat qaae küine cupiene

odxpoTtst.

satie erat dixisse 'dum tranegroditor*. imnoratiur mnlier oonsiilto

in declarando transgrediendi actu, iiiitiuiii t-ius et tinem expressia

verbis indicaiis remqne qnae numquam futiira est comica gravi-

tate müitie auiibus mouicane. verbuuii quod oratioui eiuis iam

reetitutnm est, nmlto eaepina obUtterasae quam intactum reliquieae

librarioa et alii doeaerant (ef. Loewiua aet. Lipa. 309 eq.) et

metri litterenunve mendosanun vestigia paaidm indicant. in ipaa

Killte y. 1242 ei eoribas 'probibindam rnoTtem mnlieri Yideo.

adbitone? niiuime/ nulla pra(!terca nuitatione opus sit. einiili

fortaeäo ratione solitum obeoleto verbo mututinn ebt et alibi (cf.

Loewimi anal. PL p. 215 ad Baccb. 354, p. 204 ad Cas. II 8, 7,

L 8. ad Trin. 885, Sayfferfeas atad. PI. p. 4 ad Aain. 940 all., cf.

Trae. 96 'abaetat' ^abeat' CD et ScboelUne ad 564. 838) et

Aul. 449 (cf. Gas. I 1, 4) 712 (cf. Goetziae ad 377) Men. 662.

954 (secundum 5). 1091 Most 336 Poen. III 2, 5 aliisque Plauti

versitniÜK (|U()s nunc praetcreo; cf. Ter. Haut. 379 (II 3, 138)

Baitcm saiutem. abeas ei eapiae. eo* Äf 'Halutaro^ Calliopius;

'baetere' et 'ire' aliaa quoqae ioxta ponuntur (cf. Stich. 608) et

eadem fortaaee ratione aanandaa Marc. y. 749 Ca>bi. abitamae?

abi'). alind deprayationie genna eat nt cum yerbo diyerai ligni-

ficatne obeoletnm illad pemntatnm sit, nt Fers. 680 oodieee 'per*

mittae* pracViciit, Ivitschelius runtituit *perl)itaH'; ut eupra ostendi

Truc. 751 (IV 2, '0) pro 'siiu'amitto intro* scribenduin e.sHt f^inu

bitani intro' ('a' iüud ex correctura remaneit). ita in ]\lilitc, a

qna fabula initium cepimus, non tantuni v. 1222 (12 U> Ribb,)

optime enppleaa 'qnia ad te [adbitit]' Cad te' *te adit' CJOi)j

sed dno femntnr yerane grayina et aindli mii apeoiea me fallit

ratione oorrupti. y. 1312 (1307 Ribb.) quod 'abeo* in 01>, 'yideo

abeo* in B legitur, olini cxtitissc videtur 'abito', ut si yrribas

*ubi pub errime e^i actatein, abito', priorem verstis ]>artcm recou-

oinnaverie (nam 'hinc' vei ^inde' non magin ueccü^sarium quam

'ei' y. 697 Cnrc. 581 'eis' Cure. 681 Pera. 182 Aul. 595 'eorum'

Men. 192 'ab eia* Poen. lU 5, 19 (of. Qronoy. ad IV 2, 52);

cf. GatulL 62, 60. Mommien. CIL I p. 44), de altera periculoaum

est diindicare pof«tquam compertum eet longe diverea a Palatinia

exiiibcrc Ambrutiiaiium (cf. Kibbeck. ad v.j progredior ad locuni
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dUi ^lennn. · 359 PldoMtrio 8oetednim dnlie« et eo-

noediee aetaatem astare ait nt in ernoe mox liaeaiinM git:

credo ^go ietoc exemplo tibi esse pereundum extra portani,

diepeesis manibus j^atibuiam ^uom liabitabis. Sc, quamuam

ob lern?

de Ribbeekiiie, qui inaerait v. 360; Hitecheliüs *p. qnom

liabebk. 8e, qnanmaia [idjobiein?'; alqne 'babebia' inCDlegitur,

' Quem quod extremo versa 'meist' praebero Loewius enotaviti

signifieabo «altem loci imagineni i|nalüm olim fuisse mihi pcrauaserim:

*übi pulcerrime %i aetatem, abito; ab eo homine, qui mihist
|
pro

matrc et sorore, invita abdücor. . em humin^m tibi,
|
qui k matre

et aorore Tciiit'; ut alter mAt alter in BCD vereni interoiderit. bano

wm in ameudaudo aed in sairanda emondatione licentiam oonieotim

redimam eimili sed magis nisi fallor ad peranadendum appoeita. eiue-

dem scilicet fabulae venui 100 alienum aliqnid admiaouiaaa vidotur

HittchelioB, quem Ribbeckius sequitur (nec eanc plus profeoerunt alii,

quibaa nnper aoceeait Henricas Schenkl stod. PL p. 80), in eo quod tra-

diiar 'erat Atbenis mihi adulescens optimas, | is amabat meretri«

cem matre Athenia AttioiA' scribüns 'altam* pro 'matre'; nam neqaa

Athenig natae edaoataequc soleut aisc Andriae ietae et Perint hiae neo

inteUegitur cor repetatur et cum auotario repctatur 'Atbenis*. ne-

qoaqaam eUminanda vidciur mntrie mcntiu (106 'oo(N|iit eins matri

anppalparier*), flagitari certius aliquid de Atbenieusi meretricis con-

dicione, denique 'item' vel siraile quid quo via addatur rcpetito 'Atbe*

uis Atticis' ('ibidem' pro 'matre' Brixius). ergo cum confidcntia sup-

piebimus: 'is amabat meretricem. [itidem qaac illo tempore | babitabat

aom ma] matre Athenis Atticis'. quam aantaotiam fortaese maiova

verbomm ambitn pocta oompleaua mt, nam oocUiiem Ambrosianum

intra v. 74 et 147 duobne versibus auctiorem faiwe quam Palatinos ad-

noiat Ritacbclius pracf. p. XII. — Parvo intervallo diianatua eet ab

illo venoa 110 'sublinit ob illi leuac, matri malieris'. aegro ferimus

'iili' Tocem ei enperfluam et coniectura ortain. nimirum 'os illos'

prima manu pruebet, 'ob illie' reliqui. stripsit Plautus 'sublinit oscil*

lam lenaa' et hao rc^^picerc videtur Pbiioxeni gloasa (p. 150 Yalo.)

'of^cillum tfroiidnov'. alle signiflcatu occupatum erat osculum. 'mos*

iMlim ( ato pro panris raoribus dixii' Paulus p. 159. ad Vergili Oscilla*

(Georg. U 389) praeter Senrinm et Philargyrium ooaferendi Featus

p. 194, gloesac Papiae s. v. et graioa latiua (p. 597 Vula) '·
trctov oscilla*, Steph. thcs. s. aiiüpot. quod sollemnis est apad Plaatum

locutiü 'oe gublinere' (cf. Non. p. 46, Plaoid. p, 81), et ille variavit

'os oblitnm* Cnre. 589, 'litum os* per Pladdum cognoscimus (p. 60),

et apta est deminntiva forma vemiK soorriHtati (Tide t« 106 modo
adlatnm).
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'habetuie* in prima manu exarutum. «rat, reoeatior correxit

'bftbetie\ Jim ad 'habitabie' redire per ea eatie probabUitor

oonoliuNuii eet; Md nee vereni illad euflRoit et alio duoit Ambro-

aiaai Bcri[itura quae Loewie apparnit 'uidetie': quae carte non

ex 'habitabis' vel Miabebis' orta est, sed et *uidetie* et 'habetie*

(nain *habebiH' iit 'habetuie' potius ex 'habetis* euperscripta

vel 'v* natuu est) ad imam idemque verbum redire videntur,

quod fDiBae suspicor 'eubetee^ i. e. 'eabbaetes* vel 'eubbites*:

oredo 6go istoc ezemplö tibi esse p^reundum exti:« pörtam,

dispieeie manibuB, pdtibulum qnom sübbitee. 8e. quamnam
6h rem?

*8ubbiterü^ quod liic prinmm apparet, et verbi compoeita

8emel tantum inveniuntur et 'ebiteie' Loewius iiuper Plauto vin-

dicavit (act. Lipe. V p. 314. prodr. gloss. p. 27Ö. cf. Vmbrorum

'ebetrafe* pop. Ig. lustr. p. 20). primitivam verbi diphthongum

(Obcus ludens 'poim baiteie* Zvet. 25) eervavit coirapta Pbilozeni

gloBsa 'baesis]^' (of. gloeea SangalleBeiB apud Loe-

vivra 1. . 'beterej vade proficiecere*), in oomposito Tnic. 96

( abaetat'j.

Haec satie mnto et aane aubsiHteuduin est, ne ciipidus tibi

videar rerum novarum esse et verborum. iineni autem in yooa-

bnio faciam Vmbrie eerte at Graeeie uBitatOi Latinae lingnae

ignoto nec tarnen prorBaB ignoto ei recte capio eeneae ambigoi-

tatem Planti vereicnlo inbaerentem Aal. 359. nbi cnm haec con-

vicia Congrioni coquo Staphyla ingerit: 'quid, impurat«, quam-

quam Volcano studes,
|
cenaene causa aut tiiae merci'dis gialiu

|

no8 noetras aetlin poHtulan comburere?*, rogamue quid eibi velit

ad 'impurate'€ adpositum *qnamqiiam Volcano Stüdes',

non satiB est piacalarem ignie virtntem recordari: immo ad

stirpem adlndit et, qnaei ab igne aliennm» bo-

minem dicit poeta eno more luden«, cni ex patria dialecto notnni

erat *pnr' *pir' et verbum inde derivatum, nisi fallit vocabulum

in Xguvinoruin sacris multum valens *vepurato' quod ad candeni

Htirpem tu revocaeti in secundae tabiüae explicatione p. 12. ci.

Oscum 'aaeai piiia8iai\ qnod ei inenm iatiim BarsinatiB poetae

origini fi&cile tribnas, nnflqnam tarnen iste propriae lingnae, qnae

carte tunc tempuris nondnm evannerat, fmetula Komanomm anii*

buB videtnr obtTneiese: nempe intellecturnfi erat anditomm nnllus.

vestigia igitur alii^uu vocis Italis Uratiiisque communis apud

liomanoB quoque extitiese videntur.
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Longiiucula eiraeit epiatala vereorqne ae mihi iraeoaris ob

iDnltiloqniiim; sed in meniem venit quam patienter adease aoleaa

coram eermocinanti et in confabnlando morae nectenti. quare habe

tibi Imec qualiacumqtie et inspice ei quando aut invitabit otiiim aut

negotia jxM Miittent. ego si non omnia tibi (Hsplicaerint gaudebo:

magis gaudebo cum eorum loco quae parum recte tibi vidoar

inetitoiaee meliora me edocebia. Yale.

Scribebam Kiliae menee Inlio. ·

; ,1
·
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Untoranehugeii Aber die Skejisie im Altorthui.

Aeneeidem«

Wir beeitxen kein flo wobl xnsammenhängendes, in etreog

logischer Ordnung yolletändig anegeflilirtee pliiloeophifoliee System

ans dem Alterthnm, wie dae ekeptieelie in der Darstellnng Sextue

des Empirikers. Forsolit man luicli dem ürHprung dieses Systeme,

welches in ifPwiKBem Sinne das Fauit aus der ganzen Speculation

des Alterthums darstellen will, so wird man auf zwei Namen
lianptoüolilioh zurückgeführt: Pyrrhon und Aenesidemos. lieber

l^yrrhon ist die Untersnolinng schon deehalb schwierig, weil er,

wie überliefert wird, nichts achrütlioh hinterlassen hat, alle Be-

richte Aber seine Lehre also jedenfalls erst ans seiner Sehnle

herrühren können. Aucli ist es methodisch, von der vollständig

vorliegenden Darstellung des Sextus aus vorerst eine Reconstruc-

üon des zeitlich nähurliegenden Uauptautors der ekeptiechen Lehre

an vennchen, des Urhebers der zehn allgemeinen Tropen und

der aoht besonderen gegen die dogmatischen Aetiologien, Aene*

sidem.

Znm Unglück liegen aber auch Über ihn die Fragen so

verwickelt, dass bis heute Streit ist, ob seine Lehrzeit noch iu

die eiste iiäitte oder gegen Ende des letzten vorchristlichen

Jahrhunderts oder selbst in die ersten Decennien onserer Zeit-

reohnnng zn setzen ist; nnd, was schlimmer, ob er reiner Skeptiker

oder Herakliteer oder beides, nnd wenn das letztere, in welchem

Sinne beides gewesen sei.

Die chronologiRche Untersuchung hat zunächst auezugehn

von der Diadochenliste der skeptischen Schule, welche durch

Diogenes Laertios am Ende der Lebensbeschreibung Tinion^s (IX

115 f.) überliefert ist. Diogenes berichtet Uber zwei verschiedene
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Angaben: nach Menodotos fand Timon, der hervorragendste unter

Fyrrhon's Sohüleni, zunächst keinen Naohfolger, und die Schul-

tfadition blieb unterbrodheD, bis PtolenuMOi Kytea» sie wie-

derherstellte ; Sotion und Hippobotoe dagegen eeboben iwiecben

Timon und Ftoleraaeoe Tier Sebtller dee ersteren und neoh einen

Schüler einea derselben, den Lehrer des PtolemaeoB, ein. Von
Menodotoi» kann unmö^Heh die ganze Liste herrühren, da er

eelbet darin an yiertletzter Stelle aufgeführt wird; von Botion

mchtf da ele weit über dessen Zeit hinauRreicht; auch wohl nicht

on Hippobotoe, denn obgleich, wae Fr. Kietaeehe (Rh. Hub. JLXY
Sm ff.) aber deeeen Lebenaaeit anijf^llt hak, woU Klemanden

fiberaeugen wird, eo eeheint er doch so jung nlehl angenommen

werden zu diirieu, daee er einen Schüler des Sextue nennen

konnte.

Dazu lesen wir im Prooemium dee Diogenes (§ 20), daee

man aUgemein die pyxrhonieehe fiichtang gar nicht ala philoso-

phisehe Seele auf gleicher Linie mit den fibrigen aihltef bid

dadq>€Ultv, wie Diogenes eagt; sogar Hippobotoe eelbak alihlte sie

nicht (§19), wilhrend er nach obiger Stelle von einer über Timon

jed»^nfali.s liinaimc^ehenden Schultradition ducli berichtet haben

Tiiii«''; ^vioi b€ € ,
. Wer diese 'Einigen* sind, läset sich feststellen: es sind

die Bkeptikar aelbet; wie sieh au der VeigWiohimg der nach-

folgenden ErUinmg mit Sext. Pyrrh. Hyp. I 16. 17 «irident

ergibt. An letsterer Stella wird nimlich Tom ihe^tisolmi Stand«

punkt erörtert, ob die Skepsis als Secte() zu bezeichnen

sei oder nicht. Die Entscheidung lautet: nicht, wenn man unter

Hecte nur eine solche versteht, welche ein zoeammenhängendes

System DogmMi anerkennt; wohl, wenn man damit , bloss

eine Biehtong() beseiohnet, welche einem gewissen Prin*

cip, dem Erscheinenden gemBss, folgt (^ Ttvl rd »-). Ghenan so, bis anf den Wortlant der

doppelttiii Erklärung von, entscheidet aber auch Diogenes,

nur dass er bestimmt ausspricht: die Pyrrhoiirer sind eine Secte,

denn es ist nicht iküthig, einem Dogma zu folgen, um diesen

Kamen zu verdienen. Haben wir hiernach aber in den Iviot des

Diogenes die Skeptiker an erkenneni so sind o\ €( noth*

wendig die Dogmatiker. Auch der Grund, weshalb diese die

Skepsis als Secte neben den übrigen nicht gelten Hessen, Ist klar:

nuiiilicb deshalb nicht, weil sie kein Do^ma hatte; denn offenbar

haben wir die skeptieche Unterecheiduug zwischen €0 (im
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stTRHii^eren Sinne) und jutlemineli ati verstehcu, als AI» wehr

gegen die Dugmatiker, welche der skeptischen liichtnng aiigeuieia

(Uä Hecht, sich ale Seote gleich den übrigen zu behaapten, ab-

stritten.

Für nneere nächste Frage lümt »eh darana hSchetene das

echliefleea, daes die Dtadoehenliete bei Diogenes aUer Wabrschein-

lichkeit nach aus der skeptiRehen Schule selbst stammt. Wir

hätten etwa an Menodotos für die Reihe von Ttdl« niaoos herab

hifl auf ihn, an Saturnin, der selber den Beechluse ma« ]it, für die

ganze Liste zu denken. Woher Boüon snino abweichende An-

gabe liatte, können wir nklit wissen; Hippobotos ist wähl nnr

dem SoHon. gefolgt.

Nehmen wir aber die Liste snnSelist anf gnlen G-lanben hin,

so lassen sich sichere chronologische Schlüsse doch deshalb nicht

darauf bauen, weil sie nach aller Wabrscheinliclikeit nicht voll-

stäudig ist. Jeder TTnbeiangene wird nämlich die Anordnung W)

Tersteheni d^ allemal die durch verbundenen Namen zvkf

sammen eine Sehttletgeneration bilden Man erhält dann sehn

Generationen für die wienigstees vier Jahrhnnderte Yom Ende der

Lehrieit Timon*e bis cum Beginn derjenigen des Sextus, gereoh*

net dass jener nicht wohl über 235 v. Chr. hinaus, dieser nicht

vor 1(j5 n. Ohr. gelehrt haben kann. Vierzig .Jahre auf eine

Generation im Durchschnitt ist aber sicherlich zu viel. Zcller

wenigstens bereobnet sas den gut beglanbigten Listen der aka*

demisehen, peripatetisolieA und stoiselien Sekolarolien 24—27 Jahre

mittlere Dauer einer Sehnlfttbning. Mass aber eine Lttcke ange-

nommen werden, so kann sie zunächst an jede beliebige Stelle

gesetzt werden. Aenesidem könnte danach früher als 100 v. ( br.,

er könnte K])äter alH der Beginn unserer Zeitrechnung gel ein t

haben. Die Ansichten schwanken, wie schon gesagt, zwischen

der ereton Hilft« des ersten Jahrhunderts v. Chr., etwa 80 bis 60,—
so P. L. Haas \ dem H. Diek * beestimmt, — und den Decennien

mn Ohr. Geb., woran Zeller festhält

' Nämlich: Timone Scbüler waren Dioskurides, Nikolochos,

Euphranor, Prayhi.s, Eupbranor's Scbüb r Kubulos ; PtolemaeoR' Schüler

waren Sarpedoii und Herakleides, des Herakleides alter Acneaidcm; des

Antioohos Scbüler waren Meuodotos und Tlieiodas, des Menodotos aber

Hcrodotos.

• De pbilüsophorum sccpticorum successionibus, Wirceb. 1875,

p. 16.

' Doxographi p. 211.
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Die er}»ter(^ A?i*iirht Rtiitzt sich auf zwei Imlicien, beiile

geftchöpfl aus eiiier nicht veriichtlichen Quelle, dem Berichte de«

Photios Uber das Hauptwerk AeneBidem^e, bibl. ed. Bekkar e. 212.

Duiaoli waren die FFu^/kuviot von Aeneeidem gewidmet

dem L. Tnbero, 0)( cuvaipctfiiimg,', h6 hk Ix» \
^!. \\ kein nndorcr nährr aln der

Freund des Cicero, der im Jahre 58 v. Clir. den Q. Cicero als

Legat nach Kleinaeien begleitet und um eben diese Zeit von

Cieero (ad Qn. fr. I 3) beaeieknet wixd als pxaeetana bonore et

dignitate et aetate. Zeller awar Y«rmntbet einen gleielinamigen

Enkel, allein die Angabe des Pbotioe Iftest doek anf einen be-

kannten Mann BchliesBen, der auch politieeb eiire Rolle ^enpielt

bat; einen solchen wird man nicht ohne NöthipuiiL' erst con-

Htruiren dürfen, wenn ein Name überliefert ist, auf den alle In-

dieien antreffen. Sodann lesen wir bei Photios: ;)4 . . . »* , ^, -, «<<€ ^, \
d €lirctv, €.
Mit diesem jedenfalls wörtlichen Excerpt aus Aeneeidem ver-

gleiche man Sext. P. H. 235: \\€€ 6 , ',. wird also bei Sextoe

dem Sinne nacb dasselbe, nnd auok in den Worten anklingend,

beetimmt als Angabe Uber Antioebos referirl, was Aenesldem bei «

Photios von den Akademikeni seiner Zeit sagt. Man seklieset,

dasB Aenesidem ein (etwas jüngerer) Zeitgenosse des Antioehos

gewesen sei. Antioebos, der »Stifter der sogenannten Hinften

Akademie, wurde von Cioero im Jahre 7^/78 v. Chr. gekört und

afrtrh etwa zehn Jahre später. Zeller sieht nicht ein, weshalb

die Worte des Photios sieb nioht ebensowohl aof die Sehnle des

Antioekoo baaieben können, wie anf diesen selbst; allein die

Hypothese ist, dass Sextus nnd Photios beide den Aenesidem,

und zwar dieselbe Aeusseruiig des Aenesidem vor An^en geliabt

baben, welche Photios unvollständig aber Wiirtlich, Sextus nur

nmschreibend aber inhaltlich bestimmter wiedergebe. Und man
muss gestehen, dass beide Angaben znm wenigsten den Grad von

Uebereinstimmnng zeigen, den man gewöhnlich für znlänglich

hält, am eine gemeinsame Quelle an statniren,

Yolles Gewicht erkftlt aber das Argument erst dadnroh,

dass wir mit grosser Sicherheit den ganzen Absckuitt des
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Sextas, der mit der Bemerkung über Antiochoe schlieest (P. H.

220—235), dem Aeaeeidem zuweisen können. Tn diesem Ab-

schnitt wird nämlich der Unterschied der akademischen und skep-

tisehen Philoeophie, yoxl PlaJton herab bis auf AntiochoB, erörterL

£ben dies irar das Thema der Einleitiing der^^
de» AeDeeidem, Aacb der bestinmteeten Angabe des Photloa '·

Daea derselbe nämlkli die üntereaebung jenea TTntereoliiedea von

Piaton herab bis auf seine Zeit führte, ist schon an sich wahr-

scheinlichy da die Akademie sich von i'laton herBchricb; es er-

gibt sich dafür aber noch eine viel einleuehtemlere Erkli-

mng, wenn unsere Yermuthung die richtige ist, dass Aenesidem

die Bkeptiaehen X^ehren grade im Gegeneate snr ftnften Akar

demie wieder m Geltung bringen wollte: yon Antiooho« grade

wieeen wir (Zeller nia, 8. 602, 3. Aufl.), dasB er, im ünter-

schied nicht nur von der SkepeiB des Arkesilaos und Karneadee,

die Philon schon verlassen hatte, sondern im ( ntorßchied auch

Yon diesem, auf Piaton wieder zurückgehen wollte; und wenn er

andererseits etoiache Dogmen in die Akademie einführte, so lesen

wir ja bei Sextne, eben an npaerer SieUe, daae er aaoh dieee ana

Flaton herleitete: €0€€ <^« ^<xp^ TUdtuivt€
rSrv . Wae war begrüadeter bei dieser Sach-

lage, als wemi xVeaesidem in der Einleitung seines Werks, so

wie wir es bei Sextue finden, den Nachweis führte: dasa selion

Platon, obwohl seine bloss 'gymnasüschen ' Dialoge mit der Aporie

an enden pflegcoit doob, wo er erasthalt spricht (^),
wie im Tiniios, dogmatieurt; daas die jliiigere Akademie, obwohl

der Skej^sis yerwandt, dooh in wesentliohen Beiiehnagen sieh

von ihr nntersohied, und nnr die mittlere bis m einem gewissen

Punkte rein skeptisch verfuhr; düb.s dann Philon aber znm alten

Dogmatismus zurückkehrte, und Antioehos vollends stoische

Dogmen, die er aus platonischen Sätzen herausklauben wollte, in

die Schule einführte. Und so ist es denn wohl kein Zufall, dasei

die Ertfrtemag des Sextas grade mit Antiochoe, und grade mit

jener Bemerkung Uber Antioohoa absohlieeet, welche an die von

* *£v oOv {) ^*& clodtuiv ) . . . .

vhv ' Stcpa, ^
TTu^^uiviiuv *5«, dvaTp<i9€i Ö d

At|ifiv. — Innerhalb dieses Absohnittei die Bemerkung über die

gletchaeitigen Akademiker.
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^otioe überlieferte Aeueseniiig dee Aeneeidem über- die gleich*

leitigeii Akademikar so deatlioh anklingt Dies ZaeaBun«ntreflb&

aller Ümsttnde wttrde sehon lmiTdnhe&, nm die Antmcbaft

Aenetidem*e für 8ext I S3& hOokat wakraehelnlieh sa

maeben auch wenn nicht § 222 ausdrücklich Aeneeidem citirt

wäre. Zwar wird zugleich mit ihm noch Menodotos - rIr Zeuge

aDgefährt, möglich also, dass Aeneeidem nicht direot benutzt ist;

aber die Tradition von Aeneeidem her bleibt auf jeden Fall ge-

akhert Koek bemerkt Haas (p. 58) an dieaer 8telle| daaa-
<lti)vtti <6(€* mekt keisae: der Seknle vorateken» eendem m
irgend einer Streitfrage dieae oder jene Seite oder Partei ve^

treten; in nnsei tm Fülle die Ansicht, dass Platon Dogmatiker sei.

Dann bestätigt der Zusatz nur, was aus Photios ohnehin klar ist:

daaa die Abwehr des Dogmatiemus der Akademie ftir Aeneeidem

und aeine Sokule eharakteriatiech war; und inebesondere, dase

adioii Aeneeidem daa Terwerfende Urtiieil ttber die Alcademie^

' Die Einschaltunior über Xcnophanes, 223—225, braucht natür-

lich nif }i( auch hr\ Aeneeidem gestanden zu haben: don Anlas?; zn der-

selben gab die Bemcrkune^ (die wir wohl noch dem Aon. zuzuthoilen

haben)» daes, wer auch nur in einem Punkte d't^matisire, Docrmatiker

sei; dies erläutert S. durch das entspreclicndt l rrheil Tinion's über

Xenophanee. — Der mehrfach abweichende Ii* ru l;! üIh r die Lehren

der Akademie Log. I 141— 189 lüsst sich hingegen mit Wahrschein-

lichkeit auf Antiochos zurückführen; ot 143 weist i«'den-

falls auf eine akademische Quelle, und 162, im Bericht über Karm ades,

wird Antiochos citirt; offenbar als Berichterstatter, nicht aln Urheber

der mit sein*m Namen angeführten Lehre; dum, narlid in zur Ver-

gleichuug (200 die Aneichten der Kyrenaiker herangezoL^t n sind, wird

201 f. noch eini Bemerkung wörtlich mitcethpilt. welf lie

über Asklepiades, doch

ohne diesen zu nennen, gethan habe. Es stimmt auch zu si nier Autor-

schaft, dass über die vierte und fünfte Akademie nicht referirt wird.

Ob auch die Darstellung der kyrenaischen Lehren aus Antiochos stammt,

wie H. Hirz ei (Unters. II 2, 67) vermuthef, kann dahin^pptollt bloiben.

* Die Hdschrr. haheu TTt jiuf^öoxov 0. -
hat i abriciue eingesetzt, vermuthet Pappcnboiin.-

öoTov Mv^oov Zeller (III b, S. 6, 2). Ich möchte vorschlagen€ ^,
' Yi'ip Lu'tXiQTa (')): axctafiuc. "^ Jen

Index bei Bekker unter Es kann eich im Zusanrnen-

hangc gar nicht um die Stt lhmt: di s M. und Aen. in der skeptisi In n

^k:hale handeln, sondern nur um ihre Steihmg zur vorliegenden Frage.

Bhtüi. Mm. 1 »bllol. S. 7. XIXTUL 8

Digitized by Google



$4 Natorp

wie wir vormntheteni auf PUton als deren Urheber er-

Btreokte.

Hieniaoh würde es wohl nicht mehr dem geringsten Be-

denken unterliegen, Aenendem aU jüngeren Zeitgenossen des

Aatieehoe hetraehten, der seine Lehre gnde im Gregensets m
diesem entwiekelt hebe \ wenn nieht eine ganse Beihe von Oioero*

Stellen ^ dem zu widereprechen echiene, welche in allen erdenk-

lichen Variationen wiederholen, die Lebre Pyrrhoii's Bei längst

verworfen and vergessen. Cioero mueete doch, so sagt man, von

Aenesidem, nnd aleo dem Bestehen einer skeptischen Sohnle

seiner Zeit, wissen, wenn Aenesidem sn seiner Zeit lehrte

nnd eohrieb, wenn er die Akademie, nnd speeieU Antioohoe, den

Lehrer Gieero'e, angriff, wenn er endlich sogar sein Hauptwerk

einem Freunde Cicero'b widmete.

Allein genau besehen können jene AeuRserungen iTisgt Rammt

unsere Beweisführung nicht entkräften. Die Beharrlichkeit, mit

welcher immerfort wiederholt wird, Pyrrhon, Ariston, Heril-

los, diese drei, seien verlassen nnd todt, Iftsst znnSehst doch

nicht anf eignes ürtheil, sondern anf einen akademischen Antor

sehliessen, sohon Biels (212) v«rmnthete Antioohos selbst, der

wohl den jüngeren Gegner nicht meiir berückeichtigte. Sodann

beachte man, dass alle Stellen nur von einer einzigen Lehre

Pyrrhon'e, vom höchsten Gut, der, reden; mehr hat

Cicero, scheint ee, von dem Manne nnd seiner Philosophie tlber-

hanpt nieht gewnsst. Aach weisen die Ausdrucke darauf bin,

dass die philosophischen Autoren, welchen Cicero folgt, die Skep-

tiker für Ikherwnnden und entkrSllet erklSrten, angehört hatten

' Antioohoe hat (wie aus Cic Acad. hervorgeht) nicht nur den

Dogmatismus in der Akademie am weitesten getrieben, sondern auch

ausdrücklioh gegen die skeptische Richtung der zweiten und dritten

Akademie polemisirt. üm so eher begreift sich der Rückschlag zu

Gunsten der radicaleren Skepsis Pyrrhoa*s, wenn Aenesidem, wie es

nach den Worten des Photios ( iE^ )
. Toßipuivi) scheint, selbet der Akademie aii^^h rte, vu Ikictit yo^^ur

ein Schüler des Antioohoe war, ehe er siuh dem Pyrrhüuuimiiä zu-

wandte.

• Haas c. 12. Man beachte alle Stellen über Pyrrhon und die

Pyrrhoneer im Baiter'schen Index ; z. B. auch Acvad. Ii I2d f.; omitto

illa quae neglecta iam videntur: Erillum . . . Arisfconem . . . Pyrrho
antem . . . has igitur tot sententias ut umittauiua, haao nuuo vi-

deamns, quae din moltumque defensa suut.
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mit ihnen zu disputireii (de fin. II 43), weil sie eie nüTulich länget

verniclitet glaubten Mir däacht| daee dies merkwürdig zu-

ttmmttnetmnt mil der Aogabe dee DiogeneSt womoh mh all-

genein — auf dogmatieolier Seite, wie wir enpplifea duften —
die PyTrhoneer nieht ele Seote gleich den ftbrigen gelten Besei

md nur iSinige — wir wissen, die Skeptiker eelbet, vielleicht

Aenesideiu zuerst — dagegen ihr liecht verthtsidigttiu, sich *in

gewissem Sinne' doch als Secte zu behaupten. Wir verstehen

je, wemiB: der Skeptiker hat fkberhanpt kein Dogma, der Dogma-

tiker aber Itat gern den anderen Dogmatiker gelten, wenn anek

nur, nm ihn an beetieiten, nimmer aber den, der gar nicht dogma-

tisiren wiü, denn der iet hoffhnngelot. Ans eoleher Antohannng,

denke ich, schreibt Cicero, iiichi Bowuhl selbst urtheilend, als

dem allgemeinen Urtheil der 8chnle folgend. Alsdann lässt sich

aber em Schiuss gegen den Bestand einer p/rrhoniflohen Secte

oder 'Kirhtung' zu Cicerone Zeit ans seinen Aeneeemngen oifen*

bar nieht ableiten. Koohte er von Aeneeidem wiesen, was immer*

hin mdglioh, so war ee aohon ein genügender Gmnd ihn in igno-

nren, daee er bei seinen Antoren niohts über ihn fand; denn

auf eigene Hand seine Widerlegung zu unternehmen, dazu hatte

er weder die Mittel noch üherhaupt die Veranlassung. Die radi-

cale und paradoxe Lehre Aenesidem's lag weit ab von der breiten

Heeretrasse der Philosophie; Grand genug für Cicero, sie nicht

sn bwrScksichtigen, selbst wenn er sie kannte.

Es braucht aber auch gar nicht angenommen au werden^

daee er sie andere als etwa bloss y<m Hörensagen gekannt

habe; denn es steht fest, dass die pynhüui«che Schule noch

lange nach AenesiJoni fast Lriinzlich im Dunkel blieb. \Vir iial)en

sehr wenige Angaben über Aeneeidem, weiche nicht nachweislich

auf die Berichte der späteren Skeptiker sorüokgingen« Noch

Seneca kennt keine Pyxrhoneer: quis est qui tradat praecepta

Fyrrhottis? (^laest. nat VII 32, 2). Plntarch, der die Skepsis

dee Arkeeilaos nieht ungünstig beurtheilt (Zeller Illb 165), weiss

nichts von Aenesidem, selbst von Pyrrhun's Lehren kommt in den

erhaltenen Schriften nichta vor Timon erwähnt er ottcre, aber

* So de orat IH 62: foeront etiam aUa genera philosophomm · . ·

esd ea homm vi et disputationibas (namlieh der vorher genannten

Philoeopbeiisdinlen, der afcademisdhen, pcripatetischen etc.) sunt iam

diu frada ei eatineta.

^ Daher ist es entiehieden anffSllig, wenn der angebliche Lern*



86 Natorp

auch ihn uioht seiner Lehren wegen, sondern für eonetige Angaben.

Der Arzt Soraime, den Diels ala Quelle für TertuUian de anima

walursobeinlidi gemaobt l»t| konnte die epKrliohen Angaben« die

inr dnroh eeine Yennittelnng Aenesidem'e Seeleniehre haben,

Idobt ane den Sntlieben Sobriften der späteren Skeptiker eoböpfen \

sowie ja auch Galen den Menodot, Theiodas und Herodot, Pseudo-

Galen (medicus sive introductio) den Sextus auR deren ärztliclien

Schriften kennen (. Haas p. 8), Der Peripatetiker Arietokies

(bei jSoBeb. praep. ev. XIY 18) gegen £nde des zweiten Jabr*

handelte n. Chr., sieht sieb zwar veranlaeet, die Fyrrboneer an

bekämpfen ; aber die Art, wie er et thnt| ist nnr geeignet, nnaere

Yermntiiang zn beatfttigen. Er bringt mit Mühe ein paar Kotiaen

über Pyrrhon und Timon zusammen; da aber kein Menßch, fährt

er fort, eich um diese bekümmerte, grade als ob sie gar nioht

prias-Catalog der plutarchischen Hclirifteu (vgl. über dicson M. Treu,

d. sogen. L.-C., Waldcnburf? 1873) zwei auf die pyrrhonische Pliilo-

sophie bezügliche Titel aufifüln t: n. ü4 (nach Treu) ^
TTuppujvtiujv und . 158 €

Wko (dieser Titel ist verdächtig, weil sonst jede Spur davon

fehlt, dass man die 10 Tropen oder Topeu dem Pyrrhon, oder über-

haupt einem Skeptiker vor Aeneeidem, zugeschricljen hätte; man könnte

nur etwa annehmen, dass der Titel von einem uu wissenden Bibliothekar

herrühre, der die Topen der Pyrrhoncer irrig als die des l^yiihou be-

zeichnete); überdies noch einen, der wohl besser auf die pyrrhonische

als auf die ;i.k ademische Sktpbis bezogen wird: n. 210 et

trcpl ^, was eine vielverhandelte Streitfrage grade in

Bezug auf die Pyrriioneer war. Es kann nun zwar nicht gradezu in

Abrede gestellt werden, dam Plutarch, der so viel schrieb, etwa auch

über die pyrrhonische Philosophie gMchrieben haben könnte; der Vor-

gang des Phavorinos (cf. unten S. 37'), zu dem er in persönlichen Be-

ziehungen stand, konnte ihn veranlasst haben, sich ebenfalls mit dem
Gegenstände zu befassen. Ebenso möglich bleibt aber, dass jene Titel

nicht dem Plutarch angehören; der Catalog enthält manchen unechten

Titel, und manchen unglaublichen; n. bes. Treu S. 4S f. Ist es ssu

glauben, dass Plutarch 10 Bücher ^ verfasst habe (n. 43

Tr.)? Und was haben wir uns unter €
(. 141) zu denken?

' Ich vcrmuthe dies namontlich nach der Angabe bei Tertull. c.

25. Möglich bliebe freilich, dass Aenesidom eine eigene Schrift über

die Seele verfasst hätte, welche Soran benutzte Tertullian rühmt

seinen Autor wegen der genauen Bekanntschaft mit 'allen' philosophi-

schen Lehren (c. 6); wenigstens beweist die Berücksichtigung Aeneei*

dem's eine nicht gewöhnliche Sorgfalt.
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Die Zeit des Aeneeidem. 87

«zktirt hätten, hat vor kurz oder fauig (iyfikq %\) m
in Aegypten ein gewiieer Aeneridem «nge&ngen dieeen

Poeaen wieder nenee Leben einsoflüeoen( -
Zumupctv); und dieie gelten doeh ale die ansehnliehtten nnter

denen, velche diesem Wege gefolgt buuI. Dass nun kein Ver-

nünftiger dieee Secte oder RiciitTing- oder wie und auf welche

Art man sie bezeichnen mag, für richtig halt in wird, ist klar;

meines Erachtens eoll man sie auch nicht eine Fhiloeophie nennen»

da sie 'selbst die Prinoipien des Philosophirene anfbeben'. —
Biese SStse reden wohl dentlich: Aristokles kennt den Aeneeidem

kanm —!6 — nnd seheint ibn und seine Vor-

gänger nur zu erwähnen, um Hohn und Verachtung über sie zu

ergjp8sen; ei epricht wie im Aerger, dass er sich mit solcher

Afterphilosophie überhaupt zvl befassen habe. Es läsRt Bich aus

seinen Worten kein sioherer Schlnss weder ttber die Zeit des

Aeneeidem, nocb anoh darüber ableiten, ob eine skeptische Sohnl*

ttadition yor Aeneeidem bestanden hebe oder nicht; Aristoklee

sagt nnr: es kümmerte sich Niemand nm diese Biehtung, bis

Aeneeidem sie wieder zur Geltnng brachte, eo dass man wcmg-

stene zn Aristokles' Zeit sie nicht mehr gänzlich ignoriren konnte.

Dass der Pyrrhoniemue eben damals, in der zweiten Hälfte dos

zweiten Jahrhunderts n. Chr., zn neuem Ansehn gelangte, dürfen

wir anch ans den Erwübnnngen bei 0elline (Noct. att. XI 5)·

nnd Philostratos (Vit. Soph. 1 8) schliessen. Beide sch5pfen ihre

Kenntnise ans Phavorinoe, dessen zehn Bücher TTuß^UJVciuJV-
Crellius anführt, und der anch von Diogenes (IX 87) gele-

gentlich der zehn Tropen erwähnt wird. Phavorinoe, ein Zeit-

genosse Plataroh's, war nicht Pyrrhoneer, sondern Akademiker!

doch schloss er sich, wie es scheint, nioht an die ganx dogma-

tische letzte, soodem an die der Skepsis Pyrrhon'e nahestehende

zweite nnd dritte Akademie an; daher es nicht zn Yerwnndem

ist, wenn er flen PynhoüiHiüusj dessen Darstellung er ein AVerk

in zehn Büchern widmete, sehr sympathisch beortheilte ^ Dies

* €6 atpcoiv etT€ , cf. Sext. und Diog. a. a. 0.

hiessen (nach Sext. I 86) speciell auch die skeptischen Tropen;

und vielleicht hat Aristokles eben diese im Sinne bei den Worten

(§ 16): al. Aach der Titel TTv^^iüvtoi mag eine Beziehung dar-

auf enthalten (Gründe, Argumente gegen die Dogmatiker).

* § 29. 30. Vgl. jedoch die ganze vorhergehende Erörterung.

* Nicht nur spenden QelUus und Philostratos der Schrift über
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ist aber der einnge naöhweiebare Einfliu»» den die pyrrhonieelie

Lehre avseerlialb der Solmle geftlit hat: und das war bcinalte

zwei Jalirltviiderte naeh CHeero. loh gebe anheim, ob nieht die

vereinigte Kraft dieser Argumente das Gewicht der ciceronischcn

den Pyrrhonismus ganz besondfrr«? Lob, Bondern Philostratos rühmt

daran spcciell di^, dass der Veriassor |5/){ -6. Zwar ist der Sinn dieses

Lobspruchs nicht ganz klar; bixaCeiv ist in philosophischer Bedeutung

gar nicht üblich; soll es, wie, soviel besagen als urtheüen, über

wahr und falsch entscheiden, so ist gar nicht zu verstehen, inwiefern

der Pyrrhoneer, obwohl, dennoch fähig sein solle zu urtheilcn,

zu entscheiden, denn eben dies will und kann der als solcher

nicht. Entweder also, ist ganz ungenau gesagt für etwas, was

wir nicht vermuthen können, oder es ist falsch. Völlig passend wäro

btbdaxciv. £& war nämlich eine violv erhandelte Frage, ob der-, da er doch selbst sich des Urtheils enthalten will, gleichwohl

lehren könne, und Phavorin muss diese Frage bejahend beantwortet

haben; die ganze gegen ihn gerichtete Abhandlung des Galenos

hat eben dies zum Thema, dass Phavorin, incon-

sequent. zwar selbst nicht <^ entscheiden, doch aber lehren, und also

dem Lernenden die Entscheidung Aber das, was er lehrte, freistellen

wolle. Galen behandelt den Phavorin in dieser Schrift zwar als Aka*

demiker; aber er stellt ihn verschiedentlich auch mit den Pyrrhoneem
zusammen, und es ist von selbst klar, dase eiu Unterschied zwischen

beiden Lehren in diesem Punkte nicht gemacht werden konnte, dass

also Phavorin das Recht zu lehren, das er als (skeptischer) Akademiker

für sich selbst in Anspruch nahm, auch den Skeptikern der pyrrho-

neischen Schule nicht abstreiten durfte. Nach Gellius hat Phavorin

in seiner pyrrhonischen Schrift den Unterschied der akademischen nnd
pyrrhomsohen Philoeophie auch besprochen ; wenn übrigens Gellias aagti

es eei vettts quaestio et a raultis ecriptoribus graeoia tractata, ao im>
den wir nach dem früher Erörterten doch eben nur an Aeneeidem und
seine Schule zu denken haben. Phavorin gab ach diesem Bericht den
Unterschied ganz auf dieselbe Weise an, wie Sextus, er scheint also

nur die Ansicht der Skeptiker wiederzugeben. £r seinerseits hat, so-

viel wir ans Gellius schliessen können, auf die augenfällige Ueberein-

stimmung beider Lehren mehr Gewicht gelegt, und demgemSss den
Hauptsätzen der Pyrrhoneer bejflfestimmt; er konnte dies, ohne die

Akademie darum so verlassen. ~- Lukian, um dies nicht imerwälmt
zu lassen, kennt die p3rrrhonische wie die akademische Skepsis; und ee

ist irrig, wenn der Scholiast (zu Ikaromenipp 25) ihm vorwirft, il^sa

er beide verwechselt habe; Lukian sagt n&mlich: & *|>, , *^ ^ 6£. Sehr lustig wird Pyrrhon

(als Pyrrbiaa) in der Büuv venpottet
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Aenandem*! YeriiKhniM sa HarmkUt

Aaeeprftehe dodk ma ein Bedeutendes kerd>dittokt, nid damit der

Bm'Mhen Chronologie Stttio gibt

HeHloitt iit die Terwimag hiadolilliolk dee Ohamkftm der

Lohre Aenendem'o, inobeoondere feiiiee VerhiltnieMe in Heraklil
Photios gibt einen kurzen, doch sicher zum Theii wörtlichen

Auszug aus der Einleitung des ersten Buchs nnd eine dürftige

L·haltfiü bereicht der sämmtlichen acht Bücher^^ oder

riu^uiveiuiv, wolohe ak Hauptsohriffc Aene<^idem'e Moh
OH Soztiie wid Biogenoe eitirt weideiL Oie BnbrilMn jener Ib-

holtsangabe etimmen mit deneiii wonaob Soitne dflaMlbon e«geii-

etaad abhandelt» eoweit laeammea, daae wir nne oina memlieh

feste und beständige Tradition der Lehre von Aenesidem bis auf

fciextue herab vorstellen müRHen; der Inhalt wird also wohl auch

grossentheile derselbe geblieben sein. Nähere Vennathungen dar-

über sind indessen solaago blindlings gewagt, als wir nicht über

die Qaellon doe 8extiw snverliaeigero Eigebaiaie haben ala bk
jetit Feste und nnstreitige An^gangepiuiltte ittr die BenrthailBiif

der Lehre Aeneoidem'e haben wir ferner in den Berichten dee

Sextue (Hyp. I 36-163, cf. Log. I 345) und Diogenes (IX 79
—HH) über die zehn allgemeinen Tropen* und dem des Sextug

(Hyp. I löO— 186, vgl. Phot. p. 17üb, 20 ßekk.) über die acht

besonderen gegen die Aetiologien der Dogmaliker. Diese im

Groesen nnd (stanzen wohl anflammenetlmmenden Angaben laeoen

snniehot darflber gar keinen Zweifel anfkommen, das« Aenesidem

I^rrrhoneer sein, nnd die pyrrhonieohe Skepsis, im Gegensatz

namentlich zur späteren Akademie, bis in die ftnesersten Con-

sequenzen treiben wollte. Ks gibt für ihn weder eine Gewiss-

heit noch eine Wahrscheiulic^hkeit über das Sem jeneeits der

Phäaomenei nicht einmal darüber, ob es erkennbar sei oder

nieht, ob es eine Wahrheit der Dinge, ein an sieh selbst Qntes

and Sohlimmes Qbeihanpt gebe oder nieht; er Uisst kein Dogma
gelten, nieht einmal dieses, dase es kein Dogma gebe, denn aneh

dies soll und bloss gesagt sein,

soll nur das des Skeptikers aus drücken; dasselbe ^irilt von

allen skeptiechen Beweisgründen. Alle tbeoretisühe UnterHUchung

hat demnach kein anderes Ziel und Ergebniss, als die Aporie.

8o hat denn Aenesidem jede Brtteke snm Dogmatiemns abbreoheii

wollen: nnr mit sieh selbst wollte er einig sein, nnd nnr in dem

Yerzieht anf jedes Dogma glaubte er diese Einigkeit mit sich an

Ueber die Abweichungen dieser Berichte s. den Anhang*
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erreichen, weil jedes Bogma eich durch den Widerspruch selböt

yemiohte. 'Wer alles dahingestellt sein läset, wahrt die Con*

eqnens und kommt mit sieh selbst aioht in Streit, die Andern

widflsspreolMB eiob^ ohne es selber zn wissen'

Hiermit stimmen denn anob ein paar weitere Angaben bei

Sextus * und Diogenes ^ sehr wohl zusammen. Allein diesen

branchbaren Stellen stehen andere gegenüber, welche aai den

ersten Blick ale gänzlich unbrauchbar erscheinen wollen.

Eretliob wird Hyp. I 210 S. als eine Behauptung des Aene-

sidem referirt nnd widerlegt: dass die skeptisohe *£iehtiing* auf

die Pbilosopbie Hersklit's biniHbre, den Weg sn Ibr bilde.

Sodann wMj gegen die Logiker 8, angegeben« Aenesidem

lehre '^, es sei ein Unterschipd zu machen hin-

sichtlich der TN ahrlieit zwischen denjeTiiireii Pltiiiiomeiic ii, welche

allen aui' gemeinaamei und weioke irgendeinem auf eigeniküxnlioiie

Art ersoheinen; erster« seien wabr, letztere falsch m nennen,

wss duob die Etymologie nnterstlltit wird:

* (Vvtoc ^^ropoOv€c €<, bi4
(Pbotios).

* Log. II 40, auch 216 ff. und 284 (worüber weiter unten); end-

Uuh Phys. I 218 ff.

* IX 78. 87. 102. 106. 107. — Es verdient vielleicht bemerkt zu

werden, dass alle diese Angaben »ich ohne Mühe auf das erste Buch
der ^). zurückführen lassen, welches § 106 oitirt wird; auch

das Citat € TTu^^d>V€ta^ (78) wird man nnf dies«»«?

erste Buch heziehen müssen, gemäRs der AuLralu clf"^ Photios über den

Tnlialt desselben:€ ^ . . (iiämlicli nach dtr drn ünti'rtsdiied df*v

akadomibclion mul pyrrhrmiHclion IMiilcisiiphio 1_ rolicndcn iMiiluilun^)

tujv^^ -. Der Inhalt lIkscs crslon Buches würde danach ziem-

lich genau dem dee ersten lluclicii der sextischen Hypotj^osen ent-

sprechen (nämUch bip 209, währtiid 220—235, nach dem früher Enir-

terten, an den Aniang gehört) und gleich diesem den ' alln^emciuen

Th( ir umfassen (Sext. I 241: iv (^ €^^ Kcii iTTu'jof ). Was
bei Sext. 209 als Hauptinhalt dieses allgemeinen Theils recapitulirt

wird, laset sich bis ins Kinzeine durch die Angaben bei Dion'pnn'^ bo-

leo^en Auch bei Aristokles wird die des Aenesidem für

dt'sseu Tropen citirt; es scheint also, dass man allgemein das ersto

Buch, welche'? ja die ganze Lehre der Hauptsache nach enthalten sollte,

eben damui v u /un^eweise benutzt hat. Man könnte vermuthen, dass

es auch unter dem ^parattitel ale in Gebrauch war.
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Aeneudem'e VoiUUtnfas m HerakUt. 41

KOtv^iv. £· irt ein» UmbUdang der herakU-

tiMhen Lehce Yom , wie · hog. I ISl kltr hat»

vorgebt.

Femer wifd Hyp. 1S8 dem Aeeeeideni die maiebeinend

ganz dogmatische Lehre zugeschrieben: die Zeit eei Körper, weil

nicht unterschieden vom Seienden und vom (. Des-

gleichen Phje. II 216: dvai -^ . Yergleiehe 380 ff., wo eben dies

als die Lebre der HerBUiteer mapitnlirt wird: dae Baaein

der Zeit sei ein körperfiebes, da sie niebt tremiea tob
Seienden; es wird hinzugefügt, dies etebe freilich in Widei^

Spruch damit, dass nach Heraküt das Seiende Luft sei,

6.
Dann Log. I 949 f.: Aeneeidem lehre ,

die iei aneeer dem Körper, mit der identiaeh,€ bi& Ttvii^ Mi/v tAv dd9i]fi|f»Cufv, was

129 f. wiedenun dem Heraküt aagetebriebeD und bier etwas

näher erläutert wird; vgl. Log. II 286. In diesem einen Falle

wird das ZusammengeLeii Aeiietiideui's mit Heraküt (Howie mit

btraton, an ersterer Stelle) noch durch ein anderweitiges Zeug-

nies bestätigt, nämlioh durch Tertalliaa de aaima o. 9, 14 ond

15, für den wir Soran als Anter yonmantsetsen babjftn

Endlieb Fbjs. I 337: Aeneeidem bebanptet 'HpA-

icXcrrov, das Ganse sei vom Theil sowebl Yersobieden als mit

iliiii dasselbe, denn das Sein () sei sowohl Ganzes als Theil,

Ganzeä in Bezit^ung auf den Eosmos, Theil in Beziehung auf

das einzelne Lebendige.

An nicht weniger ab vier Stellen also wird von Sextas

überliefert, und in einem fVtlle durob da anderweitiges Sengidss

' Hierher gehört auch Tcrt. c. 25, wo Acnesidem sof^^nr mit den

Stoikern und IMatou zusammengerätli, die auch anirnnm ^ xtraueam ge-

Udirt haben sollen. Uebrigene beachte man die Ausdrucksweise c i):

puto securKlum quosdam et Heraclito; dies kann sich nach den Steilen

des Sextu« nur auf AonciidcTn bo?:iehen: Aenesidem nahm also rlae

irept^xov des Heraküt für iuftartig, für identisch mit dem Urstoff

(Phyf. II 2S3 cf. I 360, II 313) und zugleich mit der Weltseele (Log.

II 2J^6)
; während nach aller sonstigen Tradition, soviel bekannt, aU

UrstofF bei Horaklit das Feuer angenommen wurde. Daraus ergabt

sich klar, dn«^ Aenesidem eine eigene und von der gewöhnlichen ab-

weichende AuÜ'assung Heraklit's hatte, und swar sum Theil grade in

den Sätsen, in denen er siob ihm ansohloes.
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bestätigt, daee Aenceidem mit Heraklit, grÖBetentheils in gaus

dogmatiich echeinesdea Lebreo, nuMunmeDging; nach einer fer-

neren Angabe hatte er sogar die paradoxe Behaaptang aidSgeeteUti

die ekeptieolie Lehre führe mr heraUitiBohen.

IMeee üeberfiefmng ist ans iimeren QrSnden gani naglanb-

haft, also — eobliessen Diele und Zeller — sind jene Zeugiiieae

eamint und sondere zn verwerfen.

Um diese Verwerfang eioigermassen zu rechtfertigen, bietet

sieh die Vermuthung «n : Aenesidem hat über Heraklit jedenfalls

berichtet (^ys. 233, yezgl. 8. 41^); aber, als Bkeptikeri

gewiss ohne Beistmunang; Sextns und desgleichen Sonn, oder

wahrsoheinlieher ein gemeinsamer Antor beider, wer es anoh sei,

der seine Kenntnise Heraklite aus Aenesidem schöpfte, hat die-

sen 80 miesverstanden, als ob er den Lehren, über die er bloss

referirte, auch selbst habe beistimmen wollen, und daraus ist

denn das auffällige:16 '€ entstanden

IHese Erkllining liegt nicht gern fern und hat mnisliBt den

gttnitigaten Sehein für sich, weil sie den so störenden Wider*

sprach glttckHch beseitigt, dass Aenesidem einerseits, wie un-

zweifelhaft feststeht, die Consequenz der Skepsis erst vollendet,

und andererseits doch selbst wieder ^anz dogmatische Lehren ver-

theidigt hätte. Photios, den wir als verläeslichste Uuelie über

Aenesidem's BAuptsohrift ansehen mttssen, läset von einem

Bolchen Widerspmch gar nichts ahnen, ja man mnss denselbeni

seinem Bericht gegeoilber, als eine TölUge ünmögüohkeit be-

zeichnen. Blee letstere Argument hat fttr sich solches Gewicht,

dasB man gar nicht nöthig hat, es noch mit Zeller durch den

etwas zweifelhaften SiIiIuph zu verstärken: Aencisidem war ein

scharfsichtiger Maoni ein solcher konnte derartige Widerspräohe

nicht begehen.

Indessen erhebt sich gsgen diese Hypothese doch ein nicht

* Im Einzelnen ist die Argumentation beider Gelehrton nicht

immer glücklich. So fussL Zeller (a. a. 0. 3G, 2j daiauf: 'was Math.

VIII 8 ohne Nc nnung Heraklit's Aencsidcmus beigelegt wüd, ist offen-

biir das gleirhe wie das vorher (VII 131) Heraklit beigelegte'. Aber
Vm 8 18t ja doch Heraklit genannt. Ebenso Diele S. 211: 'VlI 181

Aenesidemi verba, sed de Ileraclito ea dicta , als wenn sie VIII 8
nicht auch dem Heraklit beigelegt würden und als wenn nicht, was
Aenri<ideDi '€ lelirte, ohne jeden Anstoss das eine Mal
als hurakliicisch (auf das Zeugniss des Aenesidem), das andere Mal
als auiieäidemiüuh von Sextue hätte beaeichnet werden dürfen.
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uogewichtiges Bedenken: dffarlbn wir eine Tradition wie die des

Seztiie ftbeir Aenesidenii in einem lUIe die dee Soremie Iberdiee,

0 leteKihiw verwerfen? Wir kSmen annehmen, dnee Sextne

aeme Antoren nielit gerade mit hietoriseliem, Bondem mit gern

überwiegeod sachlichem Interesse las, und daher wohl auch in

Einxelheiten uiiiriiian rcferirte; aher zum wenigsten mÜRBen >vir

doch festhalten, ereteue daee er gute Bucher hatte, oud zweiteoe^

daaa er ftberkanpt zu lesen wnaate und nicht immerfort etwas

anderes eratand, ala im Buehe geaofarieben war. £r durfte ein-

mal einen aolohen Irrthnm begehen, wie Diele und ZeUer ihn

voransaeizen, aber nicht vier^ nnd mehrmal, in Teraehiedenen

Schrifteji, auf ganz übereinetimmende Weise, als wüuii er im

Traum wiiie. Noch weniger ki imte ein Zweiter wie Soraau«

genau iu demselben Versehen mit ihm zusammentreffen, ^im
hat man ee swar leicht, eine gemeinaame ältere Quelle Tonoi*-

inaetaen, welche den Unainn begangen habe; wir aelbat Ter-

mntheten für Soian einen Mheren Sh^tiker als Antor; aber

nicht nnr aehMnt mir daa gSnalicbe MiaayeratSndmaa der Ifeinnng

Aenesidem's dadurch nicht gerade begreiüicber zu werden, dass

man «einen Urheber (jedenfalls doch einen Skeptiker) noch näher

der Zeit dieses Schriftstellers sucht, sondern mau geräth überdies

dabei a«f die aohwierige Annahme, daaa Sextoe den Theil seiner

Angaben, den wir braochen können, ans Aeneaidem aelbat oder

«ner gutem Quelle, daa ünbranohbare nnd Unglanbliehe ane einer

erfSIaeliten entnommen habe, die d&on zuftllig auch dem Soran

gedient liättr. Es scheint mir, dasK man in Beurtheilung dieser

Frage da» nahe Verhäitnißs des Sextus zu Aenesidera doch zu

wenig erwogen hat. lat es denn glaublich, dass ein ao denkeik-

der Mann wie Scxtua von dem Autor, dar für ihn ein gröaaena

Intereaae ala ?ielleieht irgend ein anderer namhafter Sehriftateller

haben muaate, aei ea aua eigener Leetüre oder aul den kritikloe

aufgenommenen Bericht eines Andern hin eine ao gSnsHoh ver-

kehrte Vorstellung gewonnen haben sollte? Man stützt nich auf

das Zeugniss eines Aristokles über Aenesidem und neiue Lehre,

der ihn kaum kennt nnd jedenfalls yerachtet, nnd das Zeagniea

«inea Sextus will man yerwerfen?

Wosu, fragt Zeller (SeX dieae in ihrer atindigen Wieder-

holung aeltaame Auadruokaweiae: 'Aeneaidem sagt nach Heraklit*?

Kir scheint grade diese Ansdrucksweise in ihrer ständigen Wie-

derholang weit aullalliger, wenn man annimmt, vuu Aenesidem

seien die fraglichen Anaichten als herakliüach zwar beriobtet
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worden, aber oline BeistiiBmiiiig, ale venu maa feetii&lt, was die

Worte eagen: Aeneeidem aelbet bekannte rieh m diesen Lehren

imd berief sieh fttr dieselben anf Heraklit. Weleke Sehwierigkeit

man auch darin finden mag, wir haben kein Recht, hinter den

Worten etwas ganz andres, was ric gar nicht enthalten können,

zu suchen, deswegen weil das Ueberlieferte uns nnglaublich dünkt.

In jedem Falle mum doch ein besonderee Verh&ltniee Aene-

M»m*B grade an Heraklit an^nommen werden, da er mit

keinem Fhiloeopben aonat in dieser eigentkttmlielien Weise an»

sanunen genannt wird, wie mit Heraklit an Tier vereebieden«B

Stellen.

Entscheidend aber gegen die Annabuie von Diels und Zeller

ist dies: dieselbe möchte die vier Stellen, wo Aeneeidem *€ angeführt wird, noch leidlich zu erklären scheinen,

die Anfte, Hyp. I dlO ff., ist damit anf keine Weise in Einklang

an bringen«

Sextne will aeigen, dass die beraklitieobe Lehre von der

skeptischen verschieden ist. Es sei dies zwar offenbar, sagt er,

da Heraklit über viele ^ doirmatiRche AuHRajpen thne; in-

dessen glaubt er es doch noch erst beweisen zu müssen, weil

Aeneeidem die Behauptung anfgr «stellt habe: öböv elvm0€ iv\ €6, bidn€{ & ircpl 6 (
iTCpl 6^ {€0, dieses (das (€09) aber behaupte

die SkepsiHj jenes (da«) folgere daraus Heraklit.

Die Wichtigkeit der Stelle für unsere Frage leuchtet wohl

ein. Sehen wir zunächst, was Diels mit derselben anfängt Er
referirt darüber Dozogr. p. 210 so: den Skeptiker interessirte

bei Heraklit 'eontrariomm oonoordia discors' (« €1), *^»<m I^frrkmia vkm nMmtiMe AeneMmm
penevmwÜT Sext. P. H. I 210;* und schliesRt dann daraus: also

ist Aenesidem den Spuren der Skepsis bei den älteren Philosophen

nachgegangen, hat bei dieser Gelegenheit über Heraklit referirt,

und man hat ihn dann so ungliloklicb missverstanden, wie wir

gesehen haben.

lob wende die Worte naob allen Seiten bemm nnd kann

niobts finden, als ein bandgreifliobes Terseben. Bei Seztns stebt:

die skeptlscbe Ansicht weist den Weg zur heraklitischen ; Diels

referirt: die heraklitische weist den Weg zur Skepsis.

Zeller hat deutlicher gelesen, soviel ersieht man aus

S. M; aber man ersieht nloht, wie er die Stelle mit der Diele-
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eelien Hypotiieee in. Riaklang bringen wilL Sehen wir zttn&ehet

weiter.

8eztii8 widerlegt die Belrnuptong Aenesidem'e griadlioli und

Uir; jedenfklla anfiftUig, wenn Aenendem eie gar nielit anllge-

stellt, sondern entweder 8extne selbst oder irgend ein gans oon-

fneer Autor, dem Sextue kritiklos folgte, sie ihm erst angedichtet

hat. Die Widerleirung lauft so: 1) wemi die lltrakliteer von

einem »Satze ausgehen, welcher gleichialle das i'undameut der

Skepsis bildet ( € (€0), so bmnehten

sie diesen Sats nieht erst von den Skeptikeni sn lernen, denft

es ist die sllgemeine Yoranesetsnag aüer Pbilosopben, ja alkr

Menseben; 2) aber, wenn sie ans diesem 8atse folgern, dassaneb

Entgegengesetztes von demselben wahr sei (), ho haben

sie die Slaptiker nicht allein nicht für, sondern durchaun \vider

eich, denn dvr Skeptiker verwirft jedes JDogma über die.
5 6^€ ^€( €' dpa dttimx^v

Arurr^v €( 6bdv cTvai ^€
(— 219).

Wir sehen, Sextns bebarrt bei der Ansicht: Aeneeidem habe

gesagt, die iSktp^is führe zum Heraklitismus, nicht umgekehrt.

Man mdeste ^reradezu annehmen, dass 8extU8 den Aeneeidem naok

ibnlieber Metbode gelesen babe, wie Diele den Sextns liest^ wenn

maii dieser gansen Ansfllbrang gegenftber festiialten wollte^ es

babe im Bnebe gestanden: Heraklit gibt der Skepsis Sttttse, wSh-

rend Sextns referirt: die Skepsis stiitst den HerakMt.

Was sagt Diele zn dem sextiechen G-egenbeweis gegen

AeiiesidemV Behauptung? — Er sagt mit Bezug auf die jüngeren

Skeptiker (S. 211): 'Aenesideau soientiam et disqnisitionem, qua

priomm perienla explioaverati xisemnt: P. Hyp. I 210 sq,'. lob

finde die Argumentation des Seztos so sttobtem in ihrer troekenea

Logik, wie das gaaae Bnebf aneb ist sie aiobt im mindesten gegen

die gelehrten Stndien, sondern nur gegen die logische Incon-

sequenz des Aeneeidem gerichtet.

Und was sagt Zeller? — fc>. 33: Es ist nun freilich leicht

m seben, und aneb die späteren Skeptiker konnten es ohne MtLbe

naebweisen (Anm«: Vgl. Sext F^b. I 210 ff.), dass sieb diese

dogmatiseben Sfttse (Z. redet den Lebren, die Aeneeidem*€ vorgetragen beben soll!) mit einer so riiokbalt-

losen Skepsis, wie die Aenesidem's, nicht vertrugen (von dem

allen ist nichts in der Stelle 1), und dass ein Philosoph, der jeden
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Sohlues von der Ersoheinang anfe Seiii für unstatthaft hiioit,

diesen Schluse auch in der Form nicht zulaeeen durfte, In wel-

eber er ihn Herakfit mgeeohiieben haben eoU'; eine Anmerkung

wdet abermale auf nneere Stelle. Hier iet AUea ungenau: Sextoa

sagt gar nlobt, Aeneaidem aU Skeptiker durfte so etwaa niobt

behaupten, sondern wir als Skeptiker dürfen ihm darin nicht

folgen; und er sa^t auch nicht bloss: Aenesidem liess den He-

rakiit eo schliessen, von der Erscheinung aufs Sein, sondern er

selbst maohte den Bcblass mit nnd brachte dadurch die Skepsis

in jene ihr sa sieh gaas fremde Beziehnng mm HerakUtismos.

Qetade dies ist da« AnffUlige, nnd gerade hierttber gibt Zeller

kefaien Anfooblnss, wiewobl er die Saeblage (naeb S. 34) ttbrigene

richtig erkannt hat. Die Erklärung, dass Aenesidüm liur über

eine r^reinung H{;raklit's berichtet und Sextu» oder sein imiTier

fraglicherer Autor ihn misSToretanden habe, iet doch hier gana

wutatthaft; es heiast das Zengniss des Sextns über Aenesidem

nmdweg rarwerfen, wenn man awdi nun neob behaupten will,

Aenesidem habe dem Heraklit anl keine Weise beigestimmt

Wir werden also nach einem Wege eneben mttesen, tvie

8if;h das ZiiugniöB dey Sexlufi über Aeuetiidem's Verhältnisg zn

Heraklit festhalten läRst. Ich meine nnn nieht, dass Aenesidem

aioh, eei es in dem Hauptwerke (was ganz unglaubhaft), oder

aneh in einer anderen, vielleicht späteren Schrift schlechthin nnd

ohne jede JSinsohiiDknng sn Heraklit bekannt habe. Dem steht»

abgesehen von der grossen inneren Unwahrsoheinliehkeity anob

selbst die Art entgegen, wie Sextoe der Saebe redet Zwar
nennt und wiJerlcigt er die Sätze, welche Aencbidem nach iie-

raklit vorgetragen haben soll, in einer Reihe mit den doerma-

tischen Lehren anderer Philo »ophen; aaßh scheint er, durch jenen

auffälligen Zusatz, von dem Aenesidem, welcher reiner Skeptiker

is^ den anderen Aeneaidem gleichsam* welober dem Heraklit folgte

«nterseheiden an wollen (so dais wir an eine besondere Sohiifl

wobl jeden&Us s» denkM haben); aber nirgend bemerkt er die-

sen uns 80 verwunJerlichüii Doppeloharakter des Mannes als

etwas besonderH AuiiallendeR, wiewohl er das BiintinisB mit He-

raklit von seinem skeptischen Standpunkt allerdings missbiUigt

Sextus mnsste sieb, wie Diehs richtig bemerkt, in gana anderer

Weise änssem, wenn Aenesidem der Skepsis einlach nnfreu ge-

worden nnd snm beraklttiscben Dogmatismus abgefallen war; er

mnsste dann yon der skefytleeben Sehnle bestimmt nntersebieden,

4lizfte nicht, während er einerBeits bekäm^it wuide, audeiei'äcita,
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ohne ein Wort der ErkiÄning, als erste akeptieebe Autorität aof-

geffthri werden. Ifta bat aber daraus nicht, mit Diele, im

aohHeeeen, dass Sextus ein gedankenloses Beferat gedankenlos

llbenialim ^ viebnebr weist alles auf gaius bewasste Absieht—
sondern, daee Aenesidem seine Zustimmung zu .Heraklit mit ir-

gendeiner Einschränkung aussprach, so dass sie in seiiKim Sinne

nicht ein Veriassen der skeptischen Grundsätze bedeuten sulite;

daes er also ei Tie Vereinigung von Skepsis und HeraklitismOiS

logiseh mögliob land. Und in der That, wenn Aenesidem sagte;

die Skepsis fttbie auf die heiaklitisebe Lebre (logisob) bin,

mitentiltae dieselbe, so sebeint es doob, dass er Skeptiker blei-

ben wollte, während er zugleich eich in einem gewissem Grade

Heraklit näherte, htrakli tischen — vielleicht auch nur aus He-

raklit herausgedeuteten — Sätzen zustimmte. Gerade die uaoh-

drtekliebe Widerlegung, die äeztos ihm zu Thetl werden liest,

bat doeb niur dami reobten Sil», wenn der Widerspmeh, den er

ibm vorwirft, bei Aenesidem selbst nun wenigsten verdeekt wer;

denn offene and aasdr&okliebe Widersprüobe widerlegt man nioht

mit so gründlicher Sorgfalt.

Vielleicht war aber auoli, was dem Sextus widersprechend

scbieu, im Sinne Aenesidem s wirklich kein Widerspruch. Unsere

Stelle tmgt ja ganz klar, wo derselbe zunächst eine Berührung

swiMbett Skepeis and HerakUtismas fand. Es ist darohaus eine

•ehaife and riobtige Bemerkang, dass die Skepsis mit der beia-

klitiscben allein von allen dogmatiseben Lebren Yerwandtsobaft

hat, sofern die erstere das Erscheinen, die letztere das wirkliobe

Sein des Kutgegengesetzten von Demselben zum ersten Gruiuleatz

hat. Braucht an das ganz ähnliche VerhältiÜHs noch erinnert zu

werden, welches Protagoras, der eigentliohe Urheber der po-

sitiYistisoben Skepsis des Aitertbams, gerade sa Heraklit einnahm^?

' Ich halte durch E. Laaa (Idealismus und Positivismus i, bes.

c. 19) nicht für widerlegt, dass Protagoras sich (lu einem vernünftigen

Sinne) auf Heraklit gestüt^ habe, und möchte nicht glauben, dass

Platin im Theätet dessen Verhältniss zu letzterem rein erdichtet habe,

Stil lt wenn man zugeben müi^atc, dass er seine durch üebertrci-

bung entstellende Auffassung Heraklit's dem Protagoras untergescho-

ben. Kann weder die Behauptung der absoluten Instabilität der Er-

scheinung, noch die Ansicht, dass das Seiende in derselben Bezie-

hung dasselbe zugleich sein und nicht sein kuaue, als heraklitisch

DBchgewiesen werden, so braucht ja eben auch Protagoras, wenn er

dem üerakUt sich ansdUoee, so nicht gelehrt su haben. Er konnte
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Wie, wenn Aenesidem ungeialir ro pesaLrt üUtte: der Rke]»tiker

Yerwizft alldrdiage jedes Dogma über das wirkliche bein, er

etwa sagen : das der Wahrnehmung räumlich Untcrlieprcndc ändert

eich (nicht ohne Regel und Gesetz, wie ich mit Laas c. 21 annehme),

mit ihm der Zustand dos Wahrnehmenden, damit die Wulimehmung;

daher 'erscheint* nicht bloss, sondern 'ist' für den Wahrnehmen-

den Allee, was er seinem jedesmalig« ii Zustand entsprechend wahr-

nimmt; ee kann daher auch die Hylo, Iq^)' ^a\)-i\ (Sext. P. il. I

218), Entgegengesetztes sein, natürlich nicht an sich selbst*, sondern

relativ, in Beziehung auf die verschiedenen Wahrnehmenden und Dis-

positionen der Wahrnehmenden. Sit kuiuite eigentlich der Skeptiker

pcgcn die Lehre gar nicht viel einzuwenden haben. Sextus zwar streitet

dagf gen, Hyp. 1 216—219, aber mit ziemlich sophistischen Gründen:

er drückt darauf, dass 'der Mensch' Mass sein solle, und folgert: also

was keinem Menschen erscheint, ist auch nicht; und er fasst die Sätze»

dass die Hyle im Fluss sei, dass sie die 'Gründe' aller i'liänomene in

sich enthalte, als Dogmen über daa Sein an sich auf, da doch nach

Protagoras Nichts an sich, Alles bloss relativ sein soll; er versteht

das cTvai bei Protagoi ia als ' und nicht . Log. I

888 ff. fiiidei sich dieselbe verkehrte Anschauung. Dagegen haben

wir, eben bei Sextus, zwei sehr bemerkenswcrtho Zeugnisse dafür,

dass die ältere Skepsis sich anders zu Protagoras stellte: erstens die

Verse Timons, Phys. I 57, welche den Protagoras gegen das beste-

hende Vorurtheil mit uavurkeunbarer Wärme in Schutz nehmen; so-

dann die Erörterung über das 'Kriterium' nach Protagoras, Log. I

60—64, welche Sextus ausdrücklicli nicht als sein ürtheil, sondern

als das eines Andern gibt (, 60 und 04). Wirklich diffcrirt die

Auffassung des Protagoras an dieser Stelle ganz wesentlich von der

in den Hypotyposen: dort wird das Kriterium und das Sein im dogma-

tischen Sinne verstanden, hier ausdrückHch nicht im dogmatischen;

es gibt kein Kriterium tiIjv ' , überhaupt oöt€' ourt, sondern nur in Beziehung auf

den Wahrnehmenden. Von diesem Standpunkt wird Protagoras gegen

die bekannte des Piaton und Demoknt gerechtfertigt (Ol),

die doch Sextus selbst (389) sich nnoicrnet. Es liegt nicht fern,

als Autor dieser d^m Protagoras günstigen Aui^'assung denHclIu n Aene-

sidem zu vermuthen, der auf Heraklit, wie gezeigt werd* wini. in

einem ganz verwandten Sinne sich gestützt hat. während Sexlus glaubte

ihm darin nicht folc^f^n zu dürfen. Die Grundansicht, von der aus

Protagoras hier so günstig beurtheilt wird, derkt sich überdies genau

mit den Ausführungen zum vierten Tropos Aeuesidem's, Sext. Hyp. I

100 ff., wo der (dort als eigenthümlich und abweichend hervorgeho-

bene) Ausdruck^ für€ wiederkehrt; f v/io mit 112.

118, vgl. II 44 . (wü auf den vierten Tropos zurückvi f wi .'sen wird);

und mit Log. I 883 f. and II ö3 f. (worüber weiter unten).
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verwirft auch jeden Vorzug einer Amiclit vor der andern in

Bezug auf objective Wahrheit, aber er leugnet darum nicht einen

Toizug, der darin besteht, daes von den verschiedenen, in Bezug

nf Wahrlieit gkiokwerthlgen Pbantamea tbwr dfts WirkUohe dio

ebe mit wsh und den ThainolMB im Einklang iat, dk atdm» ist die bemklitieelie Fbantaeiey data die 8aclWy wdahe
Andern anders erscheint, in Wirklichkeit das Eine sowohl als

ilaB Andere auf gewisse Weise sei, nicht an sich wahrer oder der

Wahrheit näher, als die entgegengesetzte, demokritiache, wonach

sie weder das Eine noch das Andre ist; allein wer jenes an-

nimmt, bleibt aioh nsd den Ereobeimmgen gelMii| .dieFbeneinene

leigen ja nickt keine beiden, eondem beides, nnr dem Einen

dies, dem Andern jenes; mid so wird der Skeptiker dem Heraklit

in gewissem Sin^e( ] kilnnen, dem Demokrit nicht. Als-

dann durfte Aenesidem mit Keciit sagen: die Skepsis führe auf

den Heraklitismus, während er doch, nach Allem, nicht mit He-

raklit bat dogmatisiien wollen. Er dmfte sagen: iiir gewiss

erkenne icb swar niobts tob den Dingen ansser ibieir Enobsinnng,

noeb aneb fdr wabrsebeinHeb: sondern lMlSdMltu^ mit kei*

nem Anspruch auf theoretische Wahrheit, bloss der ConReijuenz

meiner Vorstellnng nachgebend, lialte ich mich praktiHch an

diejenifre 'Phantasie', welche mit eich selbst wenigstens und mit

den Phänomenen übereinstimmt, und das scheint die berakütisebe

ta sein. Daes die spätere Skepsis die Zustimmung zu einer nr-

sprünglieb dogmatisoben Lehre, selbst mit einem soleben Vor*

bebalt im skeptiseben Sinne, niobt gut biess, begreift sieb ja

leicht, da der Rückfall in den Dogmatismus doch zu nahe lag;

und in diesem Sinne kann man dem sextischen Gegenbeweis auch

eine gewisse Anerkennung nicht versagen; im Uebrigen aber

dürfte sieb noch fragen, ob niebt Aenesidem im Prinoip sogar

vernünftiger vetfabr, wenn er, wie icb annebme, zwar nicht eine

tfaeoretisebe TTeberseugung, aber doeb ebe 'Fbantasie* Über das

Wirkliche auch als Skeptiker gelten Hess, wofern sie nur in sieb

klar und den Phänomenen entsprechend sei. "Re würde dies viel-

leicht seihet eine bemerkenswcrthe üesonnenhcit seines Urtheils be-

weisen, nnd so wlire denn auch Zeller'e Sorge gehoben, daes wir

dem Sobarfsinne unseres Pbilosopben allsuviel Tergeben mflssten,

wenn wir die Zengniese Uber sein YerbiHnies sn Heraklit gelten

Hessen.

Man wird vielleicht einwenden, dass die angebotene Erklä-

rung zu spitzfindig sei. Ich könnte erwiedern: auf Spitzfindigkeit

Btein. Mm. f. PJtUol. S. V. XXXYIH. ^
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beruht die ganze ekt^iiiRche Lelire; wariuii .Hüllte iiitbt ein Aeno-

iMiem aaeh so fein gewesen sein? — Ernster geeprochen: mit

Omer gua eiii|«ilSMii EnohemiEng haben wir et auf jeden Fall

sn Ühnn, nnd dürfen nne alio nieht an aelir Torwnndem, wenn

die ErklSrang niekt anf flacher Hand liegt. Aber den Beweis

kann man mit allem Recht yerlangen, dass die voranegeeetzle

Schlu.sHWüise mit aller glfiuLliaften Ueberlieferung über Aenesidem

im Kinklaog ist, darch dießelbc durchgängig nnteretützt und nir-

gend ihr widersprochen wird. Dies hoffe ich anr vollen Evidena

an bringen, nnter der einen Bedingung, daaa man nur gestatte, da

wo, dirdote Angaben über AeneoLdam fehlen, auoh Bilckeoblfieae

ans den Lehren der späteren Skepeisy namentlich ans Sezine

selbst, zu Hülfe 2U nehmen. Zwar sind solche KückBcliUissü,

wo sie nicht durch iiussere Indicien unterstützt -werden, von kei-

ner Sicherheit; allein wir beündcn uns, dem aufgezeigten Saoh*

erhalt gegenüber, in einer Nothlage^ nnd müesen jede Hülfe

benntien, nm der 8ohTri«rigkeit doch in irgendeiner Weise Herr

m werden. Eine aiemlich feste Lehrttberlieferang Aenesidem

herab bis anf Seztae ISsst die Uebereinstimmung der Hanpt-

rubriken, wonach beide ihren Stoif ul liandeln, ja übrigens un-

zAveideutig erkennen; gerade die isulirun^, in der die Schule sich

entwickelte, musste der Stetigkeit der Tradition, der lieinerbal*

tang nnd selbst fortschreitenden SXnberang der Lehre an Statten

komnieo.

Es ist ansangehen von einigen allgemeiiierea Besttmmnngen

über den Gmndeharakter der aenesidemisohen Skepsis, welche

auch sonst vou InteresHe sein dürften. Wae will diese T.elue ?

Wie erklären wir uns das seltsame Phänomen einer philosophi-

schen Richtung, welche mit einem acbtenswerthen Aufwand

Emst nnd Gründlichkeit, wie es seheint, doch nichts weiter an*

strebt als den dnrcfagefUhrten Beweis, dass alles Philosophiren

über die Wahrheit der Dinge sich, nicht etwa anfSUig, sondern

nothwendigf von den ersten Voranseetzungen aus, durch Wider»

Spruch selbst vernichte? welche nicht bloss alle absolute Er.

kenntnies, sondern selbst die schrittweise Annäherung xur Wahr-
heit für unmöglich erklärt? und welohe^ wenn man einwendet,

der Skeptiker müsse doch, indem er behauptet, es gebe keine

beweisbare Wahrheiti diese seine Behanptnag wahr machen wolkn,

nnd also anerkennen, dass es beweisbare Wahrheit, gebe, sieh

anch dadurch nicht irren lä^st, sondern mil iiuLe ci wiedert: eben

dies zeige, wie sehr er Recht habe, jede dogmatische Bt^bauptung
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2a Torwerten, selbet die, dase en kein Dogma geben könne, denn

Meli diee beluuipte der Skeptiker nicht auf dogmelieohe We&e«,

oQdern beriolite nar 'hutoiieeli' : aber so Umbe
er mlleiii yon allen, welehe pbiloßophireo, mit lieb und dem Er-

eheinenden im Einklang, während Jeder, der etwas behanpten

wolle, sich dnrch Widerspruch verwirre. Wns tlenn bezwtjckt

diese völlige, aber, man muss es gentehen, coneequente Negation—
rln en doch gegen alle menschliebe ^elur mt, nichte ra bezwecken?

Hat die so behanrliobe Weigeniog, elwaa au bebavplen, den» gar

Iceine peeitiTe KehraetteV — Uas aeuit die Ataraxie; abet wir

forsoben naob einer tbeorettaeben Peeition, nieht aaeb einer aittp

liehen. ·

Die Berichte lassen uns nicht im Stich: sie untworten ein-

HÜmniig: die Skepeie Aenesidem's hatte eine positive äeite, aacb

im bloss thcoretieoben Sinne.

Das Eretr iei: aaf den Pbänomenen beetobt unbedingt

aoob der Skeptiiun', wlhrend er jeden dogmatieoben Boblnee von

den FbAaomenen auf eis Sein jeneeita dereelbea allerdhfijf^ ab-

weist. Hierüber sind alle Berichte ganz einig: die Anguben des

Dioo-pnea (IX KiH. 104\ wolnhe in dem niusterhaft klaren Satze

gipfeln: ^€, -
\ tre&n gcaan amammen mit den Auifttbraagen bei

Sextna Hyp. I 19 ff.', und :vrenigetene aneb mit der ConieqQens

deaeen, inw Pbotioe naeb Aeneeidem ttberlieferl. Die knrae

Fonnnlimng für die Lehre lautet: Kriterinm ist dem Skep-

tiker das Erscheinende. In diesem Hatzc fitiiumteu alle Skeptiker

übercin; so hatten vielleicht schon Pyrrhou und die Beimgen

gesagt; so sagte Aeneeidem, .wie es sobeint| niobt allein im ersten

' Vorher: u^v öxt öpumtv€ 8
((>€^ . . 0 £ AtuKÖv£ -, öiat^cßaioOuf öti . 105: civiU-€ . 107; >

0 qHxivcTOt (gleich nachher wird Aene-

' tidem citirt).

' So 22: Öi0 € '
6€ , ir€pl bi6. 20: ^€ ^. €·

rrtp. hi ?( ,, wir Did^". 103: h' (SofU((TiKui biußi, ,€ »,^€.
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Baohe der Pyrrhoneen, sondern überdiee in 2wei anderen Seturiften,

welche bei dieser einsigen (M^enbeit yon XHogenes erwähnt

werden; bo aber atieh Zeuzie, Antioehoe^ Apellae kurz ee iet

vielleioht der feeteeie Fonkt in der ganssen ekepüsehen Lehre.* itene will der Skeptiker aber auch nicht die Unter-
BTichiiiig über das nioht Erscheinende aufheben, vielniclir

sie eret recht begründen. Die skeptieche Kichton^ nennt eiob

auch die 'setetisehe', im Gegensatz sowohl zu demjenigen Dogma-

tiernns, welcher nach der Wahrheit nicht mehr loirseht, weil er

sie zü haben glaubt, als zn dem, der die Unteirsiiohiing wstellti

Weil er m wissen meint, dase sie nicht m haben seif denn aneh

dies Vh liauptet ja der Skeptiker nicht zu wissen. Ausdrücklich

bezichen alle Berichte die 2( des Skeptikers nicht anf die

£rsoheinungen, sondern auf das wahre Bein jenseits der ErHuhei»

nnng: die *Phantasie' ist als solche4£^ Zwar ist die

Tendena seiner Unteremehnng allem ]>ogmatiBlkLnB schlechthin

entgegen gerichtet: sobald der Dogmstiker etwas als fest nnd

gewiss hinstellen will, wird der Skeptiker davon· Anlass neh-

men, zu beweisen, dass gleich starke (irüinle die entfi^egengesetzte

Behauptung zu stützen scheinen, um dann aus dem (ileicbgewicht

des Für und "Wider nichts weiter zu folgern als — die.
Allein eben dieser Sinn des Zweifeins nnd jPrttfens wird dem

Skeptiker znm Nerr dner in die Probleme tief eindringenden

Gedankenarbeit: nnd man kann nicht sagen, dass der philoso-

phische nicht auch daiiu eich hätte stillen können das

* Diog. 106: €(( · TTu^^uivcCuiv

TTufi^uiva 0 ,€. xdv€ [0€. »
• ical € €. ^ €, .

* Hyp. I 22; vgl. 19: :€ c! -
€(€ öirotov (€, {€ 0(&€, *
ircpl irrpl ^( (cf. S. 51 Anm. 2)

€! . Diog. 91: b* oÖK d ,* €' ?€. Dann besonders Hyp. 10. 11, wo
bewiesen wird, dass nicht die Skepsis, sondern vielmehr der Di^inrma-

tismna die Untersuchung vernichtet, denn die Triebfeder aller Unter-

saohnng ist ja der Glaube, Tiicht im Besitze der Wahrheit zu sein.

* llan sehe die fast feierliohe firklämng Über das ethSMfae Motiv
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Höchste und Tiefste zu uuterHuoheu, zwar ohne Ziel, aber auuh

ohne äobraDken. Es ist gewiss nichte Kleines, dast diese Mäaner

gegen die eingebildete 'Tagend'^ und *Weiekeil'*t g^en den
* ellgeprieeenen findzwenk*' der dogBetieeken FliiloeoplMn rOek-

nekteloe Torgingen und die * Voreiligkeit' (€) und eitle

Selbbi/uiiiudciiheit (Hyp. 1 237) des Wissens aaf Schritt und

Tritt verfolgten. Kinige ihrer rein theoretischen Untersuchungen,

Ton doxokaioe skeptischer Tendenz, wie die bei Seztns (in den

Böekern gegen die Pkyviker) tlber lUna, Zeit und Zekl^ gekSven

«Bfteekieden n« dem Beeten» vae die PkiloeopMe des AHertknnie

geleistet bat Zwar iet das Ergebniee immer mir das negative,

die Aporie: aber das i'niicip des Uiitcrsucliens ohne Schranken

ist doch gewiss etwas sohr Positives. Wir dürfen nicht zwei-

feln, dass dieser Begriö' der^ — einer der (jrnmdpfeüer

der «keptiechen Pbiloeophie — auch dem Aenwidem galt; der

eberlieferte Beebtitel € 2[|€ ist dafür allein ein bin-

reiokender Beweis.

Drittens verwirft der Skeptiker aber ancb nicht die empi-

rische Forschung, noch leugnet er, was wir empirische

Wahrheit nennen; eine Uebereinetimmung unter den Phäno-

menen« welche so einer Bogel des praktisoben Verhaltens die-

nen kann; eine Oonse^nena im Anftreten der firsckeiniuigen,

welcke die Erwartiing dee Kommenden naok Analogie des sn-

or Erlebten wahr macht; und damit die Möglichkeit einer

Theorie der Erscheinungen, welche, ohne Anspruch auf Wahr-

heit im dogmatischen Sinne, doch in sich folgerecht und mit den

Ersobeinangen im Einklang sein» folglkib« mit gebönger Kestrio-

tian, auch vom Skeptiker angenommen werden kann, nicht als

^Dogma' im pkiloeopbisoben Sinne» aber als 'teehniscbe Lehre*

nun Gebranck des Lebens: denn der Skeptiker will nickt dogma-

tisircn, aber er will leben nnd ibätig Hm\

der Skepsis, Hyp. I 12, weiche sehr deutlich ausspricht, dass die Frage

nach dem auch den Skeptiker bewegt i deigL adv. Math. 1 6:

w6 ToO€ £(.
^ S. Photioe äber das 7. Bnob des Aenesidem.
> Aenesidem schrieb , s. . S. 52 . 1. Gewiss han-

delt es sieh vm den stotsehen 'Weisen', der aneb bei Sesias oft ber^

halten mnss.

' tOo« väavr 01€> Pbot., (0 q»^6vff|0iv Hyp.

m 240.

* Seait ^Fp. I tOH oOv« mä t^v

i^idui^od by Google



54 Natorp

Hierher gehören die höchnt bemerkeu8Wtjrlhen Erörtern utren

über die verschiedenen Bedeutungen den €, Sext. Log.

II 148—158, 288—291 uad Hyp. II 100—102. 'Zetohen' all-

gemein kt die, wodurch Yerboigenee kimd wird ; das Yerborgene

kann aber Vloee aafenbliokUoli () erlH>rgen sein,

imUni ich nur gerade jetzt nicht vahnehme, was ich ehedem

wahrgenommen habe und dtmuiächst wiederum wahrnehmen kann;

oder der ^atur nach (an gich) verborgen (d. h. jeneeite der

Wahmebmimg ttberbaiipt). Jenes wie diese» bedarf dee Zeiidiens,

um erkannt m werden; aber natttxücb nur dae erste ist naeh

ekeptisober Ansiobt eines Zeiebena ftiag, Zeieben für das sn-

fiUlig Verborgene ist die Erinnern g dee früher sngleiob Wahr-

genommenen, Howie ich beim ivauch mich erinnere an da» irulii i

ziijE]:lpich wahrg-enonnneiie, jetzt zufällig verborirene Feuer, TttÖTCt

top (€^£€
ßini Luv, ^trel 0€ ('^

eivai. 24: ^ ht. ' üvtvt|»YtiTo(

. . . Und an zablrficheii

Stellen. Dnss auch diese Ansicht dem Acn(?si<leni *>·(), iässt sich

•/iomlii'h b(!8t!nimt erweisen, durch dio Erklärung von nnd

nach sk*
i
tischer Auffassunp. Sext. Hyp. I 226:€ Qvhiv € cTvai, ' , »^ .

Dies iyt 1) in dem Abschnitt über den Unterschied der akademischen

und skeptischen Philosojihic , den wir mit Wabr'sc)!«mlicbkeil dem
Acuesidem zuweisen konnten, und es bezieht sich i^ogar direct auf

diesen Untersclnod; 2) stimmt es genau mit dem, was Ktb. 42—44

au8(irüeklich naub Acnesideni angegeben wird: dass alle Mens'cheii,

Vliüt'SOphen wie Laien, an ein Gutes und Schlimiuos i^hiiilnu,, tvavriujq, und nur

darüber niobt einig sind, was denn im besondern gut und schUmm sei,

woraus die skf ptisebe betreffs der des Guten folgt;

') wird dan tneaGai 229 f. näher iTläutert durch die Bem.-r-

kuug über ntit^caüui .in skeptischen Sinn, welches bedeute üvriTti-

V€iv ' €6*! uveu

. . . övei' — wo der ungewöhnliche Aus-

druck (für Zustimmunof'i auf Aenesidem weist, s. Phot.

p. 170^, 14 Bekk., wo derselbe Ausdruck iu gleicher Bedeutung steht.

Die findet sich endlich auch bei Diog. 108, wo kurz

vorher dreimal Aencsidem citirt ist. Für die folgt

zwar noch nicht das Gleiche ; aber der enge Zusammenhang, in wel-

chem diese Begritfe bei Öextus entwickelt werden, läest doch jeden-

falls darauf schlic^sen, dass die ganze Anschauung auf Aencsidem

auffüokgelit, wo^üc wpitoro Bestätiguageu eioh nocb ergeben werden.
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^Ttpov ibuv, ,€€ ,€€. Bieees *}iypomneBtteobie' ZeiohM
abo gilt Bwsh dem S(keptik«r; dM «n mk Yerborgm wtUd«

ftber offmber elnee anderai, des ^eiideiktiBohen' Zeiobene (indioinm)

bcdttifea, welebes etwu 'anteigeii ' mfieete, was niobt anvor schon

wiilirgciiriiiiiieii wurde; ein solchcH bebaaptet. der Du^fiuatiker,

iudeui er vuu der Ersohoinuug auf das wahre Seiu »ühlieeet,

wekbea nicht eraeheiat; der Skeptiker bekiitpft es. Diese Unter*

edüidiiQg dieol dm, deooi Skoptikw dem ' Verdtaht' m be«

wahren (157: iMiOdircp f|M^), «le wolle

er gegen die atreiten» welebe die Gnuid-

lagü deH Lebens bilden; das würde der »Skeittiker thun, wenu er

jedes Zeichen leugnen wollte, aber dies ist gegen eeine AbHiiht;

auch er * erkennt' auf solche Weiee; aue dem üauch da« iseuor,

wu der Narbe die Toraufgegangene Wunde, aus der voranfgegaii-

genen £erzyerleta«ng den (bevoietelienden) Tod n« e. w.; indem

er aleo das Erinnemngezeieben feitbelt, dae mm Leben nötbig»

und nnr Am» von den Dogmatikem ftted^ieb bebanptete endeiktieche

Zeichen aufhebt, so «treitet er nicht nur nicht iregon das Lt'l»Qn,

eondeni koninit ihm zu Hülfe, imleui er den DogjniiliBiiiUb wider-

legt, der gegen die sich aufwirit und an sieb

Yerborgenee aeiehenwcMe dnrob Netarwklftro^g (Pb/eioiogie) zm

erkennen bebmptet (158). Die «weite Stelle (888 ff.) lebort nna*

drtteldiob, daee der Skeptikw aneh dne Theorie (€) der

Phänomene auf Grund der zugibt. » wird

dem Menschen der Vorzug zuerkannt — nicht /u crkun-

nen, wie die Philosophen wollen — sondern -^ , ' €(€ €( «6 tivuiv Kcd €, dvaveoOrai .
wird gezeigt, dase diee Zngeetftndniee gereobtfeiügt eei

eben durch den Unterschied des hypomnestischen und endeik-

u-clien Zeichens; und endlich behauptet, dann die vom Dogma-

tiker gelehrte ^ in Wahrheit kein hat,

hk €( ^Otiv Ibiöv *
6 €^»€
lufv€«^ (291).

Also, es gibt Theorie der PhSnomene, obwohl nicht Über

dieselben liiuaus; e« gibt Erfahmngswissensohaft ; al^o doch wohl

anch Wahrheit im empiriHch^n Sinn, * empirische Wirklichkeit

im Untertobied vom Sebein» Auob diee läett aieb wenigeteAe
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indire4}i belegen, auf Grund der einleitt;itdeu Erörterung surKritU;

der dogmaliMhen dnn&bci&^f Log. II d2d, wetehe zwar an die

Lebren der akademisohen SkepeU (Kameadee) sehr dentliob an-

klingt (ef. Log. 1 163 ff,, wo der Knnetaoedrnok€
()() wiedeikulut), aber doch \ Sextus oii'eubar v.\it

Beistimmung vorgetragen wini. Es wird hier, zunächst \·>
aar Begriffeerklanmg des VVahrheitebeweisee, au%e8tellt: wulir

iet| Wae mit der Saelia ttbeawinetimBLty fKleoh, was nioJit ttberein-

etimmt; der Bewein der Wahilieit kann daher mr daianf be-

rohen, daee man die Belumptung *sn der Thateaolie lorttekeeliiokt*,

und zeigt, daee eie durch dae Zeugniee dereelben beetfttigt, nicht

widerlegt. Diee 'ZurückRchicken zur Thatßache' ißt muglich,

wenn die Thatsachc kund und otienbar, nicht, wenn sie verhorgeu

ist — wir werden enppliren müssen: an sich verborgen; denn

dann ergeht ee uns, wie denen, die im Dimkein irgend ein Ziel

treifen wollen; mag eein, daee eie ee treffen, aber eie können nie

wieeen ob eie ee getroffen haben« nach dem Worte dee Xeno*

])hanc8: fi €,
oihe. — Wir sehen, die Erörterung ist in ihrer Ten-

denz durchauä skeptisch, gegen Wahrheit und Beweis im dogma-

tischen Sinn ; aber eie läset unangefochten den empirischen Beweis

dnroh Yergleiohnng mit der ereeheinenden Thateaehe (et 868),

mid folglieh aneh die empirieehe Wahrheit, da doch Wahrheit

nnd Beweie nntrennbare Gorrelate sind. Dae Ergebnfee etimmt

genau überein mit dem, was wir vorher über dua üiittinum und

äemeiun im skeptischen Sinn vernahmen.

Von hier aus iäiit nun aber ein unerwartetes Licht bereite

anf eine der Lehren, welohe Aeneeidem nach Heraklit anfgeetellt

bat. Sextoe nümlieh berichtet, Leg. II 8, in der Uebereicht über

die Tereehiedenen Heinangen betreffend das 'Eriterinm^ Aeae«

eidem nach Heraklit nnd Epiknr eeien anf das( gerathen,

aber nicht in gleichem Sinne, Aeneeidem habe einen ünterncliied

unter den rhüuomenen behauptet, indem die einen Allen auf ge-

meinsame( na0i)j die anderen irgendeinem anf besondere

Art( Ttvi) exacheinen; jene eeien ihm wahr, dieee' iUeeh,

Wae er auch durch die Btjrmologie bekrfifligt habe: «. Epiknr hingegen erkMKre alles

Wahrgenommene ohne Unterschied für wahr und wirklich.

Bextiifl berichtet auch dies der Aht-icht nach als dogniali8che

Lehre neben den übrigen; ist ee aber auch wohl von Aeneeidem

hl dogmaHeohem Sinne gemeint gewesen? Wenig glaablioh, da
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^extne Belbet ein paar Seiten weiter (§ 40 ff,) ausführlich die

Bvweiaa mitlbeUti dnroh welche Aeseeidem des KrHeriam und

db Wabrlittt im do^matieeheii Slime widerlegte, und swai Ittr

den Fell, daee man ee «le^, oder, oder heidee,

oder keines von beiden, und Aviederuni das oder

als Koivöv oder fev €€ annehme. Man sehe na-

mentlich, wie dies letatere (51—54) ausgeführt wird^: das, wo-

von die Mehrzahl überzeugt ist, iet dook darum nieht wehr;

dean wenn naeh der Wahrheit gefoneht wird, lo hat mau niolii

aof die Menge der Beietmmenden, aondem auf die pispoeilien

eehea: eine ist die IHepoeition des einsigen Kranken, dem der

Honig bitter, eine der vielen (xesunden, denen er büss scheint;

und 80 Avenig wir, hei umgekehrtem Zahlverhältniss, der Wahr-

nehmung des Kranken Recht gehen dürften gegen die des Gre-

aonden, so wenig jetet umgekehrt. — Ist ee glaablioh, fi»ge iek,

daea Aenendem, in gleiohem Sinne, eineneite 'naek Herakfit*

behauptete, die generelle, gemeiniaune Wakmekmnng sei ^wakr^

die individuelle 'falsch', andererseits aber klar und scharf be-

wies, dasR es * absurd* sei {<:)€ 53, 54), in Bessug

auf * Wahrheit' zwischen der gemeinsamen und individuellen

Wahrnehmung untersoheidea au wollen, denn die einguiire Die*

poeitton habe an sieh nickt weniger Beekt ala die allgemeiae?

Unglaubliek: aleo bat Aenendem dae Erate nickl galekrt —
* ae

' Daes der ganze Abschuitt § 40—54 aus Aeuesidem stammt, ist

nicht nur durch don engen Zusammenhang dieser ganzen Erörterung

(man beachte 48: , ' . . 51: Ti oOv;), sondern namentlich

durch die Eiutheilung klar, welcher äextue folgt, and welche von

diesem sehr präcisen, ja pedantischen Autor regelmässig streng inne-

gehalten wird. Bis § 14 des 3ache8 reieht die, es folgen 'der

Reihe nach' erst die allgemeinen Aporien, dann die besonderen gegen

die einzelnen Ansichten. Die allgemeioe Erörterung geht bis § 54,

aber nur bis 40 wird sie als eigene Meinung von Seztos vorgetragen,

dann gibt er, eben 40^54, die nur in der Fassimg elwas. abweichende,

in der Saohe, wie er eelbst richtig beaierkt, gana übereinstimmende

Axgoaientation Aeneiidem's. Einen zweiten genau parallelen Fall, wo
auch am Ende einer grösseren Erörterung die nicht wesentlich ver-

schiedene, zum Theil sogar wörtlich identische Darstellung nach

Aenesidem nachgetragen wird, werden wir unten zu vermerken haben.

Solchen That«=;if1i g^enüber wird die Fabel von der Leichtfertigkeit

des Sextu« in Iknutzung seiner Quellen, insbesondere des Aenesiderai

koffntlleb Tenohwinden.
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wttrden Diola ttnd Zeller echlieeeeo. Allein der Schlnee wir€t

nur dann gerechtfertigt, w«Bn eieh eine andere Erklürnng dee

anecheinendeib Widerepraelie eofaleobterdingt nieht finden lasaen

wollte; ich denke aber, sie ist gefunden: nimlioli ebeneo wie

Sextue selbst — gewiss Acneeideiu folgend — d is( im

dogmatischen Sinne widerlegt und das einpiiiHchen

Sinne behauptet, ja darum erst recht behauptet, eo wird auch

Aeneeideni die^ nnd daa im. dogmailiflehen Sinne

widerlegt and im empirieohen Sinne helianptatf vieUeioht gerade

nun erat reeht behauptet haben. Die logiaehe Zneammengehdrig-

keit der Begriffe,, 0€,€ ist so

evident, dass an der G ültigkeit des Schlusses vom Einen auf da8

Andere gar kein Zweifel obwalten kann, and mau sieh nur ver-

wundert, dass nicht auch Sextus, da wo er die 'Wahrheit* des

Bograatikere widerlegt, eine ebensoiehe Beatriction zo Gonsten

detf empirieohen 'Wahrheit^ maohi| wie bei Widerlegung den

'endelktieehen Zetehene' zu Guneten des 'hypomneetiechen*. Wer
ein Semeion, ein Theorenia, i^ogar eine Apodeixis in eimjiii i.s( lu r

Bedeutung gelten Hees, der konnte sieii gegen die Aneikciiimug

der Aletheia in gleicher Bedeutung nicht länger sträuben; und

ioh weiia mir das Fehlen einer aaadrUokliohen Ktklftrung in

dieaem Sinne bei Sextna nur vexntttndJieh m maohea duroh die

Tendena, die Skepaia eo weit au treiben ala nur möglich, durah

die Beaorgniss, als ob schon der G-ebranoh des Wortes

ihn als Bogmatiker ersclieinen lassen {vitutite.

Sehen wir jedoch näher zu. Acuesidem leiute, wenn wir

dem i^tus glauben wollen, auf der einen Seite, daa

sei wahr; er bewies auf der anderen, dasa es nieht

wahr sein kenne. In welohem Sinne das letztere? natfirlioh Im

dogmatischen einer Wahrheit, die jenseits der Phftnomene liegt:€ , gilt kein Unterschied der Zalil

(§ 54); die Skepsis bezielit sieh aber, wie wir witiseii, blosa auf

5, niemals auf das Erscheinende als solches, die

ist, ansser Zweifel und ausser Frage. — Wi* über

an der ersteren Stelle? Handelt es sieh hier auch um 6?
Nach der Meinung dee Sextue gewiss; aber wir mftssen ihn be-

schuldigen, den Sinn des Aenesidem nicht richtig anfgefaset, wo
nicht gar bewusst verändert zu haben; denn wir küniien ilui aus

seiner eigenen Angabe widerlegen. Nämlich wenn Aenesidem

^nen Satz unterstützte durch die Ji)tymologie ; £ von

^ so konnte er doch fliel|t wohl
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\ou einer verborgenen Walirlieit jenseitH der Phäiiuun.iiie, nuiideru

nur von ^iuer piiäaomeimlea reden wollen: und

teUieeeen sieh geradezu aue. Ferner, wie verhielt es sioli mit

der (? Hioh dttnkt, wir lasen irgendwo: der Skep-

tiker kämpft niokt gegen die noek ^gen des

Lel>en, sondern kommt ikm viehnekr zu Httlfe, wenn er den

Dugiuiitiker widerleg, der eich wider die auf-

lehnt und zu erkennen vorgibt, woe tiumer Statur nach verbürgen

ist. — Inh glaube, die ZuHammeiiBtimmiin^ dieeer Sätze mit

Stelle läset keinen Zweilel darüber offen, ob Sextns den

Aenesldem riektig verstaiid oder niofat, indem «r den Sati^ das(€ sei wahr, ab einen dogmatisohen anfiiusteb

\'ielniebr bat Aenesidem ollenbar nur dasRolbe behaupten wollen,

Wae auch h^extus sagt: dasB der Skeptiker die

gelten läset zum Behufe des Lebens, nicht aber als wahr im

dogmatischen Sinne ; und der Unterschied reduoirt siok also eigent-

Uok daxanf, dass Aenesidem keinen Anstand nahm, anek für das

im Leben Geltend» den Ansdrack ' Wakrkeit* zu. verwendeni wftkr

rend Sextns anf der Wortbedeutung von€ bestand nnd

ea b€deiikli( 1 iand, aie Skeptiker ' Wahrheit' auch nur irgendwie

vn behaupten.

Sogar für diesen l^nterschied können wir noch Grand an-

geben: es steht nämlich fest, dass Aenesidem nicht nur gegen

das Leben nicht streiten, sondern anck die Sprache des Lebens

unangetastet lassen wollte; er macht-e die feine Bemerkung, dass

die menschliche Sprache unvermeidlich doguiatieirt, sodass der

Skeptiker, wenn er streng nur seinen Gedanken aussprechen

wollte, überhaupt keine Worte finden würde; da er Bich aber

doch äussern muss, so thut er es in den Ausdrücken, welche die

Sprache ikm bietet, nur mit dem stillsckweigenden Vorbehalt,

dass man ihn ja nickt nack dem Wortsinn verstehen dftrfe, der

unvermeidlich dogmatisch ist. Dies beseugt Fkotios; ganz ent^

sprechende Ausführungen linden sich bei Sextue und Diogenes *

;

' Phot. bei Gelegenheit der (oOötv, oOöiv( etc.): auch dksce bchaiipton die l'yrrhonecr nicht als wahr im

dogmatischen Sinne, ' ,, €-, . Vgl. die parallele Erörtoiiin^f über die

aKtrtTtKai bri Sext. H. I 187— "iUS; . . IUI: KpoKtixai

vtvüv bk ör ^^. 1Ü5: ^, oü6t cl 0€ *
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n&d auch an Anwendungen des allgemeinen Principe im Beson*-

deren fehlt es nieht äextee (Hyp. Iddf») eohreibt geradesti yor:

wenn der Skeptiker sagt <, eoll num immer yereteheii(€ (cf. Hyp. I 136 und Eth. 18—SO), nnd «berlw«|)t limt

luan zu Allem, was er sagt, immer liiuzuzudeiiken fee

oder , cf. 202. So hörten wir ja (226. sicher

naoh Aeneeidem, s. o.), daee der Skeptiker von ' gut' und sclilimin'

reden daif,, nm des Lebens wilien, da er dooh thäti^

eein mnei: *Pbile8opheii wie Laien' (£th. 42*--44) kümen nicht

omkiti, ein Gittee und SehUmmee im Leben, neoh der -^ anzunehmen; aber daram dogmatieirt er doch nicht (Eth.

1<)5), denn er lebt nicht, kann gar nicht leben -, <7 , 66 &.
Dieser Fall ist dem unseren geiiaa parallel, ja «ne Hyp« dd6 f.

geht klar hervor, daee aai^ Aenesidem beidee in Parallele stellte;

denn im anmittelbaren AneohhiBe an die Erklitmng über

und folgt die Bemerkung, dasR die dem Skep-

tiker glcicli gelten ( € ,
als (jregeneatz iat geiordert, obwohl nicht anageeproohen nicht

2:, * , £«,-
|)€. 198 f. (s. .) 207: , 0€ , (£-
€ '0 d <,, ja es unterstützt seine skeptische

Ansicht, dasa seine eigenen Worte ihren Inhalt nicht an und fär

sich bezeichnen, sondern nur besiehusgsweisü, für den Skeptiker* »
Desgl. Diog. 74:'€^ hi,,^ («€ als Gegensaie su bei Sest, nnd ta

verwandter Bedeutung, £), el. 77 :

*. Gleich hernach folgt eine

Definition des ^^ nach Aenesidem^s Hypotypose (d. h.

dorn ersten Buch der ^. ), in welcher die (cf. 74)

wieder vorkommt.
* Man möchte £ut glauben, dass das su Ergiiniende von Sextua

afasiohtiicli unterdrOekt tef, weil es su seiner Aufiiusnng ni<dit gepasst

haben wfirde. Auch Log. 9, wo nach der em^nten Ansicht des

Aenesidem und im Unterschied von derselben die Ansicht Epikur*s fiber

die Wahrheit der angeführt, nnd zur ISrkllrung hinsugefSgt

wild: |< heiese diesem dasselbe wie. (was durch wörtliche

Citate ans Epikur belegt wird), möchte man zurBckschliessen: bei

Aenesidem also biess nieht dasselbe wie öndpxov (an sich vor*
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aber im Leben; und genau dies ist vorauegesetzt in der nach*

/•Igenden Erklänmg tber den ekeptieohen Sinn dt» €(€»
lircoOat ( ^ wie 226), €€€ wpomo6cia<.

Will man noob eme weitere Sttttse für nntifeD SoUsm: et

fehlt nicht daran ; wir können nämlich auch direct heweieen, dase

Aenesidcm das (7 auf das 9aiv0utvov bezogen hat,

ansdrückiich im ÜnterBchied vom an eich selbst Wirklichen.

Sextns theilt (Log. II 215) aus dem vierten Baoh der TTu^^dJVClOi

des AeneBidem (weUhee nach Photiee vom <|€ hau*

delte) fdlgendee Atgtxmeat deeedben gegen das ^Ztiaktm* nü:
dtfl Breekeinende eoheint allen gleich Diepoefaten anf gletehe

Weise, die 'Zeichen' scheinen nieht den gleich JJisponirtcn anf

gleirhe, alho wind die Zeichen nicht. Sextus

bemerkt dazn (richtig), dasB Aeneeidem unter den€
jedenfalie TÄ^ verstehe and erlftntert den Okersata

hanJcn'»; aber der Gci^'cnsatz fehlt, und er würde ja freilicl» den dog-

raatischeii Charakter, floTi Sixtus der Behauptung Acncsidcm^s vindi*

cdren will, sofort aufgelioben haben.

^ Die ·?·» Aueführung 215—242 dreht Rieh um diesen Schhiss,

nach Form und Sachinhalt ; das meiiie wird eben auch aus Aeneeidem

sein. Hier ist nun die Parallele zn Log. II 40 ff. (. S. 67 Anmerk.).

Man beachte die Einführung an beiden Stellen: 215 &(
Iw b' tOüv TT. . 0€, 40; bi. Wirklich stimmt auch

hier die vorausgegangene Erörterung des Sextus selbst (187—191) in-

haltlich genau ttbefein, die einzige bemerkenswerthe Abweichung ist,

da?8 statt tiberall gesagt ist; und diese Abweichung

wird durch die Erklärung, das? qvvov bei Aeneaidem toviel wie| bedeute, besonders motivirt. (Zn dieser Erklämng vgl* Hyp.

22: <! [hier] oöriu, cf. 9.

hat nämlich anderwärts auch die unbestimmtere Bedeutung; was uns

•o scheint; was nicht imnier in der strengeren Bedeutung,

sondern oft auch ist.) Nicht nus Aenesidem braucht ent^

nommen zu sein, was 228—233 'vorgreifeud* ( -
AdßttiMCv) über die Schlnitfigur eingeschaltet und 234 ff. auf den Schluse

dc9 Aeneeidem nur gewendet wird ; 237 kehrt Sextus zur sachlichen

£r6rterung zurück, 289 Ö'. wird derselbe Schluss in verkürzter Form
gegc^'^n, 242 in einer noch mehr Terkürzten; 243 wird noch ein früher

ausgeführter Schlnai (. 2U3—205) repetirt; aaeh dieser ist offenbar^

der erste, aus Aeneiidem hier nachgetragen, wahrend wxrher, 'swar

ganz übereinstimmend) TSn Sextus als eigene Lehre gegeben wurde,

ikst 944 wird an einem nenen Gegenstände Qbergegangsn; IVsoh ein
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jedenfalls doch in Uebereinetimiming mit eeinem Autor, wo DMhi

wÖrtHeh ihn ezoerpinnd t in diMer Weiae: das Weiase er-

edieinty bei nnbeliladeitem Geeicht, allen anf gleiche nnd nicht

snf Tmchiedene Art^ dae SUeee allen Yon gesandem Geeebmack

•fie§; dem Kranken · (221) erscheint es amlerH, wegen der

ungleichen DispoKition, aber denen, welche eine nnd diefielbe

Diftpoeition haben, d. h. den (jesuuden, nur bo. Ganz so 240

in' , sc €
nnd Bth. 76 ir&v 4 6 bi* (€( npocmtirrov €€0 n^puicEv dnaptmohUmHi

-, Ibeiv <€^, hier im Gegensatz zum , cf. 42 ff.

Hier hätten wir denn, da«s Aenesidem das, ' (»^,< auf die Phänomene bezieht; er bezieht

es aber anediUcklieh nicht anf das an eioh seihet Seiende, welche«5 ist; denn der üntereats des Beweieee g^gen das

(nnd ganz ent^rechend der de« Beweises gegen das -
Üovj beruht eben hierauf, da88 vom mihi gilt, was vom; dan Erscheinende Rcheint, als Zeicht ii für das Nicht-

ersoheinende angeeeheu^ keineswegs den gleichdisponirten irleich,

sondern in einer und derselben sinnlichen Ersoheinnng findet der

Sine das Indioinnk für dieses, der Andere Ar jenes an sieh an Grande

Liegende, so wie die Aerete bei denselben Krankheitserseheinnngen

anf ganz, entgegengesetzte TTrsaehen rathen Die Folgerung liegt

dritter ähnlicher Fall liegt Phys. I 218 ff, vor; hier hat 8. vorher (von

207 ab) einige sonst übliche Argumente aUgenit ineren Oharaktera gegen

die Wirklichkeit des atriov vorgetregen, die zum Theil auch bei Ding.

Laert. wied^^bren, und führt nun an, was Aenesidem, mehr specia-

lieirend (0>€), wider die4€ anfiitellte. Auch hier kehren

dennoch zum Theil dieselben Argumente in etwas anderer Fawnng wie-

der (vgl. z. B, 284 mit 207).

Als eigene Auslebt hat er dasselbe ja soboa vorher vorgetragen,

a. die vomge Anm.
^ Stehender Au^^drnck, des Aenesidenif wie man glauben möchte;

vgl. XiOg. 318. 187. 240.

* DiM wird 188 ff. uMher erläutert, mit besonderfT Beziehung

anf den UnterMhied des hypomnestisohen und endoiktischen Zeichens«

Wir sehen, wie genau alle die Sätze, anf welche unser Sdiluss sich

stfitst» unter sich logisch zusammenhängen, und wie genau mit dorn

Kamen Aenosidem's; versichert doch iScxtns selbst, in zwei wichtigen

fallen, daes seine Beweisführung mit der Aonesidem^s 'dem Sinne nach*

völlig dieselhe sei. Die Argumente, durah welche Pbilippson <De Pbi-
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aal der Hand: das an sich Wirkliche soheinty nach der Lehre

Aenesidem^s, nicht auf gemeineame und einatiaiBuge Weise, nicht

eiamal den gleioh Diepevrirten ; die ^Wahvheit\ welohe auf die

Gremeiiieainkeit und Binttittmigkeii der Steoheiming geiMlafc wird

(Log. II 81, kann demnaeh gar nieht anf dae an wwh Wirkliehe»

das , Rondom nur aui /ii pmk-

tipclipju Behuf bezogen ^^ — TT] ,
(Hyp. 22), 4€ € boL·ö

tc \€ (. II 246. 254 Log. 1 435)>

. . .

(fitih* 165, of* Hypw I d96 f.: foov ini ). WeoigitoM

müssten wir sonst annehmen^ das» Aenesidem tmmeifortf wie mit

Absicht, Reinen eig niKten, fein ersonnenen und eurgialtig hewie*

eeaen Sätzen ottenbar widersprochen hätte.

Allein wie konnte Sextue seinen Aenesidem wegen einea ae

mit allen akeptieohen Lehren flhereinatimnienden, ja eng vm*

knttpfteii Batiea ohne weiteres unter die Dogmatiker atellen?

Der blosse Gehraneh des Wovtei€ konnte doeh fttr ikn,

der den AVortetreit so perhorrescirt, keinen genügenden Grund

zur Verdammung seines vornehmfitrii Autore abgeben; schwerlich

wird eioh doch dieser über seine Meinung so wenig deutlieh aue*

geaprochen hahen, dasa Sextus ihn gänaiioh missverstehen konnte»

Der Orond lag aneh in der TkaA wolil meht in dem Ana-

dniek€ allein, aondem in erster Linie darin» dasa Aene*

mdem den Beix^ das sei 'wahr', enf die

Autorität des Heraklit gestützt hat. Dies gibt SextuB selbst an

nnfserer Stelle (Log. II S) bestimmt an; und zu gutem Grlück ist

uns anderwärts (Log. 126—134) die ganze Argumentation er-

halten, dnrch welohe Aeneeidinn seine These ans der heraklitisehea

Philosophie ableitete. Hit eben dieser Erortemng klingen, wie

eioh aeigra wird, amoh alle übrigen Sätse, die Aeneeidem 'naeh

Heraklit* vortrug, inhaltlich genau zneammen; wir müssen sie

daher näher ine Auge fassen.

lodcrni libro qui est € etc. Berol. 1981, c. VI) zu betreisen

sucht, d;\fis die TTntorschcidung des hypomiu'sti.sclicn und ondoiktischen

Zeich»'Ti« und der auf das orstcrc ;ii^gniiulcte BigriiT einer 'Folge' in

dt-n i^ianoinonon. welclie eine 'Theorie' dorsclbt-n ermöglicht, dem
A«'nosidem ulizu^i-r < ( hen und dorn Soxtns nUein znzuachreil>en sei, der

ihn aus der enipinschen Aer/tcBchule iu die Skopsia ani eingeführt

habe, sollen im folgondßo Aufsätze geprüft werden.
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Die Stelle befindet sich in dem aoeführlichen ond wichtigen

historiBohen Abschnitt des sextiechen Werkes (Log. I 46—260),

welcher der Beihe naoli, mit sahlreiolieft wSrtUolMii CÜtfttea, die

Annditto der, bodeatenderen älteren Philosophen über dae Sri-

terinin des Wahren erörtert. Ee werden erst diejenigen anf-

gefiilirt, welche kein Kriterium üLerliaupt bestehen lieseen (dar-

unter Protogorae, s. o. S, 47 Anm.), es folgen o\ cmo€
8^—141, dann , von

Pkfcon ab. Unter den 'Alten' (140) maoht Anaxag«cae den An-

fiuDgy et .folgen die Fythagoreer, Xenophame, Panuenides, £m-
pedoklee, hierauf Henklit nnd nm Sohlnse Demokrit. Henkttl

soll gleich den vor ihm genannten eine zweifache Organisation

des Menschen zur Erkenntniss der AVahrheit angenommen haben,€ . Die verwarf er, nach dem be-

kannten Biotnm:&. Wae den botrifit, lieae

er nioht den belielngen, sondexn nnr den m\£ gelten;

was er darunter verstand, wird ansfllhriieh erläntert Nftmlioh

er liielt das une Umgebende (^^) für beseelt nnd

vernünftig (vgl. Leer. 28G); indem w ir iiber diesen

durcli den Athem einziehen, werden aaoh wir der Yemanft theil-

haft (vocpol). Im Schlaf dagegen sind wir, weil die

Poren der Sinnesorgane geeehlossen und daduvoh der Verkehr

swisohen dem in nns nnd dem abgeschnitten ist^

von welchem Verkehr die abhängt; mit dem Erwachen

werden wir wieder, nachdem der Verkehr wieder her-

gestellt. Die Vernunft in uns ist ja nur ein Theil der Allver-

nunft; der in uns gleieheam nur zu Ghist ist (^), nnd daher

nnr in der Einigibig mit dem Ganzen voll lebendig, w&hrend sie

in der Trennung von ihm aneglimmt wie eine vom Feuer isolirte

Kohle. Dieser nun, von dem unsere

Vernunft nur ein Bruchstück, gilt dem Heraklit als Kriterium der

Wahrheit: daher, was Allen auf gemeineame Art erscheint^ zu-

verlässig — weil durch den angenom*

men * ^ was feiinem allein, nnznverlässig ist (ans dem entgegen-

gesetzten Grunde], Dies soll durch Anführungen aus Heraklit

belegt werden. Zu Anfang des Buches sage er

^ «0€ offenbar im togisohen Sinne (wie Hyp. U 67. 89)»

daher 184 genau an entsprechender Stelle€.
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Aenesidem's Interprutation des Heraklit. 66

nämlich, gewissermasBeu auf das ££ liindeutend : Uahs diese

(meiiiej Rede wahr ist * faßseii die jMenschen nicht, hevor nie sie

gehört und eelbet wenn sie sie zuerst hören; denn unwieeendi

da« AUes * meh dieser Rede geeciiieht» echeineii eie eioh zu ver-

mohen * «a (oder in) eolclaen Worten nnd Werken, wie loh dar*

' [ToO] To066 dSüverot dv6panrot. Ariet.

Khei. in 6, 1047 b wurde sonst gelesen del^
• Bekker in der Ausgabe der Akademie, im Separatabdmck der Rhe-

torik ist 06' verbessert; trennt man auch dem.
Ales. p. 602. Snseb. pr. ev. 18. Hippol. beer. rsf. p. 980 ed.

Miller. OHg. Pkiloe. IX 1. Iiideesen sind die Handeehriften ittrWori*

trennung niemals massgebend, nnd bei Sextns ist xoObc sieher

fiberliefert. Spengel (in Arist. Rhet) glaubte, mUsse ge-

lesen werden, da Arist. sage, es sei sweifelhaity worauf dci au besiehen,

auf da« Yorheigehende oder Nachfolgende, wenn man aber'
lese, müsse de( nothwendig mit verbunden werden. ZuAI-

liger Weise ist Sobleiermacher (Mus. d. Alterthsw. I 48S f. Werke

2, 112) genau der entgegengeeetiten Ansieht gewesen, der Zweifel des

Ar. könne nioht stattfinden, wenn gelesen werde; offenbar

liegt auoh die Saohe so, dass dei möglich aber unwahrsefaeinlioh,

dc( sinnlos w&re. Jeder wird natürlich de( sum folgenden

liehen, nnd der Skrupel des Aristotelee will auch im Znsammenhang
nur besagen, dass man beim ersten Lesen etwa sdiwanken kann; das

Beispiel soll nur die Vorschrift erläutern, dass das, was man sohreibt,

ctevdrvuKTTOv und dhppaorov sei. Das Ad Mheint überhaupt sienüich

müssig (obwohl es dnroh das folgende: xol wp0o6cv dicoOoai Kfd

hinlänglich gerechtfertigt wird), und ist wohl

darum beiSextus fortgefallen. Sohliesslieh aber ist

gar nicht griechisch; es gibt , aber nicht 0. Den Sinn

betreffend, scheint es mir doher, dass die prägnante Bedeutung

*wahr, wirklich sein* hat; vgl. Herodot: ,^. Auch im Folgenden vereiefaert ja Heraklit, dass nach

seinem Alles in der That fifesohebe» dass er ein Jedes

erküre, und zeige ^xeu

* icdvTUfv ist aua den Parallelslellen nothwendig sn erginzen.

* Der TJebersetsung Schnster^s (Heraklit p. 18): 'geberden sie

tich wie ohne Kunde davon, obgleieh ne Kunde haben*, kann ich mich

nicht anschlieaeen, weil trcipdoOai nicht einfach heisst 'Kunde erhalten*,

sondern 'versuchen', 'erproben'. Mit Beibehaltung des Wortspiels lietse

sich der Sinn frei wiedergeben: 'unversucht in der wirklichen Welt»

(die meinem folgt) versuchen sie sich in Welterklärungen, wie

icl; sie gebe'. Nicht unrecht findet Sextus schon darin einen Hinweis

aul 1' II , denn in der That ist dies Heraklit's Meinung:

der |. Jen ich verkündige (nämlich seine Wahrheit), ist von je

in der Welt, ihr nur verfehlt ihn in euren Welterkläruugen. Das

fthoio. »0«. f. PhiloL N. F. XXXVUI. Ü
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lege, nach seiner wahren Beschaffenheit ein Jegliches erklärend,

und zeigend, wie es sioh damit verhält. Den andern Menschen

aber bleibt rerborgen, was eie im Wachen thus, gleichwie eie

YergeBeen, wae (sie) im Sehlaf (getlian)^ Nachdem er durch

diene Worte, heieet ee bei Sextne weiter, deutlich an TerBtehen

gegeben, dasB wir durch Tlieilliaben am göttlichen Alles

thun und denlcen*-, zieht er, nach einigen ferneren Ausführungren,

den ächlnes darum muee man dem (jemeixieamen folgen(£
Weltgeeeta tat die Rede, die an alle ergeht, obwohl nicht alle eie

Tomehmen; die sie nicht vernehmen, leben dahin wie im Tranme

a. ·. w. Denkt Seztiu (d. h. uan Antor) bei dem an
eine WeHvernanft, lo verffthrt er doch nicht so gana *eeibbt mid

aohablonenhafi*, wie Schotter (p. 21) ihm vorwirft; auch Schusterei

Deutung legt dem Weltall eine Art Vernunft bei, wenn eie ihm eine

'Rede* zueohreibt; oder ist die Rede des Weltalls an uns eine Temunft-

lose? Seztus bringt aber damit in Verbindung, was suvor erörtert

worden: dass wir vernftuftig sind durch die Gemeinschaft mit dem
9€€, vemunftlos in der IsoHrung von ihm; dadurch

kommt heraus, dass, was der E. . als wahr entscheidet, das aoivr)6€ ist, d. h« dasjenige, was wir alle auf gemeinsame Art wahr^

nehmen. Ob auch diese Folgerong im Sinne fieraUifs ist, mag dahin-

gestellt bleiben; das € jedenfalls hat auch Schuster

nicht wegbringen kdnsen, s. p. 100 Anm.
> Zu diesem Citat (s. Mullacfa fr. 1) vgl. Clem. Strom. 2 p. 499

Mall. fr. 8: ^ TOtuOta ireXXot4,, ^uiurotOt 6. V 14 . 718 (fr. 4):, ctörOtot -, bes. aber . Antonin IV 46: &]
btoueoOvn, ,' *€ .

^€. Dies trifft offenbar mit der Auffassung unseres Autors am
näcbsten zusammen. — Es verdient die härteste Rüge, dass Mullach

zu fr. 1 dio Stelle des Sextus nicht vermerkt hat, auch die iibrij^^en

Angaben sind grossontheils falsch. Es durfte nicht übersehen werden,

dass das gleich folpronde Citat (fr. 58) ebenfalls an den Anfang der

Schrift des Heraklit gehört; mit diesem ist wieder fr. 19 eng zu ver-

binden.

' OfTenbar ist dies geschlossen aus dem gebrauchten Bilde vom

Schlaf und Wachen, das im Sinne der vorangegangenen Erklärung

über das^ gedeutet wird. Die Paralleleteile bei Mark Antonin

bestätigt iibrigens diese AntTii^'^'nig durchaus.

• So möchte ieh ^€€ übersetzen, nach eonclasio

(Sext. Hyp. U 136 174 f. Log. U 302), =.
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nimlich heiest gemei!i«aTn); obwohl aber die Vernunft ()
gemeiiieam let, leben die lieieten als ob eie eigene £ineiolit (iöktv) liitten. Das ist aber niohta andern denn Anedentnng

der Weiee der Ordnung de« Alle Daher eo weit wir an der

Erinnerung derselben* Theil haben(), sind wir bei

der Vahrbeit, worin wir aber absondern {6(), irren

wir^. — Nunmehr ja erklärt er ganz deutlich in diesen Worten

den für das Kriterium und daR allen auf gemein*

Bune Weiae^ £xeoheinende tfSa anverläseig, weil dnrch den

* 'Das ist\ numlich die angemiisxte .
. . . 5. inuss einen Tadel ont halten, sonst ist der Satz unver-

ständlich ; also sozusafien 'Privatnn*f!efTnn<T', Deutelei : was selir gut in

den Sinn passt, deu der Autor herausbringen will. Kr versteht offen-

bar: die Meiigchen bauen sich gleichsam eine eigene Welt wie im Trauro^

indem sie das Universum auf ihre Weise deuten, statt sich der gemein*

unen Vernunft zu vertrauen; ganz wie Kant einmal über die Meta-

phjaiker, die ' Luftbaumeister der mancherlei Gedankenwelten' spottet:

wenn wir wachen, so haben wir eine gemeinschaftliche Welt, träumen

wir aber, so hat ein Jeder seine eigene; mich dünkt, man sollte wohl

den letzteren Satz umkehren and sagen können: wenn von vertdiie«

denen Menseben ein jeglioher seine eigene Welt bat, ao ist in ver-

nvtbeii» daes sie träumen.

ea 5€). Tgl. was oben von

der 0 des Wachenden und der des Schlafes ge-

sagt war. Aaeb nach der Stelle bei Antonin haben wir (im Waoben)

beatandige Gemeinschaft mit dem, welcher 8 6€.
* Nach dem folgenden (vöv iv . . .)

wird tnan die Anfuhrung aus Heraklit erst hier schliessen lassen dfir*

Üen. Für wörtlich möchte ich zwar weder den Anfang h\b hü ?€{( ist in allen Handschriften überliefert, bat Schleier-

macher anerst wegen des Folgenden verhessort) nooh die ganze ExpU»

eation von b' toTiv ab halten, Sextus wird das bei seinem Autor

vollständiger und genauer vorliegende Citat abkürzend und umschrei-

bend wiedergegeben haben. — Vgl. 900h MulL fr. 19, Stob, floril. III

81 : 1{£€ ,. €6 46 Meu' Kpcnr^et i'Hktt lEapK^ei

«dm wiA «epittvcTat.

* ist wohl sicher zu lesen statt . ( die

Handschriften), denn so ist es gefordert durch den Gegensate ' Ibiav, anmal der Satz den leisten Schluss ans der ganzen £r6r-

* temng» das qnod erat demonstrandum, ensspreohen soll und die These

vorher lastete: tn<FT0V| 6 6 äm*. et Log. II and alle Farallelstellen.
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,

entoohiedeiit dae Jedem auf bemndere Art Enrnheinende

bingegen fttr feleeli.

Bau dieee gaace Erdrtemnf dem AeneBidea aagehdit, Itafe

sieb fast zwingend nachweisen. Vor allem iet die nahe Besie-

bung zwischen dieser und der zuvor besprochenen Stelle unver-

kennbar; dort wurde gesagt, Aencsidem babe narb Heiiiklit ge-

lehrt, das ( sei wabr, das laisch,

hier wird aueiührlioh erwiesen, inwiefem dieie Anaioht ans He-

raklit folge: deim, wohlgemerkt, HeraUit hatte nioht eelbet eo

gelehrt, eondem ee ist aus aeiner Lehre vom , in

Verbindung mit seiner Theorie der Wahrnehmung, erst abgeleitet.

Wer soll es nun wohl daraus abgeleitet baben, al» der, der selber

so lehrte und sich aut üeraklit dafür berief, Aenesidemi^ JJa

aber die gaose £rörterang bei Sextus von Anfang. an auf diee

Ziel gerichtet ist, so werden wir eben auch die ganie Erörterung

.

ihm zuweisen mlissen.

Dazu kommt, dass aUe die Sfttee, welche Aenesidem nack

Heraklit behauptete, sicli mit dieser Darstellung der beraklitischen

Ansiebt leiclit in ZusaniTiHMtbang bringen lassen, ja zum Theil

von bier erst ihre Aufklärung eriialten.

Zuerst gehört hierher, was Sextna und Tertullian über die

Seelenlehre Aenesidem's anfuhren; s. Log. I 349 t: die bidvota

sei ansser dem Körper, eins viit den Wahrnehmungen, KoOdicep

bid Tivtüv ; Tertull. de

aiiima c. 14: ianima) (juae in totuni corpus difTusa, et ubiqne

ipsa, velut flatus in ealamo per eavernas, ita per eensualia variie

modis emicet, non tarn concisa quam dispensata, was alles ana

unserer Stelle (vgl. X^og. 286 und Tertoll. c. 16: extrinseeoa

agitari prindpale aeonndnm Heraclitom) erst yerstftndlick wird.

Hierher gehört aber offenbar anck die AnfRusung, dass die Seele

nach Heraklit Luft sei (Tert. c. 9 non nt aer sit ipsa substantia

eius, etsi boc Aenesidemo visum est et Anaximeni, puto secundum

qnosdam et Heraclito, cf. S. 41 Anm.), ja dass die Luft die letzte

Substanz des Universums bilde (Sext. Phjs. II 223, vgl. X 360
nnd II 313), was offenbar von Aenesidem nnr gesohloBBen ist,

indem er das beseelte, welches Alles befiMst und weran

durch die Atkmnng theilnehmend anok wir beseelt sind, als die

nmgebende Luft verstand

^ Hierher gehört auch die Stelle über die Gebart, TertnlL o. 25
(gl. Plut plac philo«. V 16). Dass die Seele loftartig sei, findet sieh
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Auch gehört hierher Phys. J 337: Aeneeidem hehaupte nach

Eeiaklit, dae Ganze sei von dem Theil sowohl verechieden ale

mit ihm dasselbe; denn das Sein () sei sowohl Ganzes

als Theil, Ganzes In Beziebnng auf das Weltall (6),
Then in Beziehung auf das Einzelwesen ( oO^€). Auch (lies, diuikt mich, wird eikliat (iurch das, was

wir an unserer Stelle (§ 180} Icseu: €-
. . biä€ 6€ 6,

wenn wir lunsonelinien, dass Aenesidem, nach Phys. II 333» das

mpxixoy d, h. die umgebende beseelte Lnft gleiob dem Seienden,

der, setzte; der Gegensatz 'Ganzes in Bezug auf den

Kosmos, Theil in Bezufr auf die Natur des einzelnen Lebendigen'

und die Behauptung der Ideutität dieses mit jenem wird uur so

yerständlich, das Seiende, welches dief^ep wie jenes sein

soUy mit dem alinmfassenden nnd zugleich die lum beseelenden^ alt dasselbe gedaoht wird.

Sebwieriger ist» dass Aenesidem naob Heraklit aneb gelehrt

haben soll: die Zeit sei Körper und nicht unterschieden vom

Seienden und vom , . 138.· Phyn. 216

cf. 230 ff., was, wie Sextue selber beiut r] t, damit zu streiten

scheint, dass das Seiende nach Heraklit Luit sei, wie Aenesidem

angebe (Ph. U 233). Aber die £rklärong liegt nicht fern. Mm*
lieh da naeb der bekannten berakHtisoben Lehre 'Alles ans Einem*

and ansser dem Einen Seienden Nichts ist, so durfte Aeneeidem

schliessen, auch die Zeit sei Nichts ausser dem Einen Seienden,

d. h. sie habe kein von ihm unterHohiedenes Ossein; das Seiende

war ihm aber bereite identisch mit dem < oder der

Luft Aenesidem wird nun wohl nicht einfach gesagt babeui

wie 8. ihn sagen lässt: die Zeit ist Körper (woraus der ünsinn

folgt, dass- Zeit und Luit dasselbe sein mttssten), sondern, sowie

wir Phys. II 230 lesen: ihre ( sei körperlich, d. h. wie

wir nuH etwa aasdrücken würden, sie sei ein Modus des Körpers.

Sextus, der die verschiedenen Ansichten über die Zeit einfach

onter die ihm geläufigen Kategorien (, ordnet,

wusste die Ansicht Aenesidem's, die er, gleicb dessen übrigen

beraUitiscbea Sitzen, einfaob als dogmatisdi behandelt, natttrlieb

als heraklitische Lehre auch sonst angegeben (s. Mull, zu fr. 59); mit

der Ansicht hingegen, dass die letzte BescbaflVnhoit des Seienden nach

H. die Ittftartige sei, stand Aeneeidem wohl eicher allein.
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nur anter zu etelien, oud eo erklärt sioli Alles i^of ziem

lieh einÜBMlid Weiset

* Naoh Phys. II 216 hatte Aeneddem ÖiA

(fiber dies Citat weiter ttiiteiL)i wo er von den Redetheilen haiidelta

and dieselben nach ie(^ Klanen von Dingen ( IE)
ordnete, die Zeit, sowie die Einheit, als SubstantiTa()
unter oMa gestellt, so wie ja auch sonst die auf die oöofa

bezogen wurde (Steinthal, Gesch. d. Sprachwies. S. 595 ff. Priscian II

5, 25: adiectiva quod aliis appellativis, quae substantiam signiiicant,

adiici soluut; III I, 2: substuntiae noraina; XI 2, 10. 11. Der Ter*

minus 'Substantivum', der offenbar doch daher stammt, ist übrigens in

der heutigen Bedeutung nicht antik). Hieraus schliesst ofifenbar Sextus

nur, dass die Zeit folglich körperlich sein müsse ( . . . .€. , 'welche, wie man wissen

muss, körperlich ist'j; das Jetzt nundieh und die Einheit, fährt er fort,

sei nichts anderes, nacli Aenesidem, als das Sein, alle Zeitausdriicke

aber, uml cl)eDSO die übrii^on Zahlen, seien nur Vervielfältigungen des

Jetzt und der Einheit. Ks scheint danach, dass Aenesidem in dieser

Schrift die Zeit mit dem Körper überhaupt nicht in Be/iehung gesetzt

hat. Aber üuch da, wo Aen. seine Sätze 'nach Ileraklit' vortrug, wird

S. nur gL-iiinden haben, dass die Zeit nicht ein vom Seienden und vora

ersten Körper getrenntes, unkörperliches Dasein habe, was S. so aus-

drückt: (2 IG

U. ^. III 188), elvai (230). Das

wäre wenigstens eine verständliche Lehre, während der Unsinn, den

S. 230 ff. ihm Schuld gibt — das 2oü weist

nämlich nothwendig auf Alv. . . . 216 zurück — weder dem Aen.

noch sonst einem Philosophen im Ernst zuzutrauen ist (dies gilt wohl

auch von der ganz ähnlichen Lehre des Chrysipp, Zeller III a, 122*

3. Aufl.). Es ist das oft zu beobachtende Verfahren des Sextus, dass

er erst die möglichen Ansichten über den Gegenstand nach den her-

gebrachten (den dogmatischen Systemen selbst entlehnten) Rubriken

(hier und) bestimmt, und dann die ihm bekannten

Lehren der Dogmatiker, ;io gut es gehen will, darunter ordnet; und

uachdoin einmal Aenesidem (in den heraklitisirenden Lehren) ihm ein-

fach als Dügraalikcr galt, verfuhr er mit ihm auf dieselbe summarische

Art. Uebrigens wäre wissenswerth, welches die ferneren Kategorion

gewesen sein mögen, wonach Aen. die eintheilte. Sechs

Kf^detheile nnterschied sonst, meines ^Visnens, nur noch der Stoiker

Antipatros, nach DL. VII 57. Ant. wird bei S. (Hyp. II 17 und Log.

II 443), als iv ^€, erwähnt,

und es hat gerade nichts unwahrscheinliches, dass Aenesidem sich in

grammatisch-logischen Lehren zum Tbeü auf die Stoa stützte^ welche

dies üebiet so eifrig augebaut hat.
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Es bleibt noch die letzte Stelle, es iBt die, von der unsere

ganze Erörterung au.Ngijig, wonach Aenesideni aus dem skupti-

schen Grundsätze, datss das EntgegeQ^dsetztfi von Demselbea er-

Mbeioe, die heraiditieche Folgernng zog, dasa daa £ntgegeii-

gwetzte Ton Demaelbeii wiikUoli ·
IMeae Angalie bringt ohb mit unaerem ErklämngaTeianch

mm anscheinend in einig-e Verlegenheit. Wir wollten berane-

bringen, dase Aeneeideiu tuich in den Auibtellungen, welche er

anf die Autorität des Heraklit etützte, doch Skeptiker habe blei-

ben wollen. Dar Nachweis schien goglüekt für den einzigen

SatZf.daaa daa € wahr sei. Mit dieaem landen

wir alle übrigen anf gewiaae Weiae znaanunenhiitgwd, obgleiob

Bohon dieae Übrigen SStie freilich znm TheU ein ganz dogma-

tiachee Ansehen haben; so ist darin vom Seienden (öv, ),
Tom , von der Zeit die Rede, Dingen, die der

Skeptiker doch aüesammt iiir unerkennbar hält. Und nun voll-

ende begegnen wir einem Satze, der mit unentrinnbarer Dentlioh-

keit an dogmatiairen aofaeinty da er anadrttckUoh yom Erschei-

nenden anf daa Sein, welohea nicht eracheint — alao anf daa

(€ — einen Schlnea macht Steht diee denn nicht

im offenen Widerstreit mit allen skeptischen ( 1 1 luidsützen, und

gerade auch mit denjenigen, auf welche wir uns stützten, indem

wir die nicht dogmatische Bedeutung der These von der Wahr-

heit dea behaupteten? HiesB ea nicht:
der Skeptiker halt eich rein an daa Emehelnende, ohne je über

daa an eich Yerborgene zn speonliren nnd eich damit, gleich

dem Dogmatiker, von der zu entfernen? Fällt

nicht der gegen den Dogmatiker erhobene Vorwurf auf den

Skeptiker selbst zurück, entfernt er sich nicht ßelbßt ganz und

gar von der , wenn er einem so abstruaen Batae

znatimmt wie dem, daaa daa Wirkliche, nicht minder ala daa

üncheiBende, entgegengeaetzter Pridicate flÜiig aei?

tJnd dennoch Iftaat sich zeigen, daaa anch dieser Satz mit

den übrigcii uciictjiJciuiöcli-lH rnkUtischen in genauer logischer Ver-

bindung steht. Zuerst die Ltliie, dass die( zugleich (ianzes

und Theil sei, sieht geradezu wie eine ExempüJ&oation zu der

allgemeinen These ane, daaa daa Wirkliche Eptgegengeaetztea zu-

gleich aei. Aneh daaa die Zeit keine vom und

Tom 6v getrennte habe, scheint eben darauf gestützt zu aein,

daaa im Seienden Alles zusammentrifft, in ihm die Gründe alles

i:j:ticheiQcnden gegeben sein müssen. Ja selbst die Beweisführung
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nach Herftklit, welche die (phSnomeiiale, praktieohe) Wahrheit des

(<7) ergibt, eoheint eich auf eben diese

YoraiiBBetsiiiig vob der Wirklichkeit auch des Entgegengeeetsten

im letzten Seinsgrunde zu stützen: die widerstreitenden 5
sind ebenso wirklich an sicli selbst, wie die, nur die überwiegende Macht des

allgemeinen G^eeetzee gibt den letzteren einen Vorzug der Gel-

tung für ans; diee iet offenbar die Aneicht» welche dem Beweise

für die praktieche Wahrheit des auf gemeineame Art Erecheinea-

den zn Gmnde liegt, nnd eo ist aneh dieser Satz mit jenem von

der Wirklichkeit des Entgegengesetzten nicht nur in keinem

Widerspruch, sondern er stützt eich auf ihn in seiner Be-

gründung.

* Dieser zwingende logische Zusammenhang bestätigt einer^

seit«, dass aUe jene S&tze, welche Aenesidem nach den Angaben

des Sextns in Uebereinstimmnng mit Heraklit gelehrt hat, in der

That ihm angehören müssen; er bestätigt zugleich auch, was

wir gegen da» Zeugnies des Sextue yermntheten: dass die Wahr-

heit des € von Aenesidem nicht dogmatisch,

vom an sich Wirklichen, verstanden worden iet; an sich gegeben,

tunrapxov, ist ja, nach fiyp. I 210, vielmehr das £ntgegengeeetzta,

nicht das Gleiche nnd üeberemstimmende. Allein nnr um eo

mehr will es andererseits scheinen, als ob die von uns ftUr

Aenesidem vorausgesetzte Vereinigung von Skepsis und Herakli-

tismus logisch unmöglich eei; als oh wir genöthigt wären, am
doch zuzugeben, Aenesidem habe, als er dem Heraklit

folgte, seinen skeptischen Sätzen offen widersprochen. Und doch

ist es schwer nach allem, was wir von den logischen Feinheiten

dieses Philosophen kennen gelernt haben, einen solchen directen

Widersprach in seinen Lehren zuzugeben; denn, wohlgeroerkt,

die heraklitischen Sätze hiini^en, durch die These von dt r Wahr-

heit des ^, mit den skeptischen so unauiioslich

zusammen, dass es gar nicht möglich scheint, dieee und jene

etwa auf zwei ganz Yerschiedene .und getrennte Stufen seiner

philosophischen I<ehre zu beziehen.

Ich sehe nnr eisen Weg, um dem völligen und, je mehr
man alles erwägt, um so unbegreiflicheren Widersprach, im Ein-

khnii,^ mit allem, was über Aenesidem's Lehren feststeht, zu ent-

rinnen, es ist der, den ich zu Anfang andeutete. Sowie nämlich

Sextue Log. II 87 die Eestriction, mit welcher Aenesidem die

Wahrheit des gemeinsam Erscheinenden naeh Allem nur behauptet

Digitized by Goo^'



Aeneeidem's iJerakUtiemue. 78

liaben kanii (nämlich daes diese Wahrheit ht theoretisch, »ou'

dern praktisch zu verBtehen sei), entweder übersehen oder be-

wQMt ignorirt hat, ebenio köoate eine Beatriotion in yerwandiem

Sam» Bunh an den llbrigen. Stellen, namentlich wo von

nnd geredet wird, sei ee «ne yereeben ansgelaesen, oder,

was wahrscheinlirher, ab«iclitlich verschwiegen seiu. Diese ein-

zige Aiiiiiilime zugeeebpii — die durch die dentlich© Tendenz des

äextns, skeptischer zu sein als Aenesidem und ihm sogar dogma-

tische Abirrungen nachmweieen, hinlänglich gerechtfertigt echeint

— hoffe ich zu «eigen, daee Alles wohl zasammentttnimt, oluie

dase andere logiere Ktlnste dabei an Httlfe genommen m wer-

den braaehten, als solche, die dem Aenesidem nach bestimmter

Ueberliefemng geläufig waren nnd ms bekannten Grundsätzen

desselben sich auch rechtfertigen lassen.

Meine Yermuthang ist diese. Die skeptischen Grundsätze

Aenesidem's verwerfen allerdings jede logische Erkenntniss, jede

£iasioht menseUieher Yemnnft in die Wahrheit der Duge an

sieh selbst, aber sie Terwerfen darum nicht eine hlosse Phan-

tasie, auch über das an sich Wirkliche, welche nur nicht logische

£ineicht behauptet; socrar k(>iiiien wir nicht ninhin. uns irgend-

eine Vorstellung über die Wahrheit der Dinge an sich zu machen

nnd diese ^or8tellung unserer Beurtheilung der Phänomene prak*

üflch an Ghmnde zu legen, nnr dürfen wir nicht behaupten, ihre

Wahrheit theorettsofa einmsehen, sondern mtlssen uns begnügen,

sie bloss zu Menken*, ihr bloss 'nachzugeben' als einem &,
welches uns begf^'net, da sie sich eben unvermeidlich au Iii iingt.

Ich behaupte ersten'*, da«H die skeptischen Grundsätze Aenef*id^m'8

diese V orsteUungswcise nicht bloss zulassen, sondern nahelegen;

und ich behaupte zweitens, dasa sie die aufgezeigte Schwierige

keit heeeitigt, ohne dass an den Angaben des Seztns irgendetwas

gettndert zu werden brauchte; nur dass wir eben annehmen, er

habe einen einschränkenden Zusatz verschwiegen, welcher be-

sagte, dass die fraglichen Sätze nicht als Dogmen, sondern als

blosse Phantasie zu verstehen seien.

Zunächst| dass die Skepsis Aenesidem's direct nur gegen

die vom Dogmatiker behauptete logische Einsicht in das Wesen

der Dinge gerichtet ist, nnd also eine blosse Phantasie über das-

* selbe, die sich nicht fllr logische Einsicht gibt, wenigstens nicht

im i'nacip ausschliesst, folgt aus Allem, was wir bisher von

seinen Ansichten krnnen lernten. Es genügt hier auf die beiden

titellcn zurückzuweisen, welche jeden Ueberechritt über das tiebiet
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des Erscheinenden am beBtimmtesten zu Terwehrea scbeinen^

nämlioli auf die Argumentation gegen das SemdoDy Log. II 158^

und die gegen das ^, Log. II 40—53. Die erste Stelle

yertlieidigt die , welche das Gebiet der Ersohei-

niing niolit Terlitast, gegen den Bogmatieinne, welcher beanepräeht

u5i]Xu tK. Phy-

sik logie ist logische Einsicht in die Natur der Dinge: diese aleo

wird bekämpft, und dem, der sie behauptet, wird Schuld gegeben,

daes er eiob aufwerfe() gegen die -. Daae aber dereelbe Vorwarf den treffe, der die Hatiir

der Dinge niobt 'seiobenweiM sn erkennen' vorgibt, sondern nur

Bothgedmogen sieb eine Yoretellung von ihr macht, folgt nicht

aus der Stelle.

Desgleichen wird § 40 ü\ (nach Aenesidem) bewiesen, dass

wir weder noch der Wahrheit nach erkennen kön-

nen; es wird der Fall berttckeiebtigt, daee etwa alle1€
und alle< — also anob die entgegengeeetaten^ — wahr
aeien (46 f.); allein nnd, and,
und beide wechBelseitig *, widerstreiten sich vielfach, und so

müsste a]s(i (laspelbc sowohl sein als nicht sein, €-
Xeiv . Ebenso 52: wenn Alles wahr ist, was über-

aengt, so ergibt eich, da daeeelbe nicht Alle^ noob auch dieselben

beetändigf ilberzeagt >, die nnmögliobe Folgerung: td0€ €, cTvai

« €{€ ^ \, bk

ÜU irtiBti. tO(J . abOvaiov f€ TO

eivai eivai, £ €0\

* Cf. Diog. 96: () ^^ . Auch

Phot. 169b, 20 f. 170», 87 f.

' Diog. 78 u. 94: T€€ .
Ganz entsprechend Ilyp. II : ^€ btdvotav , ^.

Der Honig crsclieint diesem bitter, dem süss, daiaus schliesst Demokrit,

dasi? er \v»>(ler süfi.-. noch bitter, Heraklit, dass er beides sei;

h\op -
vcööai ^ .
Cf. L. II 854 fl" 1? i ilit \ iniuiift ist qfezwunijen, Entgegengetetzt^s

derselben Saclv auszuBa^t n, nvcihi sh der Wahrnehmung folgt

imd dorob dieselbe eine baohe &ü axck reibet £u erkeimexi gUabt; eine
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Auch hier, sage ioh, ist mit grosser Schärfe zwar die theore«

tisclie Einsicht in die Wirklichkeit der Dinge widerlegt, aber

dass man, als blosse Phantasie, etwa gerade im Gegensatz m
der behai^teten Emeioht, den 8ata vcortilieidig«, daea 'das Ent-

gefeDgeaetete toh derselben Sache wirklioh* sei, ist mcbt aUein

moht anegesohloesenf eondem diee steht mit jenem sogar in einer

genauen logischen Beziehung. Nämlich die Arguiiit iiUitiuii gegen

die des Do£rrnatik«*rR fusst durchaus auf dem dogma-

tiacken Betriff der €, welcher, wie gerade hier ansgeepro-

oken wird, den äate znm Prineip ]iat, dass moht dasselbe m-
gleich sein nnd nidit sein könne. Wer immer eine logisohe

Einsicbt in die Wahrlieit der Binge behauptet, behauptet sie auf

diesem Grande, nnd so trifft ihn das Argument; ee trifft aber

eben darum den nicht, der iiieht auf diesem Begriffe fuyst, and

also etwa zuläast — was AentBidem nach Hyp. I 210 gerade

gelehrt hätte — € . Dieser

8ais verleugnet dae erste Pnncip aller logischen £ineioht in die

Wahrheit der Dinge, nKmUoh den Sata des Widerepmohsi in

Anwendung auf eine Erlcenntnifls des Seienden; «r kann also

wenn anders Aene^idem sich Uber seine Begriffe klar war — gar

nicht eine logiKche. Einsicht haben behaupten sollen, trotzclpm er

eine Auseage über die enthält. War Aenesidem nur so

logisch, wie ich ihn voraussetze, so hatte jener Sata Ittr ihn

licht nur nicht eine dogmatisehe, sondern eine direot antidogma*

üsehe Abaicht; und ioh sehe wenigstens keine Schwierigkeit darin,

dem Manne, von dem wir so viele Proben logiechen SeharfbHoks

habeij, nucli soviel ila\'0!i zuzutr;nit n, als zu der von mir ange-

nommenen Schiussiolge erforderlich ist.

Betrachten wir unter dieser Beleuchtung nun von Neuem

die Stelle, die so schwierig schien, Hyp. I 210, so nines, meina

ieh, sofort an&llsn, wie von hier ans nunmehr AUee verstünd-

lieh wird. Ktalioh 1) die Folgerung Aenesidem'iB sttttst sieh auf

den Satz, welcher in der That die Grundlage der ganzen Skepsis

bildete: dass Entgegengesetztes in Beziehung auf Dasselbe er-

andere Grundlage aber als die Wahrnelimung hat sie nicht, wie oft-

male betOnt wird, so bes. Log. II Ö'. (geyen Demokrit und Piaton)

und 3; Hyp. I 20. 99. 1J8. II 88. Diiss wir aenesidemieche Lehre

Ulli haWn, fol<jt klfirsien daraus, dass diese Auffassang gerade

auLii in den AueführurigLn zu den iü Tropen sioh findet. Näheres dar«

liLcr im folgenden AuisaU.
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scheint. In diesem Satze bängt Allee, was von den Lehren

Aeneeideni't» überhaupt wiesen, zusammen: er ist es, welcher

durch die zehn Tropen ausführlich begründet, er ist ea, cm
welchem am€,, (|€,0€ dei Bogma^

tikere widerlegt wird; demtelben Satie begegneten wir dann in

der bestimmteren fassnng: dass den entgegengesetitt Bisponirten

dasselbe anf entgegengesetzte Art erscheine, obwohl den gleioli

Disponirten auf gluicbe Art; in dieser Gestalt lag er Log. Jl ''

dem Beweise zu Gnmde, dass die theoretische Wahrheit nicht

nach dem Gemeinsamen beurtheilt werden könne, er* ist aber

anoh im besten Fankiang damit, dass das Gemeinsame praktisch

als wahr sn gelten babe» denn dass den gleich Disponirten Glei-

ehes erseheint, ist das genaue Gerrelnt daan, dass den Tersehie^

den Dispenirten Entgegengesetstes erseheint; derselbe 8ats ist

femer im Einklang mit der auf Heraklit gestützten Begründung

für die praktische Wahrheit der gemeiosamen Erscheinung, leiin

diese Begründung zeigt, nicht dass das Genicinsaiiie an sich

wahrer ist als das individnclle, sondern nur, dass, wer dem Ge-

meinsamen folgt, den €, die Yenranft^

welche die Welt regiert, snm Bnndesgenossmi hat, wShrend, wer

der eigenen Phantasie nachhingt, sich mit ihr entaweit; auf die-

sen Sats wird endlieh an vnserer Stelle die Folgemng gebaut,

dass (las Entgegengesetzte wirklich sei, kurz es ist das Centrum,

worin alle scheinbar sich widerstreitenden Sätze Aenesidem ver-

knüpft und einig sind. Was aber zweitens die Folgerung selbst

betrifft, die Aenesidem daraus zieht, so ist sie freilich von allen

Seiten nnbegreiflioh, solange num annimmt, daaa sie eine dogmar

tische Behanptnng Uber das Seiende ansspreohen wolle: im Sinne

einer dogmatisehen firkenntniss dniile ans der Tluttsaehe, dass

dasselbe anf entgegengesetzte Art erscheint, nicht nur nicht ge-

folgert werdiiii, dass die eine Erscheinung wahr, die andere falsch

sei ^dies wird Log. II 53 widerlegt), sondern ebensowenig, das«

die eine wie die andere wahr sei : denn dies ist — wie Aenesidem

in Uebereinstimmung mit iillf^n Dogmatikem yoranssetzt — der

erste Begriff einer logischen Erkenntniss des Seienden, dass das

Seiende nicht zugleich und non sein könne; wer aber lehrt,

dass Entgegengesetztes zugleich wirklich sei, verläset diesen Be-

griff, er kann daher gar keine logische Einsicht vom Seienden

behaupten wollen, oder er -^ niclit, was er sagt. Ist hni-^

gegen der Satz nicht als Jiognia zu verstehen, so iälit nicht nur

dieser Widersprach hinweg, sondern es wird zugleich nun klar.
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mit ine gutem Bcdite Aenetidem, oli»e die Inooneequens, die

SeztoB San Sehnld gibt, belianpten dmlte, der heraklitieohe Sets

folge foiB dem skeptieelieii und eei demeelben gemise: denn genau

dies ergibt eieb ja nnn als die einzige Anseage über das Wirk-

liche, welche die akeptischen Grundeätze zulasseu, dass es näm-

lich nicht dem Gesetz-' unserer loirischeTi ErkeniitiUHS niit( rvvorfen

ifit, welches den Widerepruch der rrädicate an demselben Subject

auBschlieeat; sodap;;, wer ii In rhaapt irgend einer * Phantasie' über

dae Seiend^ nachgeben willi nnr mit Heraklit annehmen kann,

daas ea den Widerepmob yertrage: natttrlieb aneb dies nicht

dogmatieeb behauptend, eondem bloes nachgebend der Oonaequena

dessen, wae allein mit der Thatsache des Widereprncbs der Er-

scheinung, auf der die ganze Skepais ruht, im Einklang ist.

Immerhin möchte es bei dem allen zu gewagt erscheinen

anzunehmen, daee Aenesidem, als Hkeptiker, eine derartige 'Phan-

tasie' Uber das Seiende habe erlauben wollen, wenn wir gar

keinen Anhalt dafür hätten, dass die Skepsis, insbesondere Aene-

sidem, ausser der bloss pbSnomenalen und praktischen Wahrheit

dee , flberdies noch eine über* das an

sich Wirkliche (ohne die Behauptung logischer Wahrheit) im

Prmcip für statthaft gehalten habe.

Es lassen sich aber ziemlich deutliche Spuren davon in der

That nachweisen. Erinnern wir uns an das, was über die 2[(
früher gesagt wurde: dem Skeptiker sei es nicht nur nicht ver^

wehrt, der Wahrheit der Dinge, Uber die PhSnomene liinatis,

naehmforschen, eondem die Skepsis eben begrKnde diese Kaoh-

forbehnng, wftbrend der Dogmatiker, der die Wahrheit zn be-

sitzen meint, das Untersuchen folgerecht aufgeben sollte. Sehen

wir, wie dies nameniiich Hyp. II 1— 11 (wo eben dies sich als

Folgerung 'ergibt) begründet wird. Dort wird die ^sk* j
ti^clie

Philosophie* der 'dogmatischen Heuresilogio* ^ in Bezug auf21(
gegenttbergeetellt (9. 10); der Dogmatiker darf dem Skeptiker

ideht das Beeht der üntersnehnng über die6 Tidv^
bestreiten; er ätifte es swar, irenn er mit Recht die

der dbnXo, die der Skeptiker leugnet, «nr Bedingung der ünter>

Buchung über dieselben machte; mit Unrecht aber tliut er dies,

denn was begriffen ist, würde ja nicht mehr (5^ov und also

nicht CiegeDstand der Untersuchaug sein können
j
Bedingung der

* eewiss Aenstidem'fl Ansdrack, nach H. 1 68 (in der Barstellang

der Tropen); Tgl. H. II 84 nnd Eth. 7.
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Untersucbuiig über ist aber anch nicht die,
sondern bloss die, und diefle ist dem Skeptiker nicht ver-

wdlurt: €£ 6,,*€€ tfjv öirap£iv

tu^. — « die« erinnert sofort dartn, daee

ja, naoh Aenesidem, die Spraohe nnTeraieidticli dogmatieirt, so-

dass wir also ßciiun gar nicht umhin können, vom Sein wenig-

stens zu reden, auch wenn wir nicht Willens sind, die'
zu behaupten, sondern nur une« auszusprechen. Aber

nach der angeführten Aeaeeertiag kann der Skeptiker doch we-

nigstens anch das nieht yermeideni das Wort (), welches

die anssprioht^ mit dem Denken() an begleiten,

-wiewohl. er freilich das Gedachte daram nieht anch als wahr

anerkennen wird. Der blosse Oedanke, besagt die Stelle, macht

noch nicht zum Dogmatikcr, nur die Zustiinnuiiii: zu dem (re-

dachten, als ob es theoretisch wahr sei, aTnlcr.-^ würde ja dem

Skeptiker auch nicht die Untersuchung über zustehen.

Ebenso ergibt sich aus verschiedenen Angaben des Diogene«,

dass der Skeptiker die gelten liest» wie die<,
nnd nnr die Behanptnng der Wirklichkeit des wie des€ verbietet. So 108: 6 (k\€-, \ 0 TÖbc , der eegeneatt

(unniittelbar vorher) l;iulet: b' büfuaTiKol bu/-. tüütldv6, hk . 77; 5', * 6. 79: die Aporton

besiehen sich aui die' tiaiv^.
78:< 6>€ <
Twv , ' fjv« €<€« K«i -
, ^ ^ -. — Also nicht nur bezog bich, nach Aenesidcm gerade^

die Skepsis auf Noumona ebenso wie auf Phänomena, sondern

das ÖTi€ wird vom Skeptiker zugegeben ebenso wie daa

q)aiv€Tat (108); er leugnet also nicht» dass wir nns anch

über das nicht firscheinendoi an sich Verborgene (denn dies iet

Ge^nstand der im Gegensats «ar) wenigsten»

* Niclit ö, , vgl. dir vorige btelle (öxi 06).
* Nicht vielmehr5, nach dorn Folgeaden?
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Aenetidem'i Herakliüaiaiii.

Gedanken machen mfissen; die Wirklichkeit des Denkens üher

das NlohteEeeheinende bildet ielmehr, auf einer Linie mit der

Wirklichkeit der Biiuieiwalinielimiiiig, dee Fundament der ekep-

tiBohen TJntersiicluing.

Sogar liest eich naoliweieen, daet der 8ke|»tiker der

über Jas Nichtcrscheiiicmle auch beistiuimeu tlaii. iiauihch uicht

in dem Sinne, dass sie waiu i. pimdorn dass sie ihm 80 scheine,

Hyp. Ii 10: 0€(£'
qNxCvcTai 0€-

kurraL

Konnte nicht, wer eo lehrte, der, daae daa Sein ent-

gegengeeetster PrSdieate fähig pei, znetimmen, auch im Unter*

schied von jeder anderen, deswegen weil sie mit den skeptischen

VorauHfcetzuiigen allein im Einklang sei. wälircnd jede andere

durch die äkepsie vernichtet werde? konnte er nicht diese bloese

Meimmg yertheidigen, mit einem oder, als |,
ckrdrouaav ( nur nicht5€» cdar \€-€ nnd wie die Ansdriicke alle] lauten? —

öewisH würde auch diu so bedingte Zustimmung zu einer Ansicht

über, mit Ausschluss aller anderen, noch einen Schritt

hinausgehen über das, was die vorigen Sätze gestatten; aber

der Uebergang iat ein fest unmerklicher, nnd eine logische

Sohwieiigkeit liegt wenigatena nioht vor. Und wolUe man nicht

angeben, dasa Aeaeaidem diesen Schritt anch ala Skeptiker habe

wagen dürfen, so mttsste man nothgedmngen entweder das be»

stimmte Zeugniss des Sextns, dass Aenesidem dem heraklitischen

Satze wirklich beistimmte, verwerfen, oder verscliiedene Perioden

seiner Lehre annehmen, oder zugeben, dass er einen vollkom-

menen Widerspruch gelehrt habe; welchen von diesen drei Aus-

wegen man wählen mag, mir scheint er schlimmer, als der, den

ich Yoraohlng.

eesteht man Mat nnr diea Bina an, so bietet alles Weitere

keine Sohwierigkeit mehr. Nnr voransaetzongsweise werden dann,

wie der Hauptsatz von der Wirklichkeit des Entgegengesetzten,

PO die übrigen hcraklitisirenden Lehren Aenesidem's verstanden

werden müssen, vor allem der Satz, von dem die anderen alle

abhängen: dase, trotz des Zusammenbeatehens der Gegensätze

im Weltgmnde, doeh ein g$ttli<dier Logos übennttohtig waltet,
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welcher bewirkt, dass keineswegs alles Erscbeinende mit sich

selbst im Widerspruch IhI und durch diesen Widerspruch sich

selbst YeroiGiitet, dass vielmehr Einiges doch auf gemeinsame

und zusaramenetunmende Art erscheint; denn es iit ja übdrbAapt

niolit die Meinung,« dasB dasselbe in gleioher, sondern nur in ent*

gegengesetater Besielrang entgegengeeetxt erseheiae, den gleioh

Di^onirten gleich, den andere Disponirten anders; sogar die

Vereinigung des Entgegengesetzten im Weltgrunde braucht nur

in solchem Sinne verstanden zu werden, denn es genügt, um das

*An sich' der Dinge unerkennbar zu macheu, dass die oOcTia

Alles, was sie ist, nur beziehungsweise, und darum in entgegenge-

seUten Besiehiuigen aaoh Entgegengesetstes ist; wo nämlich Alles

nur beaielinngeveiee ist, da bleibt kein *An sieh' ttberkanpt übrig.

In der ferneren AnsfÜlirang ttber die Art des Waitens der Ter-

nnnft im AU verlfthrt Aenesidem riemlieli naiv materialistiseh:

das Kfepitxüv, er versteht die umgebende Luft, ist beseelt, nein

sie ist Seele, und alle Seele; das ist zugleich sozusagen

die objective Vernunft, von der die ab-

hängt und zugleich auch Quell und Grund der besonderen Ver-

nunft des Einnelweeene, die nnr ein Iheil yon jener, und in den

Leibern der Xiebendigen gleiobsam zur Herberge ist; so ist das-, die, Ganses sugleiob und Theil, Qances in Beaie«

knng anf den Kosmos, Tkeil in Besielrang auf das einaelne Le-

bendige. Durch die Gemeinschaft mit dem Ganzen haben wir

Leben und Vernunft, in der Absonderung verirren wir uns und

erstirbt die Vernunft in uns, wie die Gluth in der Kohle, die

yom Feuer getrennt worden. Damm: folge dem G-emeineamen,

so bist du einig mit dem« €^ mit der Ver*

nunft, welohe das All regiert

So erhielten wir eine ziemUoli wohlzusammenliäQgende, flber>

legte, und zugleich gegen die skeptischen Gnmdeitse Torsiohtig

verAvahrte, im Einklang mit denselben freilich iiit;lil ohne Spitz-

findigkeit zu behaupu nde Lehre, die sich materiell zwar in keiner

Weise unterscheidet von dem allgemeinen Typus antiker Fhilo-

sopheme über das All, und uns heute nicht weniger kindlich

aunutket als irgendein anderes froduot grieohischer Weislieat

anf diesem Gebiet Das Untersoheidende nnd Ansaeiehnende im

philosopbteoken Charakter des Aenesidem liegt aber eben reia

anf der formalen Seite, und hier scheint er, an eokt bellenieolier

Feinheit, j;i Teberfeinheit der Logik, den Dogutatikeru allen eben-

bürtig, wo nicht überlegen gewesen zu sein.
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Koeh eme Fi^ge drängt eich hier auf, die wir nicht ftber-

gehen dfirfen: wozu denn diete ttberane künstliehe Yereinigang

der Skepsis mit einer Lehre, welche dem Scheine nach offenbar

dogmatieirt, eich diesee Scheines anoh hewnsst ist, und dennoch

behauptet niclii dugmatisch zu ^i-\n? wozu diese, wenn mögliche,

loch «gewiss höchst /j^ewap-te Verkrnipfuni:^ des anscheinend \^de-

8tr<&iteu(len, da es so viel einfacher war, alles Spcouüren Uber

das an sich Seiende einfach zn verwerfen und sich an das £r-

eeheinende allein zu halten, wie ee Sextns thnt?

Zur Beantwortung dieser Frage brauchen wir nur an Be-

kanntee zu erinnern. Unsere Nachrichten liefern uns zwei Ho-

tiTe, statt eines, dafür, dass Aenesidem es nicht hei der blossen

Neg-ntion hinsichtlich der Wahrheit der Dinge bewenden Hess,

Rüiidem wenigstens mit einer ' Phantasie' sich über dieselbe hinans-

wagte; das erste JMLotiv ist ein theoretisches, das andere ein mehr

bloss praktisches und didaktisches. Dass erstlich der speculative

Trieb in Aenesidem so mSchtig war als in irgendeinem dogma-

tischen Philosophen, dafür legen lautredendes Zeugniss ab die

Sätze Uber die 2, welche beweisen sollen, dass der Skep-

tiker die Untorsucbung über die Wahrheit nicht atifhebe, sondern

gerade begründe; die Aassage des Sextus (Hyp. I 12 und Math.

I 6) über die letzte Wurzel der skeptiöuhen Denkart, welche es

so fühlbar macht, wie die i?'rage nach dem auch den

Skeptiker bewegt; endlich die Angabe des Photios, wonach Aene-

sidem der radicalsten Skepsis vor jedem noch so gemftssigten

Dogmatismue darum den Vorzug zuerkannte, weil sie allein die

Gonsequenz des Denkens bewahre, während alle Bogmatiker un-

bewusst mit sich selbst nneins seien. Ist es wohl z\i verwundern,

dass, wer so dachte, sich beim blossen Verneinen doch zuletzt

nicht befriedigt fand, und da ihm die angestrebte Cunseqnenz

• yerbot, eine Erkenntniss vom an sich Seienden zu behaupten,

wenigstens durch eine blosse Hypothese, die bewusst als solche

festgehalten wurde, dem Bedttrfoisse des Yerstehens (ohne An-

spruch auf transscendente Wahrheit) zn genügen suchte? Gewiss

war die Vereinigung von Skepsis und Heraklitismus ein künst-

liches Mittel, den Trieb des Wiseenwollens zugleich mit dem

einer iiiib»'dingten und rücksichtslosen Consequenz des Denkeiis

zu befriedigen ; aber der philosophiBche Drang nach dem Wahren

hat ^öf^sere Künstlichkeiten als diese in alter und neuer Zeit zu

Tage gefördert

Dieses theoretieehe Motiv erklärt uns hauptsächlich die

IMa. Mai. 1 Pkflol. X. F.. ^
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merkwtirdige Schlueefolgcrung H. I 210; einen yorwiegend prak-

tieoheii» lüUier didaktiscben Zweck möchte ich hinter der ganzen

Aneftthmag ttber den€, und was weiter damit an*

lammenhängt, vermuthen. Wir wieeen, eine wie scharfe dohei*

dnng die Skep«!« machte Ewiiieben dem und

dem Bcdüriiiiss des Lebens, welcheH von der reinen Pliilosojdiic

gänzlich nnabhüiigig nei( ojl»,€^ im, 65 bi €€,
£th* 165). Der Skeptiker konnte danaeh leben and sprechen mit

dem Volke: warum nicht anch lehren zum G^ebranohe des Lebene,

was er nach dem freilich nicht anerkannte?

Gerade die popnlSre Tendenz der Skep^ie aber, wie sie sich z. B.

L. TI 158 so klar aii88pricht( Maxta6cxi

auva-foptuuMtv, €6 ^.^), gerade sie konnte

in jenen heraklitischen Sätzen Stütze finden; gipfeln sie doch

gleichsam in der Paränese: folget der gemeinen Yemunlt, ieolirt

ench nicht in abstrusen Specnlationen Uber das Unerkennbare,

wie die TrSnmenden, welche gleichsam eine Welt für sich be-

wohnen, statt derjenigen, die nns Wachen gemeinsam ist; trennt

euch niclit vom gemeinsamen, vom göttlichen Logos, von dem

doch eure Seelen ihr Ltbcu ziehen, wie die Kohle vom Feuer

ihre Giuthl — Sollte man etwa finden, dass diese praktische

Tendenz mit jener speculativen einigermanscn im Streit sei, ro

kann man doch nach den Beriohton dem nicht widersprechen, dase

beide in der Skepsis Aenesidem^s thatsichlich mächtig gewesen

sind; und gerade dies Znsammenwirken zweier divergirender Ten-

denzen macht die Verbindung einander widerstrebender Ansichten

i]i EiiiLi- Lehre sehr hegreiflieh. Die inneren Antriebe, welche

die Denkrichtung der Philosoplien bestimmen, sind selten so mit

sich einig, wie die Systeme es — & möchten; eben darum

sind es auch nicht die Systeme.

Alles erwogen, wenn man fragt, ob meine Vermnthnng über

die Arty wie Aenesidem Skepsis und Heraklitismns in Einklang

brachte^ durch alle sichere oder wahrscheinliche Ueberlieferung

bestlUigt und durch keine widerlegt wird, so sage ich: qMxCvcTai. Fragt man aber, ol) ich sie also für wahr und dem

wirklichen Sachverhalt durcliaus entsprechend lialte, su uwk^ ich

mich hPHcheiden und mit meinem Skeptiker erwiedern:.
Sollte ich aber auch den Leser von der Eiohügkeit meiner
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'Pkaiitaeie' nieht völlig ttbenengt haben, so dllifte vieUeiolit

dieee Untennohang doch niolit gans ohne Fraeht geblieben eein.

Denn eiBmel aobien es ntttolicb, dnrob eingehendefe Prttftiiig

nun wemgeten die Sehwierigkeit der 8aebe einmel geaz am
Licht zu bringen, und sudann liabe ich auf dem Wege zu uiei-

nem Ziel eine Reihe von Einzelpunkten der Lehre Aeneeidem'e

heller beleuchteu könneii, als in einer der bisherigen Darstellun*

gen^ soviel ich weiss, geeobehea ist. Mag also, wer die Unter-

mebnng, vielleicht mit beeserem Glück, wieder aafnimmt, immer-

hin meinen Grundplan verwerfent so hoffe ich doch ihm einige

bnnchbare Materie com haltbaareran Nenban geliefert an haben. —
Es eoUen flobtieeilioh noch zwei Fragen von mehr philolo-

gischem Litcresse hier berührt werden. Nämlich man möchte

gerne wissen: 1) wo Aeneeidem seine heraklitischen Lehren vor-

getragen? nnd 2) wie er auf das Studium Heraklit'e gerieth und

wober er seine Kenntniss desselben schöpfte?

Wae das £rste betriffi^ so hat es wenig Wahrscheinliebkeiti

daee Aenesidem die heraklitischen Sätae in seinem Hauptwerke,

in einem Athem mit der fintwickelnng der skeptisehen ChmndsStse,

vertrag. Abgesehen von inneren Gtrttnden sprioht dagegen das

völliire Schweigen des Photios, denn am Ende hätte doch selbst

in seinem kurzen Auszuge nicht jede Spur der so auttälligen Ver-

einigung anscheinend entgegengesetzter Lehren verschwinden kön-

nen. Auch lassen die Rubriken seiner Inhalteangabe nirgend die

Stelle vermntben, wo die bezüglichen Darlegungen etwa gestan-

den haben künnten. In aweiter Linie w&re an eine eigene Schrift

tber Heraklit au denken. Dagegen spricht, daee Sextua in di»>

sem Falle doeh einfeeh das Buch ncpl€( eitirt haben

würde, statt sich viermal der auliälligen Wendung zu bedienen:'€ lehrt po nnd no. Dieser stehende

Ausdruck wchemt allerdings auf eine besondere Schrift zu weisen,

welche dadurch einen von den übrigen verschiedenen Charakter

trug, daas Aeneeidem sich darin, in welchem Sinne auch immer,

auf den Standpunkt des Heraklit begab; ob die Sehrift dagegen

bloss die heraklitieirenden Lehren enthielt, oder nur bei Gelegon-

heft eines anderen Themas dieselben entwickelte, darüber liest

diese Ausdrucksweise die Entscheidung^ vollkommen offen. Be-

Btinnnt unterschieden wird die fraglich«' Schrift ferner von der-

jenigen, welche Sextus (Phys. II 216) eitirt: 5
€0«, worunter wohl sicher ein logisches Compendium nach

a
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Art der stoischen zu veretehen ißt ^ Eh bleiben übrig

die beiden bei Diog. IX 106 überlieferten Buchtitel,

und€ £€. Soll unter diesen gewählt werden, so ist

woU nur an die iweite &ehxiflt in denken, sumal wir sn er-

kennen glaubten, daee die Belianptiuig einer quaei-dogmatiBehen

Lehre bei Aeneeidem einen gewiesen Zneammenhang hatte mit

seinem Begriff der 2[. Ea konnte in der Schrift etwa «u-

erst der Begriff der Untersuchung, eiitspi » i lir n.l dem £iii^^;iii)^e

des ersten wie des zweiten Buches der sextisi lien iiyp'^>typoseii,

erörtert, dann die haupteächliohen dogmatiBchen Ansichten vom

Seienden und dessen Erkenntniee durchgenommen werden', und

als Ergebnise der Untersnohnng die bedingte Znatimmnng an

HerakUt, nebet der Begrttadnng, wie eie mit den ekeptieehen

* Zv öiA (für) Tgl. Seit. Log. 837 &, Macrob.

Saturn. 6« 16, Athen. 271 C, 488 B, 880 C, und andere Stellen, s.Steph.

Thea.; su ciacunur^ t. Steph. Thea., Bieb Doxogr. 243, Sezt. Log. 43
claaTurrvd Td>v <», DL. 4 über die€« der

Stoiker, die Bnehtitel Chryaippa ebenda 196. 198, wozu Sext. Log.

938* ^ ivepl €(, endlich DL.

68 TToocibUrvuK «cpl A^Setuv eUvaviuT^* Aaa dem allen folgt,

data€(( Gompendien, und awar Tormgaweiae die logiaoh-gram-

matuMihen Gompendien der Stoiker hieaaen, die von Sext« ao häufig, ala

TcxveXorioi, einmal ol (a. Ind. Bekk.), oitirt werden. Die« dea Aeneaidem wird demnaöh auoh eine Schnlaehrift

Ton ähnlichem Inhalte gewesen sein, welche entweder (wie die erwähnte€ des Poseidonios) bloss die Redetheile oder sonst einen

der logischen DiscipHn, weldlier die Redetheile mit omfaaat, behandelt

haben wird, denn irpdmi cto. liaat dooh auf mehrere etaarurrai

schliessen (wie bei Chrysipp), welche dann wohl T ur versehiedene

Thcile der Logik zum Gegenstande haben konnten. Dasi der Skeptiker

logisüho Schriften im herkömmlich(;n Stil zum Schulgebrauch verfasst

haben könne, hahea wir keinen Grund in Abrede zu stellen ; er konnte

aehr wohl, ohne selber zu dogmatiairen, die logische 'Technologie' der

Dogmatiker für den Lernenden compendiös dnrstcllon, da er in seiner

Bekämpfung der Dogmatiker ja immerfort darauf Rücksicht zu nehmen
hatte. So werden Phys. II 38 ff. von Sextua Aenesidem's BegrifTsbe-

stimmungen der verschiedenen Arten der( (neben den anatote»

lischen) mitgetheilt, wobei die Kategorie der (, und femer,
vorkommen; hier ganz ohne den Verdacht des Dogmatismus,

bloss zur Explication des Problems; und ebenso macht ja Sextus selbet

von den logischen Lehren der Stoa beständig Gebrauch.
^ Hier konnte etwa die Auaföhmog über Protagoras (a. o. S.

Anm. 1) Platz finden.
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Grundeätzen im Einklang sei. den Besoblnes machen. Natürlich

bleibt möglich, daes Aeneaidem auch andere Schriften Teifaeat

habe, deren Titel ebenso leicht verloren gehen konnten, ale jene

beiden Titel an einer einzigen SteUe dee Diogenes gans beiliuBg

genannt werden.

Nicht ohne Iiiteres8e ist auch die zweite Frage betreffend

die Heraklitstudien Aeneeidems. Anrtällii: nämlich ist in der

Zeit des Aenesidem immerhin das Zurückgreifen anf eiucji so

alten Autor, der damals zwar keineswegs ganz vergessen war,

aber aicher nicht mehr, ansser in grammatischem Interesse, etn-

dirt wurde. Man erinnere sich nnr an den Aussprach des Lnores,

dem er *clarae ob obscnram lingnam* galt, an Gioero, welcher der

Ansieht ist, es Rei flberfltlesig sich mit dem Manne zu befassen,

der sogar nicht habe verstanden sein wollen.

In einer früheren ]*eriode ist zwar HeraklU'e Buch €
<£* em»ig studirt und gerade philosophisch ausgeschöpft

worden. Biogenes nennt (IX 15) eine stattliche Keihe von Gom-

mentatoren. Der Slteste, wie es scheint, war ein Antiethenes';

* Alle Angaben berichten von Einem Bache; und wenn Diog. IX
5 (gewim aas guter grammatiicher Ueberliefemag) anesagt, dies eine^ sei in drei eiugetheilt gewesen, so ist meht an drei

fiollen (mit Sdiuster und Zeller), «ondern an drei deuttiofa geson-

derte, wenn auch inhaltlich susammengehorige Abhandlungen in Einer

Bolle SU denken (s. Th. Birt, Buchwesen, über MiechroUen, bes. S. 47 £?.

448 ff.). Dasi die erhaltenen Fragmente sieh weit fiberwiegend unter

den ersten Titel (ircpl ) ordnen lasseu, wird einfach darauf

beruhen, dais man die erste Abhandlung, schon weil sie Toranatand,

ielleieht auch weil sie an Umfang und Gehalt gewichtiger war, vor-

sugsweise ezcerpirte; der und€ konnten etwa bloss

AnhSnge sein. Dsss Heraklit meist nur als Pl^siker angesehen wurde

(t. Sext. Log. I 4. 7), hing wohl damit susammen, dass man einmal

gewohnt war, die Geschichte der Ethik erst von 8okratss an su datiren

(Diog. Prooem. 14. 18); Übrigens ssgt ja Sextns ausdrücklich, dass man
ihn anm TheU auch als Bthiker rechnete.

* Nicht der Sokratiker, wie Sehleiermacher, trotz Diog. VI 19,

festhalten wollte; denn wir haben allen Grund, das Sohriftcnvorzeiöh-

nise desselben (ebenda 16 ff.), in dem keine Schrift über Heraklit sich

findet, fSr vollständig zu halten, s. Birt, Buchwefleu, S. 449 ff. Uetwi-

gens wird der Heraklit-Exeget, wenn er mit dem VI 19 genannten

'Herakliteer' identisch ist, gewiss auch nicht in yiel spätere Zeit ge>

setzt werden dürfen; eigentliche 'Uerakliteer' hat es nach Platon's Zeit,

soviel bekannt, nicht mehr gegeben; endlich scheint es auch, dass
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ee folgt Herakliden Ponticiis, . Diog. V 88. Arintoleh lial te sich in

der Khetorik (a. a. 0.) über den Stil Herakiit's aufgehalten, und

Theophraet beklagte (nach Diog. IX 6) die Lücken und Wider-

sprüclie in seinem Bache; solche Hinwdee mnseten den Elfer der

Gommentatoren heranefordem. Wir finden dann, wae bemerkene-

•werfch, mehrere Stoiker, vor Chrysipp, nm die Srklämng des

eplienischen Philosophen bemüht: Eleanthee und Sphairos (Diog.

IX 15, cf. VII 174. 178), denen jedenfalls auch Arieton (IX .
11; cf. II 22) anzureihen ist*. Dann stehen noch drei Namen

bei Diogenee, die wir nicht weiter unterbringen können: ein

Pausaniae, mit dem Beinamen 6, ein Nikomedee^

em Dionyeioe; den Schlnes macht der Grammatiker Diodotoa.

Daee Heraklit für den Philosophen kein näheres Interesse mehr

bot, naehdem die 8toa einen betrSchtlichen Theil seiner Lehren

eich einverleiht hatte, kann nicht verwundem. Daee übrigens

die Kenntniss heraklitischer AuBspriiche nicht verloren ging, auch

nachdem man ihn allgemein nicht mehr aue der Quelle studirte,

beweisen die zahlreichen Anführungen bei Philon, Plutarch, Cle-

mens, Hippolytos, £asebios, Proklos, Stobaeos etc. Man entnahm

diese Anssprüche gewiss sameist aus den Schriften der Doxo-

graphen oder ans Florilegien, welche sieh diesen an Kraft- nnd

Kemsprliclien offenbar nicht armen Antor sicher nicht haben ent-

gehen lassen.

Was nun Aeneeidem betrifft, so dürfen wir wolil mit Sicher-

heit annehmen, dass er das Buch des Heraklit selbbt, und sogar

mit 8orgfalt| benutzt habe. Nur von ihm kann, wie bewiesen,

Diogenes in der AofBählong der Commentatoren, wenigstens ongeiahr,

historisohe Folge innehält. Gar kein Grund ist übrigens zu der An-

nahme, da^s auch Diog. IX 6 derselbe Antistbenes gemeint sei, und

nicht der Verfasser der, dem Diogenes so viele ähnliche Anek-

doten entnommen bat. Der Gipfel der Willkür aber ist es, wenn man,

anf diese vage Vennntbung hin, 0& in hat andern

wollen, weil nämlidi — niclit etwa vom Herakliteer Antisthenes, son-

dern von Sphairos — btarpißal € angeführt werden.

^ Das« nämlich wirklich der Stoiker, nicht der Peripatetiker

oder ein anderer gemeint, ist wegen der engen Verbindung jener drei

Männer, nnd wegen des bedeutenden Einflusses, den die Lehren Hera-

klit's gerade in dieser Zeit auf die Schule des Zenon geübt haben

müssen, innerlich so wahrscheinlich, da^s das Fehlen des Titels irepl

in der Bücherliste Diog. Vli 163 dagegen wohl nicht ent-

scheidend ins Gewicht fällt.
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die Untereucliuug über das Kriterium des Heraklit bei SextuH

L. I 126 ff. herrühren. Dies«- UnterKiulinii^ stutzt sich nicht

blose auf wörtliche Citate, mit Angabe der »^itelle, wo »ie ntan«

0»By sondern gibt überdicR eine ErklttniDg der angeführten Sätse,

die, wie wir durch Vergleiobniig nut anderweitig ttberliefeHen

Heraklitfregmenten nachweisen konnten, nnr aas den heiakliti«

sehen Lehren seihst geschöpft sein kann. Kndlich tritt hier und

an den übrigen, zugehörigen Stellen eine eigenthttmliehe und von

der lierrschendeii verschiedene Auffassuiif;: der Sätze Heraklit's

zu Tago; um auHalligHteii ist, dasB als ürundstoli nicht das

Feuer, sondern die Luit augegeben wird. Das alles beweist un-

widersprechlich eine eingehende Beschäftigung mit diesem Philo-

sophen. Was Aenesidem sn einer solchen veraalaesen konnte,

durfte nach allem Erörterten ja klar sein. Schon im didaktischen

Interesse mochte es ihm erwünscht sein, sich anf einen altehr-

würdigen Kamen bemfen zn können; nnmöglich aber konnte er

eich auf einen der Philosofihen stützen, deren Schulen damals

noch bestanden, da er aU Skeptiker ja mit allen iu Streit lag;

80 sahen wir, wie er Flaton, als das Haupt der Akademie, ver-

warf. Er inusste also auf ältere Zeit, auf die Zeit vor Sokrates

snrftokgreifen, und hier lag dem Skeptiker Kiemand näher als

der Urheber des Saties vom Znsammenbestehen der Gegensütse.

Er fand diesen Satz, wie ferner die Ansicht vom
seiner Benkart gemäss, und eignete sich diese nnd andere ·
mittelbar zutHanjuit iiiiaii.:!:ende Lehren des KpheeierR an. Das Auf-

iallige, was in solcher Wiederljelebuiig einer abgeHturbcnen Lehre

an liegen echeint, würde sich noch mehr verlieren, wenn sich

erwräen sollte, dass Aenesidem auch sonst älteren Philosophen

seine Aufmerksamkeit angewandt hätte. Bemerkenswerth ist ja

schon das Znrfickgreifen anf Fyrrhon, d. h. Timon, gegenttber

der aweiten und dritten Akademie, die doch, mit geringen Ab-

änderungen, seinem skeptischen Triebe f^'enügen konnte. Gerade

von Timon wissen wir aber, das.s er auf ältere Philosophen mehr-

tach zurüekgegriffen hat; bekannt ist Keine Anknüpfung au Xeno-

phanee, den er der Skepsis verwandt, aber nicht entschieden

genug fand (S. Uyp. I 223 £f.); seine Urtheile über Parmenidee,

Zenon nnd Melissos, über Demokrit (bei Bieg., cf. Nietssehe,

Baseler Progr. 1870, S. 21), endlich sein Lob des Protagoras

(S. Phys. I 57). Und nun finden wir gerade ttber Protagoras

ein ürtheil bei Se^tus (Log. I 60—64, vgl. oben S. 51*), wel-

ches dieser nicht ale das seinige gibt (^er selbst urtheilt anders.
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Hyp. I 216—219), welches dagegen mit den Aneichten Aenesidem'e

80 genau saeammentnfit, dase wir nieht wohl nmhin können, ee

eof ihn zurttokrafähreii. Protagoiae eellwt könnte ihn auf Hexa*

klit gefthrt haben; und jedenfalls dttrfen wir dem, der eich über

den Einen ein eigenes ürtheil bildete, leicht auch ein selbstan*

diges Studium des Anderen cntranen«

Kachmtragen ist (s. S. 37') eine Bemerkung betrefibnd die

Abweichungen der Berichte des Sextus und Diogenes über die

sehn Tropen der Skeptiker. Biese Abweichungen sind inhaltlich

Yon keinem Belang, aber von Interesse fftr die Quellenfragen.

Die einzelnen Tropen beider Autoren stimmen Uberein, auch die

Ausführungen dazu weichen nur unwesentlicli ub, dagegen ist die

Reihenfolge bei Diogenes wunderlich verändert; die ersten vier

Tropeu stimmen zusammen, als 5. folgt bei Diogenes der 10. des

Sextus, als 6. der 6., als 7. der 5., als 8. der 7., als 9. der 9.»

sls 10. der 8. Fttr einige der Umstellungen Hessen sich zur

Noth sachliche Gründe vermuthen, fttr andere wieder gar nicht.

Was aber das Seltsamete, am Ende der AufeKblung des Diogenes

werden Abweichuiigen derselben von der des Sextus, des Aene-

sidem und des Phavorinos notirt. Welchem Ant4)r folgt denn

nun Diogenes? Offenbar keinem von diesen, sondern nocli einem

vierten. Ist es aber wohl glaublich, dass vier Autoren dieselben

zehn Tropen vierfach anordneten? Mehr: in dem einzigen falle

des Seltne können wir die Angaben des Diogenes controliren;

hier liegt nun die Sache so, dass drei Abweichungen unbemerkt

geblieben, eine richtig und eine Idsch angegeben ist Vielleicht

I
* Absurd E. Pappeuheim (Erl su des S. £. Pynrh. H^rpot., in

Kirbhmann's philos. Bibl. B. 86, S. 32); *S. hatte zwei Ordnungen*!—
Kaum einer Widerlegung bedarf, was derselbe weiter fiber die Anord-

nung und den Unprung der Tropen aufstellt, oder soll ich ssgeu

phantssirt. Base die Anordnung bei Sextus oder bei Diogenes oder

sonst einem Skeptüier eine sachliche habe sein sollen (weil ein anderes

Verfahren 'der grieiduichen Philosophie auf dieser Höhe wenig ange»

mesesn* wäre), entbehrt nicht allein jedes Anhalts, sondern Sextos

wenigatens (Byp* l 38) sagt ausdrücklich das Gegentheil:€ hi

TdEci toAtq€, d. h. willkürlich, herkömmlich, im Gegensatz

zur Befolgung eines sachlichen Principe; S. selbst gibt dann (ebenda)

auch eine sachliche Ordnung, von der vorigen verschieden, nach der

£inthei1ung: dic6 (1—4)^ (7. 10) und
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gelingt es höherem Scharfeinn, hier einen ratioiullpn-
haiig zu entdecken; mir iet er verborgen. Und jedenfaile iei

dieee Lage der Sache wenig eramtliigeiid für des, der sieh im
die QneUea des Diogenes bemfibi.

Ick mSelite nun die Anurdnnng bei 8eztn für die «ohte

des Aeneeidem bähen, da 8eztiiB (Log. I 345) auf die im den

Hypotypoeen aufgeführten zehn Tropen ale -
(. . 8. 9), welche drei Rubriken wieder anter dem

alt Oberbegriff sueammecgefaaet werden. Die Beweisfohrnng Pappen-

heim'e, da» die arietotelisdien Kategorien für Zahl, Ordnung nnd so-

gar Erfindung der Tropen mamgebend geweeen leien, wird Jeden mit

Sieberbeit vom Qegenthefl fibemngea. Die HTpotbeee loheitert lehoa

daran, daes daa , der eiaiige Titelt der mit einer Kategorie

genau sueammenetinunt^ Sextue dnrcbau» richtig (auch mit Gdlioa

in üebereinttimmung) alt oberste Rubrik beseichnet wird, welche die

anderen eigentlich alle in sich begreift. Am wunderliohsten ist der

Kachweis F.'s, dass der 6. Tropos dem Ixenr entspreche; und dann die

Motivirungf weswegen es iiir nicht weniger als drei Kategorien an

einem entsprechenden Tropoe fehlt; wlfaread doch augleich die

Zehmahl der Kategorien fSr die ZehnsaU der Tropen bestimanend

genesen sein solll Aus dem noi^ und «doxetv lises s^eh kein TiMfoe

gestalten, 'man Teisuche es sagt- P. Kichta war leichteri da gerade

diese Kategorien von jeher ganz besonders auf die Sinneswahrnehmung

angewandt worden sind. Das^ war zu 'dürftig und inhaltsarm*!

Wunderbar, da gleichwohl kurz vorher die noch nicht verwendete

'engbegrenzte und dürftig erläuterte' Kategorie des 'Habens* zur

'Mahnung* geworden sein soll (38. 39), einen entsprechenden Tropos,

per fas et nefas, zu erfinden. Sodann, warum wcibr weder Sextus

noch sonst ein Autor etwas von dieser merkwürdigen Beziehung der

Tropen zu den Kategorien? Das Bownsstsein davon 'mag früh in der

Schale verloren gegangen sein, vielleicht sogar wurde es absichtlich

verdunkelt', weil ja dodi dem Skeptiker nichts femer lag, als die

aristotelüchen Kategorien ansnerkeniien (40)! Ich denke, der Schluss,

der daraus zu ziehen war, liegt wohl auf der Hand. Die Kategorien

niid Tropra haben weiter nichts gemein, als dass hier wie dort zehn

Rubriken sind — für übrigen* ganz verschiedene Dinge. Es hätt« vor

mllem doch gezeigt werden müseen, dase für den Zweck der zehn Tro»

pen die Kategorien des Aristoteles (die der Skeptiker überdies gar

nicht anerkennt) überhaupt verwendbar waren. Aber es stimmen

doch vier Rubriken, Ort, Zeit, Vielheit, Relation, wirklidi übwein?
Nun, braucht es denn noch gesagt zu werden, dass diese aus jeder

rhetoripcheii Topik entnommen werden konnten, ja in jeder derartigen

Eintbeiluni! beinahe unvermeidlicii waren? was alse bedurfte CS dazu

der Kategorien des Aristoteles? Miruml
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(^ bcKQ zurück weiRt, da er überhaupt Aeiieeideiii

benutzt^ und sich ans ale einen durchauB glaubwürdigen Autor über

ihn erwieeen hat, m» Diogenes jedenfalls mcht so feststeht

Uebrigens eoheint auch Diogenes unserer Annahme nleht sn

widersporeehen, da er erstens seine von 8extiie yersohiedene An-

ordnviig-aneh nielit für die des Aenesidem ausgibt, sondern in

einem Falle eine AI» weichung von dieser notirt, und da er zwei-

tens in dieeem einzi^ren Falle, wo er auf Aenesidem ül)erliaupt

Bezug nimmt, den Sextus mit ihm zusamnicngehen läset. Leider

ist es gerade der Fall, wo eeine Angabe für Sextus nicht jsn-

trifft; aber es wird doch eben das Eiohttge daran sein, dass Sextos

nnd Aenesldem hier, und so denn wohl auch sonst, aosammen-

stimmten« Noeh weniger darf nns irren, dass AristoUes bn
finsebios nioht sehn, eondeni nenn Tropen des Aenesidem s&hlt,

denn da Sextus und Diogenep über die Zehnzahl einig sind, so

werden wir ihr iibereinstiniinendes Zen^uiss gewiss nicht dem

des Arißtokles opfeni dürfen. Die näheren Angaben über deu

Inhalt der Tropen bei Eusebios lassen eich nnter die Kubriken

bei Sextns nnd Diogenes znr Noth nnterbringen, aber sie ergeben

mit Sioherlieit weder nenn noch sehn Tropen, nnd die Anordnung

ist Teilende rerworren; das Gkmse gleteht Tielmehr einer Beea-

pitalation ans dem G-edlchtniss als einem geordneten Referat

Hat die Neunzahl doch Grund, so könnte sie vielleicht daher

rühren, dass der Autor des Aristokles — jedenfalls nicht Aene-

sidem selbst — das , welches nach Hext H. I 30 den

Oberbegriff bildet, worunter die übrigen neun Tropen sich logisch

snbsnmiren, eben dämm nicht als einen Tropos für sich rechnete.

Damit seheint su stimmen, dass Aristokles in der That das

tt an den Sehlnss setzt, dentlioh im Sinne einer logischen Zn-

sammenfSftssnng. Es liegt nicht fem, als Urheber dieser ZShlnng

den riiavorin /u vcrmullieii, drswf^'en, weil Gellius in dem Be-

richte über diesen auch erst die Modi allirt'niein, ohne nähere

Ausführung, dann das , wiederum als (ienus, nicht als

einen der Modi, anführt. Mit Diogenes lieeee eich der Einklang

ielleickt herstellen nnd dieser Ausweg hätte wenigstens das

* Nämlich so, dass Phavoriu zwar nicht, wie Diogenes angibt,

den 10 und 9. Tropos nach seiner Anordnung, wohl aber den 10. und

9. nach Aenesidem (u. Sextus) zum 9. u. 8 gemacht hätte; dann näm-

lich musste dn^ , welches bei Sextus (also Aenesidem) der 8.

Tropos war, herausfallen, um, wie ich vermuthe, nicht alt 10. Tropos,
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Gute, (laes die vier verscbietlenen Zählungtjn bei Diugene» «ich

dadurch auf zwei reduciren würden, nämlich 1) die des Aene-

sidem, welche Sextus beibehalten hat, und 2) die des nnbekannten

AvtoTB, welchem Biogenee folgt; Phayorm nlmlieh brauchte nicht

in der tthrigen Anordnung, sondern nur darin abgewichen an nnin^

daee er, ans dem erwähnten Grande, das nioht mit-

rechnete.

Wer aber i«t der Autor des Diogenes gewesen? Da ee

wenig Wahrecbemlichkeit bat, dass er vier veracbiedeue Schrift-

steiler YergUeh, nm ihre Yersohiedenheiten — falsch anzugeben,

80 musa man wohl annehmen, dass er die Abweichungen der

vmehiedenen Zihlungen aus demaelban Autor (feUerhsIt) ab*

s<^eb, von dem er seine gante Aufsihbuig hat Dieser AnAor

mffsste dann jünger als Aenesidem, jünger als Fhayorin, und

HOirar jünger als Sextus gewesen sein. Soll es ein Skeptiker

.st iii, so steht nur Einer zur Verfügung", Hutumin, der Schüler

des Sextus und der letate in der Diado eben liste des Diogenee.

Leider wiesen wir von dem Manne sonst gar nichts, sein Bei-

name, b, ißt unerklSrty und ein Buchütel iet nioht über-

liefert. Uebrigens hat es nichts UnwalmolieiaUehes, das« Dio*

genes gerade des neuesten ihm bekannten Autor Uber die afcisp*

tische Lehre — fisst nothwendlg war es ein Zeitgenosse ·^ benutat

habe. Natürlich gebe ich diese Vermnthuiig aber nicht als irgend-

wie gewifcs, sondern nur zur llluntration der völligen Unsicherheit,

in der wir uns den Angaben des Diogenee gegenüber vieilaoh

befinden.

Marburg. P. Katorp.

sondern als generelle Zuaammenfassung aus Ende zu kommen. Das

Tcrsrhen bei Diogenes liesse nich, unter der Annähmet dass er die

Abweichungen nicht selbst constatirte, sondern aus seinem Autor nur

nachlässig abschrieb, leicht erkliren: der Autor wird erst seine eigenen

Abweichungen von der ursprünglichen, aenesidemisehen Zählung, dann

die Abweichungen des Phavorin, ebenfalls von der ursprünglich

Zählung, angegeben liabon
;
Diogenes schrieb richtig ab, daa*^ Phavorin

den 10. Tropos zum 0., den 9. zum ö. machte, und merkte nur nicht

daran t, ob im ZusammenhanL' vom 10. und i). des Aenesidem oder sei-

nes Autors die Kedc war. Km Kunststück! wird man satren. Nun,

ich warte auf den, der die Schwierigkeit ohne Kunststück auüöst.
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1. Da88 Petron'e Gedicht de hello ciniii gegen Laoen ge-

eohiieheii ist, hat Tomgeweiee IIOeeler in seinen fleieeigen Unter-

enohnngen (de Peironii poenitte de hello oinili^ Breshn 184S nnd

quaeetionnm Petron. epecimina^ Hirechberg 1857, 1865, 1870)

bewiesen. Doch hat er den Charakter dee Gedichtes verkannt;

er irrte, wie etwn der irren würde, di^r in W. Hauffs Mann im

Monde' das Muster einer Novelle erblickte, oder der Ansicht wäre,

dass Platen in der ' verhängnieevoUen Gabel' oder Shakenpeare

in dem tragieehen Torso, den er dem 'Hamlet' eingefügt hat, ein

Ideal ron tiBgisohem Pathos hätten anfstellen wollen. Die Ah-

sieht Petron*s war nicht, wie Müssler glanht, in zeigen, in wel«

eher Weise ein solcher Stoff, wie ihn Laoan gewKhlt hatte, besser

behandelt werden könnte: sondern er wollte, wie man auch länget

erkannt liat, den Kpiker verhöhnen.

Zu diesem Zwecke vereinigte er Parodie und Travestie;

Travestie, indem er stofflich sich an Lnean anschlose, aber diesen

Stoff dnroh die Art der Behandlung ins Lächerliche sog; Parodie,

indem er Gedanken nnd Wendpngen Lncan's in solcher Weise

umprägte oder in solcher Verbindung einftthrte, dass die Wirkung
gleichfalls die des Lächerlichen war. Zunächst einige Beispiele

der Parodie. Lucaii ^^priolit I 42 von <len Flotten, die bei Ac-

tiam versenkt woidfn ^<'ien, ho: et r[nas ])remit aspera clasees
|

Leucae; Petron wendet dieHelbeu Ausdrücke an derselben Vers-

Stelle auf BeRtien an, die über das Meer nach Eom transportirt

werden: 16 fames premit adnena classes. Um die Grösse der

bevorstehenden Niederlage zn bezeichnen, sagt bei tincan HI 16

der Schatten Jnlia*8 tu Pompejus: praeparat innnmeras puppes

Acherontis adnstl
|
portitor; sehr ^ut parodirt Petron di^ Ab-

geschmackiljeit, indem er v. 117 Fortuna prophezeien läset: *Der

Kahn des Fährmanns reicht nicht — ein ganz Geschwader ist
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nStiiig (olaeee opus eet)\ Petron aagt v. 264, ale die Götter

mm Kampfe eilen: sentit terra deos, mutataque sidera pondue
|

qnaeeiuere emiin etc. ; es ist das ein Hobn auf Lnoan'e Apotheoee

}fero*8 I 45 seq., namentHob auf . 56—57: aetherie inmensi

partem m preaeeria nnain, | sentiet azie onm. Ctttoar deelamirt

bei Lucan II 330: seitdem Pompejus das 'Hullanische Schwert'

geleckt habe, werde er den Durst nicht mehr lo^; daher trinkt

bei Petron das * Sullanische Schwert* seihet ülut (v. 98).

Ebeneo ersichtlich, wie die Parodie in diesen einzelnen

Stellen (zn denen leicht eine Ansahl anderer binzugefftgt werden

könnte), ist die Trayestie des Ganien. Aensserlioh ist dieselbe

teilweise swar dadnreb Terdeokt, dass gegenüber der pragmar

tiseben Bebandlnng Lnean*8 die *per ambagee deoromqne mini*

eteria gewählt ist. A+)er in diese alten Schlänche ist Lucan-

icher Hont eingezapit, während wieder andere Partien sich un-

mittelbar an Lucan anechliesRen. Schon Möijeler hat ja darauf

hingewieeen ide P. poemate p. 61 f.), wie bistoirieche und fabn-

I9se Bebandlnng bei Petron einander ergftnsen. In beiden aber

wirdy wiewobl nicbt immer, Lnean persiiUrt. Hierber geboren

namentlieb: der Absobnitt über die inneren Ursaoben des Sriages

T. 1—60 » Lac. I 158 seq., ans der Rede des Bis v. 79—85

= Luc. I 70 seq., aus der Antwort der Fortuna v. III—121

= Luc. I 679 seq. und III 15 seq., die Auizählung der Prodi-

gien V. 126—141 = Luc. I 525 seq. und II 1 eeq., die Kede

des Cäsar v. 166—176 = Luc. I 195 seq. und I 299 seq., die

Scbildemng der Wirkungen der Fama . 210—216 =» Lno» I

469 seq. and die Sobilderang der Panik in Born y. 216—9449
Lne. 1 484 seq« Anf das Meiste bat bereite Mössler bingewiesen,

aber er bat, wie sebon bemerkt^ die Tendens Petron's nicbt sel-

ten verkannt. Ein Beispiel. Mösjsler (quneKt. 1 p. 5) glaubt,

Petron sei in der Schilderung der luxuria v. 7 seq. deshalb so

ausführlich und spezialieirend gewesen, weil er es tadelnswerth

gefunden hätte, dass Luoan in dem betreffenden Abschnitt (I

158 seq.) so knapp sei nnd sieb so sehr in Oemeinplfttsen be-

wege. Aber weleben Cbarakter bat denn jene Scbildemng Petvon's?

Ist sie mebr als das^ was man bentantage eine Eapnzinerpredigt

nennen wttrde? Sie hat wabrliob niebt den Zweck, die Laster

der Zeit zu geißseln, sondern die Lastrrcr des Zeitgeistes durch

üebertreibung und Persiflirun^ ihrer Manier lächerlich zu machen,

znnachiit Lucan, der die Vcrauiassiing gab, dann wobl auch Leute

wie Seneca.
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Doch 6 1€. Die Verhöhnung Lucan^e ist

keineswegs der einzige Zweck Petron's: er richtet seine Pfeile

Eugleick gegen Gegner des Dicliters, wie Teuifel ''in Pauly'e

Real. Encycl. V unter Petron) richtig bemerkt; er will «ugieicb

diejenigen treffen, die an Lacen'e Neuenuigeii ihre Kritik übten

und ae namentlieh tadeiten, daee der Dicbter, abgesehen vom
Walten des Fatnm'a, im Weaentliaken nur rein menachliche Ife«

tiye sngelaeBen nnd die übliehe mythologische Maachinerie Qber

Bord geworfen hatte. Petron macht Eumolpus, dem er das Ge-

dicht in den Mund legt, zum Yertreter derer, welche die Formen

des heroischen Epos auch im hiHtorischen Epo8 erhalten wiesen

wollten, und verepottet dieselben durch das (xemälde, welohee er

daroh jenen aeiehnen läset. Da fehlt es nicht an ambagibne mi-

niataiiiBqne deomm: die Unterwelt, die groaeen nnd kleinen

Gi^tter, Abeiraetioneii wie Letnm, Jfnror etc. nnd die Bewohner

dee Olympus treten anf. In dieser Hinsicht ist das Gedicht wohl

gelungen. Wae sjtäter bei einem Silius in voluminösem Epos

und in feierlicheni Ernste erscheint — hiHtoriHche Grösse als

Spielball von mythologisehen Schre(-k- und Spukgestalten —
sehen wir bei Petron im lileinen und in eatirischer Beleuchtong«

II. Möeeler und (mit ihm) Bäoheler (ed. mai. p. V) nehmen

an, daas Lnean noch lebte, ab Petron sein Gedicht schrieb. Eine

Wahmehmnng, die ich gemacht habe, könnte bei der ersten Er-

wägung geeignet scheinen, die Berechtigung dieser Annahme

zweifelhaft ereeheineu zu lassen. Wenigstens wird eines der

Argumente, ^\()rauf MöHsler fusst, beseitigt. Petron hat uamlich

nicht hiosH, wie il. glaubt, die drei ersten Bücher Lucan's gekauut,

sondern auch das siebente. Folgende Stellen »eheinen mir dies

an erweiaen: Petr. 2 =s Lnc. YXI 424, Petr. 280—281 = Luc.

YII töO-*651 nnd 699, Petr. 158 ^ Luc. VU 91, Petr. 276

^ Lnc yil 568. Kn» steht aber ans der Vita Lncani des so-

genannten Yaoca fest, dass Lnoan selbst nur die drei ersten

Büeher publicirte, wälirend die ppüteren ei'Ht naeh seinem Tode

erschienen so da«« mau glauben nollte, Petron hätte erst nach

der KataHtrophe des Jahres 65 u. Chr. nein Gedicht verfaesen

können. I>och nur auf den ersten Blick scheint dies so. Die

' Die vita eapt es nicht in ganz bostimmt^in Worten, divch so,

dns? ober den Sinn kein Zweifel sein kftnii. Vgl. Genthe, de Lucaui

Ulla et »criptie p. 74 und btciuiiart in Fleckeisea's Jaiirbücbern 83

p. 366.
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Gegeugrimde sind zu stark. ErstenH bleibt das zweite Argument

MösRler'a, dam die Vernteckthoit der Angriffe auf Lnoaii no^ unter

der Voransiietsiiiig recht erklärlich sei, daee der Angegriffene noch

gelebt hfttte; xweiten» starb Petron nnr ein Jahr spiler ak Laean^

während es eehr nnwalireoheiiilioh iet, dase die HmterUeeeniehaft

dee letsfeeren eo bald pitblleirt worden iat'; drittens finden eich

in Petron's Gedicht nur Anspielungen auf die ersten Bücher und

das sirlicnte Buch Lncan's, niilit auch auf die übrigen*. Zudem

bietet sich <*iiie Kiklärung, die alle Schwierigkeiten beseitigt:

Petron kannte das .siebente Buch aus einer Beoitation. Daee

Lucan solche Vorlesungen veranetaUete, wiesen wir aus beiden

Biographien^ Diese Vorlesong fSand späteetene im Jahre 64 statt,

denn in dieses Jahr f&Ut das Edict^ dessen bihalt Vacca mit

' Dieses Aignment gilt natürlich nnr unter der Vorsttssetsung,

dass der Dichter Petron mit dem Taoiteiechen *Geschmaeksriohter*

identisoh sei, woran ich nicht zweifle. Beil&ofig möchte ich hier be>

merken, dan Msrtin, welcher (wie ich an» A. Reifferscheid'! Kritik in

Borsian's Jahieeb. 1880 XXII p. 246 entnehme) in der prftfaoe cur

Uebersetzong der Tenfiel'sohen Literatufgesofaichte, nm f&r Petron ein

spfttsres Zeitalter zn vindioiren» n. A. anl die Uebereinstimmnng von

SO mit Flonis p. 70, 18 Jahn hinweist, einfacher widerlegt werden

kann, ab ee dnrch Reifferscheid geschieht. An der Uebereinstimmnng

lind LncsnTerse sobald, I 178—179, welche Florus anssehreibt nnd

Petron pereiflirt.

* Nur einmal findet sich ein Gedanke bei Petron, der mit einer

anderen Lucanstelle Aehnlichkeit hat: Petr. 61—66»Ltta VI816—817.
Ab^ die Pointe ist doch ganz anders.

^ Nach Sueton Tcrlicss Nero eine diessr Yorlosnngen plötzlich in

beleidigender Absicht
* Ich gebrauche diesen Ausdruck, obwohl ich mir der Möglich-

keit bewnsst bin, dass das Verbot auf keinem offiziellen Act beruht

habe. Gegen einen solchen spricht wenigstens das Motiv y welches

Tacitus, Dio und Vacca für Nero's Schritt anzugeben wissen: Neid auf

Lncan'f Dichterruhm (vgl Luc. IX 982). Freilich verhalte ich mich

gegen diese Motivirunq: soiir skeptisch (wie auch Schiller, Nero S. 702,

Bährens in Bursian's Jahresb. III S. 220, Bruno Bauer, Christue und die

Cäsaren S. 177): ich glaube, dass politische Gründe bestimmend gewesen

sind. Die Aera der literarischen Freiheit war damals schon vorbei,

wie die Prozesse gegen Antistiiis Sosianus und Fabricius eiento (Tac.

A. XIV 48—50) beweisen, und Lucan liatte — auch abgesehen von

dem von Sueton erwähnten Scliniäh<^edichte auf Nero — Anhiss {?enug

gegebpn, um Objekt t-iner ' piitriotihnhen* Delation werden zu können.

Wir haben gesehen, dass das siebeute Buch Gegenstand einer Beoitation
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96 Westerburg Petron und Lucan.

den Worten angibt: interdictum est ei poetica, wa8 man wolil in

KMcksicht auf TacitüR A. XV faiuauique carminiim oius pre-

mebat Nero prohibueratque ostentare uanue aemulatione (vgl. Dio

LXII 21) dahin zu interpretireii bat, dass ee Lucan nntenagt

worden sei, Vorlerangen zu halten (so Genthe p. 22 seq^ Tgl.

G. F. Weber, nitae Lnoasi I p. 21, II p. 16). Anderereeits, be«

webt die Stimmnng des siebenten Buches, dass es in einer Zeit

verfasst worden ifit, in der dan VerhSltnise Lnoan*s zn Nero

schon erkaltet war. DieRe Periode beginnt, wie Genthe p. 73

richtig bestimmt, mit Ende des .lahree 62 oder Anfang 63. Dar-

au8 ergibt sich der termiuas poet <|U6m für die Abfassung des

Petron'sohen Gedichtes.

Barmen, £agen Westerburg.

gewesen ist, und doch ist kein anderes Buch des Epos so voll·
tionSren Geistes: nirgends ist der Hase gSgen den Stifter der Julischen

Dynastie, der 787 seq. fast als Bestie dargestellt wird, grimmiger, nir-

gends finden sich heftigere Invectiven auf die politische Lage unter

den Casaren (385 seq.). Auch ist nicht /u überseheTi, dass Seneca, der

Oheim Lacan's, schon im Jahre 62 der Genossenschaft mit Piso be-

sichtigt wnrde, desselben Mannes, der im Jahre 65 das Haupt der

Verschwörung wurde (Tac A. XIV 65). Was aber die Motivimng mit

dem beliebten Künstlemeide Nero's betrifft, so gibt uns ein analoger

Fall die Möglichkeit, in die Karten zu eehen. Im J. 65 wird Curtius

MontanuR angeklagt; nach Tacitus XYI 28 bilden den Gegenstand der

Anklage verruchte Schmäbgcdichte, das Motiv zur Anklage aber soll

Eifersucht auf das dichterische Talent des Beschuldigten sein (29).

TTi r kfiniien wir nun Kontrolle üben. Hätte aber Tacitus zufallig das

crimen weggelassen, wer hätte aus der Motivimng auf politische Li-

belle geschlossen? Vgl. über den interessanten Prn?'Pss Schiller, Nero

8. t)83. — Uebrigens mögen auch di> sicher sehr bekannten Lucunverse

IX 982 RP(}., in tlenen der eitle Dichter von der inuidia Nero's sprielit,

anf dl*' Quellen pinfrcwirkt haben. Merivale 6, 298 ist sogar (ohne zu-

reichende Gründe; dazu geneigt, sämmtliche Angaben über die Ungnade,

die sich Lucan noch vor der Pisonisfhfn Verschwörung zuzog, ans d« r

Pharsalia abzuleit^, indem er dieselben als llückschlüsse aus der ver-

schiedenartigen Färbung des Werkes betrachtet.
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De Ceiietaitiii Cephdae anthologia.

Efn^ninmAtiim gneoonim anthologia nnlla certe maiorie

Mt pretü quam Falatma, yetiutaieiD Rpectae aive ma^nitn-

dineni eive geomnitateiii ; maximo igitor litterarnm detrimento

fiictiiiii est üt paucie annis post quam a Salmasio in lucem pro-

tracta erat et huic et patriae aoetrae tnperetur Romaeque per

duo saecuia deliteeoaret non in bibliotheca sed quasi conditorio

libronai. Longo ex somno tandem expergefeeit eam Fiiderieiui

JaoolMi tot nominilma de anthologia meritna, nt imo raiim

is ttBom rerteiit IHoaeoridie yerana q\ hi€<
6€ * aUlfv €& * b'

Ante hunc qni anthologiam attigenmt rede indieare vix potnenmt,

non enim licuit illiB uti codicis Palatini apogr^iphis adcuiatioribus,

et cum Buas quisque schedae pro integria baberet in varios et

miroa enrorea inoidezant^ Quoa merito mieaoa iacleiutte, ne %uod

tampomm culpa erratam est viria impatemna.

Aiitliologiam hano Falatisam a ConatantiBO Gqibala oompo-

aitam aaae Salmaaiua ez acholiia aliquot inteUezit', einaque ·
mute inde ab iUo tempore oironmferebator ^anthologia inedita*; aed

quäle fuerit lUiue opus neque tuno cognitnm erat, neque ab eis

qni postea hanc rem tractaverunt recte mihi investigatum esse

videtur, quamquam et Jacobs et alii interdum rectum iudicium

iecemot» aed paene aeacientee, oerte aibi non conatantea* .

* AnthoL graeoaa ad fidam ood. Pal. a. 1818 aditao vol. I p.

ZXI?. — £p. DioMoridia lagttar Anth. Pal. 410; Memekii

aat eoModatia
t Qoonun nonnalloa qai oognofoere yult adeai FHderioam Jacobe

Proleg. (adit maL vol. VI) p. LXXXL,
* Compoaai baee et qaae aUnnde de riro illo neta annt in libello

De epigrammatnan graeoorum antbologiia (Bomiae 1888) p. 9 eqq.
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Woltere

Jacobe priiniim (Proleg. p. LXX sq. LXXIII.) Antli. Pal.

capita I

—

UI^ XJll—XY a Cepbala aliena eaee oontendity quam-

quam 'non negayerim' inqnit 'iUud, qnod cannma Tiriia

metris coneoripta eontmet» Teteris tUiiia anthologiae partem eaae'«

Com yero a. 1813 eodiele PalaUni apograplio Spallettiano nana

anthologiam ederet, non dvbitayit ea omnia ut partes operis Oe-

phalani reeipere omieeie tantummodo Pauli Silentiarii et lühanuia

Gai^aei descriptionibus, Gregorii theologi poematis, Anacreonteie *:

quae omnia uum ideo praeteruiieerit quod ab aliie iam edita ee-

* lenti an quod Cepbalae non deberentur nusquam aperte indicavit.

Expmeie antem yerbie Encyolopaediae fialensia yoL IY p. 2
dizit «pigrammata 'ohristiana* at *yariia meine coneoripta' Ge-

phalae aperie eeae partem, qaae opinio quam non itt laola infra

eyiaeere eonabor.

Quae Jacobs profesens erat, qaamquam satis ambigua et

• flnxa, omnibns accepta fuinse videntur, immo eo procossenint viri

docti, ut non codicem Palatinuin, sed anthologiam qualem Jacobe

remotis baud paucis confecerat pro rem Cephalae coUectione ha-

berent yel«t Passow (Atmalie philol. Wil III, 3 p. 69 = Verm.

Schriften p. 196) qui idem cum de yeetiglie ooronanun Maleagri

et Phüippi diepntaiet (OpuaoiiIoTiim p. 179) fibrös I—IY,,^ non respiei debere mmmqnemqve intelleotanim esse

adfirmavit, qni * yeram bonim libroram rationem et composi-

tionem paulo accnratine inquisiverit*. Quod satis obscure dictum

est: cL-rfe de genuinitate libromm non agit. Cuiue vestigia legens

Weigand (Mas. Üben. 1845 . 161) cum eandem quaestionem

institiieret eosdem libros merito seclnsit, esse «tthn a Cepbala

aUenos, praeter XII quem 4b hoe additnm esse yeri simüe vi-

deri. Baobns antem annis post oorollarinm qnaestionis seripsil

(Mus. Rhen. 1847 . 276) quo totam fere anthologiam Pala-

tinam Cepbalae adsignare videtnr. Keque aliter iudioavit ant

Alpbonsuö Hecker liquidem CommentationiH criticae de antb.

graeoa* p. 1 epiErrammata libri III a Gregorio (jampHicizonte de-

Bcnptar et Cephalae tradita esse censet, quam coniecturam repetit

Commentat. crit.^ p. 167 ubi libros I et XY qnoqne Cepbalae

tribnit', ant qni anper de oodiois eondietOBe libnun tttflissimnm

edidit Georgins I4nsler, Hio enim ep. I 199 nütar quasi a Ce-

pbala in Dolleetionem reoeplo (KHt. Uniermckmigen mir CTescMdlte

* £d. min. vol. I p. Lll uoia 52.

> Cf. ibid. p. 200.
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dir (hr, Anikokgk p. 34) «im mim mqii« primiie Uber Teterit

•aiholoifiae pan eme videatnr, nequ« dednuit qnintiie, uVi ühid
,

püst ep. XVii rödit. Idem Fiiisler p. 96 librum XIY pro Ce-

ptiaküo liahet, p. 101 de libro XV dubitat, p. 10 totam Pala-

tUkam autiiologiani ut Cepbalaiiam nominat. Haec euiüciaut; ne-

qw enim nt obtrectarem viris doctie haec congeeei, eed ut pa-

kret de nbve Yulga putetnr. Qna de cenaa eo» tantam

adlaliy q«i dedite open de «atkologia eeriptenuit; aam cetereniBi

«eideoi inTeidM emrw.
üiiiie omBinm aoenietifie beao qnaeetionem pertimotayit

R. 1. i: . HenrichseE iJaiiUs qiu disbertatioiieiii de antlioiogiae Pal.

origine et aeUite et cum Plaimdea oognatione publioi iuris fecit

iater seripta eocietatie litterariae Havuiensis ^ Quam multis igno-

tam esse, neqae eb omnibiie leotem qui eem exttere fendo audir

rennt aiiwe wm ett: p«rp««eie «Bim BOttmm ea eua lisgua

daaioa e«t eometndo, «t «ine «nrnme moleetia li]bm danieo«

hgm poeiimnt« Hoo «e megii dolondiim e«t| qiiod vir iU« liand

pmee bene edmiaiitniTit; oerte omnee detemii««et qnominiie

anthologiam Pal. sine exceptione pro opere Cephalae habereut.

Sed idem cum recte contraheret fines veteris corporis ultra mo-

dum progreeeus praeter libroe Y, YI, YU, IX ail omniiio Con-

•tantino reliquit.

Profectoe est a eohoUo qood p* 81 eodicie legitar »d initiiim

Ubii lY Astii. PaL 6 q>oivi£ ' -
$>. dirofii^v bi '^ ouv^tcüEcv ^

xuivotav 621€ €& OuWxccv -
€ b6op. : dvaOe-: ^6€:·. Ad quod Jacobe Proleg. . LXIX rec-

tiseime adnoUvit sclioliastae verba non sie premenda estitj ut in-

vito illi extorqueamue Cephalam Meleagri tautum ooronam nou

* Om dm pataUmke MuMo^^ JJder og l^lkoltl ta

Ma»imo0 Plamide^t AaähotoffU: Det Kongelige DaiulM TtdeiMitoberfie«

8(9 Skrißet, Aate SäiKke, EietoriOi og JPMmplM AfdeUng,

rV p. 187 iqq.

^ Htee ipi« detoripn «a ODdio« at reUqaa qnaeoniique adfiBro.

Nil mntavi praetor aooeatot et ipirititi apioee; siglaa inoertaa eat in-

ntttetievoi tantam letinai
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100 Wolteri

item Ffailippi et Agathiae «dhibnisie. 8ed aHm «taftim «ritar

• qvaestio, com tcbofiaste qualtnor iantnn nomiiiei oapHa, nvm
ideo reliqna CephaUe aMvdioavda «iat. JwohtAo aliter viaimi eet^

'scholiastes enim' inquit *qiuittiior priora co])ita iionii nasse con-

teiitus reliqTm non appoöuit, sed in verbie ^
intellegi voluit*. Quam interpretatio-

nem nemo laudabit; seDtenttam omnibite plaonisee initio (p.

dixi. Unna Hanriobsea adTena fronte o<mtn Jaoobeiam fügioXf

yetal iioa 148) ultra eclioliaetae verln prognidi et plnra Ca-

phake Tiadieare quam qnatteor illa eapita (T, VI, TU, IX),

qnibas IV cam probabllitete adnanerari poeee eoneedit (p. 147).

Sed liber IV sine ulla dubitatione Cephalae debetur quomam

ipsum ilhid poholion nnde profecti sumus eius initio appiotom iv

CephalaTium opus le^ dicit.

Henricbsen igitnr ut sententiam suam adminicalet gtattai

librnm X adgreditor (p. 148) et veten antbologiae abindieat; esse

ülam qnidem praecedentibae iaitio aimileiDy aed in flne diasimil-

Hmam, eoastate ex longioribua eiasdem poetae eammiiu ordin-

bae, deesie eanalna noTida poat laetiniairam imp. fketa, deeaee

item Meleagri et Philippi et omnino vetustiornm praeter postiema

XX ep. Horum autem lemmatibus fidem babendam non esse

quia apud Plaiuidcm omnia fere sub aliis legantur nomiuibus.

Quae omnia ex scriptoribue desompta irideri ad loeapletaadam

bano librnm. Qaod qaemodo ex nomiDibaa flaxia coiiaeqaeaa eate

poeeit eqaidem iton video. Sed perlaBtranas poa^rema illa epi-

grammata. Ep, 104 le vera eat para maioria oanaiaia (laliani

Orat. VI p. 199^) et foitasee primitoe e soriptore petitmn, aed

quam pervolgatum fuerit videe ex eo qnod et in foliis illie codiri

Pal. praemissis legitur et in anthologia a Scbneidewino edita

(Progymnasmata in anttiologiam gratLam p. 23) respiciturque a

demente Alexandrino Paedag. III 6, 35 p. 274 Pott. Vetoa

aatem esse qaia negabit? Ep. 8imonidi8 (105) in Planndea dbn-

eat, aed canaam non Tideo cnr non genainnm babendam ait

(ef. Bergk FLG^ . 471) qaamqaam in Simonideia eaatiaa

est Interim oobibere indicinm. Legitar aatem boe loeo nt pro-

verbinm; nam talia bic oongesta eese nemo non intellegit. Hude

factum t'8L ut iion Bolum alioniin poetarum versus* bic legantur,

sed etiam aÜiü quuque loci^ obviae, quibus uescio an

etiam Cratetii veraua (104) adaumerandi aint. Sie etiam ep.

* /' 'V^i^ Buripidis 110 Aritfopbanii 118 Tbeognidis 190 KoauL
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De CoiMtaDiiiii Cephtlie «athokigi«. 101

106 ^ 9i&bMb» wdbikitnm «tt; looot eimme^uil Heindorf «d Pkto*

«fai FliMdoiiem p. 6$^ (17 p. 61 ed; BeroL 1809) et anthologiM edi-

teet Pmiiii Ep. 108 ilenuii mtot in Aloibiad« altm qni inter

Pktoniea ferturp. 143^, ep. III Zaoynthi in epietylio (Kai bei 1116,

CIG 1935). Ep, 117 et 123 i*hucylidis et Aeaopi nomina falso

prae fie ierunt; cf. Bergk PLGr* p. 68. 62; ita ut re vera inter

postrcma haec epigrammata praeter Simonidie (lOö) et Crateti«

(104) retoeta nan exetent nominibns poetanim non ntiqtie faleis

VMBgim tm tutnm 112, 181, 184«. 8ed »ppmt ut lani dixi

haao «liqnam pimMkrvn; luu «titem et eine

aenine aMtom et enb fidio eaepiaeime fem, aiamlqne modo eb

lioe modo ab iUo aenrpari qoifi eet quin eoiat? Unde omnee dif-

liüuiiatee solvuntnr. Sed fac recte Honrichsenum coutendiBse haec

ex libris rorrasa esee collectioTiin aiiiyjliticandae caueai hoc quid

ad Cephalam? Nonne etiam alibi novicia et^ adtnliti*

Umatt etiam alibi aomina flnetnantur? Bene nobieoun aetam

eaeet, boe tantom loeo nbi non oomtareat.

Qnod Ten» nnina peetae oamin* plnra deinoepe pef80xipt&

Henriebaen Oephala abbonert pntnt^ oanaam aliqwun an^ie

aveo. Leguntur in hoc libro Luciani nomine 26—29, Palladae

44— 63, 77— 99. Longiores vero ordines etiam in librie vere

Ophalanis inveninntur veint 171—180 Meleagn, VT 134— 145

Anacreoatia, 146— lM>(kUiniaohi, 212--217 äimonidis, 314—320

üioodemi, 321—329 Leonidae minorie, 336—340 Theocriti, VII

10i--116 iMtü Diegeoia, 607--616 Binionidia, 517—586 GaUi-

madii, 681—688 PkUadae, IX 165—177 eloedem, 844—856

Iieonidae AlaciandriniS 454—480 ei non einedrai Tenifloatona

ftt einedero stilii 793—799 Inliani Aegyptii. lam yidee illam

causam nullam omnino esse. Qnod antem Meleagri et Philippi

' non inveniüTitiir cannina, qnis non casii factum esse oensebit,

com ooronae Philipp! ineit paie band conteunenda 17—25 (et

* Olympiodoro '(toholia in Platonii Pbaedonem ed. Finokb p. 46,

80^ ti endifl emu cet Oipbai«

* Eonpidia Amtepbania Tbeognidia Nonni nomina bio afieni

non debere vidm; ea omnia^ ex •eriptoribm ipiie addi potneront

* liomma 181 TAPOY ^nlgo eemtptom dloont; of. enalteri Engel

De qmboadam antbob^giae gr. ep. oomnMntationem p. 5 tqq. Diltbey

(Finaler p. 195) aoftera tnetor et oognooMn Baram eme eonkeodit; reoke

eiqaid rideo.

* Inter epw 868 et 864 itemm legitor ep. IX 123 qaod hao de >

OMMa fceonidaa pntandsni eet, non AmtipbUi nednm^.
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Fsfleow Oimtenloiiiiii p. 192^ Weigand M«e. Rhen. 1846 . 549),

nam 100-^103 non magiii peiidam« Qnod yefo - poetu voreUi

Bon isTeiiiuitiir*iii ho« Ubro, qtiii tradtm wuaftm pvCtliit cor

Cephalae hnno abiudioemiie? Sat levae igitar emit caaeae ootttn

hone librnm pmlatae.

Tum Henrirhflpn . 148. 149 eo se coTivertit, nt etiam

librum XI plane diverenm esse a certie iilie et indabitatis an-

thologiae Gephalanae parübaa demoaetrak JCaleagri aamüna de-

aidaraTt, maltoa ordinea apigraainslam uiiiiia poatae iaraiifi,

qnod diapodtioida g<eBnia lifaro X inaahatwa in Ubtia geiiniiiii

amda evitalim aaee dielt, qiiain^im iataidui id iflmiiainn m«
non neiioit. Praeteraa matariae ratione liaUta ttinom Irfa eaii>

etitnta eeee tapita lemmatibus diHtincta, id quod iam Jacobs

Proleg. p. LXXIII animadvertit. Nonntilloe poetae hic adhibitos

esee in librie vere Cephaianie ant nuRquam ant raro obvios,

plaroaqaa Agatkia yetuetiofee, nt Ammianitm, Lncillinm, Laoiar

nam, Nioaiobiun« Antioelmni, ApoltiuMriam, FMlonem, Poiliaiiim,

primi tm at aHaiina p« Gh. n. aaaeali paataa. Hoa natatnm tarn

esBa a Fteaovio (Amuüia phttal. 1897 , 8 p. 61 YmwieeUi

SdhKtift€^ p. ^196).

QuibuR rebus omnibue quid tandem efficiatur equidem non

tdeo; iramo nil est quod illis movt amnr. Primnm quod depunt

Meleagn cannina quid aliud aigniiicat quam ab irrieoriie iilum

abstinnisea*? Naqua illud mirmm inprimie adhibit-os esee poataa

I «t p. Oh. n. aaaaali: tnna aaim florahai faoo inriaariiim poe-

aaos gema vt l^uaow facta dizit. Da otdinihaa aplgrammataia

ab nno poata aonfeetonini knn aiitaa dizi; hnia aatain lihfo ior

amit longioraa ordinaa hii LaallKi 71^—^1, ainadam 87--9&,

eiusdem 103— 109, Nicarchi 110 -116, Lucillii 131—143, eiue-

dem 174—179, AmmiaDi 226—231, Paiiadae 288— 293, eine-

dem 299-307, Lucülü 308—315, einedem 388—393, Lnoiani'

' Nam qood XI 22S Meleagri nomen prae te fert ai^MK noU:

al Favorini aomen idque pvowdia haod neitata adhibitnm monei, a
atere illo poata hoc epigiatnma esie aliaonm. Fortaseo in notam
illuni Favorinum Arelateneem ealse dictum erat; af. Philostrati Vita«

eophiltarum ' p. 9 ed. Kayeer «opdboEa €|0€
{(- drv UAfpfCEctv,€0 div apivcaeot,

ßooiXci 04€06 rfjv.

^ Gualteros Engel haec ut molia Lucillio paliaa daada atee

ptttat: hoo eaai nil ad nortram ^laartioMm iMiiai anna nOB aaMk
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400-405, «mirai 4S6. Yidee plme qudm esse qvaii in

TeGqiiu Hbiü, eed non divenoe neqite iimnditof, ei optinuun

Jitbeaat expHoalioaeiii: Falladae enim ei Laeillii ep. ooUeotionee

iatogne «dliibitae eeee Tidentar, fortaiM etüan.reliqmniiii. 8«d

vtat eet, etiam bi haec libri condicio insolita, et nova uobis vi-

deretur, um es scmpnli removerentnr vestigiie illie coronae Phi-

lippi qu&e ne huic quidem iibro desunt: 24^—^46, 65—67, 318

—

327 (exc. 323), 346—34^; e£. Weigand Mus. Ehen. 1846 p. 541.

542. Pisetera libfi ·«8 mtlaiiMii dUpMitionon inorepat. Sad nnUnn «pigfimnMBiii gm» IftU diipontioiii

tarn olnozxBtt «et, qmm ipsan ]ioo iniMfuiBt «nde fluitnm «t

Wo eeU Hlnro lemaata kt» tdderentif€ . ef. Jftoobe

Proleg. p. LXXIII. In oninibus auteiii fere libris praeter quin-

tüm, quem Tel PlanmleR(6 iste ipso Cephala multo

studiosior in capita discnbere oon est aueue, inveuiuntiir biiiuB

diepositionie yeetigia luculenta; cf. Weigand Mnn. Rhen. 1Ö45 HI
p, 162. Qnod deniqne ad poetae «dtmet alibi-ant niwqitam ant

rm adMMtoe, nilifl inde ettoi potert. AHniii enim oampnm idiiid

tibi ingeDium eUglt, unde oonsMitaiieaiii «et ei poetae eeoondmii

geoera pooeeoe in olaeeee diseoder« iubeae, mnltoe in «na taHtnm

locum inventnro8 esse, alios in pluribne vel praeter unam omni-

Iwie, paucoa nbique. vSed tarn suRpicioBus ept Henrichaen ut Rive

mveniuntur poetae aliquot siye non inveniuntur, eive novella eunt

canaina sive yetnstioray eive bona est ep. diepoeitio sIy« mala,

omua arripiat ad damnandoe hoe libroe.

BroTieeiBne eet de libro, Stratonie Mnoa pverili, quam

ommiio a Cephala abbozrere dioit, et r« vera de boo libro diibi-

tare licet; poetea igitnr de boo atqve etiam de reliqnie dieam,

nam quae contra hos disseruit Henrichsen, eorum qnae recte

dicta videntnr adponam ubi de illis a^am, nunc ttuspinones Hen-

rioheeni hucueque reiatas falsas fnif^se demonstrasse natiR haheo.

Sed manet echoliastae illud testimoDium poenißse Gephaiam

ipuiTiKo ,
qied HeBrieheeii babet pro fuidaiiieiito, nee neu iiiiiregimiie.

Neqoe Ibeüe eet diota eeboliaeta utniiii qnattiior iHa oapita

ezempli oanoa apposaerit, reliqna omiierSt — qnae sententia

forsitan firmetur verbo, nam si quattnor tantum erant

cur non 0(7 dixit? — an totms operis ambitnm indicaverit,

quae eet Henricheeni opinio. Sed quodlibet tu iudiciom feceriti,

liiie dubio appaxet es boo eobolio in disoribendie epigxammatie

Gephaiam aüül Mpixieee pneter «iguiMitn. Ovale eognitio
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nobis poBtea usui erit. IjiteriTn alia eont ^naerenda eubeidia ^ui-

huB totam ^oaeetionem profligemue.

Atqne Jacobe Ftoleg. p. LXX optime proTOoavit ad aliad

taedmoniomiiL in .ipeo oodioe aervatonun gemie» pnoamia iUa

qnae aliquot libria piMoiiaea aont. über pro praefirtioM

habet ep. (p. 87)^ lia\y

Ipwia .7€ \

qaod eive a Cephala eiye a yetuetiore compoeitttia hoic uni iooo

aptam eet, nt qnaei consilium eiue qui eyllogen oonoiaiiavit com-

moiidot. Initio libii YI (p. 141) haeo naac logmtor: margine

a manv comotom Mriptum ost ^ dviiOc-^, tone eraeo« est Tennt nitinraa ep. V
309 (quem eundem in pag. antecedente addidit correotor cum

nota '/. Xet^) ttmc yeren Taooo intormieeo a mann prima eoriptnm

est ep. VI 1* * iteruiuquc po8t Bpatium miius versus a

mauu priüia ^ X ^)€€.
biavoiav. ti ^ . \ dvaOe-

dvdrvuKJiv€0 ein ml in' -60€ ' dnbito* ait Jaooba ^qiiiii

in qai hie verbia loqnene indneitnr ipee eit Conatantunu Cephalaa,

qni ee initinm ab amatoriis feoieee alt, nt leetorie animnm in-

cenderet, ad rclii[ua legenda scilicet. 11 iiic apparet ea quae in

codice amatoria t ai niiim praecedunt a Countantini anthologia aliena

fuiese'. Ut hoc statim abeolvam, nemo dubitabit, quin rectiseime

Jacobe I—III anth. Pal. libros a Cepbala alienoe ene dioat Hoc

ei non echolion at oerte Uber XV dooet; qnie enim nnqnaan homo
Banne prooemiam fecit qnartnm libram operie totine? Ifam hnne

libnun qnaei totine colleotionie prooemii vice iongi, omnes pnto

^ Ante hoc ep. leg^itur in ( ndice €€6
fpiuTu > , quod cum

eo nuiiu lüudo cohaerere poteet.

* Ex tota huius loci condicione apparet hoc ep. non eexto sod

quinto libro adimmerandum esse; fortasse huc pertinet (€ illud ad

V 309. Alienum illud cs^r ab libro VI etiam eo efficitur quod ad ep.

VI 16 p. 143 legitiir € ixctg

pd. €(1 bi ': quat ad ep. 179 nos delegant in codier

oententimum ootogeeitmum, nam ep. 49 pro doobue eet.
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alter nndc yeü potuerit iii promptu est, continet euim niiiil prae-

ter Chnstndori ecphraBin: etiam Über III nna e«t collectio Cyzicena

illa compiectene
;

ne^ue primus liber ideo mihi compo&itue ease

Tidetnr^ nt hnic syllogae adiungentar» sed aliande petitue. £·
I las 1·· oluurtopliyiaeiB iob nue» a CephaU mipi po*

tait qwB Igoatü I 109 de q«o infrm ^·
ftd praalSitumwil«m ilkai nddoi BMpioH ebe dubio

. ^ Ifbri ep. primn modo «zMliitnii) de operk toÜBt «oiifilio

loquitur — quis tandem haec dicere potnit niei Cephalae? Nam
Kbrario haec non pusse adtribui praeter seiitentiaoi demonstrant

verba Ad eundem referendum est quod in fine libri

YI l^tnr (p. 207))K ö

^ ^ ixwv 4 €)* Pom
ad inütiiiki Ulnri truvtar I99 wUe M€tiT^ov odv €
odK dxi»iötov odb*€* te drfa*

fftv * . 6 vSn im-£ 6€. Haec nt pnora .id Cephalam

redire imllo modo nefran potest. Q,uod autem libro VITT ante-

cedit lemma X €-: in hoo piooenio*

nim aniBero habeadiuii non euo ninifqidjiqno Tidot, cum pme-

ertiiii « oometoro deimua additnin nt m margine «ipefioro.

Dolandnn omamo qnod Jaeobi btoo Qregoiii epigmninAla «oiitn

6odidt HdoB eingnlarem Ubmin efficere volait, Basn taut pan
tantum sepuloralinin, fjuod ie ^uoque intcUexit. qui p. 61)1 libro XV
Tibi magna horuui « arminnm pars iteium exarata est adecripeit€ € € ^
Turv (cf. De ep. grsM. tiifth. . 19)

. Neque offioit qaod

in fine libri Till · 357 legitor tim

OeoJtdrou^ nam zeipoiidet leauaati in iidlie Mbrt aeixpto et

a eoxieetore tantam additum ert ita» nt poetremi dno ymu Gie-

gorä delereataf in initio p. 358, iternm adderentnr in fine p. 857.

Initio libri IX q^uod legitur -
* Cf. eupra . IOC.

* Conferri poesnnt quae ad libmm Vll P^auudet addidit, ubi

eodem modo^ ineemit librarins.

* Vodt primum a correctore in rarara seriptam ett; -

caret igitor haee leclio et eeniu et auotoritate. Sed quid aotea ftierii

dietn diffieOe»
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tmbcmnicdv €?bo' €€ ^^ im*

b€t£iv '^^ €-
^ qnmmqiiftm CepludM ipe» kqiniie inm indiieHiir, «tkum

Terba einideiii etiH ennt*, et quoniaiii Mo über eHm mmmn dnU*

tationem illi tribueudus est, etiam haec recte ad eum refeiemus.

Neque ab alio profecte esKe videntnr quae libro X p. 489 praemiesa

sunt o\)bi oiö' ^* \ *€ bk € £€6 €
irpfiEiv'. dubio avtom libtx

XI . 507 babee öepbalan lo^ientam 6( €6€0 0€ -*.
Hic parnmper eubeietaTn prinsqnam ad raliqna aceedaoL

Tidee libzis adhae teoenaitie (V—XI) «t oataittm mdotomqva

eaadfim eese (of. . 100 sqq;.) et OMnibn eiiudeaii etUi, tmino

eiiiedem bominie praefatiinisiilae pnemiMU oesei quibiu ntiUtM

epigrammstam expemitar. liomnillM baimiii oerto Cepbalae ad*

tribnere poRsumus: nonne recte idco Jacobs omnee hos librot

Cephalae dedit? Nam Henrichsen p. 146 temere iactat demon-

strari non poese prooemia illa Cephaiana eeee: deücit ab omni

]^babilitate qni aliter aninmm mdaoit. Neqne minoB üaleo

p. 147* et 149 Jaeobeiaiii inerepat qaaai illa prooeminn aliqnod

eokta ofatione ieriptmn pro iettiiiioBio einoerianino babeat ·
gtidt Gepbalaiiae* Froeaioa mmsqnieqtie adlinere potait: Gepbalam

bae adnoiütioiiee prodant, qaibae aeiit mniMeiiiiieqae epigramr

matum generis breviter exponitur. Et immensum qnantma in-

tereet inter haec prooemia et quae Henrichsen profert libri I

eOatßn €
* Yoees priores qoattuor correotor adieoit in naifiaa laperiflirei

rtliqna a librario ipeo in ooatexta eiarata sunt.

* Interpretabatar pablioe epigrammata CepbaUWi of. echolion ad

YII 429 p. 273, De ep. graeo. antb. p. 10: idem aiadiam profitetor

qniaquig illa scripsit

' Quod in margine superiore adieoit maaae eaeooU XYl pi
- Tibv irpoTpcimiciüv omittendnm esse duxi.

* Iterum in aargine ei^eriore a maiia seoeati adiectom eat' ^KOiiTiKilhf.
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«flv d€« dimp^mramai et Ubii XIV^
TttGftt ^ ^ 1
>€ v^ujv. TJt igitnr breriter oomprelieiideai

;

libros Anth. Pal. V, VT, VII fcni contribiiendus tanquam pare

eet VIII) IX, X, XI uni coilectori deberi ilf-inonstrat pt natura

et praefatiunciilae eimilee; oolleotorem himc eeee Cephalam

•perte demonstnt acholiaet» libri IV in haa nma re indiMgene,

qtted cpukttnMr imtam geneni' epfignauiiatiiiii nonimiTit «sempli

mxm, non «nmUu I^lnoe *-^ a Gepliala aUeHoa m&b, qpmä

ia& Jtoobe optimie vMit, apertteeiiiie leetatiir eeMiMta Ulm ;
Hbmm TV re Tera foieee coUectioni Cephalae praemiesiuii demon-

etrant scholiastae verba iv .
lam videamTiR de reliquie libris quid eit statnendnm. Ao

de XII quidem libro cum multis ree dubia viea est, tum mihi;

wtm «mm «üas Cephalae epigrammeta in aingnloe libros dieoripeeni

tatgamtmiA ntione babita, hec quo hbto eompi^elieiidift, qua« iam

aata in libra pom petuen. 8ed eimt qjcm me moveant «t Bime

qaofme Hbmm a OepMa ipeo addftnni eeee patem. Flriminii eulii

de genere epigimmiBalam, aliqtiid intereeee iiiter Inme et V Hbnrm

eoncedendum est. Tum lege qnae initio libri XII p. 569 Rcripta

sunt* € €^.[€€ ^ 5
€0€(^ .oiKcktv ^

1oo£voc^ ^ £. € t€ oilicppuiv

Tdv rperrwänß bpcr€t Qoae manifeeto Cephalae

mihi eeee videntinr, neu qvod librarii eaptam exoederet yeme
tragici (EuripidiR est Baccbarum v. 317) Bed qnod quj ita loijuitur

fatetiir t>e etiam anteoedentia composuis^e, hune vero libriim ad-

dere poetremum (cf. ). Accedit tertium

et, ei quid video, haud parvi moBMHti. Priomm aothologiaei1§ et Pkilippi, an m«>qc^ oompoatta» eeeeek

diwiipHeaam KCEid cft«) aoir leeipieiiaat; Iwio aeteta BymtiiM
invalniM vaii, ainiile eet. Fkianim ezemplum Agathiaa piaebet

Bie qvettadniodtaiii C^eltna eovnn nenieiemn pMtamn dieetipeerit

ipee'sat multie verbie narrat prooemii sui v. 113— 133. Septem

^ Pko Ol aofiptam etl ^
* Hornai im naiyma eoparieto nanaa acmoSa ailevit
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ooeelabftt Ubrie qnonun I oontinebat dedicatona, II descriptionee

legiomim «I opmni aitM^ III ifpuleeilk, £¥ ep. m wioe
mum vitM omqb» YnAiika, 71 «maloria, eovntaUft. Fk-
imd68 ou oeto lere aieonlw poet tBthologiam mm oonpoimf;

hftM «ooftitait (wpite: I dmnoiielratiy», II eatirioa, eopidmlia,

IV ep. € Otuiv -, V Christodori ecplira.Miii et versuN

statuae aarigarnm factoe, dedicatoiia, VJI amatoria. Videe ge^

aiara non «ladem ab atroqae oonetitata esse, nam respondfit tutam
A|r«tbiM libio I PImmUb VI

„ m „in
I» J1 7 II

„ VI „ VII.

Agathiae libmm IV non expresRit I'UhikIüb neijue VII, nuvum

pro bis inducene genne dümooetrativuin (I) et unum librum contra

Mimm iudicium implene Cbruitodioro, qni omnino prooaX babeiuiii«

erat, et epigrannatis illis qntie leotiiie quttto Ubro ponerentiit.

SeryftTit anteoi eeptem lUnaniiD. Quem euten Gepltalae

qiiondam ]klaoidne piite, Gontiaebat igitnr pnmitiie eine Berilegina

ieptem ho« Ubroe: I amatorU, II dediealoTia, III Kcpulcralia, IV

demonstrativa, V exliuitatoria, VI convivalia et irrißoria, VII

StratoniR muRam puerilem. Libros igitur Agfttbiae V et VU imo

expceuit sexto, reliquos imitatus est, ita nt

Agathiae übro I re^oadeat Ceplialae II

ff 17 ff I» 7
II ff VI H I» I·

Unnin libfQm AgatUae eeeandvin non reepexit, eed eiae looo ia-

duxit genui* demonstrativum (IV) omnia isla quae Agathiae Uber

II continebat et piura am p lexum, nniversae diecribencli rationi

melitt» conveoione. Septenarium aatem numerum ut impleret Stra-

toaie ooUeottaa««! ^ adaae apte adtoiTÜ. Nam ne qaie £e£le patet

* Stiaioaii eoUeotionem dieo quamqaam aliter de ea statucndum

esse puto atqae prioribiu vistun e«t. Hi eaini (Jaoobe Proleg. p.,
Weigand Mai. Rhen. 1846 UI p. 162. 657) Ubnim XII pro vera Stra-

touit Muia poerili habeat, vel saltem pro eias at ita dicam materia.

Sed neqnc omnia quae illi infuerunt oAba eaitnina aaao iataat (at

Antb. Fal XI 21. 23. 226) et Mt laatta quae eotiqaitat aoa infaemat

Nam aon ooUigeadit alioram poetarum Ineibus operam dedüt tMfatOBi

Md laoa ttatam ano Ubro ompniksa^L peelea aimilk mgaaieati
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OipliAlaiai lilran 4111 An^. ert qwatiu pro primo mime»

«MW, toflkni mmonefMer» Mbolii iHiiie, qnod iemoiMtrat «um
amatorift fecieee; cf. enpra p. 104. Poeeit etiam aliquiB

obicere intercidiBHe librum unum epigraiiiiuüta in aitis opera oom-

prenderitern, sniiilcm Agathiae libro alteri Planudis quarto, ut

iam i<'hderico Jacobe aliis de cansifi visum ept (Proieg. p. LXX2LY)
«I Georgio Fiiuler (· 118)· Sed qiiae hic ex oodieia oondidone

oonoliidere ae poaee Tttiis eat, ea mihi De epigr. graeo. aiitli. p. 16

Mdarjpiieae yideor; de Jaaolwi laüeiiibiu bmiter niuie fefimin.

Plaandem etun ex «oe Geplialae floiilegio siia delitpaaae putaret,

linde quae apud hunc non legtmtar aTceeeiveTit explicare neqnibat

Ttisi eodiciB Palatini libranum eu cnnlwiR^e, Planndem integriore

exemplo nmm esse statiieret. i'ianudis vero liber quartus fere

totna cum apud buiic nnau inTeiii&tar, iiou dubitarit vel totam

fibmiB a librario omieanm pntare. Sed hoc est coniectimm *

eoniectmra stabillTe. Atqiie demonatfari poteat Plaa«dem praeter

Cephalae florOegimn adUbiiiiae alind, mde oimiia üla eimpta

eaae quae Cepbalae deennt prebaUHter oonieiBe; ef. De epigr.

graec. anth. p. 31 sqq. Hae igitiir eavsae nullae sunt. Oninino

antem veri non est eimile exetitieee olini apud Cephalam Ubrum

ßingalarem de artis operibue et locie, cum talia libro IV (Anth.

Pal. IX) inaerere debuerit. Quid, quod baad ita pauca epigram-

mata qnae depeidito iUi libro adrogantur et re yera in Planndia

Hbro IV l«^gimtttr, ezetaiit adbno in libro Anth.- Pal. IX? Qnae

Jacobe Froleg. p. LXXXV et Fi&eler p. 116 bene oompoenenat.

Heoe omnia Cephalam contra ennm ipeina eoneilimn in libro

Anth. Pal. IX poeniese cum inferre deberet deperdito illi quis

tandem frcdat? Ut noatras coniecturas servemus illine obicie-

mae Dcglegentiam Tel in monacbo Byzantino inauditam? Nam
licet in disponendie epigrammatis saepe erraverit. noD tot locie

rationie oblitna est ut hoc ei impntare par ait Uuod ei eoneedlB

etiem ülnd concedeodnm eat» aeptem foondam li^ria oonetitaese

iorüeginm Cephalannm qni nunc annt Anth. PaL T^^XIL
8ed de potlremia Palttiai codieto librie iMdnm egi, Ce-

earmlna inanizta rant An pnlai ekganti» indioü headnem «e diepo-

ailomm ftuaae earmina: 1—11 Stratonie; 18^174 aKonm poetaram

qoibna interpoeila innt Stcatonii 18, 16, 16, 81; 176—W'Btratonit;
980 OaUimaohi; 281 Stratonk; 888 eoytUai; 888 FrOntoniBj 884*-88

eirntOttie; 266, 207 Melei^; 808 Stratonist Teaaere pcitltts mhrta

Tidea. Ünde fiMstnm nt etiam aünt argnmenti oarmina in hane ooUec-

tionem itreperoni nl 48, 40, 46, 17, 00^ 178.
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piuüae eas Hon deb^ri eumpsi, non demonstrayi. Qnaiuquam onum

Um ftdtuli p. 107: ferooemio libii XII oonelndi potie kimt

totiae ooUeetionii qnonlam haan poetnwun» Siri>torftigere pot-

em dtnonilmii^ alfimiBt et «| te detegaf» %u
p. 149 4« bii €|git Attemen eatiue eil fep«tfln Mo otmu ne

in poetontm «iMid illvm MilMwnt eemoiie iOBoliti ««·
obrutae iicve hic aliquid deeeet: iiue querarls. Eortabtät: etiaiu

»liquid addere poBsum.

Anth. Pal. Uber continet epigrammata &
prooemdiUA aolitum abeet. Reote Henrichsen Cephaiam didt hac»

oaxHiiiM ti noeeet iaterturam loieee 1|«8 libriB. Nam metrua

illnm alias aoii respiowe^ nea whm iutiolia, Itaacsaiatn», iamboa

admittera eed atiam lariom «t 728· Chuaa lai malto plora

ezampla adponi poseant VI 193. VII 98. 101. 102. III. 113.

IIG. ilö 345. 39u. 6(35. 664. 706. 744. IX 110. 436. 485. 598.

599. 600. Xi 47. 48. Vel hac de causa librum Cephalae abiu-

dicabimue. Accedunt alia. Poetas quorum carmina Imic libro

inserta ßuiit ei pajclaetraniiie optimae aetatis inveuimus onmaii

pvaator Philippiw, ei Theeealonioeiieia ast ap. 1, Meleagro omnaa

antiqiioxai» aaatalo aon raoantiozea, qaoram qaidem da aatata

aliqnantnlo aertlom ammu. Da mio Famanoote (ap. 18) aiva

is aom tiva ab ao faotani aat oarmen raa pcama dubia. Kp. 11

falso Simonidi adecribi demonstravit Bergk PLG* . 514

ep. 187 et ante eum Brunck Analectomm III lection. p. 23; eed

hüc ad nostram quaestionem nihil facit: certo saeculi V eöt epi-

giamma. £p. 13 quod quam egregie Meineke emeudarit ipeum

mmiot nnno Atbeme inyeatoia damonatEat < Gsaailae nomine

qninto a. Gh. &· aaeoola adaignaiar*! naqua matto poat laotom oet

ap. 16 in Cyniaoaa Agaailai moiia yietoxiam^ 1^ 15 oollato

' Cf. Kirchlioflf CIA I 408 p. 187, Kaibel 761, Meineke Delectoi

p. 285.

* Vide Brunn Gemk. im Grimk. MÜMkr I p. 260^ Ovarbade

SehnfL^tuBm 870^78.
' Hoc qnoqne ep. mnlta pogt saeoula in lucem rediit Olympiae

effosratn, cf. Furtwängler AsrMol. Ztg. 1879 XXXYU p. 151. Lapis

omDino concordat cum oodice praeter v. 3 ubi codex £€
habet, quod Valokenaer Theocriti sui p. 199 male in matavit. —
De aetate videndi Brunck Anal. III lect. p. 21 ad ep. 66, Jacobs voL
VI p. 243. — Data oocaeione moneo looum Paus. VI 1,6 non reote

videri constitutum. Editur^ hl

cum ex Paus. JII 8, 2 sciamus unum tantum fuisse ep.

et cofistractio sit contorta. Legeadom eit 4 ^ ..
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Diodoro XY 14 olympiadi 99 = a. 384 a. Qi. n. adtribttemBt.

17 itenua SÜMJEddeae «et aetatis; Iphiaa piotor quo tempore

Tizerit aliaade hob oonetatS eeripueeo enfteBu in Imno ep« IX
757 fertar Siieoiudee'«

Tarn yetenim poematma eonleotioiiesi tempore iemmii Bj-

zantmo factam esse, nonoe pexmirum esset? Atque etiam mira-

bilms Cephalam qni rei metricae tarn neglegens erat ut Herodoti

locum pro versibus concoqueret (Anth. Pal. IX 703) hie nume-

ronun tarn cohoeum evadere aestimatoreUi ut homm unonpi ratione

kabüa epigfammate diapoaeret At qua ratioae« Noa quam de-

gaatia epigxaminabim Uhn eoUeotor adhUntania ait^ aed quam
giamatieiia lewaa etropbaa aatoram esplioaiii. Hnao enim

ezdinam valere aaoeqiuaqve videt Plrimo inlaatcantar Teraae( adbibiti,. inter quoe quod vereue beroious quem

priuio loco poni par erat desideratur, nun uiii um: aliquot Homeri

vereuii adpuHiti fuerant f|uoy postea omieerunt. Nunc igitur primo

loea iegitur Pluiippi€ li seholiaatae credis,

qimmquam venva qaalia eat qaixitus

pentametmm leote dixeria. Hoo potiaa egiase

Tidetur poela (ut me qaoodam monait BUoheler) at qnaeoanqae

Talerent formae penfhemimeria eaa ornnee deincepe exprimeret, a

daetylie ad epondeoe sensim descendens. PerBonbontur deinceps

trimeter iambicus, iiinit ug clodus, tetrameter trocbaicus, trimeter

iainbicus catalectirus, plialaeciue seu bendt t asyllabuö, diraeter

iambicus catalecticue, aeynartetus conetans ex tetrametro dactyUoo

ei itbypballieo, pentameter troahaioaa oatalectieus, cboriambious

moa (ep* 2—10). Hi Bant Yeraoa adbiMtL lade

tranaitnr ad ajetematica et primo loco (ep. 11) ponitar atropba

ex tribae aaynartetia variia oonataaa, de qaa vide Bergk FLG^
. 514; Hepbaestio inter pomtaras' eaiet:

cf. eiua euchiridiüii cap. 17 t;t ii. nepi cap. 4. Quae

1 Cf. Brunn Gesch. der GrUdMim KMkr . (^7, Overbeck

aamßqeam 1971, 1973.

* Tribnebatar saltem boo ep. Simonidi. In ood. PaL knuna «et

ominum, £ tantnm legitar; led Planudes lY €2 qui bie

Cq^Iae vestigia legit oam ep, 766» 767 coniunota exbibeat,

irfbou iascribit Huius re vera esse patat Beiyk PLG^ III p. &08. Aliter

Tieam eet Benndorfio De anthol. graecae ep. qaae ad artes ipeetaat

p. 37. — £p. XIII 17 quod Brunck Anal. 1 p. 142 sine causa Simooi-

deie iaieruit post mortem pictoria aorq^tiim ena Tidetor (Beigk PLO*
m p. 617) aed non amlto poet
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Becnntnr const-aut; ex versa heroico cnm trimetro iam-

bioOy ex elegeo et trimetro, ex elegeo duobae trimethe i&mbicie

hezametro S ez duobne Tenibiie heroioie et pentametro, ex tribns

hexunetris et penttmetro, ex yenv lieroieo et dimetio Umbiee,

ex Vena beroieo et pluikedo, ex venu beroieo et logsoedioo, ex

yena beroieo et trimetre lambioo oateleetieo* (13—^dO). Heo

eerie at vides a yersu heroico incipitiir, et qnotqnot cnm illo

compoeiti sunt versne ennmer&ntur. Tarn eecnntur quae a tn-

metro iambico incipmnt (21. 22) quorum prins itbypballirnm

addit, alterum logaoedicum. Tunc habee tetrametrom iambicum

omn tripietro catalectioo (33) et dimetrnm Minbieam eitalecticnm

enm pbekedo (24) iemque ad* aeynirtetoe peryeniliir« Ef. 26

ex daobnB dlmetrie iambieie citaleetieie oonetat et aeynaitito

(tetnpodia daetylica enm itliypliellico)« ep. 26 ex eodem eeye-

arteto et trimetro iambico catalectico, ep. 27 ex eodem aeynarteto

trimetro iambico hexametro dactylico trimetro iambico, ep. 28 ex

eodem illo et alio asjTiarteto (tripodia iatribica catalertn n et tc-

trametro logaoedico) Uuod eequitar ep. 2d poatea additiiBi

' Heoker Comm. crit* p. 91 putat intercidisse in fine penta-

metrum, ita ut olim ex duobus elogcis intermissis duobus trimetris

constiterit ep. comparatque Crinagorae ep. IX 239. Dnbito, uaiu pleua

est et absoluia sententia. Neque Crinagorae cp. adforri debet; cf. quae

post Reiskium de eo dixit Geist Krituigora^ €on Miftilene. p. 26. De-

iiique ep. quaie constituit Hecker vix intcr poeroata £ locum

inveiiturum erat, sod aut iiitcr aut ;
öf. llepbaestioiiem 1. c.

• Ep. 20 V. 2 quomodo et interpretaadua et Jt'iT' iidus sit dubi-

tatur; sed certum videtur metrum. Bergk PLG* III p. 499 ni aJ-

notatione quam constituit formam nullo modo ferri potest: voluit cnim

T. 1 et 3 esse aeynartetos cum certisBimum sit iotam hanc eenem epi*

grammatum tndpere ab bexametris, quae ab asynartetis incipiant ep.

poetea demnin lequi

* In eodioe biiua ep. leDunati pnwit eUod iid€ &€ (1^;0€() coins ep. periit;

exatare adboe ooniecit Hecker Conmi. crit.' p. 127 Anth. Pal. 728

ffOmma cum probabiHtate. Habet enim hoc lemma ·:·
jj€

Upcmv €0 || in\&€. Altera tantum sectio a mann prima scripta

est, prima et tertia ab ea quae lemmata addere solet, qnarta ab eadem

in rasnra. Boissonade haec non debnit mutare in (tri

6. quamqnam ut illic legitur sensu earet. — Animadverterat aescio

qvM boo ep. bii fenri (onde fortMie 728 £€ ilind remaofit niai
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esse videtur, nam hexametro dactylico cum trimetro iambico con-

ittiicto iam ep. 12 conscriptnra erat, ita ut m- tinbat«» (juiduii

ordine hnc perveiiit^su ceust'ü'lum sit. Tunc auti-in upparet etiaiii

. ep. 30 et 31 nullo modo pnstino corpori aduumexari posse; quod

eo optatins nobie evenit qnod iüa uc nt nunc leguntnr vix ante

iempue byzantmnm scripta ceae poeauut, adycrsatnra igitur eeccnt

TOtostati collectionia. Hexameter ntriusque epigrammatie bene ee

babet, eed tetrametri mali ant pessimi sunt. Scio Schneidewinnm

artificioeam honim versuum explicationem excogitasee * : Simonidem

Timocreontemque invicem se lusisse versibu8 detorquendi«, quam

Bergk PLG* III p. 506 et 541 maxima ex parte probavit. Sed

mihi Don poetarum verum metricorum lueue esse videtur, qui

transponendie verbis novo« versue efficiebant. Idem artißcium*

inTemea apud Caeainm fiaaeum GL ed. Keil VI p. 263, Diony-

einm De comp. verb. 4.

Quae bitcveqve de hoc Ubro dieeemi ei teeum reputaa, nnm
dnbitae quin haec epigrammata omnia ant eo coneilio congenta

fiint ut scriptionem ali^u.im ilhistrarent, ant quud

mihi Verl similius videtur, ex tali libro excerpta? Nam excerpta

ea de causa puto quod nonnuila mutiia sunt (ep. 4. 9. 10) quod

in coilectione integia excnsationem neu haberet, in libro metrioo

babet. f^giase antem videtur metricue ille qniiqiiie foit de etropba

Arcliilocbia ut ita dicam, et ne Leebicam quidem reapexiase, nisl

partem taatnm noa exemplontm teuere credere mavis. Quaa

quaestionee nnde eolvam non habeo, neqne eimilem apud vet^res

inetricos dispositionem ofiendi. 8ed si verum est quod antea dixi

nullum ep. tertio a. Ch. n. saeeiilo esse recentiu.s ^\ consequens

eet etiam metricom illom optimo vixisae tempore; permoltum

igitur intereeaet ecire quianam faerit.

mavis olim tuisse 2€ ^ ut IX 110) altern loco deleiiduiii in-

dicavit, quod poetea factum est, simulque priori posterius lemma ad-

iuBxit. Xam verba € Upcmv . . .€€ in iibro1 nnn-

qnnm lectn fui'.-ge apparet, iindc siraui efhcitur utroqao loco primitus

lectum fttisse ep. uou ex posteriore priori inlatum.

' Simonidis reliquiarum p. 219. At Delectue sui p. 42t) rem non

•atlfl apertam esse ipi^e fatetur.

* Sirailiter versus 'reciprocos' investigavcrunt (vide Mariuin Vic-

torinum GL VI p. 113) et adeo isopsephos Homere obtrudcro non

erubuerunt (Boi«?«<onade Anecd. graeca II p. 4G1),

^ i'hilippuni ilium qui ep. primum ooadidit uun putarim eaee

Th'ssalonioensem.

Bbein. ·, f. PbUoL M. F. XliLXVtU. 8
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De libro XIV lieuiichsen p. 149 haec dicit: non earere

quidein |>raefatiuncula illa prosaica« Jarobs |)0 optimu testi-

monio uriginis yere Cephelanae habuerit*, eed tarnen certiesimie

argumentis demonatmi posse postea demum eom eene additum.

£e9e bnno libram molem indigestam ,
aemgmatnm poetae nomine fere destitutorum, oracnloram alinnde

et notoram et snmptoinni praecipoe ab Herodoto onine etiam

[x'destretn orationeni dno referrent cp. 80. 85 = Her. I 91. VII

109. Prae ceteris aei.igiiiatii l)y/,.iiitinae oiijgiüis eigna prau se

ferre: metri et proeodiiie '^'loctuni talia. Tria a Michaele Psello

minore condita eese 5. 35. 58, a Boisßonadio edita inter buius

aenigmata Anecd. gr. III p. 429. Uaae onm ante eaeculum XI
scripta ease nequeant, a Cepbala recepta eeee non poeee'.

Quaram mtionnm praeter poetremam nnlla Teram babet

vim. Xam ei aenigmata etc. addere TolaiBset Cephalae vis aliter

disponere potuit libmni; (juod Byzantü pleraqne nata flont: etiam

epigramiiiutuin pars magna nov»'Ua est; quod ex Herodoto excerpta:

etiam ('epbalas usus est sirigulis scriptoribus
;
quod ])ropai('a fiuwt

80 et 95: est etiam IX 703. Ac postremae caueae altquis obiciat

fortasse Psello antiqniora aenigmata esse recepta. Et re vera

PeelU aenigma decimnm in alio codice Parieino inter aenigmata

Basilii Megalomytia, nndecimnm in coUectione Attlicalami inve-

nitur (Boiaeoaade Anecd. gr. III p. 482). Sed Uli coUegisse ee

aenigmata ipeo operis titnlo fktentnr, Peellus condidieee ee dioit;

nec video cur ei fidem alirogemuK. \'alet igitur haec causa,

neque minus quae autea de libro eollectionis olim poßtremo

dixi et de numero septenario librorum Constaiitini Cephalae

(p. 107).

De libro XY cuine titnlam( feeit Jacobe cum in

codice nnllne legeretnr, brevior est fienrichsen. Praeter alexan*

drinae aetatis technopaegnia cetera omnia recentisslma esse^ non

oonoinere praeterea bnne libmm cnm yere Cephalanis. Qnae etsi

advereariuiii vix viutura essent, tamuu rectibriime abiudicavit

' Qua de re antea (p. lOö) dixi; iuiuHlius hic UeurichseQ cum
Jacobsjo agit.

' Putavit Henrichsen etiam phira huiun libri aenigmata Pseilo

debf'ri. (judd »i iiitppriori)>ns; cius coUectiombus uteremur facüe emet

eonfirniare. Xam lioiüüouudii codex cum XVllI tantum buVieret car-

mina Allaiius utebatur libn» \LI contincnte; cf. eius librum De Psellis

l' abncü Bibl. graec Y app. p. 47 = X p. 77 Harles.
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Itbrnni Cephalae. De ordine bniiie libri tarbato dixi prietiniinique

reetitui De ep. graeo. anth. p, 19 sqq. Sed aio onuua caeu

eonflats eaae apparoi. Poat Ubnun eaim' XIV legitar in codiee

lohannia Gazaei eophraeie quam Cephalaoae antbologiae partem

eeee nemo pntabit; eiue in margine et poet finem bis legitar ep.

in idem hoc carmen, quod ep. .Tacobsio eet X\ i. Qnod cum ab

robaniie (Tazaeo divelli necjueat, ipsiiin autem agnu'n lil)ri XV
duoat» lohannee autem Cephalanae authologiae pars non fuerit,

eoneeqtiene eet totam librum XV soa pertinere ad illam. Quod

si qnie non probat prinram tantnm ep. una cum eepbnai eximen-

dum eeee opinatna, ex boe qnaeremne qnod tandem epigram*

matsffi €0 boe libro Cepbalae complexna ait, At oe nnna

qnidem liber est. Index initio eodicis effizni ' qnattaor partei

enumerat: lohannis ecpbraein, tecbnopaeg-nia, Anacreontea, epi-

graminata (xri^jrorii et alioruni ; re vera autem sunt quinque cum

etatim poet Gozaeum XXY epigrammata legautux. Neque boc

leve pBt qnod recentieaima ennt omnia fere, immo magnam partem

Cepbala non antaqniora'»

Nam praeter tecbnopaegniomm et Anaereonteomm poetae

et Gregorinm loluumemqne Gaaaenm dnomm tantnm Tiromm

carmina buic libro instint Ajtfatbia antiqniomm. ' Palltdae et Cyri.

Tum babemn« Leoiiem philosophum de quo adiaodum diilicilis

est quae^tio cum plures eiusclem uomiuie extiteriiit homines. i'le-

rique putant imp. eum esse Leonem VI (866—991) qui illo cogno-

mine gaudebat; sed nnnm tantnm eet Carmen* qnod certo Leo imp.

feoieee fertnr Matrangae Anecd. graec. p. 683

(fortane legendnm .) peeaimae notae. Frae*

terea Antb. Pal. IX 581 si re Tora Leonis alionin« eeeet impe*

ratoris non esse vix posset, ut iam Jacobs vidit (vol. p. 907),

sed a Planude tantum illi tribnitnr. Sunt autem eaiiuinu Leouiü

philosophi quae imperaturiK esse liiilio modo poseunt velut quod

in Matrangae Anecd. graec. legitur p. 557; quis enim oredat

imperatorem docmeee Constantinnm qnendam et poetea ab boc

tam acerbie contnmeUis laceeeitnm^ tam oomiter ae defendiaae?

' De qoo of. De ep. graec. anth. p. 21 eqq.

* Idem Henriflftkaen p. 150 oontendit, led rationea m addidit et

de lingaltB poetia minna aocnrate egit.

* De oracalie illia, quae nnper edtdit AemiUna Legrand Lt$

Ofmefef <fe LSon U «ape of. Fabrieina Bibl. graeo. VII p. Harlea.

* Uatraogae Aneod. gr. p. 555 aq.
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Neque igitur ep. Matrangae p. 559 et 560 imperatoriB sunt, quae

eiuedem poetae esse dicuntur ^ In codice Barbarino exstitit

praeterea €0^ quod nihilo miniie impm*
toiis eete neqnit. Baxd» enim MicliAeliB III avnncnliie Caeearie

dignitate firaebatnr annis 656^866. Fnit ergo poeta Leo pbUo*

at) tinpenitore diveretie, iam Bardae tempore ylvene, ein-

diis pliiloRophicis et poeticiK deditus ideoque tanqiiain pagaims

suMpertuK, aetate provectiore Photii amicitia fniejiB, versuum pau-

gendorum admodum peritus, (luem ego celebrem illum mathema-

ticum esse pnto^ Nain Conetantmus invectivi camiinie alteriuft

V. 12 (Matrangae p. 556) eum apad inferoe iiiventurnm dicit

' ifik 'Aptotor^-£ ^ re ,
«nde elveet cnm Endide et Ptolemaeo enm artiBsimo rinelo con-

iunetum iuisee. Ante Ceplialae tempiis sua carmina eniisit, nam

qiiae in autbologia sub Leonifi nomine leguntur huic vindioare iion

dubitu, praesertini cum liaud pauca ad matbcmaticam et aetrologiam

pertineant (IX 200. 201. 202.578). £iaBdem esse puto ep. de aquae

frigidae uan (Sohneidewin PlrogyrnDaematam p. 7, Piocoloe Supple-

ment V tmlMogiegncgue p. 309, Boiaeonade Aneod. gr.U p. 469)·

TeiüiiB vero est Leo maglBter cmoB eamiina non optinae notae

habeB apud Matrungam p. 561, Bergk PLG^ III p. 355. (knit

Leonis imp. nuptias, quasnam incertnm, et Helenam Conetantini

Vir Bponsum i a. 919; cf. liuralt Essai de chronoftrnphie hrfsantim

de 395 (t 1057 p. 495): fortasse idein est quem Cave Hint. litt.

II Dies. p. 12 nominat. Matraaga aatem praef. p. 25 fuee et

eonfoBe demonetrare etadet non eolma Leonem philoeophnm eon*

dem 66 atqae imperatoram, aed etiam CosBianturam Sioulum

eins 6886 diBoipnlvm, eine nllo aignmento. Qvte ftiarit Gonataa-

tiniu üle Loohib diBoipnlne, qui poBtea magistrain aeerbiBBime

increpavit (Matranga p. 555 sq.) nescimue, Conetantini Sicnli

praeter ep. Aiith. Pal. XV 13 versue Anacreonteos habeiuus

(Matranira p. 689, Bergk PLG* III p. 348); sed cum nuUum
tempori.s indicium ineit caxminibae aetae viri incerta manet. Quod

idem cadit in Theophanem, qni contra Sicnlom yerane feoit

* Matrangae Anccd. ^rr. p. 559 dicit se €€-06 invenisse: at inq^eratorem iuvenem instituerat Pbotios.
" Bergk PLG* III p. 340.

Cf. Allatius De Psellis Fabricii Bibl. gr. Y app. p. 2 = X p. 41

Harles. Sed Harles qaae de Leone diota erant falso de Psello aooepit.
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(XT 14. 35) qnique vix fuit chronogrnplms iit vidohatur Weigando

Mue. Khen. 1847 p. 285. Item Anastasius balbue (XV 28)

qoo tempore Tixerit plane ignoramue.

Ignatii eamiiiia habemne leptem Anth. PaL 1 109, XV 29.

aO. 81. 39t Boiemade Aneod. gr. (I p. 161) lY p. 436. tJnniii

AhUl Pal« I 109 habet temporis notam enm landet merita Ba-

CoDetantini Leonis imperatoroni, faetam Igitnr eet poet a. 911

nequt' paucis annis post cum Conötantinus VII admoduni puer ad

regDiim pervenerit. Sed TUim omnia carminn luiic Ignatio adtri-

bnenda eint dubium est, teste enim Suida fuit 6
(de quo cf. Ondin Script occlet. II p. 106) ^\ € ^. ^€ \, ,,€2!

\\. Mortuus cRt Tarasius a. 8U6 Nicepborus

820 Cef. Murait Kffiai p. 391. 412) quoruni aeqiialis vulgo pu-

tatur IgnatioB. Tuiic autem iiullo modo ep. I 109 coudere potuit;

dno igitnr eeaent Ignatii poetae. Sed nullam video causam cur

non luiim Meee etatnamua tempore Conetantiiii YII qai et car-

mina et Titaa patriarohanim seripierit.

Aretbae dlaoomie, postea arebiepiscopnei Caeeareenaie eiroa

a. 920 üomit; cf. Oadhi Script, eceles. II p. 4S6.

Coroetas Jarobpio vidt batur sub tempora Cephalae vixisse

jirn|iior versuH sfopticos illius carniiai XV 40 adscriptos : sed

uiiiii inde efficitur. Tradebantar hi una cum carmine. Nihil

igitar obstat quominne enm eeee pntemne, qui Michaele III

regnante inde ab anno 863 grammatieam ]»rofeeenB est CPoli;

ide Villoieonio Pkoleg. ad Homemm p. LIX, Knralt Eaam

p. 438.

Ophalae porro vix aeqnalie fnit liiebael cbartophylax qni0: anthologiam illius dfscripBit (^Finsler p. 32).

Co stau tili um dt*nique Rhodium (ep. 15—17) Reiske

(Anthologiae gr. libri tres p. 225; eundem esse atque Cephalam

anepicatns est Ja( < b^-iumquo habet adstipnlantem (vol. XIII p. 874

et Proleg. p. LXXV). Duo nomine qnomodo ezplicari possent

nemter dixit. Snepioetnr aliquie Gonetantino prina ao vemm foieee

Bliodio, postea inditnm Cephalae; nt Heokero vienm eet (Gomm.

orit.* p. 165) qni€(€ gratia cognomen ei datnm eeee

putat. Uuam sententiam amplecti non debuerunt Schneidewin

(Frogymnaematum p. 9) et Finaler (p. 152). Nam€
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illa non tanti erat nt nomen inde dexiTarent. Cepbalaa vero mhil

aliud 8onat quam Capito. homo magno oapite inelgnie. Haue

verara vocis viui csBe et etymo apertuiii est, et lia-

beo 81 a'lliuo diffidis testininnuim luculentum. Logotlieta ' Ge-

orgii monaclii contiauatur (E . 727 Muralt . 820 Bonn.)

narrat haec: (Tbeopbilitzee) (Basiliuin

Ifacedoneiii) €<€ ^
KcqKiXdv. Utiiiemodi igitar oommenta nihili Bant. Adde

qvod logotheta a Cepliala dietiiigait Bhodlutn. Locam quo Ce-

phalae memoraiur perscripei De ep. graeo. anth. p. 12; nnne

addam illoe ubi Rhodius iiomiiiuLur, lioudum adhibiti siuiul

vitam hominifä iulustrant.

Georgiue monacbue c p. 793 Muralt p. 869 Bonn.6
hk&£^ (adverane

Gonstantinam quendam) in' €€ €€
Konuiv(TOU -
{2»

*Pobiou voTopfou . Theophanes vero qui

dicitur continuatus . 37t) Bonn, nomeu integrum .servavit

be '
()0 'Pobiou*{€. Qaod oirea medinm aimum 911 faotam eet; of.

Mnralt Eisai p. 487» Alter looiu est Georgii monacbi E' t'

p. 831 Horalt p. 904 Bonn, ab! narratar rege Symeon mortao

BulgaroH et fame et hostibue pressos Calocyriii laoiiiichuin jni-

sifise, qui paeis' i retiir. quem 6 (Romanus Larapenus)5
iv 6 -

6 Pöbiov^ Uuod factum est

• Cf. Ferdinand! Hirsch By&aniiniache Studien p. 54 vel etiam
De ep. graeo. anth. p, 11.

» Cedrenus II p. 271 Bonn, item du.» haec n».mina prarbot. hausit
anim ex Tbeopbane; cf. F. Hirsch Byzantinische Studien p. a7i.

.· Moralt ood. Moequcnsi edidit, Ego quod dedi in editione Bonnensi habetur ood. Tans nec
non apnd Tbeopbanem oont. p. 418 Cedrenum j». 309 Jiuun. Quod
mibi rectum vienm eet cum alterum illod inde corruj^t» la nasci potuerit
et origo vitü etiam nunc appareat in lectione cod. Vaticani et Leonis
gramm. p. 816 Kttt 4 'Pölttov.
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a. p. Ch. n. 927 ineunte; cf. ^luialt Essai p. 504. lam vides

hnnc iihodium nullo pacto eiindem esse poese ac Cephalam item-

^ne iUiiie carmina &h hoo vix potnieee in colleotionem rccipi.

Kam oam Cephalae a. 917 iuerit ,
quam dignitatem mTeneni obtmiueee Bon est credibile, circa an-

nmii 870 natam enm eeee putarim, et eaeculo nono exeante ao-

tliolof^am eaam compoeiiieee; Rhodine antom a. 911 nil erat niei

notarius Samonae, poetea demum clericufl palatinns evenit. Cum
igitur Cephalas ( ompilaiet syllogeii suaiu etiara bi voluisset vix

potnit recipere Hhodii carmina: nam ep, XV 15. 16 regriantihnR

Leone et Alexandro (906—911) Bcripta sunt; quod ilatranga

edidit oannen in Iieonem Choerosphactam (Anecd. gr. p. 624)

rix ante eine casum (a, 913; cf. Mnralt Essai p. 491) oonditam

eat; Anth. XY 17 Hatranga p. 625—632 tempore incerto.

Legantnr igitar in boc libro XV carmina aeqnalinm aut

adeo inniornm Cephala: Arethae, Ignatii, Conttantini Rhodii, Mi-

chat'liK chaituphyliicis i|uat a Cephala recipi iion potuere. Eo

certin^ est hmir librum illi non d»;l)eri.

Longam permensi et spinoeam viam tandem ad äucm per-

enimns. Demonstraf^ee mihi videor Cephalae collectionem praeter

eptem libroa Anth. Pal. IV—XII nil oontinniaae» aed bia oon-

stitiaee re yera.

Bonnae. Pauiun Woiteiö.
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Zu Cicero'8 Ürator

I.

Der Text des ürator ruht in uueeren nu df rnen Ausgaben

(Kayeer, Jahn, Piderit) noch nicht auf befriedigenden Grundlagen.

Bekanntlich zerfallen nneere Handsobrilten in swei Klaaeen: die

eine bilden die mntili, an ihrer Spitae der Abrinoenaie, deaeen

Ueberlieferun; noob nioht bia auf den Gbrond etachöpit iat; die

andere bilden diejenigen, welebe den Orator TolletHndig enthalten

und, Ko weit bis jetzt bekannt, eämmtlich auf den im Jahre 1422

Rufprefuiidtiiieii, dann aber wieder verlorenen Laudensis zurück-

gehen. Hier ist die Frage, ob und wie weit es möglich int, aus

den nuR zu Gebote etebenden Abschriften ausreichenden Ersatz

ittr den Verlnat an aebaffen nnd die Ueberliefemng dee L mit

Sicherheit wiederheranBtellen ; mit dieeer Frage beaebiltigt eich

der vorliegende Anteta.

Ana der Menge der vorhandenen Abaohriften kommt ea

offenliar darauf an diejenigen herauszufinden, welche eine sei es

äußt^Bre sei innere Gewähr dafür bieten, direkt und ohne

jedes Zwischenglied aus L abgeschrieben zu seiu. Bei den

bisher nneerem Texte an Grunde liegenden beiden Haupthand-

achriften (Eineidleneia) nnd V (Vitebergeneie) iat diea nioht

der Fall; beide aind, wie eich zeigen laaati erst in dritter, vierter,

ja vielleioht fttnfter Linie ana dem Landenaia abgeleitet, beide

eind nicht frei von naphträglichen Verderbnissen und willkürlichen

Interpolationen. An ihre Stelle sind vielmehr folgende zwei andere

zu setzen, die ich bei einer kiirzlirb vorgenommenen IJnterRUchung

der italieuischeu Ürator-Handschriften neu verglichen habe und

welche besser im Stande sind jener Forderung zn entsprechen,

nämlich 1) Florentinna (Hagliabecchianna) I 1, 14; 2} Ottobonia-

nna 2057 (jetst in der Vatioaaa). Beide Handechriiten aind

nicht nen, aondem längst bekannt', aber in ihrer Bedeutung fttr

den Orator bieher noeb nioht hervorgehoben.

1) W as den Floreutiü US (F) betrifft, so ist dies eine schmuck-

* Sie sind unter anderen zuletzt besprochen in dem aul der

Kieler rhilologeuvcrBammlung 1869 gehiltenen reiciih tlf ipon Vortrag

Detlefeen's „über die mittelalterlichen Bibliotheken Nord-itaiiens'^ S. lOl.

J05. 107, woran ich mit Vergnügen anknüpfe.
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Zu Cicero'e Orator. 121

lose Papierhand eh rift des XV. Jh. in Quart und enthält auf 74

Blättern den Oratdr und den BnituR von derBelben Hand. Er

if^t wohl nicht zu kühn, in ihr diejenige Ahschriit des L zu er-

blicken, welche nach der hekanatea Notiz Yeepaeiano'e (vgl. ür-

liebe, £oe II S. 351; Betlefeen a. tu 0. S. 103) mailindieobe

Qeeaiidte dem Nicolaue Nicooli überbrMbten. Diese Annabme
wird darob folgende UmstKnde wfthreebeinUob. Eretene erfahren

wir dnreb eine Bemerknng auf der Innenseite eines Pergament-

blatte«, welches jetzt loHe in der Handschrift liegt, unzweifelhaft

aber einmal — wohl als vorderer Theil des UraRchlaps — zn ihr

gehörte, daes das Buch ehemala Eigeuthum des Nioooli war und

von da in's Kloster S. Harco kam: lete liber est oonnentuH S.

M*rei de Florentia ordinie pfredieatomm | de bereditote Kiooha

de Nioolii Florentini niri docüseimi^ Zweitens liaet sieb für

die Zeit der £ntetebung der-Handeobrift wenigstens ein terminaa

ante qnem ereobliefwen ane Lanr. Ii 18, der tieb dnrobans alt

direkte Copie unseres Codex erweist und peiner SubKcrij*fiini nach

am 1. Okt. 1423 beendiL-^t i^^t. Unsere Handschrift ist also mindestens

mehrere Monate vor diesem Termin geschrieben. Drittens^ und dies

ist für uns hier die Hauptsache, eracheint die Handsohrill darob*

weg ak eine nnmittelbare Abschrift des Landensie. Eine äussere Be-

glaabignng gibt ee biefttr iwar niobt, wohl aber innere Grtnde,

beatebend in einer ziemlioben Ansabl anMlender Irmngen und

UnBicherheiten der Schreibung^ welche darauf schliessen lassen,

dass dem Copisten ein besonders altes und sehr schwer zu lesendes

Original vorlag, wie es eben der Laudensis war. Dieser letzt i tm

hatte nämlich noch keine durchgeführte Worttrenuuug, und unser

Abschreiber war offenbar nicht geübt genug, um in allen Zweifel-

fiUlen sofort das Biehtige an finden. Er schrieb also beispielsweise

8 8: eloqnenti—ac[genne (so!)

9 31: glandenescantnr

% 40 : aetatis ue cessit (am Rande yerbeseert von derselben

Hand : aetati Hnccessit) u. s. w.

wogegen «ich wieder an anderen Stellen Correcturen linden, welche

eine andere Hund verrathen: hier vermnthlioh die des Nicooli;

vgl. T. B. unten § 124.

2) Qttobonianns 2067 (0) ist eine acbdne, reicbTcraieite

* Wenn Detlefsen S. 107 meint, die Handschrift sei 'wohl von

der Hand des Xirolaus selbst* geschrieben, so wäre dies erst noch mit

Hilfe atttben tischer Autopra])h('n zu erweisen; alle übripen Umstände

sprechen entweder dagegen oder enthalten wenigstens keinen Beweis.

Digitized by Google
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PergAmetitbaiidBolirift des XY. Jh. von 126 Blüttern in Quart,

und enthält die Bücher de oratore, Orator, Brutus, sowie von an-

dpror Hand hinzugefügt die Sohiift de optimo genere oratorum.

Hier haben wir äuenere Zeugnisse. Zunächst nämlich iindet eich

am Ende dcR Brutus f. 124r gans unten am Bande der Seite

eine besonders fein, aber dooh wohl vom Abeohreiber selbst ge-

eobriebene : MGGCCXXII die pltio nonembf in eero finit
|

Am. Ferner ist die ganxe Handsobrift mit Ansnabme der Sehrift

de opt. gen. oratomm am Bande mit zahlreichen Verbeseerungen

und V arianten versehen ; dieselbe Hand, deutlich verschieden von

der den »Srhreibers, gibt über ihre corrigirendf* Thätig-keit, eben-

falls am Ende des Brutus, jedoch oberhalb der vorigen Kotiz, in

einer intereeeanten l&ngeren Subecription ' folgende genaue Auskunft;:

•M. Tnllij Ciceronie/de Oratore/. Orator/. Bmtoa/libri fe-

liciter explicinnt. qni | snnt renerendissimi in Gbrieto patris &
domini / domini Franc. Boßsij / {

Mediolaneneie / Epieeopi Gnmani

ac Comitie / iuris que ntriuRfeo!] doetoris/.
i niri que grariemmi

& pacatiesimi / domini Anrhonij Bossij / iiiii ducalis
|
consilianj

Questoris. (^ni tres libri oratorij eorrecH / anscultati / collecti /

emendati / conformati / & iuetilicati fuerimt/cuui codice illo uetu-

stipsimo & ipsa intuitione religionem quandam mentibne bominam

inferente. qnem. r. p. & d. j d. O^rar. Landr. Epiecopne Lan-

densis Cornea /in arobiuio eceleei^ enp repperit / litterarom oa*

pidior/. per Antonium Jobannia / Simonem Petrt/
| 8/&

nie Franc. Vigleninm de Ardiciis / quannie onreim / MCCCCXXV.
die XXVI. Aprilis. Indictioue tercia /. in ciuitatu papi^/ «tudiorum

matre.
|

Non inueni plura in perueteri codice /. fortun^ quidcm ini>

qnitas I
id totum ' si tarnen quiddam erat / recidit. Eo tauicn ur-

geor / qji ieta |
dioendi dininitas / mnltos annoa obiiniosa / & inonlta

sie irreligiöse jistitit«
|
Ki qnidem foiaset dioti prysnlis Laudensis

eolera bene dioendi etndiä / |
oigilantia que indnetrie / iiemm di-

nino careremnfi boc mnnere (Tide J\bo
\ prisoomm incnriam) eitiiiB

inuentione quäplurimü fame^ : peilit nnitÄtis
|

sortitus ent /.

Sed idem Cumanus / aut paris est glorie / uel non minoris

felicitatis /. propterea qd primum ueterem & superioreni codicem /

non sat | a pleriaqne legibilem / ob antiqnarum litteraram ejffigiem /

«tilnm que icognitü / |
in latinae Ä explicata« litteras / etudioee

que interpunotas / suma diiigetia renouauit

' Vgl. EUendt in seiner 2. Ausg. dee Brutue(1644)praeLp*yiL
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Zu Cicero'e Urator. 123

Durch diese Subscription i^t unaere ELandiftchnft somit in einem

Hoppelten Sinn als unmittelbare Abeobrift von L legitimirt: einer*

aeite in ihrer ersten Abfaeeang der Hand des Schreibers, an-

derersetts in ihren Terheeeernngen von der Hand des Gorrectors

£b bleibt nun noch ttbrig, die praktische Wichtigkeit beider

Handschrift«« fUr die Recension des Textes an einer Ansahl obarak-

terietiitcher Stellen zu erweiRen. Ich habe zn diefiem Zweck und

neu vergliclu'ii; deRgleichen ziehe ich den Hauptvcrtretcr der

mutili, den AbrinoenHiH (A),, in neuer Collation hinzu. Zur Be-

sprechung wählen wir hier anaschliesslich solche Stellen, an welchen

noch keine der drei obengenannten Ansgaben das Bichfcige hat;

der Torangeetellte Text ist der der Kayser^sohen Ansgabe.

g 20: neqne perfecta neqne conelnsa] so die drei Ausgaben

mit £; atqne conelnsa FOV. Das neqne in £ ist also will-

kürliche Aftndernng.

§ 30: non illum quidi^ni iiiii|(luin atqiie grandem, subtilem

et elegantem tarnen et qui in iorensibus causie possit praeclare

eonsistere] nee qni übereinfitimmend FOEY. Statt nec in et za

Sndem, hat man an die Möglichkeit gedacht, vor possit ein non

eittznsetaen. In der That findet sich in FO im yorhergehenden

Paragraphen ein non Tor nihil habeat, wo es keinen Sinn hat

nnd deshalb ET ansgelassen ist. Es scheint durch Yer-

Schiebung in L an die unrechte Stelle gekommen zu sein, ähnlich

wie z. B. § 198 minus; darnach halte auch i«h für besser, zn

lesen : e c qui in foreneibus caueis non poenit praeclare consistere.

§ 60: noltne vero . . quantam adferet tum dignitatem, tum

nennstatem] affert FO ; adferet EV. In L stand also das Früsens,

woYon hier absngehen kein Chmnd ist, da es sich nm eine allge*

meine Bemerkung handelt.

§ 62: longe omninm, quicnmqne scripsemnt ant locnti sunt,

exetitit et grauitate et suauitate princeps Plate] die Worte et

Ruanitate müßsen als Interpolation bezeichnet werden: sie finden

eich nur in anderen, abgeleiteten HandBchriften ; in i?O stehen sie

so wenig wie in £. Zu dem einfachen grauitate vgl. Gr. 10:

dieendi gravissimns anctor et magister Plato; de or. I 47: prin-

oipi longe omninm in dicendo graniseimo . . Piatoni« Das tci^

einleite et nach ezstitity das die Interpolation veranlasst haben

* Von besonderem Interesee ist im Uebrigen die Nachricht, dase

noch im Jahre 1426 der l/audensie in Pavia war: die letzte Naohricbti

wie es echeint, die wir überhaupt über sein Verbleiben haben.
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lg. ist entweder in etiam lu ändern oder, was wahrecheinücher,

ganz zu streichen.

§ 95: modioa et temperata] et nur Y; ao aveaer £ aaoh

FOA,

§ 104: non adseqiiiiiiiir; at quid deoeat mdemna] floKayser

naeh Frllhereii; at quid eit qaod deeeat Jahn und Piderit, eben*

falle naeb ftiterem Yorgtmg. üeberliefert ist: at quid ti qtii de-

eeat F; aiqui quid deeeat 0; at ijuid si quid (d von zweiter

Hand) deceat E; atqui quid deceat V: ittjjuid niqui deeeat A.

Die Stelle ist überall verderbt; aus V\ ist zu verrnntben, daas

ee geheiecen hat: at quid sequi deceat.

g 104: ita eunt auidae et oapacee et Semper aliquid im-

infiaitamque deaiderant] et aaepe FO£A; et eepe V Ton

erster Hand, daraas von sweiter et semper. Diese Correctur ist

willbfirlicb tmd ebne Wertb.

§ 124: dein si tenuis oauRa erit, tum etiam argnmentaiuli

tentie filnm] deinsinueß (ro ! dafür am Rande von 2: dein si

tennes) cansae tum etiam F; tum (am Kande 2: dein) ei tenaes

oanse tnm etiam 0; dinieiaee^ oare (darans 2: dinesine clare)

tum etiam E; deinde si teoais eaasa est tnm eüam V; dein

eitenaee cans« etiam A, Aas FOA folgt 1) dass aa lesen ist

teones oansae, niobt mit der Singnlar, 9) dass est oder erit

an streioben ist: 'die Gopnla kann in dem Satce mit si ebensogut

fehlen, wie vorher bei principia uerecunda, nanalioiieH credibiles,

und nachher bei tenue fihim. Es muss mithin heiseen: dein ei

tenues causae, tum etiam argameut&ndi tenue filum.

§ 130: qnae qnaliaonmqne in me ennt: — me enim ipsnm

paenitet qaanta sint — sed apparent in orationibna] me ipsnm

paenitet A; me enim ipsnm non paenitet FOEY. Diese Lesart

ist beisnbebalten mit Yergleiobnng von 1 108: nemo enim orator

tarn mnlta ne in Graeoo qnidem otio scripsit quam mnlta snnt

nostra. Der Nachdruck in nnHerer Stelle lit^gi aul quanta; in

qualitativer Hinsieht ((inaliacunique) will Cicero dan Urtheil über

Reiue rednerische LeintungHtahigkeit Anderen überlasRen, in quan-

titativer eher (qnanta) ist er mit fiieh niobt nnsnfrieden (non

paenitet); bei der grossen Ansabl seiner Beden hatte er dasn

in der That ancb keinen Grand.

> Nicht dinieimns. wie Hoffmann, Jahrbb. f. kl. Ph. 1882, fid.

CXXV S. 112, annimmt; womit also die handaobrifIlicheVoraustetsnng

einer dortigen Coigeetor wegfällt.
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§ 13C: nisi omnis aut carte pleraeque] eo A; nifli quam
aut omnee aut certe plerasqne FOE. V hat hier richtig das

quam (als Umschreibung von nisi) pinfach weggelassen; zu

aut— aut vgl. z. B. Top. 80: aut in ominhui^ aut in plerisque.

§ 141: sed si proiitear, quod utmam possem! me . . qua^i

uias, quae ad eloqnentiam feroat, traditnmm, quis tandem id re-

preliendeti ferent .Tonntithet Jahn, die fünf HandBobriften haben

femnt; reprebendet Y, die übrigen reprebendeiet. Beide Con-

jnnctive sind siebt mir mögUcb, sondern geradeso notbwendig
nach dem eingeschalteten poeaem.

% 141: in altera (so. iuris scientia) ])raeBeriptionnm eantio-

numque praeceptio] praeecriptionum V; die übrigen persecutionum,

Ersteree ist (trotz Jahn'e Erklärung s. d. St) doch wohl wieder

nichts als eine der dem V eigenen, meist willkürlichen Aende-
Tungpn. Dem nllgemeinen ZusaniniPTihango narh erschrint per-

secii^i mt^.-i zn (lern foltrf'nden eautiones (s. Piderit im Iml.) als

der allein passrnde (icgeuaatz: alle Maseregeln der rechtlichen

Offensive und Defensive.

% 157: '«iet* plcnum est, 'sit' iiiiminutum] si et plenum
est sitint imminutum F; si et (mit VerbindungSiitrich von '2)

plenum sient imminutum 0; si et plenum est üet minutnm E;

sie et plenum est sie nt imminutum Y; sin plenum sit sin im-

minutum A. Die Yerwinrung ist dadureb su heben, dass man
an der Hand yon FOA und mit Rttoksiebt auf die beiden im
Texte folgenden Yerse, welche als Beispiel gebraucht sind, die

PluraUormen liest: sient plenum est, sint imminutum.

§ 15S: 'ahfugit* turpe tttsum est et 'abfer* noluerunt] afu-

git . . afer die Handschriften. Letztere Form ist beizubehalten

;

nur aus ihr erklärt sich, warum Gioero im Ausdruck für die-

selbe Sache wechselt (tnrpe nisum est — noluerunt): abfugit klang

dem rihnischen Ohre unangenehm, afer aber fiel zusammen mit

dem iiomen proprium (Afer) uud wurde deshalb — wie Cicero

meint — vermieden.
i; 185: ita in hac re accidit, ut multis saeculis ante oratio

nuda ac rudis ad solos animorum sensns exprimendns fuerit re-

perta, quam ratio numerorum causa delectatiuniü Huimui excogi-

tataj dieser ganze Satz, dessen zweite Hälfte bereits Jahn als

uneeht Verwwf, fehlt in FO ebenso wie in EY, stand also in L
so wenig irie in A. Er verdankt seine Entstehung lediglich

einem interpolirten mutilus (siehe darüber unsem folgenden Ar*
tikel); von dort ging er dann auch in einige durehoorrigirte

integri über.

§ 235: non desperat! one formidanisse genus hoc, sed iudicio

refugisse] formidauisse FEV ; reformidauisse 0A. Da F und 0 hier

nicht übereinstimmen, so ist nicht zu entscheiden, was in L ge-

standen hat; CicPTo schrieb vermnthlieh das Compositum; jeden-

falls crr^^^pondirt dasselbe besser mit dem folgenden refugisse.

jhjriangen. ±\ Heerdegen.



flaadeclirifUiclies zu DioDjreios yqu HalicariiasiM)8

und ippiaoos.

Für die im Codex PeirescianiiB erhaltenen Fragmente de«

Dionyeloe war der neueste Herauegeber, A. Eieseling, gans auf

die Angabeu von Valesius angewiesen, weil nach Wollenberg*i

Versirhcrun^ im Codex durcli den Verlust vieler Blätter auch

die keHie des Dionysius untergegangen hcuu (KiesHÜng praef.

Diony«. t. IV p. XXIV). Auch aus der, sonst sehr genauen,

Beschreibung der Uaodscfarift durch Weecher bei Dorange ' Catal.

des 1Q8B. de ^ bibl. municip. de Tours* (Tours 1675) n. 90
p.428sq. müsste man folgern, dass wenigstens die Fragmente
des Dionysios« also die Hauptsache, heutzutage in dem Codex

fehlen, denn Wescher's Worte lauten p. 429: *Deny8 d* Halicar-

nasee. Incomplet au dt^but. Les extraits sont tires du livre VIII

des Autiquites rouuiinyH (fol. 253—257*)'.

In Wirklichkeit aber liegt die Sache so, daee sicherlich

sämmtliche Fragmente, wahrscheinlich sftmmtliche aus dem

erhaltenen Theil der Archäologie excerpierten Stücke sich bis zur

Stunde in demselben Umfange wie au Valesius Zeiten in der

Bs. Torflnden. Die Dionysiana des Codex beginnen f. 368' mit TO

= VITT 61, also ^mhz abgebrochen, und gehen die

Excerpte aus B. VIII bis Cap. 62 fin. Dium fangen die Fra«?-

meiite an: . — bia

(Vales, . )42), also genau wie bei Valesius. Dem Dionys

Toraus geht Xenophon, von dem der Sohluss verloren gegangen,

und ein unbekannter Historiker, der vdUig Tersehwunden ist,

mit ihm der Anfang der Exoerpte aus Dionjsios. Jener unbe»

kannte Historiker fehlte schon zu Valesins' Zeiten, und damit

wahrscheiuliob auch der Anfang der Diuuyeiaui»chon Exuerpte^):

* Ihren Umfang gibt Valesius nicht an, sondern nur, dass er sie

als schon bekannt, nicht abgedruckt habe, of. adnot p. 74: 'quae in
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HandsohrifUiohes in Dkmyrios Ii»lie. und Appianoe.

jedenfiftUe können ee nur Sachen ans den ersten acht Büclieni

geweien sein, aleo kein bedentender Yerlntt

Im folgenden gebe iob die Besnhate meineir Yergleichnng,

retp. NaehveTgleieliufig, fir die dem aehten Bncb entnommenen

Sttteke nacb KieesHng, für die Fragmente nach Yalesiiiff.

VTTT 61 (t. p. 177, 21) incip. /
|

-]€
|

22. €] aieV
|
24—25. €

|
26. ] '

|
28. '] om.

|
29.€€]€

|
] |

30—31. '
cdria

I . 178) 1.€] iTcpov | 4. ]€ | 7.] | 9.€€ |
10. -€] ita, led in ras. a m. 1

|
& ]

|
11. boOfl babet | 13. tfKOiCÖv] OlcoiTctv |

18—14.

beiv \ beiv
j

14., ras. a

ni. Ii 20. br]
\

21. €
|
6 I 22. -] fuit stMi con. m. 1

|
24. be] öt

|

in ras. a m. 2
|

26.] om. | ]
|

28. qKxivoiTO | 29.] {
<, in ras. |

29. ]
| . 179, 1. ] | 8. €] om. | 4.]

|
] om. | 6.€ €] 6€ | 8.

1

9—10. T0b€-
11. (, in ra.^.

j
14.^] im)

15—17. .
Viel ist dabei, wie man eielit, nicht herauBgekommen, ausser- ·

dem kannte man echon den gröesten Theii der Lesarten dorok

Saidas v..
Es folgen die Fragmente, verglicbea nach Yalesins p. 529 sq.

1. in mg. 1 | B. | 5. €|
7. in m^. l PQMAlOt (?) |

12. |
14. € ante

om.
|

1) in iu>r. l i
IT.; |

18.

J
19.

|
25.^, non

|

p. 530, 20. , in ras. a m. 2.
|

25. in mg. 1

POYOOC
I

28. in mg. 1 nOCTOMIOC
I

29. ', in ras. a

m. 1
I

'£€ | 30.€, 6i in ras. a m. 1
|

p. 5S3, 4. . | 8.-
biav (sie) | 15. ), in ras. | 16.]^

|

35. * &€
|
&]) \

26. | 28. et]

(eine acu. et spir.)
|

30.
|

ezemplari nostro (der Handsebrift) praeoedebant fragmenta^ ea ad pri-

ores IKonjtii libros speotabaot. qaae qoia in editis eztabant> oonsulto

praetermisi *



128 MendelssoliD

. 534, 2.0 |
4.

|
8.] ä | 23. OüTfc]€

I I

24.
|

27. 5u6iv (sine atc).

. 37, 5.^ | in mg. 1 fA'IOC
| 7.€ | 14.

om.
I | 17.

| 24. -€ I

. 538, 1., in rae. m. 1
| 5.^

|

>. *:] ' 1<>. in mg. 1 KA€INIAC
), in ras. (ex üj)

!, in ras. 14. in

ing. 1 ANA£IMC
|

19.
j

iu mg. 1_A10NYCI0C
| 22.

V, 6 in rae. fortaeee i'ait mv | 26. IB
|
27. €€((6,

lae.
I

. 641, 1. in mg, 1 1TYPP0C | 4. Oupoicou (eio) | bioKO-] \
9. () | 10.

|
13.-

1
22.

|
2. | 27.

|

. 542, 2. |
4.

|
. in

mg. 16
|

8. I 9.]^ 11., |
12. , in rae.

|
, in ras.

(ex ) I
20.

|
poat 2 litt. erae.

| 22. & U\
28. £€£ |

30.6
|

. 545, 8.
I

11. (sie) | 13. oür€

|

Vergleicht man die vorstehende CoUation, bei welcher nur

die in der Hs. häuiigcn Spiritus- und Acoentfehler übergangen

sind, mit dem Texte von Valesiae, sieht man, dase Vale-

eiu8 im grossen und ganzen die Hs. tcen wiedergegeben und

stUieohweigend nur kleinere Verseilen oorrigiert hat. Wirk-

licher Gewinn hat eich anoh hier kaum ergeben. Aehnlioh

stellt sieh das ]Eirgebnies bei Appian, welohem Valesins

wiedemm nur die Fragmente, nicht die ans erhaltenen Bttohem

stamjuendeu Stücke luittheilt. Die nachstehende Vergleichung

gibt in den Fragmenten die Abweichungen von Valesiut?, in den

erhaituneii Büchern die vom ereten Bande meiner Ausgabe. In

der Iis. stehen die Appiauea suerst f. 273*^ — 276^, es folgen

Stücke ans Diodor', denen dann neie Appianea f. 286'—288^

sich anschliesMn.

') Leider waren mir sur Zeit meines Aufenthaltes in Tours die

wichtigen Beobachtungen von F. Kaelker (*de hiatu in libris Diodon
SiouH\ Leipz. Studien III p. ^03 flf.) unbekannt, so dass ich an eiue

Vergieichung der Diodorea des Peirescianus nicht dachte. UoffentUch

holt der nichste Philologe^ der nadi Toara kojnmt,,diea Ven&amnias nach.
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Huidachriftliohet su Bionyiioe Halio. und Appunoe. iSd

VäI. . 546, 4. ^^ | 9. in mg. 1-
I

13.4€ | . om. | 17. * (eie)
|

17. €€€
I

21.€> | 22.|€€€ ^€ 5'
|

. 549, 1.<€ |
4.^ | 6; (€

(sie)
|

7.
|

13. 0, in rae.
|
. bavei-

|
18.

|
11., ' pro^ m. 1

|

21. 0^€
|
23. in mg. 1€ | 27. in mg. 1-

AIOC TOPKOYATOC
|

. 553, 2. iicpeibiov | 6. inter et ci Bpatium 6—
litt.

I
18. om. | 22. in mg. 1 AEKIOC | 24. tiSiv Mt^wv |

30. 5€0|>
I

. 554, 1. 1 S.* ] ^, cetera

evanida
|

8. in rag. 1
(
12. ^ |

21.
|

23. ö |
24.

|

. 5.^>7, 2. be \ 4., . m. 1 | 11." €5 | 23.€€" 5€ €-«^ im *
btd tuiv 0€0 (of. App. 1. 1 . 50, 4 .)

|

26. | 28."
|

. 559, 5. in mg. 1 ) 6.
| 13.

| in mg. 1 C 1
17.

|

. 561, 2.££ | 15. dvbpu
\

(mc;
1

. 562» 1. €0 I
2. | 6. |

13.
|

14. | 16.
| 21. | 22.

(fie) I 25., | 29.« | 30. Ota-

5 () | |

. 565, 1. 12. b. 1.( (-) |
2. el]-

I | 10. 1 12. | 19., in

ran.
i

22. in mg. 1 HAYAOC 1 26.
|
27.

j 28.
\

. 566, 1. 2. 64 I 8.
|

Also anoh hier wenig mehr als Kleinigkeiten. Aue erhal>

tenen Böeheni finden eich nachstehende Stttoke im Codex ezoerpiert.

Hispaniea. t I p. 65, 20 H. * c\ ()& ötpo-

— . 66, 3. | 28. iy

om.
\
24.], in ras. a. m. 2 fuerit

|

2. | 3. ] | in m^. 1 ANNtBAC
|

. 66, 23 " — 69, 6 | 24. -( (aic)
| . 67, 4. bk] 6'

|
5.

poet 1 litt. eres. | . " \. . U PkOoL . 7.. 9

üiyiiizeo by GoOgle



180 Mendeleiohn6 | 7. dapoußou et sie semper |
15. be] b* | 16.

IniNOUfKiv
I
18.€€ bis scriptum | 20.

i p. 68, 1.

| 4. ] 6 I 10. | 12.^ |(€€ | 18.^, in ras. a m. 1 | böSav ] 14.

bi] h'
I
15. 6, €i »up. m. 1 1

18. bi] b' 1 20.
|

21. ] | 22. 1 25.
i . 69, 1. \. (cf. Add. et Corr. t. I . XXVTI)

|
hl] b'

|

p. 92, 17. * 6 6 — 20.0€ |
17.

]
I
20. bovv

| . 102, 12. — 17.

|
14. ( ) 16. — om.

| 16.] toutuiv | 17. 6*
| . 110, 3. ^' - 9.

I
3. in mg. 1 TAABAC | 4. twi j 6.

|

7. bmXeiffCiv
| . 120, 13."

— 20.
|

14. ovbvo
|

18.

tffcVüt:vov (
19.

|

HaTinibal. . 160, 28— 101, 1: "
6

| . 171, 1. "
bobo^€ -

— 14. | 2, 2[€ elvot00 |

4. € om.
I

6* om.
| 6. ni^ /^»€ | 16. 1>*] 5

om.
I
. 180, 34." im — 26.

. 190, 14. " (sie) -
oubtMUi.v — 21.

|
16.-

|
18. ibuuaav

j
p. 192, . "

() — 13.
j

6. b'j bk
\

8.
|

13.

*'0 OoupCuiv — 17.
|

13. pb.
|

15. OTpoTcia
|

16. IbuiKCv | 17.
|

. 193^ S. " 6 nDv — .194» 18.
|

7. { 8. €{ | cioidiv |^ | 19. a^pkn | 23. 4-
(sie)

| . 194, 8. | 4. [
5., m ras.

|
7.]

|

8.·
|

I
9. um.

|
12. T€ om.

|
15. () j 16.

1

Punica. . :92, 2. " 6 (sie) 6 -
bujv — 30. 46€ | 3. in mg. 1 MAC
CANACCHC () I

4. | 6. | 8. biA td

(eic)
|

12.
|

13. 14. | in m^. 1 \ 15. 16. t&b€(3
|

16.
|

18. utiouc in ras.
|

um.
I

19.
] . 3(), 5. " — 25.^ | 5. in mg. 1 ACPOYBA

|
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Hmndidiriftliobet m IMonysioe Balio. nad Äppnliot. 181

xaXcinS^ | 6. ^] | .}€. |
9. (5€(

|
!€, € In ras.

| 10. b*]

bi
\

12. 13.5. |
16.

|
iT.

|

25. biaxoÖTO buGtmx.

Folgen die Frag-meute aus der Numidischen Geschichte.

Die wichtijL^Bten Discrepanzen liatte schon Valeeias in der

Adpendix p. 125 mitgetheilt, ausserdem waren manche der excer-

pirten Stücke durch Snidas längst bekannt, so dASs anoh hier

die Ernte eine sehr sp&rliche ist. Immerhin aber war ee dem
Heransgeber angenehm oonstetiren sn künnen, dass die Nicht'

benntzniig der PeireBcianischen Handschrift der Ausgabe keinen

allzugrosseu Schaden gebracht hat

Dorpat. L. JCendelssolin.

' Bei dieser rfeleo-pnhflt uniilitp ioh Haninb, e. 40 (I p. 178,4):

hi ' uev >, nup^ufvf. €
iktvy ], bi . kurz bt s]»iechen. Dass -
K€tvo<; corru}it ^t^i halte ich schon in der Ausgabe kurz angedeutet,

indess dataals keine befriedigende Besf^erunp: gefunden. Für eine

solche kann ich weder Herwerden's ('Lectiones Rheno -Traiectinae*

Leiden 18b2 p. 61) ^ noch HirBchwälder'e (Jahrb. f. Phil.

12 p. 5*28)€ halten: bei beiden kommt der Gedanke, bei

Hirechwälder ausserdem die Grammatik zu Schaden, da als Futu-

rum sich bei Appian nicht findet. Ich vormullie jetzt uttvt
(oder €) . Vgl. Ln lus XXVI 8, 7:

nach dem V(jr!ichlage des Valerius Flaccus llisst dci* iSenat die Feld-

herrn wissen: bi ita Koniam e ducibus alter et exercitus pars niitti

posset, ut ab reliquo et ducc d cxercitu Capua rccie ohsideretWf inter

te eompararent Claudius Fulviusque ... — Aus Herwerden's sonstigen

Vorschlägen zu Appian ist, wie aus allem was H. schreibt, mancherlei

zu lernen, wenn gleich die Individualität des SchriftsteUer* Tiel an

wenig berockiichtigt ist DasBelbe gilt YOn Gobet'e Toricblägen im

lanfendeo Bande der Hnemosyne; aniserdem war yon den wirklich

acceptablen Yermnthmigen dieses Kritiken ein gnt Theil längst in der

neaen Aasgabe vorweggenommen.

Digitized by Google



MlseeUen.

I Scholion ad Clementie AI. protrepticnm 4. 49 adecriptum

hoo est (editionis Oxoniensie I p. 429, 6):0€ 15-€6 ,€ iv €̂.
tnm de etymo pynunidie plura a licrta sunt non absimilia eie

quae leguntiir in Etymologicis. Maxiriiu« lilr si bene conicio efit T.

StatUiuB Maximus, in Apgypto qui commurutus annt^ Chr. 136

Menmonis in signo trochaeoH iambosque et pedestxem titulum

insoripsit {tneas ^uoque aures Menmonis vox incidUf twmen eteh

quisqm vcUem Mwimum), qttein in gnieeo tyrin^e Thebanae'

titolo Timotlieiie qnidam iiiia cum Fliilopappo rege memoiat idio-

lo^m appelluis et doctieeimiim hominem eibique amioisBimiiai

(CIL. III 463 ind. lect Bonn, aeet 1876 p. 11J. itaque at imp.

Hadria&QB Bio pmurator eiue AlezandrinoB tarn graeca quam la-

tina ao yariomm nonu roruin poemata paogebat. elegidarioii ietnd

dewriptiim ex pyramide ehariie tradidit et ad noetram memoriam
propagayit grammaticus Aegyptinei qnantiim coniectnra aagnramuT,

Orione Thebano non vetttstior.

In scholip eiuedem iibri 1, 2 (pd. ()x. p. i14, 23) Eunomus
uarratur aere ftctuH fuissc T)»'lphis ^ \
im , qnibns verbis acceduDt in

Mutineiisi oodiro sapculi XI haec cx aliijua parte extincta *
. .

|

Kui . .
|

. .
|

€ . sententiam facile perspicimue : TCniti, €€ eoriptom init^ dmoXXov
id est epigramma APal. DC 584. deeant baeo in

codioe Aretbae: qui adiecit, fortaeee Gepbalae libram legerat.

lavenaUi aebolia inedita C* Beldame nuper ineerenda

oniavit gallictB pbiloiogiae epoptisi (Seme 1882) VI p. 76-—103,
deprompta e codioe Nieaenei Idgnram. eaeoolo XII editor tarn

Bcbolia pleraqne quam satnrae ipsas scripta esse narrat» perpanca
poeterias. de aetate codioie viderint qai inepicient itemm: com-
mentum istud, nequid antiqnitatis aut bona-^ imgis, qnod genus
PitboeaTifi i^cholia et Prol)iis Vallao sunt, in ppem voniat. usqiie

quaque saeculi XV noviciam doctrinani vi callecticiam refert.

ad Bat. III 159: Ofho cum romanos equUes mijetos cum cetera

plebe specfare soUtos lege lata .ieiiref/asset^ et oh iä pkös se de-

dpixiam piäana aummo odio in Oilmtetn accama venietUem in
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Miscellen. 1S8

fhrafro mnhdiriis rf inrffii^ nicr^!^i<^set, e contrario equestris ordo
rrrhim'irrf^ annrns Kndtqnf n/flnwmatis CicerO per id ff^mpus cotisill

adrfK-ata couf'-^hm piebe lia dicendo ex tempore mcntts nnniiduvit,

ut in fhexitrum i ernrsa Othoni appfauderef .* in arce bovem,
descripsi magnilice, inquit' ut in transcursu emendem Lncili ver-

snm et admoneam quor^um pertinuerit: sed eumpta est deecriptio

ex xDterpretatione latioa Flatarclii neecio qua, certe deiivata de
Flntaroihea yita Cieeronia eap. 13. graeco hoc scriptore ille aii-

quotiene atttnr, quid mirniD ei Catalli et Propeiti etl^apeoram
TereiGiiloB idem novit? scboliorum pars magna edita est, immo
plne qnam eatie, nam odb^v iepöv.

Bonnae. F. B.

Zi Aeeehylos finmeiideiu

Apollo zn Orp«tes, auf die schlafenden "Erinyen deatend:

67 vöv€< b' \,
5' .

Um diese Stelle lesbar zu machen, hat Hermann 1) mit Bothe

hinter (anstatt, wie bisher, hinter) eine stärkere Inter-

punktion gesetzt, 2) nach T. 68 dne Lücke angenommen, die

etwa 80 ansznfüllen sei: bi TOtObc £€,
und 3) mit Talekenaer fta^ geschrieben. Allein

recht ftherzengend ist keine« dieser drei Heilmittel: schlieeat

•ich beeser an als an nciTOikrat, die Annahme der LtLcke

beseitigt nur einen der vorhandenen beiden Fehler nnd

statt ist eine zu gewaltsame Aendemng. Daher hat Kirch*

hoff diese Mittel mit feecht verworfen ; er selbiit vermuthet. aber dies würde meinem Gefiible nach hier

rtirbt irnt in deTi Zusammenhang passen und bf-ssfrt nberdien

nichts an dem irhf ] Lachenden Verse, wo das als Yerl uin tinitum

gebrauchte Participium 6( mm lf^tm?» ebenso unerträglich

ist wie die Verbindung ^. ich bin der An-

sicht, dass beide Schäden in en^pster Beziehung zu einander stehen

und daher nicht gesondert behandelt werden können, und glaube,

die Lösung der Schwierigkeiten müsse etwa anf dem Wege, den

ich durch die folgende Conjectnr andeute, geeneht -werden:

KOtl vOv ^'' b*, ^€^
€) .

Die Erinyen gleichen Greisinnen, obwohl sie noch Mftdchen(& Ko\) sind. Vgl. Agam. 78 6 6 €^ . (Horn. 386

hi ^ ^'^^.) Sopb. El. 1071

bk ^ >) '
biaiTqi. 1194 , \> ouöev. Oed. Tyr.
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184

425 & &^ CFoi le (wo Hermann'^

Anmerkung zu vergleichen). Herod. II 34 OUTU> NeiAcv

boKeu) bia btcSiövTa» .
103 bOK^uf -- \^. Thnk U 97, 5

bl^. — (Aescli. Prom. 741 )5 *-
(. Hiket. 924 € (5€ 'p€L Ag. 662 ·.)

Was Kirchhoff und vor ihm schon Linwood ^ über die Vene
104 eubouaa ,

hi '
urtbeilen, dass^ sip nicht an den Platz gehören, an dem sie jetzt

stehen, gilt meines Krachtens noch von einer ganzen Keihe ver-

zweifelter Stellen, z. B. von
76 ßeßuji'

und namentlich von dem beriichiigten \ » rse

179 naibujv b'.
Mag man die beiden schwierigen Sahetantiva iaterpretiren, wie

mftn wolle, eo spottet docb jedes YereuolieB, den Yere
in den Zneammenhang einzurenken, der ihm nvn dnreli die Ueber-

Uefemng angewiesen ist. Wie manclier andere wird aneh er

unter die Fn^enta Aesohyli sn eetxen sein, die wir nioht mehr
unterbringen können.

aOO Apollo, f)be; ^.
Chor, buuv.
Apollo, dvbpa;

Wovon ist der Genetiv abhängig nnd was bedeutet hier

— y Solange diese beiden Fragen nielit genügend be-

antwortet sind — bis jetzt ist es nicht geschehen — halte ich

mit MüUer-Striibing fWisf^enschaftl. Monat^l. VII 1879 S. 59)

die Worte luv verdorben. Er coujicirt -
»,]. icii zöge die Frageform und den iliuülis

vor:

Avbpa;
Der Plnralie wird gesohtttzt, ja gefordert dnrob aas yorangegan-

gene nnd steht ansserdem der TJeberlidferong

näher*

^ Etwas mehr Rücksichtnabme auf seine Vorgän^r habe ich bei

dem neneeteo Heranegeber des Aesobylos öfter vermiast: so in 201,
wo '^ pro^ Bigot Aurat.' Linwood anmerkt, der anob die

Conjectnr 232 schon erwähnt H24 Hc rwerden. 3-490€ 5' st.£€ ö' rührt von Doederlein her, ii^t von
0. Müller in den Text gesetzt und von Hermann und bchümaun richtig

widerlegt worden. U. « w.
* Dasselbe empfahl M&11er>8trtlbing (nach Mosgrave) für Y. IM:

«^tatt —! : Aber
auch so ist die Stcllo noch nicht in Ordnung, weil kei-

nen Sinn gibt. Darüber freilich wird wohl jetzt kein Zvveilci mehr
sein, dasfl falsdi überliefert ist; man sehe die hodist inter-

essanten Ausführongen W. Dittenberger's über diese Frageformel, Her-
mes XVI 634 ff.
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MifloellexL 186

Die Cliorführerin erwidert:

203 ' ,
woimitf Apollo:* \" odbiv<" €€ .
Bas nneinnige hat man aüf yenobiedeBe Weise zu cor^

zigireii geeuclit: Hermaiui inderte *5^. Wel-
lauer wollte (€ oder ^b^^iu, wa8 zwar beides den über-

lieferten Buchstaben sehr nahe kommt| aber dennoch angenschein-
lich nichtH taugt. Man^ es einmal, noch einen Buchstaben
mehr zu opfern und zu schreiben' axiüö ' ^ppeiui" ,
(mit bitterer Ironie ^esaert, wie Maiicbe«, wa^^ hier Apollo den
Erinyen erwidert;, und man wird wenifrftens weder dem Sinne

noch der griechischen Sprache Gewalt auihnn. Vgl. 844
^ppetv loub' -{ ir^bou.

Die metrisch ungemein schwierige Chorpartie Y. 244 his

265 will ich so hersckreiben, wie sie nach meiner Ansicht ·
sprSnglich ungefähr könnte gelautet haben:

ßporeCtuv (€

*

' , XeucTae , 245.
' 66' ^ * ^ nepl ßp^TCi

^ . 250
b' ,

bucJaTKOuKTTOV,,
bifcpuv ^0'. *

6' ' avTiboOvai &
tpuüpuv be 255.

e' ZiSmä &&' ,
[tva , €], . 258

' " & 263^, bop bk" iwjm^€
i hi 259

fi €0 ' [] f\ ,'^ b £.
Das Lied ist nneh folgendem Rrliema componirt:

a' triin. lanib.
|
dochm. dochm. !

^loclitn. doehm,

trim. iamb. j
_ jl dochm. j

doehm. dochm.
\

' trim. iamb.
I

« j. dochm. 1 dochm. dochm. |
b' trim. iamb.

|
doehm. dochm. I dochm. cret. cret.

^

€ trim. iamb.
|
doghm. dochm.

|
doehm. cret. cret.

i

tnm. iamb. | dochm. dochm. dochm.

i trim* iamb« j dochm. doehnu doehm. § trim. iamb.

Digitized by Google



1S6 Mieoellen.

Jede Strophe beginnt mit einem lambischen Trimeter; er ist zu-

gleich der Anfange- und Schlussvers des Ganzen. In den vier

mittleren Strophen eind die beiden Motive, ans 'denen der Doch-
mvoB besteht (9. und paeiend ale Einleitong nnd Ab-
eehluBi doehmiicher Beihen verwetthet. — Geindert habe ieli

y. 246 UXkJCt fttr Xcikrae- . 246 (>-> mit Hermann statt . (Weder darf 248 mit
Hermann ouv noch 249 mit Kirchhoff€€ gestrichen wer-

den, weil der symmetrisohe Bau dadurch zerstört würde. 253
bn} in ir^boi zn ändern lie^t kein Grund vor; vtrl. Cho. 87^ T&<Jh€ ^eo und ähnliches.) 253 -€, wf ]rhf'« dem übt rli< terten ^^ näher steht als

Porsoti's '. 256 mit Wellauer statt<. Wa« ich nach 257 eingeschaltet habe, ist

ein Nothbehelf; doch lehrt, abcreFehen von der metrischen Re-

eponsion, Rchon der Conjnnctiv vrl, dass an dicHer Stelle etwas

fehlen muss, und ich wollte wenigstens andeuten, was hier mög-
üohenfalls gestanden haben könnte. 258 schien mir die Umstel-
lung 6 ,] statt>(

(oorr. Hermann)5 daiwh Sinn nnd Metrum
ffeboten. 283 ff. hat Rsaeh in der Zeitsohr. f. öst. Gjm. XXX
(1879) S. 23 mit gutem Grande vor 259 gesetst. 264 nnd 265
sowie 260 und 261 zusammensnschreiben nnd 260 mit Wellauer
den Ausfall eines lambus aasnnehmen) empfahl Dindorf; ich habe

fiq. eingeschaltet, welches nach leicht ausfallen konnte*— Eine wohl ebenfalls verdorbene Stelle, 250, habe ich unbe-

rührt gelaesenf weil eine erträgliche Besserung dafür bisher nicht

gefunden ist.

Königsberg. Arthnr Lndvlob.

Zu den FragBeaten des 8efheklei.

86, 6 b€tvdq Ipireiv €,^^
0' buvatT* ip^, €.

Bei genauerer Betrachtang wird man sehen, dass die Stelle Ittoken*
baft ist; denn passt nioht an dem negativen Aus-
fhuclc Auch genligt ep nicht zu sagen, der Reichthum dringe
dahin, da ja auch der arme Mann dahin gelanpl(). Die
Lücke ist also zwischen biWair' und tpä€ anzu-
setzen. Beispielsweise 8chreibe icli ^ 0'^' <^€€, aitv oiÖ€V>
ipq..

140 ftveiov (uht lt
tevti^ ob, .

Die Worte t^vci sind offenbiur nnriohtig. 8ie bringen
einen gans verkehrten Sinn in den klaran Oedanken. leb leite

T^t ans tcvcidbo ab, welches wie anok sonst an die
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Stelle von getreten: also 15,
'üiaii ninss nicht den Bart gesalbt tind die Wang-e knabenhaft

haben; sonst heieet niun 3iutterRulincheii statt Sohn des Vaters*,

üiaiiok schreibt für. Mit Recht aber bemerkt

CampbeU, dau dem Ton des SatsrrdramM wobl ent-

epreohe.

152 Heayok. f|v(o^.. *AvbpOM^b<|t \ v^6(vo iet zu echrei-

Len: * . <^^ f|. ^^ 6€7.
Fragment der ZuvbciiTVOt lautet also nicht, sondern -. Vgl. \ El. 747. Die Angabe .
*Avb. 6. boII nur bedeuten, daßs sich Rophokles in beiden

Stücken der MasknliTiform( bedient habe. Denn das

Fracment der Arnhomeda b^Msst nach dem £t. M. p. 272,5 IboO

b€ bi'fovov.

187 € ^ ^'
' .

Der Nonsens dieses Spruches scheint sich uur dann in Sinn za

erwandelB, wenn man6 für 0€ schreibt. Wenn
der Beneidete eleb irgend etwas zu eobnldoi kommen iKeiti dann
emiebt die Mieegonet ibr Ziel. Anob £tir. Med. 217 ist 6-
votov und buOKXciov Tertansebt worden, wie Prinz geeebeb bat.

417 icobcrndv bwpov ;
418 .

Das MissverständnisB des Schol., welcher)
erklart, hat Dindorf im Thes. VI p. 1271. 1528 gerügt. Vgl.

• Philül. XIT S. 191. Diese falsche Erklärung scheint der Grund
zu sein, dass man das Verhältnis» der beideTi Verse ?.n finandrr

verkennt Diesf^lben folgten in einer Öticbomytbie in folgender

Weise auf eiiiiindpr

:

A. *'9() .
. ob' ^;

5113, 6( b' ^
\hi} €0*6.

In der eobSnen Beecbreibung, wie das der etolsen Hiibne beranbte

Pferd eeine Entitellnng beim Trinken im Waeier dee Flneeee be-

merkt und den Yerlnet betrauert, sind allein die angef&brten
Verse niebt in Ordnung. Fttr bat man wobl nlobt

mit Hermann, sondern€ mit ßelske zu setzen.

Das onbrancbbare wollte Meineke mit be-

seitigen, worin als erscheint. Da T0UT€ nur
aktiviecb stehen kann, vermisst man das Objekt; ee musB-' gebeieaen haben.

Paeeao. N. Wecklein,

Digitized by Google



1S8 MiiceUen«

Zu griechischen Progaikern.

1. Das kürzlich crscliieiKac J^rogramm Vahlen's zum index

lectionum Berolin. 1882; 3, das sehr beachtenswerthc Wiükü zur

Benrtheiliing der geistreicben Schrift Bernaye' 'Luoian und die

Kyniker* enthält, gibt mir yeranlawnsg, auf eine von Bemaye
bekandelte Stelle zurttekzakommenf welche nicht ohne Wichtig-
keit itt» da sie eich auf die Hanptpereon der Bernays^echen
Schrift, den Cyniker Feregrinne oder wie er eich epftter nannte

Protons bezieht. Pie Stelle findet sicli Im 1 Tatian or. adv. Graeooe
e. 25 p. 102 Otto and lautet aleo: Ti^ o\' ; -, ,, <5)€ ,
hl '6€ ^, be > bia £, bia 6 -.

Das mit beginnende Fragment des Peregrinus ist vor

Allem kritisch zu prüfen; der Gedanke ist einfach; es werden
die Gewerbe angegeben, deren anch die Cyniker nicht entrathea

ki^nnen; hei jedem Gkwerhe wird angleich der Gmnd angegeben,

warum daaeelbe für den Cyniker nothwendig ist Im letsten

Oliede finden wir den, aber daneben in gana merk-
'

würdiger Weise . Der Schrifteteller konnte

allein setzen (ohne\), in welchem
Falle oi das Gewerbe vertreten hätten; er konnte
anch die in Abhängigkeit von den bringen

und etwa sagen ähnlich wie

Aristides or. 48 vol. IT 400 Dindorf sich ausgedrückt hat

bk ,, . Allein

80 wie die betrefieuden AVorte dastehen auch die Verbindung

des Singulars und des Plurak ist auifällig — künneu sie nicht

gehalten werden. Man wird zunächst auf den Gedanken kommen,
die Worte TiSw idUmoüyruiv für interpolirt wbl erachten; der

Sata wire dann in Ordnung; allein es durfte kanm gelingen fttr

diese Interpolation einen rechten Anläse anfzndecken. Znm Glück
kann auch noch in anderer Weise die Heilnng des Satses bewerk-

stelligt werden, kann, wie Hippoor. p. 534, 30
Fods (Ermerins vol. Up. 321) ·

zeigt, auch einen

Genetiv zu Fich nehmen. Es entsteht daher die ^ennüthung,
dass verdorben ist und dafür ein Wort gesucht

werden mms, vclche von abhängen kann. Welches
dieses Wort gewesen ist, findet man, wenn man Lucian's gegen

die Cyniker gerichtete Schriften durchgeht; statt

ist zu lesen. Vgl. Piscat. 41 6\ 43 -
L iyu .-Cd by Google
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€ öotc conviv. 16
>' , ti eiatKe-,
&T£V€TO ikijlU ToG )€€<€ 23€) 6 -. Hierber geliören anoh swet bemte Bemajt be-

milste Stellen anderer Autoren, £pietet. dieiert. 23, 98
b' ^, ^ ,^€ d; Aristid. or. 46 vol. II 399 Dindorf 65€ ?-

\(, ^ -. Der Kuqhenbäckpr Ijeisst min nllerdinge -,, fuiolt. Allein dass die

Kuchenbäckerei auch dem /ugehört, dürfte daraus er-

bellen, dass der Kuchen auch als betrachtet werden 1 inn,

wie die» Ari.siophanes' Witz mit^ = zeigt,

Fax 122 b" £ tXöuj, '' iy (üpcf, |
-6 *.

Kaobdem wir die Stelle kritieob foetgeetellt, erübrigt noeh

du Fragment im Gasien einer Wttrdigiiiig xn nntersieben. Ber-

naye bonerkt p. 107: 'Ee leaobtet ein« daes die Anfttbrang ene

Peregrinne* Bede oder ScbiHt eicb nnr bie erstreokt

und das letzte Sattglied nnr ein höhnischer Ziiaats dee TatianuB

ist*. Das8 wir im letzten Glied nicht die ursprünglichen Worte
dee Qjrnikers Peregrinns haben, int klar; allein ob wir berechtigt

gind, jene Worte lediglich als Zusatz Tatian's zu erachten, dürfte

denn doch sehr fraglich sein. Es steht nns auch noch der Weg
offen, da«s wir aiinehnieu, die uraprüngiichen Worte neien ver-

dreht und verzerrt. Wenn wir bedenken, dasp iler Cyniker

schildert, was ihm für das Leben unumgänglich uothwendig ist,

80 konnte wuhi da.-> ]>iud nicht umgangen werden und folglich

der Wendung des Gedankens gemäee auch nicht der, welcher

das Brod bereitet. Bie bekannte auch von Aristides gerügte

Sebwelgerei der,Cyniker war für Tatian Yeranlaeenng, den Ge-
danken earkaatieeb an yerdreben, um die Cyniker damit an treffen.

Wenn Bernaye nnent^bieden Itati ob die bebandelten Worte
einer Bede oder einer Sebrift entnommen aind, eo sobeint ibm
(wie Zeller) eine Stelle entgangen an sein, wäobe für die £nt-

ecbeiding dieier Frage A-erwerthet werden kann. Wir lesen bei

Kenander Spengel III 346 ok)v'̂
>^^ hier mit dem cod. Parifinns -

zu schreiben ist, bemerkt richtig Bursian ' Der
Rhotor Menandroö und seine Schriften* p. 23, Es gab also ein

von dem Cyniker Peregrinus. Da die von
uns behandelten Worte in ihrem Inhalte zu einem solchen ^-

passen, so kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen
werden, daes sie diesem cuLuommeu sind.
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2. Polybiuß I 70, 1. Die Versöhnungsveraiiche, die Geekon
mit den aufständischen Miethstrnppcn anstellte, suchten die beiden

erwählten l'übrer Spendios und Muthos zu vereiteln, bi TedKiuv,^, ^
Kiv5uv€i)ou(ri \, ,€ € €, bk^ OUvaÖpoiZujv *)€^ ,^ hk 0€ 56-^,^ ''' \ b' ^uJpf^v'

ovhk kv
tTi; ^ ,

ht '. Das anntössige Wort ist. Wenn man
übersetzt, ipsos a Mathone duce suo stipendia petere iussit, so ist

eine solche üebersetzung weder nprachlich nuch sachlich zu recht-

fertigen; spraohlioli nicht, weil das Object zu nicht

fehlen kann, wenn jener Gedanke anegedrfteki werden 0OU; tach-

lieb niobt, weil der ganze Zneammenkang ein draetieebereB Mittel

von Seite Gkekon'a notbwendig macht. Diee richtig erkannt zn
haben, ist ein Verdienst des H. Aeeistenten Wanderer in Ange-
burg. Wenn derselbe aber für€ eohreiht.
scheint er das Richtige nicht getroffen zu haben. Mit der denk-

bar leichtesten Veränderung ist statt zu schreiben-, HO dass der Satz jetzt heisst, Gcskon befahl dem Führer
Matbo« sich zu entfernen. Das Wort ijebraucht Poly-

bius riH lirf ieh /. T?. :^2, 27, 10 . 1,21,8
\ ^e --. — 22, 9 aTTooouevuj, Aißurj -0. Statt ist handschriftlich überliefert 0 b*

&. Die Partikel bi wurde von Schweighäuser .getilgt, während
Gaaanbonne ' eehrieb. Ich billige Yoreohlug Schweig-

blnaer^e, denn es geht 60a 5* 5v Tcrans, wodurch eich der Ein-

ecbnb der Partikel an nneerer Stelle auf ungezwungene Weise
erklKrt. Schwieriger dngegen echeint die Interpolation von bi
an einer andern Stelle erklärt werden zu können, nttmlich II 37,

3

ö' dv . Au( h hier griff Schweighäuser zu dem Mittel

h* zu tilgen. Allein hier ist entschieden räthlicher 6 = 6 dv
zn schreiben.

3. Aeschin. I 175 wird von den Versuchen gesprochen,
die Richter von der eigentliehen Klage abzuziehen und auf das

politische (lebiet hinüberzuführen : ^^ b*^ iüTx, fahrt

der Redner fort, ^ \ -5^ iBw54. In der ältesten Handschrift
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des Aesckineö, dem Coislinianus F, desseu Bedt utiing für die

Kritik dee Redners Aeschines noch nicht genug gi wüniig-t ist,

fehlt vor. Diee deotet auf eine Interpolatiun luu,

welche dadurch hervorgerufen wurde, dasa mau die eigt;uthuni-

liche Verwendung von nicht kannte. Diese Verbin-

dung bedentet oft, Cobet bot. leot 272 darlegte, TOikuJV, ', dieten UmetiLBden gegeuüber,

angeeichto dieser YerhSltausee. Dm€6 ist demnach
Tellig nimötliig und, wie der Coitliaiaiiiie seigt, von iremder Hand
eingeaokoben; die Handechriften, die€ \ geben,

repräeentiren demnach eine weitere Stute der Yarderbniaa. ·*-*

Aach im Yorhergebenden acbeint eine Verbesserung vorgenommen
werden zu müssen; wir lesen hier: '' €6-5 oiKabt €€6 bieEiovia eu -€ . Einer der häufigsten Fehler ist die Ver-

bindung einen untergeordneten Participiums mit einem überge-

ordneten durch . Halm hat Sitzungeber, der Münchenei Akad.

1875 I 13 einige solcher Stellen im Aeschines verbessert. Auch
aa unserer Stelle ist meines Erachtem» vor bittiüvia zu

tilgen. — I 172 -. Dies die bandsehrift-

liobe Ueberlieferung. Bei Snidae aber ist a. . atatt|€ überliefert 4€(, welebea Weidner mit Hinwei-
eang anf Halbertam« Hnemoa. lY 232 aufgenommen. Anob Cobet
•agt var. lect.^ 637 oonatanter dicitur tdv, «, aed ^.
Neuerdings schreibt Schwartz in der Mnemoe.'X 248 an Luc. Piso.

2 — -
Tepov 'Malim'. Es finden sich aber

bei Lucian noch folgende Stellen, welche von Schwartz nicht

beachtet wurden : Toxar. 1 1 ei , oü beEiav€, ?. 62 ^
hk KtKpiaöai6£- beoi

d . Für
üuelan dürfte daher die Bedeneart kaum anzuzweifeln sein; ich

bann mieb aber ancb niobt entaeblieaeen, sie der guten Zeit ab-

inspreoben, da ibr keine Anaebauung zu Glmnde liegt, gegen die

ifcidlibaltige Bedenken Torgebraobt woden künnen, ^ III 14
fttbrt Aeaebineat um dem ^nwand zn begegnen^ daaa ea aiob bei
der nicht um eine, eondem um eine4€

biaKOvia bandelt, das Gesetz an, iy 65,' \ ,' ',,' bouJV ^'. Daran knüpft der Redner einen
bestimmten Fall: bk ö6( . Mit Recht nahm Halm 1. c. S. 4 an
diesen Worten Anstoss; er verlangt, dass, da zu übersetzen sei

'Bemosthenee ist als Baukommiesär Vorsteher einer der wioh-

Digitized by Google



142 MuoeUen.

tigeten Arbeiten', gelesfii werde statt.
Es f^iht ein einfacheres Mittel, der Stelle aufzuhelfen, indem man/ Rtreiclit, dass d^r Sehriftsteller fortfährt:

hi €^ '. Es ist

ganz gleichgiltig, wer der€ ist; hier handelt ee eicli

um die gtaatereehtliohe Bedeutung des. Der Anleee
zur Interpolation liegt klar Tor; einen ihnlichea Fall haben wirm 52, wo02 ebenfalle interpoltrt ist

4. Die Yerweehdnng von und (vgl. t. B. Bekker*e
comment. crit. zu Plato Lys. 114, 17 ] \ AeeoMn. I 70, 5
Bekker ] 1 143, 2 ] \ 1; vgl. auch einige VerbeR-

serungaversuche in meiner Ausgabe des Symp. 56, 6 54, 31 53, 23)
benutzend hat Kaibel Hermes XVII 414 evidt-nt Tsae. TT 12
verheH^ert, indfin er in d^n Worten », ^, (-
veiv «chrieb . zweites

gleich evidentes Beispiel der VerwechslnnL^ der Worte und
glaube ich aus Luciau beibringen zu können. Symp. 34

(p. 114 FritzRche) heisRt es: bl^ €.
Xefouevov /^ ]-^. Statt haben die

guten Handschriften der Oxonieneie D und der Pariiinus

€, der Grorlicensis hat €. Nur der Mareianus Q
bietet den ConiunotiT. £e bedarf wohl keiner weiteren Kecht-

fertigung, dass zu leeen sei: , €6€€ . , . — Vielleicht dürfte noch an einer andern Stell«

dnreh die unriciitige Auflösung einr« Compeiidiunis ein Fehler

entHtanden sein: dial. meretr. 1 be. . € -
r]^t t|jpunicTf ttot^ ntpi€K6iptv

€€(€, ^ ; das Wort
scheint hier nicht am Platze zu sein; es ist wohl ' zu lesen,

dessen Compendium eehr hauiig mit In verwechselt , vgl.

Platocodex S. 41. — L· dem reizenden lesen

wir: bi ^ *^ ' ^), \
paotX^ttfv aÖTd^v€ \ ^& . Von Ilercher (wie

von Herwerdea, Muemos.'- \ i mi) wurde \ ge-

strichen; wollte der Schriftsteller die Menschen erwEbnen, so

konnte ee kanni anders geschehen als durch die Wendung:. ist vielmehr d*'r ganze Satz

— als Randbemerkung zu tilgen. Schon der auffällige

Wechsel des Numerus mit namentlicher Bezeichnung der

lijüset dies erkennen. Gleich darauf moesalOXpOV entfernt werden.

Würzburg. M. Scbanz,
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Othm «iM iftg^Ueh« Uek« im Text« des Tbikyüte.

L. Holzapfel bat jüngst in dieser Zeitachrift( S.

448 ff.) die Ansichteii, welclie Mttller-Strttbiiig in Beinen Thuky-
dideiscliea Fonehnngen über die I>argtelluii<; des leebiscben Ab-
falls bei Tbnkjdides aufgestellt bat, einer niibem Prüfung unter-

zogen und gelangt, was die yoo Mttller-StrQbing bestrittene

Confiscati des geeammten Grundes nnd Bodens yon L* ^^hos

ausser Methymna betrifft, zu dem Besultate, dass, da naeb Müller*

Sträbing's Berechnung der Ertrag desselben einen etwa viermal

höheren Werth gehabt haben müsste als der Pachtzins, den die

Athener erhielten, die Massregel sieh auf (He Ländereien der am
Aufstände Betheiligten, also der Aristokraten, beschränkt habe

und die Bezeichnung dieser Bt'sehräükun^' im Trxtc des Thiiky-

didcB ausgefallen sei. Es lässt sich nun mtnne.s Erachtens be-

weisen, 1) diiss es unmöglich ist eine >iolebe Lücke im Texte

des Thukydidee anzunehmen, 2) dass diese Annahme ihrem Zwecke
nicht genügt, 3) dass die Gründe, aus weichen man die Unrich-

tigkeit der im Texte des Tbukydides stehenden bezüglichen An*
gäbe behauptet, nichtig sind.

Die in Betracht kommenden Worte des Tbukydides( 50, 2)
lauten:€ kv ,
hk<€ (,*

6€ 4£€,. Man müsste nun
die vermieste beschränkende Bestimmung entweder nach
oder neben ausgefallen denken: in jenem Falle

k 'nnte nrsprün^'lich geschrieben gewesen sein 6-
<^ , m dirsem^ ) . Allein

bei der ersten Ergänzung passt niclit, da

der Grundbesitz der Methymnäer nicht ausgenommen wird von

dem der Urheber des Ablailts, sondern von dem der Leebier, und
das würde bei jeder anderen Ergänzung an dieser Stelle auch

der Fall sein, da jede denselben Sinn geben müsste. Findet

aber die ErgSnznng neben in der bezeichneten

oder, wie . es nothwendig ist, in gleichbedeutender Weise statte

so würde die Ausnahme nicht, wie es doch die Natur der Sache
erfordert, geringem, sondern weit grossem Umfanges sein als

das, von dem sie ausgenommen wird. Denn damit der Pachtzins

dem Bodenertrage nach MüUer-Strlibing^s Berechnung entsprächOi

müsste ^4 des mytüenäischen Gebiets ^ ausgenommen werden und
dazu käme dann noch das von Methymna. Demnach sehe ich

keine Mi.igliehkeit dem überlieferten IVxte eine beschränkende

Beetimmimg des eriorderlichen Sinues hinzuzolögen. Man müsste

* Die Ueineren Stftdte der Insel, Antissa, Pyrrha und Bresos,
standen aagenscheinHch in Abhängigkeit von Mytilene (vgl, HI 18, 1)

und kömMU daher im Gebiete deeseUien miteinbegriffen werden.
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ein noch weiter gehendes A'erderbniSB annehmen. Wenn nnn,

um die Annuhme emer Lücke wahrscheinlich zu macheu, foli^ende

Bemerkung d er in der Revue de philol. 1 S. 182 ff. verdfieiit-

lichten Scholien von Patnios angeführt wird: . -^ , , -, TOö, 4ötiv, ^.
<^ . <£> ncpl -* ' € -€ ', die nur zu den Worten

gehören kann, so ist auch diese

Stiltse durchaus hinfkilig. Zu jener Annahme nSmlioh würde
uns dieses Scholien nur dann berechtigen, wenn aus demselben
erschlossen werden müeste, daes im Texte des Thukydidee
gestanden habe. Dorh das wäre nnr dann der Fall, wenn das

Scholion polbrr vollständig sein müssto. Wenn aber dasselhf in

seiner vorliegenden Grestalt zu dem tiberlieferten Texte des Thu-
kydides nicht passt, so läset eich ebenso leicht bei ihm als bei

diesem ein AuBiall denken, und so hat schon Kgenolft' in Bur-

sian's Jahresber. XITI 8. 134 sich zu der Annaiune veranlasst ^"-

sehen, dass der Anfang des Scholions weggefallen sei; und das

ist um so wahrscheinlicher, da dasselbe auch eine Versetzung

erfahren hat: es gehört zn 50, 2, steht aher vor einem Scho-

lion an III 49, 1. Dass nnn aher, wenn diese Ansicht richtig

ist, nicht im Texte des Thnk}rdidee gestanden zn haben
hrancht, ersieht man deutlich aus folgendem Scholien zn Demosth.m 20: oub' dm ] ^ Oiu-, \^,
6 ", , hk,. he -' 6pj0.ha uvov. bi-(€ ^, 6*6. hk€ 6

bia . Wir
haben hier am SchluBse eine Bemerkung desselben Inhalts über, und doch steht dieses Wort nicht an der zngehörigen

Stelle des Demosthenes. Wie aber das Thukydidesschülion zu

Anfang yerstttinmelt ist, so ist offenbar das zn Demosthenes am
Ende nnvoUstftndig. Dieses iSsst sich ans Etym. magn.

bid

folgendermassen ergibisen:

hl bia^ ). WShrend
aber das £tym. magn. nur einen Theil desjenigen bietet, was in

dem Demosthenes- und Tbukydidesecholion enthalten ist, wird der

Inhalt dieser beiden vollständig im Lexikon des Photios also

wiedergegebeTi :' ., ,, , oirep^ , biu. Man sieht, diese £rklä£angen sind alle aus der-
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Reiben Qaellf gefloseen'. T^li ergänze uun das Thukydidee-
sfliolion iolgendermBSRcn: ^'lepoüq €]^. €€
bk} €6 €, . Zu dieser

Fassung ktinii man auaaer dem anpeführten DemostheneNRcJbolion

Tergrleiehen schol. Thuc. V 69, 2 ], 5 -€€ €. -. ergibt mßk , daM diM «sgezogene Scliolkm Hst

dk Annüime einer Lttcke keinen Anhalt Uetet
Dodi gateUt et könnte anf irgend eine probaUe Weise

der gvwttaeehte Zoaeti sn dem Texte dee Tknkydidee i^wemen
Verden, ao iat diunit gar nichts eireiokti wenn der leebieeihe Adel
aas den Gnindbesitzem beetaad, wie daa a. B. in Samoa naoh
Thmk. YIII 21 der Fall .var. £« müeßte wenigstens erRt nocb
bewiesen werden, datss nnr ein kleinerer Theil der GruiidbeBitzer

zu Adel gehört habe. ]>ieaer Beweis aber kann nieht erbracilU

werden.

Was nun die Gründe betrifft, aus den( ii l jinchtigkeit

der bei Tbuk\ didee überlieferten Angabe gefolgert wiinl, so liegt

der liauptbeweifi eben in dem unverhältniöHmäRBig p-eringen Bo-

denwerthe, der sich aus dem an die attiHchen Klerucbeü zu eut-

riehtenden Faohtzine nach MüUer-Strilbing's Berechnimg ergibt;

dam komaMn dann noeh einige nnieraCIttiende Gründe. Znniehat
aall atch die SSnaiekung des gesammten Chrnndbeaitaea nioht leiekA

mit der ans CIA n. 90 eraiohtliehen Thataaehe vereinigien laaaen,

daas in Kytilene Ittngeve Zeit naoh der üebergabe der,Stadt ein

autonoroes Gemeinweaen exiatiite. Ton einer Antonosue der

Mytilenier ist aus der angesogenen Inaoibrift nichts 'zu ersehein;

im Gegentheil erfahren wir, wenn die bezütrlinhe Ergänzung
Kirch hotf*8 richtig ist, dass die Athener durch von ihnen dele«

girte eine Gericbt^hobeit in den vertragsmäpsiLren Han-
delsprocps^en (biKtti ) ausübten, die ihnen sonst

selbst biM den tributpflichtigen Bundesgenossen, so viel wir wis-

sen, in diesen Processen nicht zustand*. Die Inschrift «agt uns

ausserdem nur, dass die Mvtilenäer eine Gesandtschaft nach Athen
schickten und djese, wie es bei den Gresandtschaften fremder

Staaten üblich war, zur Bewirthung ins Prytaueion geladen wurde.

Baa devlet nnn allerdinga darauf hin, dass Mytilene nach wie

TOT ein heeonderea Gemeinweaen bildete; dies war aber aneh
aehon ana dem Berichte an entnehmen, den Thnkydidea 60
tber die beaflgUeh der abgefallenen MytüenKer on den Athenern

* Daher orpribt sich aus dem Demosthfnesecholmn, Ftym. magn.
und Phot. dje uiibtjdinpte Sichcrhoit 0vr von Sakkelion nu J luiky :jidf«!-

gcholion vorgeschiageuca i^iueudutiuu, £ statt ärtip

der Hs. Nttf halte er auch nach^ ein Komma letzen lollen,

da * zunächst von abhängt.
^ A'gl. meine Abhandlung de SGoieniui Mheniensiam iodieHt (ind.

lect. acad. Monast. 1881) S 6 ff.

SMb. Mim. f. riiUoL H. V.. 10
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gefasstPTi Hnschlllspe giVif, w ^em eini" Anfhebunp ihres (iemeinde-

verbaiules weder ausdrücklich erwähnt noch irgciidAvie anp'edeutet

wird. T>i\HH aber mit dem Fortbestände dieses Geineiiideverban-

d©8 die Cnnfiseatiün des Grundeip^enthume unverträglich sei, ist

um eo weniger zu erweisen, da von dieser MasKregel die Grewerb

und Handel trdbeiide Bürgerechaft gar nicbt b^bft untfde.

Wms dann femer benrorgeboben wird, date die Maseregel dem
mytUenftisoben Demoe gegenüber, der an dcfm Abfall unsobvldig

und der natttrlicbe Yerbtbidete der Atbener war, «npoHtieoh und
niigereobt gewesen sei, so ist ja, abgegeben davon, das« auch

dieeee mpolitiecbe und ungerechte Terfahren nach dem exorbi*

tanten BeBchlnsBe, welchen die Atbener in der ernten Aufiregnng

faseten 3, 2), nicht gans unbegreiflich wäre, nicht bewiesen,

dass derselbe von der allgemeinen Gtitereinziphnnsr betroffen wor-

den sei. Bestand der Demo« mis TTnnrjpl- inul rTPWPrbtreibeuden,

der Adel aue rrrnndbeeit/ern, so war das nicht ilci Kall. Daher

ist auch von kt-nicr Bedeutung- die aus Autiphoirfi l\»Mie über den

Mord doK Heiodrs ;niL'»znGrene Öteile: § 77 € ,
tKuXuaaie . .

. ,
b*

Äbciav )€ 1€ ttf)t.y. Sie würde übrigens

auch anderenfalls nicht widersprechen, da die früheren Land-

eigentbttmer ja als Erbpächter in ihrem Lande wobnen blieben,

Dast der Redner 8 -79 die Leiden berrorbebt, weldhe HytUene
hl Folge des Abfalls betroffen S ändert daran nicbts. Wae nnn
den Hauptgrund betrifft, so wird man, wenn aiicb die yon Hullern

Strttbing .verwendeten Ansätiee nicbt dnrobana siober sind nnd es

zweifelhaft bleibt, ob nnd in wie weit im allgemei r; und in

Rückeicht duf die beeonderen bier vorliegenden Verbältoiß^e Tee*

bischer Grund und Boden dem attischen, wie es tob Müller-

StTÜbing peFohehen ist, an Werth gleichgestellt werden kfrim,

doch 80 viel zugeben körnen, ^^aps der den LcBbiern ani erlegte

Paehtr^iTiH gegenüber dem H-odenwerth in Attiku ein iinvtrhält-

niBFinaft.sig geringer war. Das aber findet aus dem Berichte des

Thiil.ydides selbst, wie ich bereitR in den Gotting, gel. Anz. 1882
Ö. lU« t. bemerkt habe, seine Erklärung Wenn nach demselben

sämmtliche Landlooee in Erbpacht gegeben worden Kind und kein

einiiger etbenisober Kleruche die Bewirthechaftung seines Looses
selber ttbemomuen bat, so erldirt sieb das nnr darans, dast

dnreh eine ansdrieklicbe allgemeine Bettimmvng Ton TondieniB

^ In den Worten htctbov €-^ heisst nicht 'unterthänig', wie Holzapfel nitint (di»--

8er iSinu kann weder ans der Grundbedeutung von abgeleitet

noch durch ii^end ein sicheres Beispiel belogt werden), sondern 'ver*

beert* wie bei Tbnc. VIII 24. 8 nnd bei üerod. 29; ebenso
heisst noieiv verheeren* bei Berod. 1 177, wo Sohweigbioser
im lexlc. Hcrncl. ohne Grund subigero übersetzt, in welchem Sinne man
hier ebenso das Medium erwarten wörde wie bei«€
llerod. 1 178, worauf er hinweist.
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für eämmtliche Loose die Erbpacht zugeetauden war; eine eolche

Bertimmiiiiff aber kiim Dur wirinam werden, wenn zugleich der

Pacbtstne feetgestelH wird ; dema aademfaUe würde ja die Dnrok-
ftthrbarkeil derselben In jedem einzelnen Falle davon ahbangen,

ob beaOiflicb des Faehtaineee eine Yereinbamnif mit dem Eigen-

thflmer zn stände kftme oder nicht. Data mm aveh in Wirklieh*

keit wie die Erbpaoht so der Paohtsins durch allgemeine Beetam-

MBg feotgeeetat war, folgt aus der Gleichheit desselben für alle

Looea; denn dass bei 2700 Looeeo diese durah eine freie Verein*

banmg zwischen EigenthÜmem und Pächtorn zn staude gekom>
men sei, ist uTirienkbar. Wf^nn es hei Thukydides von den Athe-

nern heisst ,
ist das nur geschehen, damit dip Kleruchea bei der .V'erthei-

lunp der Loose persönlich gegenwärtig wären und ihr Eigenthum
anträten. Mit dieser AuffasBuni?, auf welche Flolzapfel keine

Rucksieht hat nehmen können, sie ihm erst nachträglich be-

kannt geworden ist, steht auch der Wortlaut Ae<7-&€ bOo€€ aOToi€^ , wo () nur

sa (€ gehört im besten I^nklang. Denn das£ ge-

schah offenbar in einem nach vorhe^ehender Verhandlnng mit

den Lesbiem gefiMsten Beschl^s der Athener. Man vergleiche

Th. 00, 3, wo ein gegenseitiger Yertrag voranszusetzen ist»

and I 101, 3. 108, 4. 117, 3, wo ein solcher ausdrücklich er-

wähnt wird, nnd was über den Gebrauch des Wortes Böckb
Staatsh. II S. 614 bemerkt. iBt nun den Lesbiern durch Be-

schlnRi3 der .Ithenf r i^egeji einen bestinimten Pachtzins die Erl)-

pacht zncrestütjdttn wurden, so hindert nielits anzuncbrnrn, ja es

scheint sogar natürlich, dass die Härte der Confiscution durch

eine niedrige Bestimmung' des Pachtzinaea gemildert worden ist.

Es liegt nun sehr nahe zu denken, dass es im Wesentlichen die

früheren Eigenthümer oder deren Familien gewesen sind, welohe

die Erbpacht übernahmen. Damit erledigt sich aaeh der Ein*

wand, dass der gesammte Bodenertrag nicht so hoch und dem-

genlss der Paditeiiie nioht so niedrig dttife gewesen sein, dass

der lesbisehe Pilehter sieh besser gestanden habe als der ath»-

aosehe fiifsndiflmer« Dean der frühere Eigenthümer hatte m
jedem Falle von der Massregel Verlust, der atheniaehe Klernoh»

aber Grewian. Ist nun, wie es mir wahrscheinltehy anm mindeetcü

aber möglich ist, der Demoe der MytUeaier von der GonfieoatiOB

nioht betroffen nnd ausserdem ein niedriger Pachtzins normirt

worden, so erscheint die ganze Mas^regel durchaus nicht mehr
so schrolf uv.'l iml^illiir, nicl <\a» ipt es jii auch, was diejenigen,

welohe an der bezüglichen Steile des Thokydtdes Anstose neh-

men, erstreben.

Es steht aber der Ueberliefemng des Tluikydjdes nicht nur

nichts entgejBren, sondern sie wird auch bestätigt durch Diod.

55, W Ataßov ^ -. Denn wenn Holzapfel dieee Angabe Dkidor*s «vf
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ein dvroh Flttelitigk«it «iilitaiideiiee MiemireHbidiiiM lUfflohflBiiitt

wül, 80 heiist da» dodi mir ein binderlioiiw Zengoias dwolt ame
wiUkttrUoliey ledi^Hoh der anfgestelHea Amiokt xii Liebe 9»-

maekte Aiixialuiie beBehigen. fieriobtet Diodor hier nach Ephoron,

80 tritt deeieo Autorität der Ueberlieiernng des ThuJtydidee

sobützead aar Seite; hat er aber, was mir für seine ganze Er-

zähl ung von Leebos' Abfäll and Unterwerfung wabrecheinlich ist,

den Thukydidp«* selbst vor Augen gehabt, so ißt '/n erpohliessen,

daee er an der fraglicben Stelle des Thui^ydidea daseelbe geleaea

hat, wafl ancb wir in tmeerem Texte finden*

Mflnater. J. M. Stabi

Üeber Psendalyaiae' Epitaphiai.

8oboo im Alterthnm fiel die dorahgehaiido üebereiintiamiiiiif

ran Ifld^fmtea Panegyrikoa mit dem imter dem Namen daa LTaiaa
iherlieftfften ; taf, man betraehfete laakrmtea ala

Plagialar, der den Lyeiaa in graden mmraohltmteT Waiae aae>

geaohiieben habe. Die Alten befolgten in derAneignnng fremden
Uterarieoben Eigentbnma weniger atrenge Orocndaitae, indessen

die wiederholte Hervorhebung ^er Benutzung dei Epitapbios

eeitene des Isokrates (cf. Eckert, de Epitaphio Lysiae falso tri--

buto, Berlin 1868. p. 24 A. 44) zeigt uns, dan^ seihst ihnen

eine solche wörtliche Heriihernahme fremder Grdankm die (iren-

zen des Erlaubten üherHchritt. Wer mit den Aiten an der K( ht-

beit des Lysianisohen Epitaijhirc? festhält, muBS gleiehOillR ^(tkratee

als Abschreiber des Lvpian auHehen. Diese Annahme wird um
fio niiH8licher, da die AbfaBBung des als echt voranBgesetRten

nur wenige Jahre der Yerüifentlichung des Pan-

egyrikea Toraneliegen könnte. Dazu kommt, daes Lysiaa Tbu-

kydidee gegenttber dieaelbe Stellang einnehmen wttrde (vgl.

§ 48^53 miH Thak. I 106), wie Isokratea I^aa gegenUber;

««eh diea aei Beweia für die Aneioht, welche den Yerihaaer dea

Bpitapbaea ans Isokratea aehöpfcn liaat. Aach ^ mit den eigaMn
Zeagnissen dea leokratea liesse sich die Annabme der Anteiacbaft

des Lysiae nur schwer vereinigen. Jener erklärt, daae er die

von (ien Leiobenrednem betretenen Bahnen verlassen and nur dai
bervorbebeTi wolle, was jf»ne nnbenicksirhtinrt gelassen haben:

IV 74 ' ', eartv ^-
Xeftiv nciXcu

UJV 01 ^^ cintiv tni^ atv €'6, uiKpa be €€
b' , €(:5 <,^ irepi. Interessant ist es, selbst dieser

firklitmng in dem Epiti^kioa wieder an begegnen, aar iat öe
kifer gemde ine Gagantiieil nmgeliidert: § .2( ·
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Iftokrates will ejf vermeiden, das so häutig schon Wiederholte

TOB neuem vorzutragen, wird er dann die nur um einige Jahre

ymneliegende fiede deeLyfiae oneiBolireibeii? Ab einor andereor

Stelle epiioht er eioli deliin aus, daee gerade aeine OegBev am
meiaten eeben Panegyrikoi bewundert and naoligeflliait hätten:

Y 11 V € irepl buo€& einew, € & npidrepov ^bo€\€ -^ " -
vouVTUiv. Eine acdebe Sprache zn führen, irar numöglich, wenn
leokrates einen groeeen Theil dee Panegjrrikos wörtlich ans

LyniaH herühergenommen hätte; er würde damit die Vorwürfe
nnd den Spott Reiner Gegnvr geradrzu herausgefordert haben.

Mat! hat bisher nur den Panegyrikos des Isokrates mit dem
verglichen; der Verfasser des letzteren hat sich -aber

mit der Benntznng jenes nicht begnügt, auch im Areopagitikos

hat er eine ausgefallene Pfauenfeder gefunden, um eioh damii ^u

zu schmücken.

Lys. II 47 T^okr. ^ 75
€v aTTCiCTi b€ v^vü öov- be,

6' ^itpujv, v^v()
(1 vauprixonv- ( volu-. ev, ^ &,, -

€- , -€< 'Ebo €^.
Weitere Vergh liiinL':8punkte habe ich nicht ffpfnnden. Der

Areopagitikoe ist niii dan Jahr 353 Tiic<Iergeechneben, Ib(»kratee

empfiehlt in ihm die Wiedereineetzung des Areopags in die

früheren Rechte. Er hatte keine VeranlaHsung, um der einen

angeführten Stelle willen noch einmal Lyeias zu Käthe zu ziehen.

Im PaoatkeDalkoa kam Isokratee aockmala auf daaselbe Thema
Mviek, wie im Fanegyrikoa, ohne Bieh eololie Wiederholungen
«ad JBntlebBmngen an aehnUen konniien an laeaeii. Wohl aber

dtrfttt wir aolehe Gedankenarmnih einem apttlem Rhetor an*

tmnea, der dea £ffeota wegen aeinen Abaefanitt Uber die Peraer-

hiiege mit einem schwungvollen Satze aus Isokratee aehlosB; er

«äugt Honig aus jeder Blvme und sucht sich seine Gedanken
mt seinen Vorbildern zusammen. Abgefaset kaom die Arbeit erat

nach dem Areopagitikos d. i. nach 353 v. Chr. sein. Für die

Ansicht derjenigen, welche an drr Autorechaft des Lysias fest-

halten, spricht allerdings das ZeuirniHs des Aristoteles Khetor.

III 10, vergi. mit Lys. 11 60, wenn dieses Zeugniss selbst, wie

daa ganze dritte Bnoh der Bhetorioa, unbeanstandet wäre. Auf-
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Hillen umss auch, dass an dieser Stelle der Name des Lysias
nicht genannt wird: <?]

(Isokr, V 12)

dEiov . . . Sziftirte cUunala solioii der

üfid ist ans ihm das Citat entnommo, dann eobeiiii der Yw
•faeaer wenigstens ihn nicht fttr eine fiede des Lyaiaa gehalten

m haben#

Wetzlar, Fr. Benes.

Zum periUeiiehen Plane einer hellenlsehen NatienalTertamlnng.

Bei ridi. Perikl. 17 ist nne bekanntlich die einzige Nach-

richt über den merk^viirdifrfTi Vfr^uch des Perikles erhalten, in

Athen Vertreter der heileniKchen btädte zu einer Art von National-

Ci)ngres8 zu veißammelii. Ee sollte über drei Punkte beratben

werden: 1) über die von den Barbaren verbrannten hellenischen

Heiligt hümtr, 2) über die noch schnldigen Üpier, welche zur

Zeit de« Freiheitskampfes den Göttern für Hellas gelobt waren,

3) über einen allgemeinen Seefrieden: ^.
Adolf Schmidt, FerikL Zeit. I 47, hat nach dem Vorgänge

Othied Hilller*8 dieses Ereigniee ror den Anehmoh des attisch*

peloponneBit^cben Kneges gesetzt and zwar in das Jahr 460. Grote

ITT 331 (Hgfmann) vermuthete, dass die Aufforderung zur Be-

schickung des Congreepes bald nach dem Abfichlusse des drcissig-

jährigen Vertrages erfolgt wäre. Aehnlich urtheilt E. Curtius

Gr. Gesch. TT* 325. Adolf Schmidt stützt sich namentlich auf

di»' Wurte. mit denen Plutar' )ins seinen Bericht einleitei : -
€\^ hk €^uoviJV ^^ (6 *,

^fiuov . Allein damit ist nichts

anzufangen, denn die Ivakeduiinnui* r tu gannen über den Anf-

Hchwnng Athens bereits vor dorn |Hiliti8chen Hervortreten des

Perikles beunruhigt zu werden und Vorkehrungen zu einem Kriege

an treffen. Ferner macht Schmidt aaf Fiat. Menez. 242 auf-

merksam, wo als erste Folgen der Eifersneht Spartas dieKSmpfo
on 459 nnd die 8(dilacht hei Tanagra hingestellt würden. In-

dessen Flaton sagt: pkv br| €6€
6€ (der Krieg gegen die Perser, sn dem er auch noch
die kyprisehe Eipedition rechnet) TUiv.€ 5 Kcd€ , Ö 6

€ , ,£ he" ö^ ((^. mra hi

iv . Gewiss stellt Piaton

den Ausbruch dos Kneges als Folge des Neides und der Eifer-

sucht der Luk( ilaiiiiuuier hin, aber er betrachtet diese ihre Stim-

mung wiederum als Folge des ruhmreich beendigten Pereerkriegefi



m
d. h. er datirt sie erst von der Zeit der kyprischen Expedition.

Solche TiistorificTie YerHtüsee «ind ja bei Platou nichts AufFallen-

dee. .itidenfalls kann die Stelle niclit niiheren üestiminuug

der Zeit irobrauclit werden, auf die Plutarchoe mit jeneu Worten
hinweisen wullte.

Grote'e VeruHithuug hat nan iußüfern eine Bcßtäiigiiiij^ er-

halten, als aus der grossen eleusinischen Inschrift (Bull, correep.

hell. 1880 IV 993 £ Gem. ind. «ohoL 1880/1) henrorgeht, daee

Gedaakan, wie sie in dem Beeehlneee über die Einladung an dem
Gongreeae hervortreteii, in Jahren anmittelhar naeh dem Ab-
lehluBee dea dreiangjihrigen Vertragee, den Atheneni nieht fremd
waren. Aaoh die Begr&ndung von Thurioi war ein von Athen
ine Werk gesetztes und mit Erfolg durchgefllhrtee Unternehmen
panhellenischen Charaktorp. Der Bericht Piutarch's bietet aber

noch eine weitere Handhabe zur Bestimmung der Zeit des peri-

kleischeu Projectes. Naehdem er die Gegenetände, welche zur

Berathiinpr kommen ^inllten, aufgeführt hat. fährt er fort: \
ö' € ^ Tt', ',

Kai Pobou. ^ hi

iv ) ^ -
0, . Ks fällt sofort in die Augen, dase die Bezirke, welche

hier den beiden ersten Gesandtschaften zugewiesen werden, durch

die atheniielien Reiehaprovinzen beafimmt aind.

Man bat nns aehon mehrfach bemerkti daaa der Bericht

FlQtarch*B mittelbar oder nnmittelbar auf der ürknnde dea Yolka**
besohlnaaea beruhen mnaa nnd daaa er aller Wahreoheinliehkeit

nach ans Siaterot geflossen ist (Cobet, Mnemosyne I 112 ff.;

Holzapfel. Ueber die Daratellnng der grieoh. Geechiehte bei

Ephoros, Theopompoa n, a« Autoren 72). Unter dieser onzweifel-

haft richtigen Voraussetzung kann es aber kein Zufall sein, dass

die EnndeKhezirkf geiiau in der seit dem Jahre 4'59 üblichen

offifipllen Reiheiifolirp aufgezählt werden: Jonier und Dorier, den

jonif^clien Bezirk bildend, Inseln, Heilespontos, Thrakien. Vorlier

war bekanntlich die offioielle Reihenfolge: Jonien, Heilespontos,

Tlirakieu, Karien. Inseln. Damach würde also das IVojcct des

Perikles in die Zeit nach dem samischen Aufstande fallen. Und
da tritlt es denn merkwürdig zusammen, das8 nach deu unspre-

ebenden Anafthmogen von Lipsius (Leipzig. Stud. 1880 III 207).

daa elenainieehe Paephiama mit aiemlioher Wahrecheinliehkeit in

daa Jahr 439/88 an aetaen iat. So wllfde ea sieh anch erklSren,

warum die Athener den allgemeinen SeeMeden anf die Tagea-

ordnnng setzen wollten. Dann dttrch- den samiaehen Anlitand
war der Friede im ganaott Bereiche des aegaeischen Meeres auf

das Empfindlichste geatört worden and die Unbotmäenigkeiten in

der thrakischcn Provinz dauerten fort. An £apersohiffen und
Seeräubereien wird es nieht «gefehlt haben. Dass die Lakedai-

raonier mit ihren peloponnesi^rhen Bündnern an dem Conirresfe

nicht theiinehmen wollten, ist begreiüioh genng.' Die Mitglieder



m
des atlienUcben Bandes wilrdeB auch nach dem Gmndsatze, daw
grosse und iEleioe St» die iinterschiedeloe gleich bereohtigt eeüi

sollten, die grosse Majorität gehabt haben.

Schliesslich ist es noch bemerkenswert]!, dass die Kreter

und alle lielleiiiselien PfinTizstädte ausserhalb des Bereichs des

aegaeisch^n Meeres, namentlich die ponti'scliPTi j^tädte, die doch

in naher Beziehung zu Athen stRnden, ferner Jiyrtn? und Kerkyra
nicht berücksichtigt wurden, während man andererseits z. B. die

• Boioter und Lokrer einlud, die gar ukehJt zum Hellenen-Bunde

gehört und sogar inedisirL huLteu.

Kiel. ' G. Busolt.

Ein miiieliüterUetier «Nikcliftliiiier des liUCAnus.

In meiner Beoendon von TiiiofHdi vitA WUlibroxdi ed. Beeker
(Phil. Rundechan 1882 p. 1112—1119) habe iek nachgewiesen»

daes Thiofrid sich vielfach an Yergil, Horas und Jnvenal an-

lehut; ebenso habe ich vereinzelte Nachahmungen anderer alt*

römiBoher Sohriftsteller daselbst angemerkt. Entgangen war mir

bei jener ersten Durcharbeitung der vita Willibrord i, dass der

Verfas'ifr derselben auch den Lucanus in ausgedehnter Weise
nachalmit und stellenweise wörtlich ausschreibt. Indeni ioli im

Folgenden eine Zusammenstellnne' dieser Nachahmungen ^t bc,

lege ich die Keihenfolge der Lucanstellen zu Grunde, weil so
" am hc(]ueiu8ten eine Uebersicht über die Mächtigkeit der Nach-
ahmung gewisser J^iicher des JiUcan erzielt wird. Da in der

Decker'schen Ausgabe die Verse der einzelnen Bücher nicht ge>

efihlt sind, so habe ich mioh der Mtllie der Zählung untenogen,

um so dae Gitieren zu erleichtem; denn die Anitthrong der
Stellen naeh Seiten find Spalten durfte auf die Bauer nic&t ge*

nfigen.

Lue. 1 180. stimulos dedit aemu]^ virtna. Tb. IV 25. pant
aemula virtus. cf. Horat. epod. 16, 5.

Ltic. I 257. üac iter est bellie. gemitu eio qnisque latent!.

Th. I 244. Est iter hac bellis, riget hic gens torva rebellie.

Luc. 288. Livur edax tibi (^mcta negat. Th, III 810.

Xiivor edax peperit mortem, cf. Ovid. amor. I 15, 1.

Luc. IT .'W3. Nec sihi sed toti genitum se credere mundo.
Th, I 48<>. Ne sibi sed toti pi'enitum sc eogitet orbi.

Luc. II 511. Seit Caesar [»jcnamque peti veniamque timeri.

Vive, licet nolis . . . Th. II 177. Yelle mori eoio te, non oon-

tinget tibi per me. Vive, licet nolis . . .

Luc. III 572. In ratibue cecidere suis, cruor altus in undie

Spumat et obduoti conoreeeint eangnlne fluetue. Th. 200. In
ratibns cecidere euis, cruor efflnit undie, Spumat et obduetue con*

oreto eanguine flnotus.

Lue. IT 76. lamque polo pteesae largoa deasantBr in md-'

brae Spieeataequ^ flnunt: nee eervent ftilnina flanmae, Quamvie
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orebra mioent: extinguit fklgora aimbue. Tli.IV'iöO. CompreBsae

Hubes largos deoeanUir in imbr«« SpieMtaeque fluimt, extb^piit

ftügara nimbus.

Lnc. ^ 305. t^iioque minue poRsent siccos tolerare vapores,

Uuaeeitae iecietis a«|u;it . . . . II "Vis (^uorainiie ardeiitee

poesent tolerare vaporet«, Cotispectae ferintis aquae . . .

Luc. rV 560. Cum feriat iiioriente mann, npc rnlniis adaetie

Debetur gladiie . , . Th. 11 670. Kxteutann^ue uianum gladiuin-

qae repressit adactum.

Ltte. y 179« Anoiptti oeniee rotat spargitque vaganti. Th.

III 100. ADoipitI oervice rotat oepnt aeger, anielat

Luc. y 597. Inde rauit toto oonotta pericula mundo. Th,

IV 60. Atqne raimt toto concita perionla mnndo.
Lue. V 609. Aeolii iaoniase Notnm enb oaroero saxi. Th.

IV 57. ^Nnllns in Aeolii remoratar carcere eaxi.

Luc. V 613. Aeqnora rapta ferunt: Aegaeae transit in niidae.

Th. IV 59. Aeqnora rapta fenint mrtiiendiiqne fulg^nra rHrrnnt.

Luc. V 630. Lux etiam metnencla perit nee fnlgura currunt.

Th. IV 59. Aequora rapta ferunt metnriMliique fnlirura cnfrunt.

Luc. V 642. Nubila tangnntur velis « t terra carina. Th.

IV 61. Tanguntur velie nubee et terra cariiiie.

Luc. \' .'J36, Non tum praecipiti ruerent in pruelia cursu.

Tb. iV 189. Cursu praeeipiti volat agmen, mente feroci.

Luc. VQ 363. Quidquid signiferi oompreeenm limite caeli.

Th. I 211. Stellati ngniferi praeatantee eidera oaeli.

Lnc. yil 489. Sed qnota pars dadii iacnlie fcnroqnc yolanti

Ezaeta cet? odüe solna dvilibne enaie 8nificit ... Th. IV 187.

£et qnota para oladia iacnlie ezacta ornentit? Intende odiie ex-

txmetus euliieit eneis.

Lnc. ^ 497. In densoe agitnr enneoe; perqne arraa» per
hostom. Th. IV 191. In densoe enneoe agitnr qnaerene iter

ad cor.

Luc. VII 498. Uuaerit iter, qua torta gravfs lorica catena.s

0|>p nit . . . Th. IV 193. ^11 iavat . oppoeitm gravibus lorica

cateni^.

Luc. Vll 499. Opponit tutoque latet snb te^mine pectue.

Th. IV 192. Transfigit gladins tuto siib te^mine peetue.

Luc. VU üOl. . . . civiiia bella Una acieH patitur, gerit

altera; frigide inde. Th. IV 194. Altera pars dnram patitnr,

gerit altera pugnam.
Lnc, yil 517. Inde oadnnt mortee, sceleris sed crimine

nnllo. Th. TV 186. Mortes inde oadnnt, natnrae räcola frangnnt.

Lnc. yil 519. Circa püa nefas; f»no sabtexitnr aether (aL

aer), Noxqne super eampoe telis conserta pepcndit Th. IV 184.

OoncomiDt ake» ferro snbtexitnr aar. Ifox pendet campum telis

conserta per ampluin.

Lne VII 532. Perdidit inde modum eaedes ac nulla secnta

est. Th. IV 197. Inde modum caedpFi perdit, numemm moriente«.

Luc. VII 533. Pagna, sed Mnc ingalie, hinc ferro bella

BiMls. Um, t. PbOol. V. V, XXXTIIL 10*
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geniutox. TL· IV 196. Hiao beüiuu lugulie, giadiie hinc eaevit

acatis.

Luc. V'Iil (il. Spe mortis decepta iacet . . . Th. III 103.

Mortis deceptas spe . · .

Lao. YIII 73. Femlna tantorum ÜinliB Ineignis aToanm.
Th. I 24. Femina Bammorani titaiia inaignia «voTom.

Lac YIII 291. Gaapiaqne inmeisoe sednemit claoatra le-

oeeeoa. Th. II 662. Gaapia qia loagtmi dedmmiit olanetra ra-

Luc. IX 9. Fecit et aetamoa aniinain coUegit in orbee.

Th- II 753. Aeternum teretem peycthan collegit in orbem.

Luc. IX 12. Inipievit stellasque vagas miratus et astra.

Th. II 754. Sphaeran caeleKtcs miratuK et aetheriti ignee.

Luc. IX 13. Fixa polis, vidit, qnanta sub iiocte iacerpt

NoHtrii dies . . . Th. II 756. Crevit, noetra diee quaiita eab

nocte iaceret.

Luc. JX 77. P'umuH et iuviei teudunt mihi carbaea venti.

Th. I 216. Non est adwieeue: dietendit carbaea veotu».

Luc. IX 169. Exemploqae oarana et nnlli cognitn» aevo
LactaB erat . . « Th. II 765. Luctaa iugentea 4net ezamploqne
oarentea.

Lac. IX 199. Pmetiilit ama togaa, aed paoem armaUia
amavit. Tb. I 246. Praetulit arma togae praedaa anoceneu» amom.

Luc. IX 718. £xaTiaa poaittua aaaa: et tonrida dipeaa«

Th. U 484. Ac Bi per venas rejtBiBset torrida dipeas.

Luc. IX 742. Ignie edax calidaque iitcendit viscera tabe

(al. flanimaV Ebibit umorem circum vitalia fusuni Pestis et in

sicco Unguain torraxe palato Coepit, defrs-os iret ([ui ^^- m
artiis Non iuit . . . Th. II 4'J(). Ignie «-dax tacita succeuuit

viscera ilamma, Exhuunii snourn circum vitalia l'u«uiii. Canduit

in sicco turgeecena lingua palato, Non sudor eoUtun lassatoe

manat iu nrtus.

Lac. IX 746. Non foit atque ocolos lacrimarum vena re-

Aigit Th. II 503. Paenltnit; flaret, fletna vena Tigeret.

Luc. IX 761. lUe 7el in Tanain miaeoB Bhodannmque Pft*

dnmqite Arderet . . . Th. II 495. Misana in oaeannm aitia hand
eztingaeret aesinm.

Luc. IX 984. Qaantmm Sinyniaei dnrahnnt yaüa hanorea.

Th. IV 361. Yatia Smjniaei qnae mena ei notaet Homeri.

forden. Kanrad Boaaberg.

ttMvqQftm und tan«ii.

I. Mit Hecht ist K. Schenkl in den Wiener Studien i 147 fl*.

für die EntHtehung von tarnen aus tarn und einem noch nicht er-

klärten Bestandtheil einiretreten und hat daffir die xVnalogie von

und iuigciüliit. Eine Consequeuz dieser Aunicht

jed<»€h hat Schenkl zurückgewieeen, dase man nämlich ' bei quam^
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qnam-tamen «ich ver«iTicht fühlen könnte anzunehmei], dass dieBC

bei'len Con junctionen m unmittelbarer Wechpelwirkunf^ zu ein-

aDtier Rtehen wie sehr

—

po sehr)*. Aber diese (Jonsequenz muee
gezogen werden. Hat das Latein nicht auch eine andere com-
jpardtive Verbindunir * ut — iia ' in dem conoeesiven Sinne von
zwar — über' gebraiuhi? l t nihil boni est in morte, sie eerte

nihil mali, sagt Cicero Lael. 14; ut locus aeqnuB agendis viueis

fait, it» hiia€l([uaqQam proepere Meptifl euoMdebat LHIin 21, 1, 6.

Tgl. Dräger, HiBtor. Syntax II' 691. Ganz genau so iet aucli

die VarVinditiig iron qosmqvfttt (mit Terdoppelung dee BelaÜTa
wie iB Qtat» nbiabi) und tameii (gleieb quam«—tem) eo aufxa-

fiueen: *wie das einef eben ißt auch dag (dann scheinbar

niobt m erwartende) andere der Fall* An li das Nenhoch-
deutflche seigt, und Tielleicbt ebne den £influ8H des Lateinieoben,

wie die conceBsive &m der comparatiyen Satzverbindung er-

wacb««^!! kann, durch seine Worte * wenngleich
, 'obgleieh*

und wif-wohl*, von denen da« let'/tt^rp ein genaues iäeitenstück

zu quamquam bildet, während gleich wohl* und *bo doch* mit

tarnen = tarn zu vergleichen ist.

II. Ist aber der zweite Bestandtheil von tarnen nicht nnr

noch nicht erklärt, sondern auch unerklärbar ? Ich denke nicht.

Wenn wir tarnen aus tarn ableiten dürfeui so ist es nur natür-

lich, daae wir iiiie mui aiieb Ittr quam naeb einer liageren Forn
amieben. Als solcbe bietet sieb aber das arcbaiscbe, noeb bei

Lnorez I 640 vorkommende, mit quam gleiebbedentende Wort
quamde. lob vermntbe nun, das* quamde eowob) wie tarnen ana
den Urformen 'qnam inde-^tam inde* hervorgegangen sind, in

denen inde noch ganz und gar seine ursprtingliche Bedentong
beibebalten hat. Diese aber iet für dieses Wort denn von
den änsserlich ähnlichen, mit in zusammenhängenden Worten
findii, indipiscor, induperator) i^t hipr nicht die Tiede — dip Be-

deutung, welche die germanischen Sprachen rein conservirt haben;

althochdeutf5ch b^i^et es indi, inti, unti, altsächBisch endi, englisch

and, mitteihochdeutHch unde, unt, and; jetzt *und\ Das dop-

pelte inde steht also wie *et — et', und seine Verwendung zu-

gleich im relativen und im Hauptsatz (quam et — tam et) wird

wohl durch homerische Analogie gerechtfertigt erscheinen. Ilias

IS ' €(«€,6 * &, 188 f.

. a. Und fttr HinaufUguug von inde = et nnr zum relativen

quam fftbre iob als Analogie an Odyas. 316 dbivid-

Tcpov * oiufvof.

So ist also aus quam inde qnamde neben quam, aus tam
inde durch eine andere Verkürzung tamin, tamen, ja, laut Festus

p. 360 und in tametei, tam selbst geworden. Letstere Art ist

anob in deindOj ezinde, proinde eingetreten: deini ezin, proin;

* Nicht ganz so bestimmt sagt i>räger 1. c. 'wie das erste wahr
ist, so ist dag^en doch (V) auch ioigeodee richtig'.
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wäbrend eubinde uud perinde nicht rerkUnt wurden. Die Be-
deutung von de-inde ist also *uiid davon weg, weiter*, ex-inde

*und daraus weg, weiter', pro - inde, 'unii drtfUr^ und demgemäss',

ßub - inde *und gleich darauf. Für per - mde wage ich weder
ciue Erklärung noch eine £rinnerui!!? au par zu geben. Daee
auch für das einfache inde die copulative Bedeutung *ttnd' sich

erAveiterte, «o dasK ee später Rtets * weiter', dann, in Folge diivon,

'duhci heisst (.wovon dann wieder quo - iude, euude, unde seiue

Bedeutungen hat), iet ebenso selbstveretändlich, wie dass die

Bedmtmig *iind* eioh in jenen Compoeitie aUmlUleli Tefdnnkelte»

sie daher oft stehen, wo et nicht möglich wäre. Von Interesse

ist, die Wandlung der Bedentang von unte im Gothisehen damit
zH vergleichen, Hit lateinisohem in (indn) aber haben diese

Worte nichts zu thnn

Frankfurt a» M. A. Riese.

' [Lieber die Bildung ' (juüfn-rfe <'r«rf>>>en doch v,'nh] die ifnl.

Sprachen Andres; auch dürften diese darüber kerne UngewiöKhea iatssen,

da86 tarnen ^neben tarn) nichts ist aU in tarn, 'insoweit, iugleichen*

u. 8. w.: ein taceOf inkrii tarnen etwa 'so ich schweige, auch insofern

hin ich hin', nach heutigem Musterdeutsch 'diesbeeäglich natürlich
dern Stamme nach ii^t quamquam^ qnnntris, aber nnrh dem durch Ch^h«
oder \ orwort ausgedrückten Verhältniss si {svae) das genauere Gegen-
stück zu tam^ · F. B.]

Verantwortlicher Kedacteur: ii ermann Kau in Bonn.

<is. l»ts«ai^r ·.}
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Die Kassiterilen «id Albion.

Das Ergebnisi der in den letiten Zeiten an den aneeeliwei-

fenden YorsteUnngen, welche Uber die Ansdebnnog der phoini-

kieehen See&brt und Colonieation im Sehwaiige waren, geübten

Kritik gebt dahin, dass- die Phoiniker in nördlicher Richtung bie

zn den Scilly- oder sorlin^iHclien Inseln nnd nach Cornwallie,

uHtwnrts aber bis an die tleutnche Nordseeküste geiabreii sind,

um dort das ^on, bier Bernstein einzukaufen. Vielleicht iet es

gestattet an fragen, ob niobt auch damit im Zugeständniss noch

m weit gegangen wird: von den swei einsigen Beweismitteln,

welebe sieb zn Gunsten solcher Annahme anwenden lassen, dem

Nachweis Spuren ihrer Anwesenheit, welehe* die Phoiniker

an Ort nnd Stelle hinterlassen haben, nnd der Existenz g>laub-

u-ürdiger Zeuirniese aus dem Alterthum, ist jenes tibei haupt, die-

ses aber weüigBtens in Anselmng der deutschen Küsten nicht

beigebracht worden. Besser scheint es in dieaer Beziehung sei-

tens der britanoisohen an stehen: die ans sehr alter Zeit stam-

mende Klietenhetehreibnng, deren TJebersetsong uns in der Ora

maritima des ATienns vorliegt, schildert die Zinninseln, berichtet

on den Einkinfen, welche die Gartbager, Tartessier nnd die

Anwohner der Meerenge von Grades dort zu machen pflegten, und

echlieBst ihren Ausblick in das AVeltraeer mit der Angabe der

Länge des \\ eges von dort bis in die Nähe Albions. Unter den

Zinninseln oder Kassiteriden pflegt man die Borlingen, unter Al-

bion Britannien an Tersteben; aber weder die Naohbarscbaft,

welche der Kttstenbeschreiber den Kassiteriden gibt, noch seine

Maasangaben fBgen sich zn dieser Erklllmng, sie erlauben nicht

die Inseln so weit nördlich an setsen und es ist noch Niemand

gelungen, in befriedigender Weise, d. i. ohne Anwendung kri-

tischer und exegetischer Gewaltetreiobe die Ktistenbescbreibung

BMa. Mim. f. Plillel. M. J. XXXTIU. Ii
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mit jenen VorauH.setzungen in Einklang zu bringen. Oribt man
(lern Zweifel, welcher hiedurch gegen die herkömmliche Erklärung

jener ineelnamen rege wird, Hanm und prüft dieeelbe auf ihre

BereohtigUDg, so findet eioh bald, daes die Deutung der Kassi-

teriden auf die Sorlingen oder überhaupt auf britauniBebe Inselii

und Küsten geradezv aas der Luft gegriffen ist: keine einxige

Sohriftstelle ans der geeammten alten Literatur steht ihr snr

Seite, vielmehr führen, wie in cap. II gezeigt werden soll, alle

einigermassen bestinuutc Angaben in die Nähe eines anderen

jjandes, desseliipii, bei welchem eine unbefangene Auslegung de«

Avienus sie suchen lehrt; die eugiiech-echottieche Insel hat von

jeher bloss den Namen Britannien geführt ^cap. I) und nur durch

ein JiissTerstttndniss, welches sich an der Hand des Avienne anf-

hellen läset, ist ein Gelehrter römischer Zeit verleitet worden,

Albion fttr den ilteren Kamen derselben aussngeben; endlich die

Erhlftmng der oceanischen Partie des Avienne vom Anas hin

AlLioü gewinnt nach Beseitisrung der Voruitlicile, durch welche

aie bisher beeinträchtigt worden ist, einen ganz andern und, wie

aus cap. Iii hervorgehen dtirite, sowohl ungeswungenen als besser

ansprechenden Charakter.

L Albion.

Zam G^emeingnt der gebildeten Welt ist die. Benennung Al-

bion für Britannien durch dae Werk geworden, welches in den

letzten Jabrh linderten des Alterthums, im irunzen Mittelalter und

noch lange iiichher die Hauptquelle geographischer Kenntniss

gebildet hat, durch die Erdkunde des Ptolemaioe, eines grossen,

in allen Disciplinen seines Fachs bewanderten Mathematikers, der

aber von historischer nnd politischer Geographie nnr wenig ver*

standen hat. Der loene dassicas ttber jene Benennung Britan*

niens findet sieh bei Flinios bist nat. IV 102 Albion ipsi nomen

fnit, enm Britanniae vooarentor omnes (insulae) de qnibns mox
dicemus (d. i. ausser Britannien auch Hibernia, Tliule, Mona u. a.>;

aus ihm erfahren wir, daee wenigstens unter den Flaviern der

Name Albion gar nicht in Uebung war, und hieraus folgt, doss

Ptolemaios, der über ein halbes Jahrhundert nach Plinius schrieb,

und die noch Späteren, welche denselben anwenden, wie Agathe-

meros, Markianos von Herakleia, Stephanos^von Byaantion, Taetsea,

Enstathios nnd andere theils unmittelbare, theile mittelbare Ans-

sehreiber des Ptolemaios nicht dem lebendigen Spraehgebraneh

ihrer Zeit folgen, sondern eine gelehrte, bei irgend einem älteren

«
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Die Kaesitehdei» and Albion. 1A9

Schrifteteller au%egriffene Benennung geben, durch welche sie

den Yortbeil erreichteD, für Britannien eine beeondere, die 6e-

siebvag auf andere ' britaniiiache* laaeln «nMohUeeaeiide Beieioh-

nnng beahzeiL

Von den Bömern iet die Ineel nie andere als Britanni«i

genannt worden: eo lieieet sie bei ihrem zweiten Entdecker, .·
lius Caesar, 8o in allen officiellen Kuiidgebutigen, anf den In-

schriften, bei den Geschichtschreibern; auch die Geograplien (Pli-

nine eingeechlossen^ gebrauchen nur den Kamen Britannien; der

andere kommt nielit einmal bei den Dichtern vor; er ist der

latoiniaehen Literalnr, von der eitirten Stelle dea Plinina abge-

•eben» ftberliaiipt giaslioli fremd. Gleiobee gilt von den meisten

Qrieclien vor Ptolemaioe. Im Jahre 1 , Chr. beeobrieb 8tra*

bon, nm 90 V. Gbr. Diodmroe die Insel anf Onind älterer grie-

uhischer Nachrichten, beide kennen nur den Namen Britannien(€), ebenso Poseidonios, der Lehrer Cicero'g, bei Diodor

38 (vgl. »Strub, p. 147) und, um 102 v. Chr., Artemidoroe

bei Strab. p. 198. Hätte es also mit der Angabe des Pliniue,

daia der Käme Albion einer frfiberen 2eit angehöre, seine Bloh-

tigkeit, so mttsste man mit HUllenlioff, denteobe Altertbnmsknnde

I 96 yerrnntben, dasa ihn der erste JBntdeeker der Insel, Pytheaa
(nm315) gebranebt babe; aber diese Yermnthnng läset sieb nicht

aufrecht erluilten, vi:]. Strab. p. 104 -
fußabüv tiifeXBtiv; Plin. IT 217 octotrfMiis cubitis

tiupra Britamuam iutumeeoere <Lt i>tuus Pytheas Maeaiiieneie auotor

est nnd besonders eine in zweifacher üeberliefemng vorhandene

Angabe desselben, bei Strab. 63, i^v^^ dird€ U^ dn^xciv nnd Plin. 187 in

insvln Tbyle Pytbeaa JUaeiliensia eeribit sex diemm naTigatione

in septentrionem a Britannia distante. Ebenso die BenUtser Qes

Pytheae, Tiniaios bei Plm. IV 104 (vpl. XXXVil 3> a Bri-

tannia introrHuni sex diemm navigatione uluisse insuLiui ktin und

Hipparchüs bei Strab. p. 75 Bperra-

yvä^ Masailia, die Vaterstadt des Pytbeaa, büdete den Mittel-

* Die Annahme, dass Diodoros, Strabon und Plinius überAll eigen-

mächtig Briteiinieii an die Stelle von Albion gesetzt hätten, würde »icli

nicht mit Wahrscheinlichkeit aufstellen lassen: von Plinius iiirl>t. wpü
er ^p\hRi den Namen Albion anerkennt, Diofloros aber und zumal Stra-

bon würde vielmehr Anlii^^ liekommen haben, das Vorhandenteixi dieses

zweiten Namens auzumerkeu.
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pankt des britaimieclien Zinnhandels (Diodor Y 38): als der jün-

gere Scipio sich in Gallien aafhielt, befragte er die Einwohner

on MaBsilifti Kerbo und Corbik> (einem HAoptttberfahrtoplati nAch

Britannien, gelegen an der Mttndimg der Loire, Stab. p. 199)

ttber dieee Ineel, , Polyb. 10.

Dies .gescliab vielleicht in Gegenwert de« Polybioe; jedenfUle

hat auch dieser, wio aus Iii 57 hervorgeht, keinen andern 2^amen

als den gewöhnlitdien gekannt.

Aueeer Plinius, Ptolemaios und dessen ^aohtreteru gebrau-

chen nur zwei Bchriftsteiler den Namen Albion für Britannien:

der faleobe Aristoteles de mondo o. 3, welcher frttbestens in der

sweiten Hilft« des letzten yorchristliohen Jahrbnndorts gesebrie-

ben bat (Zeller, Pbil. d. Gr. III 1* 644), nnd das geograpbiscbe

Fragment bei Müller geogr. gr. min. II 509, welches an seinen

MasBangaben als ein Excerpt aus Isiiloros von Charax, einem

Zeitgenossen StTabon's, erkannt worden ist. Da dieser von PliniuB

TV 102 unmittelbar nach der oben ansgeschriebeneu Stelle über

Albion citirt wird, so hat Müllenhoff 'e Ansicht p. 95, dass diese

gleiehlalls ihm entlehnt sei, viel fllr sieh ; man könnte noch einen

Sobritt weiter geben und in ihm oneb den Urbeber des über die

Bedentong von Albion bensobenden Vonirtheile vermntben. Mit

grösserer Sicherheit läset sich über die Art der Entetehnng des-

selben sprechen. Die Bebauptmig, dass Britannien früher Albion

geheinsen hfibe, hat sich als irrig erwiesen, sie setzt aber —
wenn wir nicht, wc zu kein Anläse gegeben ist, absichtliche Xän-

sohang annehmen sollen — vorans, dass Albion in einer Slteren

Sebrift genannt und in soiober Weise genannt war, dase ein

minder sobarfsiobtiger Leser (nnd soiober gab es in Sacben der

ooeanisoben Kttsten nnd Inseln nvr sn viele) auf den Gedanken

kommen konnte, es sei von Britannien die Rede. Die Ora mari-

tima des Avienus nennt an der Nordktiste Hispaniens die Insel

der Hierni und ui^tlich von ihr die der Alldones, bei welcher sie

den Bericht über Oceanieu abschliesst: jene erinnerte an Irland

(Hieme), diese aber demgemäss auf Britannien zu deuten konnte

'

man sieb nm so leiebter versnebt fühlen, als dessen Westseite

bis anf Ptolemaios' Zeit nnter gleicher I^ge mit Hispanien ge-

dacht zu werden pflegte.

Der von Avienus übersetzte Periplus ist jedoch die Schrift

nicht gewesen, aus wf loher der Gewährsmann des Plinius den

Irrthuni geschopit hat: jener hatte von einer ,
nicht 'AXßiuJV gesprochen. Auch Pytheae nicht: denn dieser be-
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ohmb das Wehmeer bie Britumien nnd Doob weiter und nannte

die Inael Brettanike, konnte aleo von Niemand in jener Weiae

miaayentanden werden. Anseerdem gab ea in der älteren ^e-
ebiiehen Literatur noch eine Schrift, in welcher ein nennens-

werther Theil der occanischen Küsten Europas aue eigener An-

echarnm^LT liesrhrieben war: die L ebersetzuiig des Berichts, welchen

der Carthager Himilkon über die von ihm im Auftrage des Staate

geleitete Unteranehnng derselben v^erdffentiioht hatte. Bis Bri-

tannien oder anob nnr Weatgallien iat er aieber niobt gekommen':

denn die €bieeben, weleben aein Pexiplna wobl bekannt war, be-

bandeln Fyibeae, welober überdies (vgl. cap. an . 129)

erat xtaeb ibm aufgetreten ist, als ältesten nnd zugleich einzigen

Berichterstatter über diese Länder; die Nachrichten, welche sich

aus Himilkon's Periphis erhalten haben, gehen nicht über Hifpa-

nien hinaae. Um so mehr konnte die Nennung der Hiemer- und

der Albioneninsel Hei ihm einer Mieadentong nnterliegen nnd es

liaat aieb nnbedenklieh annebmen, daaa im pnniaeben Original

der Name der Albionen in kflrserer Form angegeben war, welobe

der Ueberaetxer dann mittele 'AXßfiifV wiedergab.

. Dia ZinniiiaelB.

Herodotoß, linser ältester Zeuge, erklcirt III 115, Uber den

Westen Europas wisse er nicbta Sicheres zu melden, glaube anob

nicbt, daes es bei den Barbaren einen in das Nordmeer fiiesaen-

den Strom des — naob seiner Ansieht grieebisoben — Namens

£ridanof gebe, von wo der Bernstein kommen aolle, noob kenne

er die £zistena von Kaaaiterideninaeln, welebe das Zinn liefern.

Ob der ITrbeber der Kaehricbt bei 8kymnoe 393 (400), welebe

nicht weit von dem Bernsteinflnsse Eridauos an der tf^tn sehen

Kii.sie zwei '/innerzengende Instln nennt, die beriihinf cji Kasei-

teriden im Auge hat, ist zweifelhaft, s. der Jjjridanos m Venetien,

Akad. 8itzungsb. München 1878 II 290; war es der Fall, ao

wnide er dnioh die Verbtndnog, in welebe Herodot sie mit dem

Eridanoa bringt, dasn yeraalasat.

Dionyaioa der Perieget aetst die Kaaaiteriden an die Weet-

kütte Hispaniene. Er beginnt per. 355 die Aufzählnng der Ocean-

inneln mit Gades, nenut dann 562 'unter dem Heiligen Vorgebirge,

welches die Spitze Europas bildet, die westliehen Inseln, wo die

Heimat des Zinns ist und das reiche Iberenvolk wohnt' und

kommt dann aaf 'die zwei hretannischen Inseln gegenüber dem

Bbenoa vor den nördlieben Kttaten*, also anf Bibemien nnd
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BntAiinieii, sii Bpreeben. Btonysioe, eeinee Berufe Bibliothekar

unter Kero und deeeen Kaobfolgem, kraute, wie Mfillenlioff p. 89

aoe der bloM bei ibm y. 338 und Ayienue or. mar. 195.

957 TorkoiBinendeii Erwäbnnng der Kempsoi eoblieeet, den yon

Avienue übersetzten Periplus; mit noch gröeserer Sicherheit geht

ee aus unserer Stelle hervor. Das Heilige Vorgeliirge ist Cap

8. Vincent, die «Südweetspitze Hispaniene und iäoroptts ; man könnte

daher glaaben, Dionyeioe yenetse die Zinnineehii welche in Wahr*

keit weetUcb Galioiene nt moben eind, an die Sttdwestktteta

Hispaniene; aber Dionyaios bat keinen Begriff yon der groeseii

Anadebnnng Hiipaniena: die Kempeen, in der USbe jenee Cape

eeaebaft, eetst er an den Foee der Pyrenäen nnd dae Vorgebirge

konnte er nur unter der (älteren Gneclien wie Herodot zu ver-

zeihenden) VoraüPsetzuug die Spitze () Europas nennen,

daee Mispanien uacli Westen nicht in einer Breitseite ende, eon-

dem sieb zu einer Spitze yerjfinge (vgl. unten in Ay. III). £r
bat den ans ans Ayienne bekannten Periplne yor Augen: wie

dieser die Zinninseln * unter* das C. Yinoent seist, Ay. 94 aub

buius prominentis yertiee sinus debiseit, in quo insulae (ygL oap.

III), so schreibt Dion. 561 * (€5.
Mit Britannien bringt nur eine einzige Stelle die Zinninseln

oder vielmehr eine Zinninsel in T^erbindung, der herrechenden

Ansicht jedoch eine Stütze zu verleihen iet sie, wie von den

Anhängern derselben anerkannt wird, nicht im Stande. £e ist

Püaius IV 104 Timaeus bistoricus a Britannia introrsum sex

dierum navigatione abesse dieit insulam Hietim, in qua plumbum

albun proyeniat; ad eam Britannos yitUibus nayigüs eorio cir-

enmsntis nayigare. Seebs Tagfabrten betragen naeb der gewSbn"

liehen Schiitzung der Griechen 600() Stadien = 150 Meilen, oder,

wenn die Nacht nicht mit gerrcliTipt ist, 3000 Stadien = 75

Meilen; die Sorlingen sind aber vom englischen Festland nur

Meilen entfernt. Die galiciscbe Kttste hätte sich in sechs Tag-

und Kaebtfahrlen erreiehen lassen, aber nur auf bober See^ niobt

mittels Eftstenfabrt, und dass yon einer britannieeben Insel die

Bede ist, lebrt ad eam Britannos nayigare. Der Kaebiiobt liegt

also ein Missyerstllndniss, sei es des Plinins oder des Timaios

selbst zu Grrunde ^

' MüUenboff p. 472 findet in der Stelle eine Verwechslung mit

Tbnlsi welobes nach Pytheae 6 Tagfahrten von Britannisn entfernt

war; aber dieser Punkt bot dock ffir eine Verweohsbing ra wenig
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Aadi Plin. XXXIV 15 oaMiteram namtmii in ineiilM

Atkntiei marie peti itOHrasque lumgüe et cinrnmeutlB coiio

tdTeld lieat «iah nicht aaf die britannisohen Inseln belieben.

Atlan^sobee Meear beieit nreprfinglicb da« Weltmeer am Atlas,

ädi den Heraklessäuleii und in dieRem iSiini, als Bezeichnung dee

Oceans westlich Hiepauiens und Mauretaniens wird der Name

aüoli in römiecher Zeit noch lange genommen, unter andern con-

•tot von Plinins. Der atlantische Ocean endigt ihm an der Nord*

weetapitae Hiapanieniy dort b^nnt der gallische, s. III 6. IV
109. 114. DengemSss schreibt er im eivten Buch; libro qnsrto

continentiir sitnns — insnlamm in Gaüieo oeeano XCYI, quas

inter Britmmia, B^lgicae^ Lugdnnensis Galliae, Aqnitanieae Gral-

liiie, citerioris Hispaniae ah oeeano (~ Plin. IV 110— 112), Lu-

fiitaniae (= TV 113— 8), ineuiarum in mari Afhmfiro und ver-

steht unter letzteren die IV 119—20 beschriebenen isLasßiteriden,

(^tterinseln nud Gades. Der Gebranoh geflochtener, mit Leder

ttbersogener Fahrsenge, welohen aneh 106 von den Zinn*

inseln berichtet, fand sich nicht bloss bei den Britannen': bei

den Stimmen Gallaeoiens und Nordlnsitaniens herrschte er, wie

Strabon p. 155 angibt^ bis tn Bnttns Zeit (13—134 . Chr.);

auch die ethwarzc Kleidung der Kassiteridenbewohner (Strab. 175)

gehörte zu den Eigenthüni]i( likf iten jener (Strab. 155).

Alle andern Angaben setzen die Eassiteriden auadrücklich

in die Nähe HispanieuR und zwar an die Nordwestkiiete diesee

Landea; sie gehen, wie MttUenhoff p. 92 gesehen hat, anm Theil

anf Poseidonios xnrftek, bemhen aber keineswegs, was die Mei-

nnng dieses Gelehrten ist, bloss anf Erkundigungen in Bispaaien

bei See&hrem, deren Berichte Poseidonios irrig anf hispanische

Stoff und intronam bleibt unerklSrbar. Sechs Tage vxt See ist flir

regelmisfigen Verkehr, snmal mittels Korbkfthnen, eine viel so weite

Entfennmg; vielleieht sind Tagreisen su Lande gemeint Mietim ist

mit den Mheren Heraosgebem vnd MlUlenhoff in lotim sn verwan-

debi: dorthin, saf die Insel Wight, wnrde naeh Biodor 88 das Zinn

von ComwalUs an Wagen verbraoht, indem man snr Fahrt dnroh den

Snnd die Ebbe benfitste. FrfUier mag man sich dasn der geflochtenen

Fahrseoge bedient haben. Die Entfemnng von Pensanoe in Comwallis

bis Wight, e. 88 Meilen, kommt 6 Tagreisen gleich.

^ Den von Mfillenfaoff p. 478 angeffthrten Stellen fiber diese sind

die Utesten Belege» Osesar b. cit. I 59, 2 und Lneanos IV 184, der

mittelalterliohen Benennung ourica, cnraca die alte earabns (Isidor, or.

XIX 1%, wovon Karaffe, beisafugon.
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Inedln anstatt auf die britanniechen bezogen babe. In mier Linie

hat et eeine Kaehriekten deher da emgexegen, wo er den Stoff

zu den 52 Bttohern eeiner bis 9 . Chr. lierabgehenden Fort*

setsnng der Geeohiolite dee Polybius, sn eeiner Baretellnng der

Einnahme Athens 86, eeiner Geschichte des Pompeins sammelte:

bei lieilnehmern der Ereignisse, bei liömbin bt.souders und

groseentheib in Kom selbst. Denn Römer, Zeiterenoesen des Po-

seidonioe, waren es, die der Welt die Kunde Ir r Inseln erschloe-

Ben, fast vierzig Jahre bevor das Gleiche mit Britannien geschah^

und ee sind nicht 8ehiffermährchen, mit welohen wir es hier sn

thnn haben, aondem geeehiohtliche Naohriehten im vollen Siime

dee Wortes.

In hellenieeher Zeit war, wie Ayienne 113 lehrt, der un-

mittelbare Verkehr mit den KaRpiteriden in den Haudeu der

Städte CarthHiTo, Gadee und Tiirtes.sns. Nachdem TartessoR im

dritten Jahrhundert (TermuthUch durch Hamilcar Baroa), Carthago

im zweiten untergegangen war, sah sieh Gadee im AUeinbeeits

jenes äusserst gewinnreichen Handels nnd der von 8trabon p.

175 fg. mitgetheilte Berieht über die Entdeeknng der Inseln gibt

interessante Belege über die Mittel, welche die Stadt anwandte,

nm fremde 8eefiahrer femsnhalten. Die römischen Kaneente

Hessen sich aber nicht abRohrecken, sie ruhten nicht, bis sie das

von jenen snrirraltiir gehütete Geheininisf» des Weges zu den In-

seln ergründet hatten; vollends Gemeiugut der römisch-griechischen

Welt wurde die Kenntniss des Weges nnd die Ausbeutung der

Inseln, als P. Grassns, Gonsnl 95 nnd Besieger der Lnsitaner,

über welche er lant den Fasten 98 triumphirte, mit Heeresmacht

dieselben anfsnchte, anstatt grimmiger Barbaren jedoch eine harm-

lose Bevölkernng vorfand, welche das Metall ohne grosse Mtthe

aus geringer Tiefe zu Tage förderte; nördlich vom Artabrerhafen

auf hoher See fand er die Eilande, zehn an der Zahl. So Stra-

bon, dessen Bericht ohne Zweifel aus Poeeidonios stammt; von

den zwei andern (Quellen des lotsten yorchristliohen Jahrhunderts,

welche er bei flispanien benutzt, hat Asklepiades wahrseheinlich

bloss Turdetanien beschrieben und die römische Ghorographie

gab keine Ersühlnng. Aus dem Fragment des Poseidonios hei

Strab. p. 147 () €(€
bt MaCTCTaXiuv^ ist ersehen

wurden, dass auch Diodoros V 38 ihn benützt hat:€*
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nuv& ' -
dm€av«{i <0 €5' -. Die scharfe Unterschei-

daii|B: des hritanuibchen Zinne von dem der Inseln findet sich auch

in dem ho eben benutzten Berichte Strabon « p. 176, wo xagleioh

Britannien in weiter Ferne von ihnen gedacht ist.

Pomponiue Mela III 47 sagt in der Beschreibung der Ocean-

ineeln, nMhdem er eine Inntanieohe erwtthnt bat: in Celtioie ali-

quot rant, que qiiia plumbo abimdaBt, nno omnes nomine Caesi-

teridae appellant; dann folgt die Insel Sein bei der Bretagne:

Sena in Britannico mari ÖHsiginicie adversa litorihns. Celtici

hei^Kea ihm (in erweiterter Bedeutung) III 10—13 die Bewohner

der ganzen Nordweetküete Uispaniens vom DuerQ bis znr aetnri-

flohen Weetgrense» d. i. die Stämme GallaeeieriK. Plinins IV 119

gebt, naebdem er tob den Pyrenäen her die nördliche, dann die

weetliobe nnd eftdweetliobe Kttate Hiepaniene beeobrieben bat, zn

den dortigen Inseln über nnd sebreibt snexst: ex adTerso OeM*
beriae eomphires snnt insnlae Gasmterides dietae Graeeis a ferti-

litate plumbi (ebenao Solinns 23, 10); dann nennt er die Götter-

inneln (s. u.), nach diesen Gades. Die eigentlichen Eeltiheren

reichten nirgends an das Meer; aber PliniuH rechnet auch die

Keltiker zu ihnen, III 13 Celticos (Baeticae) a Celtiberis ex Lu-

sitania advenisse manifestnm est^ Tgl. lY 118 nnd nnten an Av.

193; Galiaecien ist bei ibm ein Tbeil der Proyinx Lnsitanien.

Die YdlkerrerbSHaisse Hispaniens gibt er yiel genaner als Heia

an: die Keltiker bewobnten nnr einen kleinen Tbeil Gallaeeiens,

die Gegend an der isordwestspitze welche bald promunturium

Gelticum (Mela III 0, 12. Plin. IV III) bald, nach dem nörd-

lichsten ihrer drei Gaue, pr. .Neriom (Strab. p. 137. 153. Ptol.

^ Der Aofdrack bf 1(&( und das €—
des Frsgments lebren, dait vor ansgefaUon ist.

* Dsffir galt niebt, wie viele an^ebmen, Gap Finisterre (diese

Lsadsnnge, die einsige Halbinsel jener Kibte, gehörte den 8aper-

tamarei» niofat den Nerii, Plin. lY III Sapertamarei, qnortim in penin-

iQla tres arae Settianae Angneto dioatae); sondern, wie Kiepert's Atlas

antiqnns ansetzt, das weiter nordöstlich liegende Voigebiigey dessen

fiaaptspitien jetzt Punta del Boneado, Ponte de Nariga (8* 44' Seil.

L. von Fem) nnd C. de 8. Adrian beisssn. Anders Avien's Periplus,

«. m 149.
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6, 22) bald Artabrnm (Artemid. bei Plin. II 343« IV 113) .

geiiEimt wird: Strab. 163€<() KcXtikoC

An die Geltioi Nerii schloeeen eioh weiter eftdireetUoh um C. Fi-

nieterre die Oeltioi Snpertamam, an dleee die Praetamarci, welche

vom Fl. Tamaris (j. Tambre) bis zum SaiH (j. Sar) reichten, einem

rechten, aus der Gegend von Santiago de (Oni|M)stell;i kiunTnen-

den Zufluee der Ulla ^ Daee die Inseln von i^linius an der woet*

liehen, nicht an der nördlichen Seite der Kttate gedacht werden,

iet Bohon p. 163 geseigt worden«

Bei Ptolemaioa 6 erscheinen als Inseln der Tarraooneneia,

. sn welcher bei ihm Gallaecien gehdrty nerst S 75 Koev*€ cd TpCXcuieoi€, die

drei Klippeneilande am C. Orietral oder viehiieln an dessen öst-

licher SeitenKpitze C. de los Aguillooes (Jj l); folgen § 76 5 -
€6, ^ ; weiter sUdlioh wie bei PUnins die

G-5tterineeln. Dnreh die Gradbestinunnngen, welche er beigibt,

werden die Zinninseln an das gebracht; dass

sie südlich diesem, an der Westseite Galicieiis za snohen

sind, lehrt0. Endlich noch eine wenig beachtete, leider

verntümmelte Stelle, welche den alten Namen einer von <len Inseln

auf wahrt hat: Schol. Dion, Per. 561 elai bk a\ -
beKO. ^ jä[) (Anspielung auf die Fahrt

des Craesue) )^.
OpT€vio.

£in Widersprach zwischen nnseren QnjeUen besteht nur

daiin, dass Strabon die Inseln, statt wie die andern westlich,

nfSrdlieh der galioieohen Ettete setzt, p. 375 dird

ToO ApTußpUJV Xiue'voq und, gleichfalls wie ^liiUen-

hoff p. 92 bemerkt aus J'osi idonios, p. 120 -
5'. Der Irrthnm liegt auf Seiten Strabon's: denn nörd*

> Plin. IV III. Heia UI 10-11. Strab. p. 168. Statt super

Tamard Plin. IV III und snper Tamarid Mala III 11 hat Detleben

Phaoh XXXII 66 in evidenter Weise Supertamatd hergestdlt; himns
folgt, dasi anch Praestamard (Plin.) nnd Praeeamarchi CMela) in Prae-

tamard sn erwandeln ist.

* Wenn Hübner CIL II 867 die Identit&t Brigantinm mit

Ccmlia desiwegen bezweifelt, weU der römische Lenehtthwrm letstersr

Stadt Ton den Alten nicht in Brigantinm ervAhnt werde^ so hat er
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liob gibt 68 in einer Entfenmng von mehr als einer Meile keine

Liiebiy die Eaeeiteriden dagegen waren nach Streben aelbet p. 176

Tom Featland weiter entfeint als Britannien, dessen geringster

Abstand fünf, nach Caesar b. gall. V % weleber Hafen an

Hafen misst, sechs Meilen beträgt. Als Caesar während seiner

Prätnr vor Brigantium, jetzt Co^rtina, erechien, um die Einwohner

wegen ihrer Seeräubereien zu züchtigen, ergaben eich jene nofort,

erschreckt durch die nie gesehene Erscheinung einer Kriegsflotte,

Dio Gass. XXXVII 63; hierans ist zn sohliessen, daee drei Jahr-

Mhnte Mher Grasens nicht in die NShe dieser Stadt, aleo auch

nicht über die Nordweetspitie Hispaniena hinansgekommen war.

Strabon's Irrthnm erklären wir daraus, dass die EKtse der Ar^

tabrer, welche zu seiner Zeit bereits verBchollen waren, von

Miinen Quellen verschieden, insbesondere von Poseidonios anders

als von Artemidoros bestimmt waren und er, waH jener vom
Artabrerhafen. sagt, auf die diesem angegebene Gegend an*

wendet.

An den westliohen Anfang der Nordkliete, von den Oeltiei

Kerii durch das prom. Geltilonm getrennt, setzen sie, rümischen

Qnellen folgend, Mela nnd Plinine. Diesem snfolge (lY 118—114)

nannten einige das C. la Koca bei Lissabon prom. Artabrum und

setzten dort gentem Artabrum, quae nuii'juam fuit. manifesto

errore. Arrotrebas enim, quos ante Celticum diximus promini-

tnriom, hoc in loco posuere litteris permntatis, vgl. mit § III

Arrotrebae, promunturiam Gelticnm, Oeltiei oognomine Neri. Mela

sagt III 13 Nerü nltimi ad oceidentem. deinde ad septentrionee

terra convertitor a Celtico promnntnrio. in ea ora primnm Artabn

ennt, deinde Astyree. in Artabris sinns ore angnsto admissnm

mare non angusto ambitu excipiens Adrobricam nrbem et quat-

tuor amnium ostia incingit. Wie die Keltiker so nimmt er auch

die Artabrer in viel weiterem Umfang als Plinius: er dehnt sie

ostwärts bis znr asturischen Grrenze aas, während jener lY III

swiaehen dieser und den Arrotreben noch fünf Stämme an der

Külte anfitthrt * Hafen' der Artabrer nannten die Seefahrer eine

mit vielen Stidten besetzte Bnoht, Strab. p. 154, also eine Bia

(Fjord), wie in Spanien nnd Portugal die zn Meerarmen nnd

Buchten erweiterten Flussmündungen heissen; der von Mela ge-

nicht an OrotiuB I 2 gedacht, wo dies in der Tbat geschieht. Daes

Brigantium nicht auf Betanaoe zu deuten ist, gebt aus Mela henror,

der in der Bia von Betanics nnd Ferrol aar die Stadt Adiobnca Inmnt.
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schilderte groBM eüms entspricht den Tereinigten Rias von Be-

tansoB and Ferrol; rechnet man wegen des gemeineauen Eingangs

noch die Bia von Corona westlich jener hinsn, so hat man den, an dessen Ufer weit östlich vom prom. Nerium

Ptoleniaios II 0, 4 Brigantium setzt. Für den Artabrerhafen

Stral) »]! 8 liegeil diese Rias zu fern vom Neriuiu und nordwärts

von liinen gibt es keine Inselgruppe.

Nicht hlonn wie Mela und Pliniue östlich sondern auch sttd-

Uoh der Nordwestspitie denken sieh das Volk Strabon p. 153

"Afrroßpot€ dxpav tUpm nnd Ptolemaios II

6, 22^ irepl N^piov *; ans

seiner römischen Quelle, der Chorographie, fügt jener p. 153

UfpioiKoOcri b' und 154 -€ hinzu, PtoleumioB aber setzt den

Artabrerhafen hart an das Vorgebirge als nördlichstcu ürt der

Westküste, II 6, 2 ,*<,. Die Quelle beider ist Artemidoros, welcher

Olymp. 169 = 104—100 . Chr. schrieb (Mardaans epit. Menippi

3), vgl. Agathem. 4, 16 fabcipuiv 6 lepoO* 7932 mit der identischen Angabe Plin.

II 242 Arteiiiidorus adicit a Gadibus circuitn Sacri promunturii

ad prmmniiurmm Artabrum, quo longissime frone procurrat His-

paniae, 891 Vi nailia passunm. Auch dies ist der Artabrerliafen

des Poseidonios nicht: die dem Vorgebirge südwestlich snnäohst

liegende Bia von Corme nnd Lages mit der JClIndnng des AUones

ist SU klein, nm vielen Stidten an ihrem Ufer Banm an geben,

nnd die Fahrt von ihr nach Norden führt an keiner Insel-

gruppe.

Eine viel weitere Ausdehnunir nach Süden gibt den Ar-

tabrern da?« Frairnimt des Poseidonios bei Strab. p. 147* ^ ,
b4 € ; diese entspricht,

das südlich des Bnero beginnende nnd bis anm T^jo reichende

Lnsitanerland ansgenommen, derselben Gegend, welche Strab.

p. 154, vermntblich nach Artemidoros, schildert: €-£6 ,-
(d. i.), vgl. 153 über Lusitanien und Gallae-

cien: ,
\< XpucroG. Er meint die Flfisse Tigo, Mondego,
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Vouga, Buero, Aye^ Cavado, Neiyä, Limia, Minho; ausser dem

in dieser Be&elmiig häafig gerähtnten Tajo wird you Silioe I 234

der Daero und Lmii& als ^Idfüb^end beseiobnet und am Sil^

welcher im Altertimm fttr den Oberlaaf dee Minho angeaehen

woide, finden lieh die einstgen bedeutenden GoldwKeohereien

Spaniens in jetziger Zeit. Im Artabrerland engeren Sinns, wel-

ches mit dem Keltikergebiet fast zneamuit niallt, ist von gold-

führenden Flüssen niobts bekannt. Das Bedüriniss, für die vielen

Jileinen Stämme nördlich der Lositaner eine Gesammtbeoennang

nt beeitsen, führte die üömer dasni, nach den Oallaikeni) welche

ihnen den hartniekigeten Wideretand geleistet hatten, das Ganze

an benennen; Heia wShlt die Eeltiker, Tielleieht wegen ^iree

Zneammenhanges mit dem grossen, jenseit nnd diesseh der Pyre-

näen weit verbreiteten Kelteiivolk nnd weil nie früher einen

grösseren Theil Graliciens bewohnt hatten; den Artabrern jene

Ehre zu geben kannte der Umstand veranlassen, dass nnter den

VöU^em dieser Küste bei den Seefahrern sie wegen ihrer Ver-

bindung mit den berühmten Zinninseln das bekannteste waren.

Dass aber stdlieh des prom. Nerinm nnd des Keltikerlandes noeh

ein sweites Artabrervorgebirge angenommen wnrde, lehrt Plinins

lY 119 ex adverso Celtiberiae (d. i. Gelticomm) Gassiterides et

e regione Arrotrebarum promunturii deorum VI vgl. p. 165; an

diesem suchen wir den rtebrerhafen des lOseidonios.

Au der Keltikerküste, wohin Pliniun und Mela die KuHsi-

teriden setzen, findet sich nördlich des C. Finisterre keine Insel-

gruppe, aber östlich hinter dieser Landzunge in der Kia de Gor-

enbion drei kleine Inseln, deren grösste Lobeira grande heisst;

am sttdöstliehen Eingang der Ria, beim G. Minarso gegenttber

Finisterre seohs sehr kleine Klippeneilande ; westlich des . Looro,

welcher den westlichen Eingang der Ria von Muros und Noya

bildet, die vier kleinen Bruyosinseln. Im Innern dieser £ia

* So die erste Handschriftenolasie (A£^F<), bis DEFR, tres So-

linus 23, 11. Letzteres ziehen wir vor: aus III konnte sowohl VI als

iis (his) hervorgehen. Ptolem. Ii 6, 7() 6 berücksichtigt die grössten

(die grosse Cies nnd die Hauptinsel der Boeirogmppe) ; Plinius nimmt

die kleine Cies hin/^n : ganz unbedeutend sind die sechs andern Eilande

der BoeirooTTippe (vgl. zu Av. 18). Auf dieselben Inseln oder einen

Theil derselben bezieht sich wahrecheiDlich auch Plin. IV III insnlae

Signae (Sige, Siccae) im Periplus der Festlandküste; dieser ist aber

nach einer andern Quelle gearbeitet als das Inselnverzeichniss: ergibt

such Insefai und greift dadurch dem Plane desselben vor.
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weiter südlich gibt ee noch mehr Eilande, aber die gleicli zu

beepreoheDde £iitlBriiiiiig paeet nieht mehr anf eie. Die Kleinheit

aller dieser Iiwelii etimmt la der Beseichmiiig |!6€, welebe

Diodor 38 ihnen gibt; eben deaewegeo aber kdnnen einige,

die kleinsten, in der Zehnsabl übergangen sein. Vom Artabrer-

bafen nordwärte zu ihnen brauchte mau über eeohs Meilen (p. 167);

unter den vielen Kias nördlich des üuero (von da bis zum Tajo

gibt es keine) ist blosB die südlichste entfernt genug: von ihrem

nördlichen Eingang an der Punta 8abrido, gegenüber der grösseren

Giee- oder Bayonaineel eind in gerader Linie aeht Meilen bia an

den Bmyoe. Anf eie paeeen alle UmstXnde: die yielen Stidte

des Artabrerhalme: jetit liegen acht an ihrem üfer; das Vor-

liegen mehrerer Inseln nnd zwar derjenigen, welche Plinimi und

rtolcniuiüs als die südlichsten behandeln: die nächste Ria nörd-

lich, die von Pontevedra hat nur die I. Ons und die kleine

Oncela vor sieb, südlich der Kias aber gibt es bis über den

Mondego hinaus keine Inselgruppe: endlich erklärt sich nur bei

dieser die auffallende, einen Irrthnm wie ihn Strabon beging in

begUnstigen geeignete Thataache, dass Crasans einem Hafen

der Weatkttete nordwürte an Inseln derselben fnhr and doeb in

die hohe 8ee hinaus segelte. Wenn er der sOdliehatenf

hinter dem C. Silleiro gelegenen Einbiegung der Ria, einer ge-

räumigen Bucht, Nselche nach der in ihr gelegenen Hafenstadt

Bayoua den Namen Puerto de Bayona führt, ausfuhr, so empfahl

es sich an den vielen Inseln, welche vor der galioisohen West-

küste liegen, aussen yorbei zu segeln, nicht bloss wegen des

Zeitverlnetes, welchen das Einlaufen in die Rias yerorsacht, son-

dern hanptsSchlich wegen der Gefahren, welohe von den Untiefen

am Eingang derselben drohen. Denselben Weg mnsste er aneh

von Vigo im imierü der liia, ihrem besten liafeii, machen: denn

der fahrbare Ein- und Ausgang derselben ist der südliche, zwi-

schen C. Silleiro und den Boeiro.

Die Berichte der Alten von den Zinnlagern Nordwestspa-

niena sind bewährt gefonden worden. Beisende Natarforscher

haben Zinnbergwerke in Salaba westlich von Oviedo nnd an der

Ettste Sstlich der Mündung des Eo, femeic C. Qrtegal bis

Comda nnd bei Visen im nerdliehen Portngal angetroffen, s. die

von MüUenhoff p. 99 citirteu Schriften; von den 23 Ziaugriibcn

S|uniiens. welche 1859 in Betrieb waren, sind die bedeutendsten

iu der galicisülien Provinz Orense, besonders bei Mouterey au der

portngieeischen Crrense, vgl. Willkomm die pyrenüsche Ualbinael
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p. 324 Granitformation, in weicher allein dm Zinn vorkonimt,

zm§i besonders auch die galioieche Kttete, ebenso die YorÜegen-

den Inseln; nach äpnren alten Zinobaiiee hat man hier nicht

gemeht, weil Hiesuiiid ibre IdentttKt mit den Kaeiiteriden aliiite.

In der Mitte des eraten JalirlnuidMrte n. Chr. eehelnt er bereits

der Vergangenheit angehört la haben, Plin. XXXIV 156 eassiteram

fabnloee Graeeis narratnm in insulas Atlantici maris peti. nunc

certnm eat in Lusitania iriicni et in Üallaecia summa tellure et

coloris mgri. Die EntileckungHfahrt des (-raRHus hatte, wie aus

Strab. p. 176 zu ecblieseen ist, den AnstoKs zu einem allgemeinen

Welilani naoh den endlich gefundenen Schätzen gegeben, welche

bei dem geringen Umfiuig der Inseln nach solchem Anfsehwong

des Bans bald ersehepit sein mnesten; tnch hatte wahrseheinlloh

(s. an At. 110) ein grosser Thetl des frtther von dort eingeführten

Zinns seine Fundstätte auf dem Festland gehabt. Die Industriellen

aber konnten, als der Raul »bau keine Ausbeute mehr lieferte, den

Innein um ro leichteren Herzen« den Rücken keinen, als in-

swisohen mit der vollständigen Unterwerfung des gegenüberlie'

genden Festlandes dort weit mehr und sngleioh reichere Adern

soginglieh geworden waren.

m. Ayieft'g Oestrymiie.

Oestrymnische Inseln nennt Avienus dijp Eassiteriden nach

ihren Einwohnern, er setzt sie in den oeetrymnischen Meerbusen,

welcher am Vorgebirge Oestryninin anfängt. Dieses wird, weil

man jene nördlich des Canals La Manche sacht, auf die Bretagne

(gl. za 146) gedeutet und in dem Namen, welchen Pytheas dem
dort wohnenden Volke gab, ein freilich recht eohwaeher Anklang

an den Avianos ftberlieferten gefunden'. Die Angaben des

* Nach Reyer, Zinn. 1881 p. 134 findet sich das reichste Gebiet

an der Grenze der Provinzen Oronsp und Pontevedra, aussonlrTu Zinn-

bau in der Prov. Salamanca, bei Valongo und un andern Orten der

portug. Prov. Traz os montet, auch bei Cartagena und in der Provinz

Almeria.

' Statt^ Strab. p. 63, (nach } . 195 und

. 64 wird nach ffm;!) uch's Vorgang und

*90Tiuiiuv i^eflchrieben und an die OsiHniier, welche zur Römerzeit dort

wohnten, erwmvrt. Aber Möllenhoft' p, ·75 bemerkt treffend, dase die

von Stephanus Byz. p. 712 dem Pythe^is i^ufieschnebene Form
durch ihr aweimaligts \Oikoniimn und zugleich durch wiederholte

Anfohmiig der Nebeniorm^ daeelbst geschützt ist Den Namen
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Avienus führen aber sämmtlich nach Weetbiepanien ; so gleiok

die mte, y. 82—93 eed qua profundum semet ineionat salum

Ooeaao ab usqiiei ut gurges hio nostri marie longo oxplioetnr,

Oft AtlantioaB sinnt, hio Oaddir nrbs est» diota TartOMne prine;

bio annt oolnmaao pertinacio Horovlii Abita atqno Galpe, haee

laeya dioti oaeepitiB, Libyae propinqua eet AbUa; dnro peretre-

punt Beptemtrione, sed iuco certae tenent. et prominentis hic

jugi surgit capat (OestrymiiiQ istud dixit aevuni antiquius)

molesqne celsa saxei faetigii tota in tepeutem maxime vergit

notum. Um das Vorgebirge Oeetrymnis ans der Nachbarschaft

der GibraLtarttraaie entfernen nnd in das nordweatliohe Frank-

reiob verlegen m kennen, nimmt MiLllenkoff p. 89 in v. ewi-

eohen Abila nnd doro peretrepnnt eine Lttoke yon mmdeetena

zwei Halbyemen an, in weloben yon anderen^ dem hoben Korden

aiigeliui igen Säulen die Hude gewesen sei : denn der Noidwuul

passe nicht zn der Gibraltarstrasse und die. Versicherung, dass

Lage und Stelle der HcrakleKsäulen festeteben, sei überflüssig.

Aber v. 89 loco oertae tenent bedeutet nicht die Bekanntheit der

geographieeben Lage sondern die pbyeieohe Festigkeit, das nn*

ersohlitterliohe Standhalten der Sänlen gegenüber dem Toben der

Stürme; sie enthalten eine (fthnlich wie y. 203) zwischen den

Zeilen zu lesende Ablehnung der Ansteht, welche in den Herakles-

Säulen die Irrfelsfu dei OdvftHee, die Symplegaden der Argosape

erkennen wollte, Strab. p. 170 hi5 evBdbe €, -
€, &6€ >€5, und beweisen

damit die Unstatfchailigkeit der MfUlenhoff'sohen Annahme. Die

Gibraltarstrasse wird nicht yom Nord, aber yom Nordwest nnd

Nordost bestrichen; derlMohter, welchem nnr für die yier Hanpt-

winde einfache Namen %u Gebote stehen, wühlt den Nord als

den stärksten und grimmigsten.

Das oestrymnische Vorgebirge lag an demselben Meer-

busen wie Gades und die Säulen, am siuus Atlanticus. Dieser

ist, wie der Ausdruck siuus lehrt, mit dem atlantischen Meer,

welches Niemand, wie beschränkt anch seine Kenntniss der

Ansdehnnng desselben war, für einen Ueerbnsen ansgeben

der Osiemier suchen wir in, wie nach Pytbeae die benach-

barte ln»e\ OnesMuit hieas, nnd eohliessen daraus, dass Ossiemii die

richtige Sohreibung ist. — Ueber eine (sBgeblioh) sweite OeBtryronit

8. sa 164.
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konnte', nicht zu verweclieeln ; ausdrücklioli unterecbeidet beide

der Veifaeeer durch die Worte: da, wo bis vom Ocean (d. i.

Tom atlantiechea Meer) her sieh die tiefe Salsflnth einbuchtet»

findet sieh der atlentieche Golf. Er meint den grossen, durch

die GKbndtaretraeee mit dem Hittelmeer sunmmenhängenden

Meerbneen zwischen dem eüdweetlichen Hiepanien und dem nord-

westlichen Maure taDien, welcher dort bis zum C Vincent, hier

zum C. Cantin sich auHdehnt und von Plinins IX 10 Occanns

Gaditanue, von Dionys. Per. 176 , von ürosius 1 2

einus Oceani genannt wird; seine Nordküste heiest bei £rato-

sthenes ^€ KÜfmiipo (etr»h. . 64).

Um diese ist es, weil er bei der Beschreibiing der eoropiischen

Kflsten steht, auch demVerfosser desPeriplue zu thun; ernennt

die drei wichtigsten Oertlichkeiten derselben : die berühmte Stadt

GadeS} die Gihraltaretrasse am Ostende und — das C. Vincent

am Westende Denn nur auf dieses passt die Bezeichnung der

Oestrymnis als einer hervorragenden Landecke, auf deren anderer

Seite ein sweiter grosser Meerbusen anfange, . 94*~8 sub hnius

autem prominentis vertioe sinue dehisoit inoolis Oestrymnious,

in quo iasulae sese exserunt Oestrymnides, laxe jaeentee et

metallo divitee stanm atque plumbi. Das G. Vincent (im eigent*

liehen Sinn, vgl. zu 182) ragt nach Südsüdwest, wofür nach dem

p. 172 Gesagten passend in notum gesagt wird; dagegen die Bre-

tagne, auf welche die Oestrymnis von M. gedeutet wird, nach

Nordwest. Nur auf sinus dehiscit Oestrymnicus bezieht sich v.

d4 sub hnius vertice, nicht auf die Inseln, welche nach y. 146 if.

im nördhoheii Theil des Busens, an der galieischen Küste Hegen;

wer jene Stelle nicht beachtete, konnte leicht yerflthrt werden,

aueh sie in der Nihe des Vorgebirge sn denken, und dies ist

dem Dionysios wirklich begegnet (p. 162). Die Erstreckung des

Meerbusens altr die ganze Westküste Hispaniens, statt, wie bei

Mela III 7— 8, bis zu dem grossen Landvorsprung der Tajo-

mUndung ist ein Irrthum, welcher zu den Anzeichen gehört,

dise der Berichterstatter nicht Uber das G. Vincent hinaus*

I Am allerwenigsten der von Avienue übersetzte SohrifUtelleri

welcher das (' Vincent Bclbst gesehen hatte.

* So verstand den F'criplu? schon Dionysios (oben p. I(j2). Die

Neueren sind an der Erkenntni^-s des Richtigen durch die Meinung,

v. 203 werde das Kynetenvorgebirge für die Südwestepitze ij^uropas

erklärt, verhindert worden.

Stola. Mai. L Phllol. V. F. XXXVUL 12
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gekommen ist * und seine weiteren Naobriohten fremden, vielleicht

tarteRsischen, beeiabrern verdankt. Geeren seine sonstige Gewohn-

hait nennt er keinen einzigen von den grossen Strömen der West*

kttete, keine Stadt derselben^ kein Volk, anoh die £ntfemiinge*

angaben seigen eine Lüoke (zwieoben dem Atyinm nnd den

Zianinieln).

At. 108'^12 aet binc duobne In Saeram — aio inanlam

dixere prieci — eolibne onnras rat! est. baeo inter unda^ mnlta

caespitera jacet eamque late gens Hieriionun colit; propiuqua

mreus insula Albionuni patet. Der l^eriplus rechnet, wie aus

seiner Messung der biepanieehen Mittel nieerküste geschlossen wor-

den ist', anf eine Tag- und Xachtfabrt, welche er (v. 691 aus-

genommen) konweg ale Tagfalirt sn beaeiebnen pflegt, 1000

Stadien= 35 Heilen, übereinstimmend mit Skylax § 69 nnd dea

meieten Scbrütetelleni; yon den Zinnineeln also bia xnr Insel der

Hiemer 2000 Stadien ssr 50 Meilen. Irland, anf welches diese

allgemein gedeutet wird, ist indess scliuii in gerader Linie —
welciie die alten Seefahrer ^ewiRS nicht eingeschlagen haben wür-

den — von C. i'inisterre ungefähr 135 Meilen entfernt, noch weit

mehr aber bei der Fahrt längs der Küsten Hispaniens und Gal-

liens. Unsere SteUe allein genügt schon, die berkömmliobe An-

sicht über den Hänfen sn werfen. Dem Periplns xufolge kommt
man von den Zinnineeln in awei Tagfabrten nacb der Hiemer*

insel, yon da nach Albion (v. 112 propinqua rnrens), während

die ScillyiiiBeln nur 5 Meilen westlich Britanniens liegen, Irland

aber ebenfalls westlich dieser Insel, nur noch viel weiter von

ihr entfernt ist als jene. MUllenhoü 's Deutung der Kassiteriden

auf die britannischen Inseln ist hier ebenso unmöglich und was

er anf p. 92 fg. über unsere Stelle vorbringt, besteht tbeils in

dem Eu^gestftndniss, die Sobwierigkeiten nicht beben su kennen,

tbeils in baltlosen Hypothesen.

Der Periplns versteht unter den Oestrymniden sämmtlicbe

Inaein der Ve8tküste Galiciens, die büdlichsten. vor der Kia von

Yigo liegenden ausgenommen (s. zu 159); ausser ein paar Vor-

' Aehnlich schon v. Gntschmid Liter. Ceatralbl. 1871 «p. 525,

welcher die aus eigener Annchauung geschöpften Nachrichten nur 1^
sam Guadiana reichen läset.

- Wie 8kyiax 2 schätzt er ihre Länge auf 7 '^^(1 Nacht \-

fahrten und halt die Mitte zwischen Polybio» III 39, welcher last SiX)i\

und btrabon p. 15ö, welcher über üÖOO Stadien rechnet. Vgl. zu Av. 164,
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gebirgen nennt er jenfleit der südlichen Einöde Ophinsa nur In-

seln und deren Bewoimer; die AuHiiaiime v. 132 ff. erklärt nicli

aoB dem Interesse, weichee die Kunde von einer Niederlassung

ligurieeber SchMfen am Ocean einflössen mneste. Wenn die

Scliüdeniig ooeaniielier Inaehi mit Albion Boblieeaty so iit die

Uiaache davon getrise mit Mlillenlioff p. 98 darin zn mieben,

daea diese das fernate Ziel der pBoinikiBolien nnd tarteeaisehen

Seefahrten war, von weloben v. 113 get^ rochen wird; warum

werden aber bloss Inseln und Vorgebirge genannt? Doch wohl

desswegen, weil diese Kaufl'aLrer, ganz wie (*8 die Fiioiniiier uiid

ihre «Schüler die Hellenen bei der Anlage von Colonien hielten,

in fernen, nnheimlioben Gewäsaem atia Furcht vor den Barbaren

nur an solchen PlStsen landeten, wo sie in Sicherheit sowohl

Lebensmittel nnd andere Bcdfirfnlsse einnehmen als Tanschhandel

betreiben konnten, an Inseln nnd inselartigen KttstenToreprüngen

;

die drei Vorgebirge, welche der Periplus nennt (Oestrymnie,

Aryinm und VeneriR jiip^iiTn), sind, wenn unsere von dieser Be-

trachtung unabhängige Deutung richtig ist, lauter Landzungen.

Die Bewohner der oestrymnischen Inseln werden y. 98—107 als

kühne, Handelslnst beseelte 8eefahrer geschildert: wenn sie

gleichwohl, anstatt selbst ihr Zinn den civilisirten Völkern an-

saftthren nnd dadurch grossen Beiohthnm an erwerben, die frem-

den Eanfihhrer daheim erwarteten nnd diesen anscheinend den

Hauptgewinn überliessen, so darf man vohl annehmen, dass die

Oestrymnier, von deren Inseln, wie es scheint (doch vgl. zu 158),

nur die kleiHBten ergiebige Ziunadern besaseeu und nach ihrer

AnfeohüeBüung durch Crassus im Laufe von kaum anderthalb

Jahrhnnderteu völlig anagebentet wareni den grössten Theil des

Zinna, welches mehr als ein halbea Jahrtansend lang mit dem
Uber Gallien ans Britannien besogenen snsammen den Bedarf der

Ktttelmeerwelt gedeckt hat, vom gegenüberliegenden Festland

geholt und auf diese Weise ihre Handels- d. i. Gewinnlust be-

friedigt haben, nnd das um so mehr, als ihre Korijfahrzeucre eben

nur auf diese Boute eingerichtet waren ^ Jenes i^eetiaiid iieierte

^ Strab. p. 155 von den Bowolmorii der r_';;illaociiichon und -
tauischen Kusu : ^€ 4 bia€; Korlischifle auf dem Nil und doni Po Plin. VII 204. Lucan.

IT 131: auch die britanuischon linbi ii sdiwi lieh weite Reisen gemacht,

suudt rij meist zur Fahrt zwischen Kü-ti ijinsi ln und Festland, beson-

dere durch Aestuarien gedient, p. lii'd Aum. und Gäear b. . I 52.
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aber noch edlere Ausbeute: Silber und Gold fand eicli in Gral-

laecicn und Nordlusitauien, Gold noch mehr in Asturieu, Plin.

XXI 7ö. XXIII 80. Lucan. IV 298. Sil. II 598. III 401. Mar-

tial. IV 39. X 16 und oben p. 168; und diesen war wohl der

Magnet, welcher die Kauffahrer des Südens noch einige Tagfahrten

ttber die Oeetrymmden hinauszog.

Von den vor der Bia' de Pontevedra gelegenen Inseln,

welche nach nneerer Ansieht den 8ttdlieheiiX>estr7mniden ent-

sprechen, kommt man in swei Tagfahrten, 50 Heilen, in die öat-

liehe Kachbarschait dee C. Ortegal. Dort also hätten wir die

'grosse' Insel der Htemer zn suchen. Längs der ganzen Nord«

knete Hiepaniens finden sich nur «ehr kleine Inseln ; die grSssie,

Coelleira oder Conejera liegt ' Meilen östlich vom C. Ortegal

an der Westspitze der Ria de \ ivcio; reichlich 2 Meilen weiter,

jenseit der Ostspitze derselben Kia eine der grösneren, Portocelo;

etwa 10 Meilen von da ustwärts kommt mau zur Mündung des

Navia, welcher (jalicien von Aeturien scheidet. Von ihr nach

Westen erstreckten sich in römischer Zeit die Sitze der Al-

bionen, Pün. IV 111 a flumine l^aWa Albiones, CÜbarci cogno-

mine Namarini, ladovi, Arroni, Arrotrebae. So die erste Hand-

sobriftenelasse (£1^); die Herausgeber lesen mit der zweiten

Kaiiaalbione, ein Honstnim von Gompositnra, welches durch Pto-

lemaios II 6, 4( \ nur scheinbar

beetfttigt wird. Dieser gibt § 6 der asturiechen Stadt Noiga

(Strab. p. 1G7), Noega (Mela Hl 13. Plin. IV III) die ebenso

nngi heuerlii-he Benennung und ihrem Flusse, wel-

cher Melsos hiess (Strab. ]). 16) eine von ihr abgeleitete: Noi-. Oö'enbar führte die Stadt Noega,

vielleicht nach dem astnrischen Stamm der sie bewohnte ' den

Beinamen Ucesia, Ptolemaios aber hat aus beiden N;inirn irrthtim-

lieh einen gemacht, &hulioh wie er die Stadt Bhode II 6, 20,

das *0^ seiner Quelle missverstebend, Rbodipolis nennt

Der angebliche Navillovion (zunlUdiBt wobl ans NavialTion her-

Torgegangen) ist, worttber keine HebungsTersobiedenbeit besteht,

der jetzige Navia und hat diesen Xamen ohne Zweifel von jeher

gefuhrt. Dies läset sich auch noch nachweisen. An der Strasse

von LucuB Augusti (Lugo) uach Asturica (Astorga) lag nach

' Plinioe IV III regio Asiurum, No^a oppidum, in penintub

Pesioi hat über dem Namen des Volkes den des Qaos, in welchem Noega
lag, ansogeben vergessen.
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itiii. Anton, p. 425 nnd 431 der Halteplatz Ponte Nevian 431

zwei der besten Hdee. Naeviae), nach den Erklärern jetzt Puebla

de Kavift am Navia und jedenfalls am Oberlauf dieses Flusses

gelegen. Die Stadt Navia rechts «einer MUndung nennt Ptolera,

6, 4 , worin Flavionavia wkannt worden ist,

was PtolemaioB^ diesmal der entgegengesetsten Riditnng

inend, verkehrt anfgelüst hat Solche, in Hispanien sehr hünfige

17amen, wie Flavia Lamhris, Flavinm Brigantinm, Clandionerinm

n. a. sollten an den Urheber einer Standeserhöhung, s. B. der

Erhebung zum Manicipium, oder einer andern Auszeichnung er>

innem, welche dem Orte zu Theil geworden war; vor jenem

Gnadenakte eines flavischen Kaisers hatte er offenbar Navia, mit

oder ohne den Zusatz *der Albionen' geheiseen; PtolemaioH iiiiiiint

den neaen Namen der Stadt ao^ belässt aber dem bisher nach

ihr benannten Flusse den alten.

Die Albioneninsel deuten wir demgem&ss auf Portocelo und

die der Hiemer auf Coelleira. Westlioh von den Albionen nennt

FUnins a, a. 0. die Aironi oder Aroni, deren Name in der Za-

sammensetzong Aironidaeoi aach in Nordastarien yorkonimt. Viel-

leteht hatte er einst die Nebenform larroni oder lemi, wie Aspis

(Itin. p. 401, jetzt Aspe) bei Ptolem. 6, 62 laspis nnd Ara-

briga (Ptokuu. Ii 5, 7. Plin. IV ilf^, vgl Detlefsen Philo). XXXVI

119) im Ttin. p. 419 und 421 lerabriga heisst; zur Synkope vgl.

Arrotrebae Arotrebae mit Artabri. Die hispanische Insel Ternis

kennt auch der falsche OqihenR Argon. 1189; dass er sie zu weit

Büdlich, in die Nachbarschaft des heiligen Vorgebirges setzt, er-

klärt sich in Ähnlicher Weise wie der Fehler des Dionysios

(p. 162). Die angebliobe Grösse, besonders der Hiemerinsel, ist

im relativen Sinn zu nehmen: anoh die tree mazimae insnlae

V. 580 bei Narbonne haben dnrohschnittlioh nur die LSage einer

halben Heile und kanm dieselbe Breite, sie heissen aber so sam

Unterschied von den vier noch weit kleineren neben ihnen; die

drei Meilen lange, aber äusserst sohmale öadesinsel heisst v. 310

diffusa glebam. Das rechte Mass der Ausdehnung wird an un-

Hprer Stelle schon dnrch den Namen heilige Insel an die Hand

gegeben, weiche ein einziges litiligthum voraussetzt: gehörte

diesem, wie jener anzeigt, die ganze Insel, so kann sie nur un-

bedeutend gewesen sein. £ndlich propinqna ohne Angabe der

Entfenrang lAsst sohliessen, dass diese tief unter einer Tagfahrt

stand; war mter den swei Inseln Irland und Britaimien ver*

stand, der wttrde den Abstand swischen beiden ebjmso gut ·
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gegeben haben wie den zwiecheu den Oestrymniden und der Hier-

nerinseL

Ay. 129—37 Bi qvis dehinc ab inraÜe OestrymiiiQM lern-

bum andeat urgem in nndu, axe qua Lyeaonie rigOBcit aetbia,

^NMBpiteni Lignmm subit «aesum iocoJaniin. namqne Cdtantm

manu crebriaque dudum proelüs vaonata anst Idgureeque pulait

ut Baepe fo» aliquoB agit, venere in itta qoae per borreotae

tenent plemmqne dumoB eto. Von den oeeteyBudaehen laeelii

nordwärts Üduend konunt man also xu der Sden KMe, yon

welcher die Liguren, um den fortwährenden Angriffen der Kelten

zu entgehen, in die Berge des Biimeulandes gezogen sind. Wie
wenig das zu der Deutung der Oestrymniden auf britennieche

Ingeln pa^Rt, liegt auf der Hand; darum bebuuitet Müllenhoff

p. 95, Avienus habe mit ab insulie Oestrymnicis den Anknüpfouge-

punkt falsch angegeben, weil man dabei in den Norden über

England kommen würde; der Periplue verstehe unter den Idguren

aueb die Kelten Frankreiehe mit und die Gesebtebte yon der

Yertrelbung jener durob dieee Bammt ibrer Forteetsung (. 188
—146) eei Interpolation: denn yon einer Einwanderung der Li-

guren in die Gegenden der Seeaipen und Apenninen, wo eie aeit

jeher aaaeen, bebe in biatoriaeber Zeit Kiemand mehr etwaa wis-

sen können. Letzteres ist richtig und eine * Interpolation* gewiss

anzunehmen, nämlicb die offene und an vielen Stellen eingestan-

dene des AvienuB, welcher als selbständiger Schriftsteller auftritt

und den alten Peripius nur als (inindlage seiner Arbeit anpesehn

wiesen wiU, deren eigene Zuthateu hauptsächlich in Vergleichan*

gen zwischen den Angaben der 'Alten' und den Zuständen seiner

Zeit bestehen. Diese Vergleiohe aind aber, in Folge seiner ge-

ringen Saohkenntniss» oft reobt ungeaobtoJit amagefiftUen Wae
er an unaerer Stelle bbuugefttgt bat, iat die Angabe y. 189^145,

daaa die ligurer, naobdem aie lange in jenen Oebiigsyerateeken

aieb aufgehalten, endliob ibre Sobeu yor dem Meer überwunden

und wieder an die Ettate berabgeatiegen seien. Ale Interpolation

gibt sich dieselbe durch den Widerspruch zu erkennen, dass die

ihr zufolge wieder am Meer wohnenden naeh v. 136— zur Zeit

* So erkürt er 85 Osdes fSr den sp&teren Namen des alten im
Baetisdelta gelegenen Tartessoa; er weiss niobt, dass jenes sebon um
1100 Cbr. fem davon gegrfindet worden war und die Stadt Tai^

tsssos noeh snr Zeit des Herodotos und Epboros diesen ibren Namen
föbrte.
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noch im Innern sitzen. Avieniis hat «eine Quelle, welche von

einer ligOriechen Colonie an der hiR])ani8chen Küst< sj>ncht,

irriger Weise so ausjerelegt, als hal t- das ganze Lie^ni t iivolk da-

mals am Ocean gewohnt; von dort durch die Kelten verjagt, sei

es ine Innere (etwa das der Pyrenäeogegend) geiogen; daee zu

seiner Zeit lie an den Seealpen und Apenninen wohnen, erklärt

«r lioh und seinen Leeem dnroh die Annahme, eie seien erst vor

einigen Jahrhnnderten daliin gewandert.

Bureli den so eben anfgeidgten Widerspnieli mit Avien's

Znsats wird die Aeehihttt des Toransgehenden nm so sicherer

gestellt; ee wire auch nieht absnsehen, wie Jemand sn einer

Erfindung des Inhalte yon y. 133—9 hlltte kommen sollen.

jVIüUenholi ä Ansicht ist eine Ausflucht der ' erlegenheii und die

Bebauptnng von der ehemaligen Bedentung des Ligurennamens

ebenso unwahrscheinlich wie völlig aus der Luft gegritien. Nach

Gatschmid a. a. 0. hätten die Liguren sich von jener K-üete in

die Cevennen soriiokgezogen : er beruft sich auf y. 621, wo je-

doch die entg^gengeeetste Ansbreitong derselben an der Kttste

Uber den nnteren Bhone nach Westen besprochen wird. Die

riohtige ErkUtning Usst sieh nnr nach Beseitignng des über die

Zinninseln nnd Albion bestehenden Vomrtheils gewinnen. Ifioht

an der gaUiaohen oder britannischen, sondern an der hispanischen

Oceankttete liegt der eaespes Ligurum, ndrdlieh der Zinninseln,

also nordw&rts des C. Finisterre. Dort wohnen in römischer Zeit

die Celtici Supertamarci nnd Celtici Nerii (p. IGo); dies sind die

Nachkommen der Celtae, vor welchen die Liguren ins Innere

entwichen waren, sie haben dann die yerlasaene Küste eelbst

besetzt.

Lignren finden wir in ftlterer Zeit auch in anderen Gegen-

den Hispaniens. Yon Lignren waren die Sikaner fiiciliens schon

Tor 1038 ans der Gegend am Flns^ Sikaaos (spSter Sncro, jetst

Jnear bei Valencia) yertrieben worden, Thnkyd. VI 2; nnser

Periplns kennt Ligvren im Inneren hinter den Cempsi, etwa am
Gnadiana nnd weiter östlich, . 196; oberhalb seiner Theüing

in mehrere Arme dnrohfliesst der Gnadalqniyir den lacns lagn-

stinns^ Av. 284; ebenda in der Nähe Iberiens (d. i. Osthispaniens)

und bei (der Stadt) Tartesson wird, von

Steph. Byz. p. 416 «genannt; sie bewohnen die Südspitze Hispa-

niens, Eratustlicurs b. i Stial). p. 92€, ' , 5€^ 5,) ^ , ' <bv -
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diese Angaben führen in das Land der Turdetaner oder (im wei-

teren, nicht auf die Einwohner der Stadt TartesBos beschränkten

Sinn des Xamenf?) Tarteeeier. Iberien als zueammenliimgendea

Küstengebiet hciest bei den älteren Griechen bloss die Mittel-

raeerküete, . Skylax 2. Eratosth. bei Strab. p. 107. Polyb. III

37, 10. 17, 2. Poseidonioa bei Strab. p. 153(
(). Stepb. Bjs. . 416; Tordetanien gehörte nicht dain.

Seine Bewoimer sind aucb keine Iberen, Av. 254 qaidqaid amni

adjaeet ooddamn ad amnem, Iberiam eognominant; pars

eoa continet Tartessios; Epboros bei Skymn. 199 -, dx'; Diod. XXY 10 von HamUear Bam: €-" Mit Ephoroe bei Strab. . 199

gibt Eratoötktues bei demselben p. 197 die Westküste Hispaniens

bis in die Nähe von (ladeR den Kelten; von da aleo bis znm

Anfang des ^ittelmeers bei Kalpe (Gibraltar) müssen ihm die

Liguren gewohnt haben, nach welchen er die südlichste Küste

benennt. Gerade diesen Strich gibt er aber den Turdetanem,

Strab. p. 148 (6€ \ €0, hSXt also diese

für LigoreB.

Zwiecben den Tnrdetanern and Tnxdiileni, welohe unter den

Bömein Andalvssen bewobnten, Bestand su Strabon*e Zeit kein

Dnterseliied, aber naob yielen waren es swei versebiedene VQlker,

Polybioe insbesondere nannte die Turdnler nlfrdliohe Naobbam

der Turdetaner, s. Strab, p. 1,3'*. Hieraus folgt, dass rimms

IV 13, welcher den Tardulern die obere Hälfte des zu Baetica

gehörenden mittleren AiiaHgebietö, der Baeturia zutheilt, die An-

gaben einer älteren (^iuelle wiedergibt. Die Turdnler waren Stamm-

verwandte der Turdetaner, aber erst verhältnisemäsiig sp&t neben

diesen eingesogen. Die Bewohner der unteren Baetnriai die

^ Kiepert, alte (3eogr. p. 484 leugnet die spraohlieiie YerBohie*

denheit beider wegen der Oleiohartigkeit der fiberlieferten Persoaen-

ond Ortsnamen. Von enteren sind aar wenige bekannt; bei den Orts-

namen finden wir dieselbe Oleiohartigkeit anoh sirisehen den Iberern

und den hispanischen Kelten. Aedit keltische Namen sind hier äusserst

selten; am häufigsten als zweite Hälfte von Ortsnamen briga (Berg),

aber oft in Gegenden, wo sich keine Kelten nechweisen lassen. Die

Einwanderer haben ohne Zweifel viele schon bestehende Orte beeetxt,

auch die iberisohen Eingebomen neben siob gednldet Uebrigeas ·.

za Av. 201.
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Keltiker, hatten früher in Galicien gewohnt, PliniOH III 13 Cohen

p. 165\ wo sioh Kj>äier nur ein Rest von iKdoti in den schon pv-

wälinten drei Gauen der Nordwestküste erhielt; mit ihnen aber

waren die Tnrdaler an den Anas gewandert. Nach Strabon p. 153

bioM näDiUoh der Limia (zwischen Dnero und Minho) desewegen

FUu» der VergesBenheit, weil die Keltiker und Tardnler bei

einem Heereezog naeb dem Uebeigang Uber jenen Flnee die

Hmmkebr vergeeeen, eieb flentreni nnd dort in yenobiedenen

(regenden niedergehMien batten. Stiabon Itat diesen Heereesng

von Süden naob Norden geben, die Keltiker der Nordweetkttete

aleo TOD den im Bilden wohnenden abstammen; die entgegen»

gesetzte Darntellung des Plinius int aber otfenbar die richtige.

Die Kelten kennt unser Periplue hinter der Nordwestkiifite. aber

nicht in Turdetanien, ebenso wf itr nennt sie dort Herodurus zur

Zeit des peloponneBischen Kriegs (riteph. Byz. p. 323); oret

£pboro8 erwähnt sie da und rMp Wahrecheinlicbkeitegründe spre-

chen dafür, daee aie aus Grallien über die Weetpyren'äen and

duck dai noidweatliebe Hispanien dabin gesogen sind, s. Kiepert

Akad. Monaleb. Berlin 1864 p. 143 ff. Die Tnidnler halten wir

für die ' Ugurer, welebe nttrdliob der Oeetfymniden gewohnt

batten; in das innere Galicien anraokgesogen mögen sie rieh

allmfthlieb mit den Kelten auHgeeöbnt und dann diesen anf dem
Zuge angeechlossen haben, welcher snnllehet zur Kiederlassung

der Turduler zwischen Duero und Vouga und der Keltiker vom
Tajo bis nach Algarve, dann zur Ansiedlung beider hinter den

Turdetanem führte.

£ine von Ligaren verlaeeene Küste nennt, was den £rklä-

rem entgangen ist, anch Fragm. 221 des Theopompoe, in ein-

seben Stücken erhalten bei Steph. p. 110, 28d nnd 343:-
irXcov bi , flv€' 'A^ßcdEcivol , .
Das bier erwibnte Land ist kmneswegs Lignxien: in diesem

Falle würde Tbeopompos niobt biningefttgt haben» die bisherigen

Einwohner seien Ligaren gewesen; anob ist es niebt wabrsebein-

lith, diihü, nachdem die Gallier seit 600 zwischen Rhone and

Alpen^ seit 387 in Oberitalien ein Stück des ligurischen Binnen-

landes nach dem andern an «ich gerissen, seit spätestens 500

aber die Massalioten eine Menge Coloiiien am Meer anerelegt

batten, die solchergestalt eingeengten Ligaren ein Stück der Küste

hätten anbewohnt liegen lassen, welches gross genng war drei

ihrer 8tftmme sn ernSbren. Bas XLTTT. Bneb der Philippika,
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M'elchem nac h Steph. 343 das Brachstück angehört, handelte, wie

die Fragiuente Ix i Stepli. Byz. 435 ((. ^
uad 481, € €( lehren, unter andern anoh von Hieptnien and in dem

einzigen anf dieees Land heztiglichen Fragment, welches eine

andere Bnehnnmmer ftthit.CStepb. 687 €, ),
wird TOtt Wiebere pweead etatt € eorrigirt Da ee niohte

weniger aU walureoliekltoli tet» dase ee aneierhalb Lignriene swei

erlaeeene Kütten gegeben bat, welebe Torber von I^goren be-

wobnt waren, so beneben wir dae Fragment anf die Ayienne

beschriehene Küste. Theopompos spricht offenbar von einer fint*

derlmnfifB- oder Oolonisirungsfahrt in den Ooean, er gibt, wie

vcrmutliet werden darf, einen Auszug entweder aun Himilkon

oder ans Pytheas. Ob letzterer vor Thro|)ompo8 geschrieben bat,

ist sehr fraglich; auch weist der riuralis aaf die Flottenunter-

nehmung eines Volks( oder€ als Subject

gedacht) hin, niobt aaf die Heise eines Privatmanns; entscheidend

ist, da ein eo groeeee StUok Land eebwerUeb aneb mur eine Ge-

neration bindnrob nnbewobnt blieb, der ümetend, daia dieee Un-

temebmnng in dieselbe Epoobe fftllt, in welober der GewUhmnaiin

Avien^s Hiapanien sab

IKeser bat naeb MUllenbolf nm 590—500 gescbrieben, nach

Gutschmid am Anfang des fünften Jahrhunderts; im Philologus

Snppl. IV 197 if. gezeigt, daes sein Periplas zwischen 390

und 370 abgefaRSt ist (vgl. zu Av. 201). Zur selben Zeit als

Himilco die europäischen Küsten des atlantischen Meers aufsuchte,

befahl Hanno in gleichem Aoftr^ die aMoanischen ; den Namen
Kerne, welchen eine aetbiopiscbe Insel von ihm bekommen batte,

kennt Ephoros bei Plioios VI 199, s. Mftllenboff p. 89; vor

diesem, im Jabre 847, ist der Periplns des sogensnnten Skylax

gesebiiebea, welober Kerne and andere Yon Hanno geeab5pfte

tarnen nennt nnd dnrob die Sebildeming des Znstandes der von

* Anf liuofariften von Corttjo de Isoar, tadSetlieb Cordova*t, findol

•leb ab Name der einst dort gelegenen Stadt in Abk&nnng resp(abliea)

CDntr(ibaU) Ipso—, CIL. nr. 1572, 1597, vgl. 1574. Bfan efginst

Ipsoensit von Ipsoa oder Ipsoom; aber der bentige Name Isoar laest

eine Form wie Iptcara oder Ipecnra vermntben; der Ganname ist in

Hispanieo 5fters in einen Ortsnamen übergegangen, vgl. Braeara Capara

von Braosri Capari. Zu Eefhoi vgl. Aivi(a)e, Avi(a)e, Ai auf iberiscben

Mflnsen bei Zobel v. Zangronis, eomment. Hemmten« p..
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jenem gegründeten Colonien (§ 21 tu. erkennen gibt, dass seit

ihrer Grtindnnp: raindeBtens ein paar Jahrzehnte. verfloBsen Avaren.

Herodot dagegen kennt den Periphi'>' Hanno's noch nicht nnd die

schwachen Anklänge an einige Mittheilnngen deaeelben, welolie

Meltser Geech. der Karthager I 383 fg. herbeizieht, um w«ug-

«teiiB indirekte Benntrong Qumo'e durch Herodot be-

weteen, erkliren eioh snr Genttge an« dem viisireifelhnften Vor-

haDdeniein ilterer,' seit der tyriMhen GoloniBttion flieoeender

Nneliriehten. Bbm die ZeitbeitimBiiing beider üntenehmimgen

bei PHBine 169 Curtiiagime pofeentia florente nnd 8 Pnnioie

rebus florentiseimie, wie Meitzer nach dem Vorgang von Vivien

de St. Martin behauptet, ans Hanno s Angabe von den 3000<J

Libyphoinikern, welche er in seinen Gründungen ansiedelte, ge-

sehlüßseii wordei} sei, klingt wenig wahrecheiniich : man besasp

ja auch den uns yerlorenen Periplne Uimiloo'e, welcher eicher

in dieser Beziehung anefUhrlicher geweten ist: denn von der

Gleichseitigkeit heider Unternehmungen steht bei Hanno niohte,

Ton ihr mnee Himiloo gemeldet haben. Die Bliltheseit der oar-

ihagiaehen Maoht beginnt nach grieddaeher nnd rSmiieber An-

eehannng mit der jBrwerbnng WeetdeilienSi welebe von der

£robenuig und Zent^^mng angesehener Grieohenstidte begleitet

war, in den Jahren 409—405; Sardiniens Ktttten vnterwarfen tie

um 380, . Rhein. Mub. XXXVII 170. Hanno war nicht blosa

mit der Erforschung der Westküste Africas, von der man schon

t^enuc: wiisRte, sondern in erster Linie mit der Gründung von

Ansiedluri^^rn beauftragt, das Gleiche darf man wohl von Himilco

behaupten: denn der Verkehr mit den Inseln Hiepaniene, welcher

reiche Gelegenheit sn Foreohnngen bot, bestand sicher schon seit

vielen Generationen nnd weiter als die Zinnfalirer ist Himiloo

eehwerUeh gekommen (p. 161). Der mit ihm gleichseitige Gewihrsp

mann A^eni, welcher die poUtiachen BeeitrrerhSltniBse von Mar*

oeille bis sor Tojomttndnng avfe Geoanete angibt, kennt noch

keine earthagiaehen Colonien jeneeit dea C. Tralalgar, wohl aber

von diesem bis snm Gnadiaro, femer öetlieb Malaga's bis über'

Cartagena hinaus; dagegen Skylax § 1 weiss im Jahre 347 von

vielen Handelsplätzen der Carthager jeneeit der Heraklesnäulen

zu. melden. Diese hat nach nnserer Ansicht Himilco {:< cnmdet.

Die Liguren galten noch zu FoKeidonios' Zeit für die kühn-

aten Seeleute, welche des Handelsgewinnes wegen das libysche

nnd das (bis Hispanien reichende) sardoische Meer befuhren und

dort anf schlechten Fahrsengen allen Stürmen trolsten (Diod.
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89); deu Seeraub, welchen sie damit verbanden und uuch zur

Zeit des Aemilius Paulus hin zur GribraltarstrasHe betrieben (Plat.

Aem. 6), gewöhnten ihnen erst die Tlöiiior ah. Zu Hf hi hI's Zeit

galten 8ie den Griechen ilir das Hauptvoik des westlichen Europa

(Strab. p. 300); von ihnen stammte die Bevölkerung Coreica'e

und ein Theil der eardimeebeiiy die Elymer und Sikeler auf Si-

oüien; in Ober- Mittel* uid Unteritalien wmii eie früher weit-

Jan anagebreitet. Ihre Anriedliageii in Hkpanien, snmBl die im

G«hi«t dee Gnadalqnivir und an der galidsohAn Kttate hatten,

wie zu Termuthen tteht^ nun Hanptanlaw den Beiehthnm der

dortigen Berge an wertiiYoUen Metallen; alles aneammengenom*

men darf man sie in einem gewiesen Sinn ale Vorlänfer der

Hellenenf als tlas älteste Culturvolk Europas anf<ehen. ·

Av. 146— 57 post illn rursani quae Bupra fati sumus,

magnus patescit aequüris fuei biiiuh UpbiusuTn ad URqne; mr-

som ab hujus litore intemum ad aeqnor, qua mare ineinnare

ee dixi ante terris qnodqne Sardum nnncnpant, eeptem dienim

tenditor pediti via. Ophinea porro tanta panditar latoe, qnan-

tarn jaoere Felopie andie insnlam Grajomm in agro. haeo dieta

primo OestrymniB est locoe et arra OeBtrymnioie haUtantibiiB;

poet mnlta eerpene eihgayit ineolae Taeaamqtie glebam nominia

feoit ini. Mttllenhoff besieht poet iUa anf die Oeetrymnie (v. 90),

in welcher er die ganse Bretagne findet, der von da bis Ophinea

reichende Busen ist ihm der Golf von Biscaya, in Ophiusa er-

kennt er das nordwestliche Hispanien. Zu dieser UnterBcheidung

von Oestrymnis und Opbinsa passt die Identification beider

154—5 nicht; daher streicht sie Miillenhoff als unächten ZuRats?:

da die Notiz aber nicht wie erfunden aussieht, so meint er, der

Interpolator habe irgendwo gelesen, daBS anob das nordwestliche

Hiepanien Oeetryninis geheiesen habe; das zweifache Vorkommen

dee Ifamens hegreife sieh, wenn er Zinnlaad bedeute; wir er-

stehen jedoch nicht, wie man die Bretagne ein Zinnland nennen

konnte. Anoh die« bei soleher AnfKurang allerdinge nicht gnt

begreiltiehe Yergleiehiing der Ophinea mit der Peloponneioe iat

nach seiner Ansicht ein durch das Daranliegen mehrerer Vor-

gebirge veranlasster Einfall des Interpolators, welcher vielleicht

durch Avien, indem er( iiii verlas, oder sonstwie nuch

ärger geworden sei; endlich die v. 156—158 geschilderte, aber

bei seiner Ansicht nicht nachweisbare Wüstenei soll ebenfalls

eine Schöpfung des Interpolators sein. Alle diese AufsteUungen

gehen nicht nnr nnriehtigen geographischen Yonnieietmngea
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tue, «onden es iit anoli die Rttokbeziehnng toh poet illa quae

Bupra feti siimue auf v. 90 wegen der zn grossen Entfernung

nicht Wiihrscheinlich und die Deutung der OeBtryiunis aui das

gans^e grosse Land Bretagne paeet nicht zn dfin Sinn von pro-

minens, welches als ianibiKch-metrisclier £rsatz vou promuuturium

überall nur ein Vorgebirge bedeutet.

Durch die Zurttokweieung über das ZaleCitgeoannte hinweg,

welche in illa quae f^npra fati eunme liegt, wird zunächst die

Besiebvng auf die anmittelbar vorher genannte Lignrenkttete, m*
dann aber anob, weil sie noeb jenaelta derselben gelegen sind,

auf die swei Inseln der Hieraer nnd Albionen ansgesoblossen; der

Feriplne schlägt jetzt ttberbanpt den Rttekveg nnd einen Gang
ein, weleber von hier bis znm Ende festgehalten wird, den Weg
Tom Ocean ine Mittelmeer. Post illa bezieht eich also auf die

Oeetryinniden : bis zu diesen war er gekommeu, ohne, wie bei

der Li<:ur( 1 küste im Verhält iss m den zwei Inseln geschieht,

von der geographischen Ordnung abzuweirlien. Die Oestrymniden

d. i. die galiciechen Inseln liegen am nördlichen Ende des sinus

Oestryronicns, von ihnen zurück konunt man zum Lande Oestrym-

nia oder Ophiusa; nimmt man hinzu, dass das Sttdende jenes

Bnsm das Vorgebirge Oestrymnis (C. Yincent) ist, so ergibt

siob, dsas der sinne, welcher sieb von den Oestrymntden anf das

Hittelmeer zn ansbreitet, kein anderer ist als eben der oeetrym-

nisebcy d. i. das Meer an der Westseite Hispaniene. Er reicbt

vom C. Yincent bis znm C. Finlsterre: denn bis zu diesem reichen

die Zinninseln und jenseit desselben beginnt die Ügurisch-keltische

Knete; der Verfasser betrachtet alsu (anders als die Späteren,

p. 165) jenes als die Nordwestspitze llispaniens ; südlich der zahl-

reichen galicischen Inseln, welche den Busen viellaeh zertheilt

haben, wird die See offen und breit und behält diesen Charakter

bis zu seinem Südende, daher patescit sinne. Zum Lande

Oestfymnie-Ophiusa gehört natürlich anch das Vorgebirge Oestrym-

nie: was sieh dadnrob bestätigt, dass jenes südlich der galioiMhen

am andern £nde des sinns liegt, im Vorgebirge aber eben

dieses Ende selbst gegeben ist. Wir haben demnaeh jenem Lande

die Westküste Portugals Tom G. Vincent nordwürta bis an einem

yorliofig unbestimmten Punkte zuzuweisen.

Ophiusa hiese ee, weil statt Menschen nur Schlangen und

Ottergezüehte dort hausten; aus demeelben Grunde iühiten meh-

rere Inseln diesen Namen, lat. Coluhraria, s. Plin. Hl 7H. Strub,

p. 167. Ptolem. JLX 6, 77; gerade die so eben gcnauute Küste
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Partngals ab«r tmgi eine xn demaelbeii pMsende BeechaiTeiiheii.

Der Periplvs memt die weite, Öde Ebene Alemtejo, welohe

vom Thal des Tigo bis sum 0. Vineent, mit Aiunalimie nur der

konen Strecke swiscben C. Elepickel nnd SetaTal, wenige Ort-

schaften und gerin §^en Anban, desto mehr aber Weideplätze und

namentlich CibtusliLidcn li^i^i , der iiacht- sandige Strich zwischen

Tajo und C. Eepichel ißt ganz uulcwohut und anangebaut, fast

noch öder eind die weiten T^ferg;eeriinden zwischen der Ria de

tietuval und dem C. Sardao; das südlichste btüclv, die Westküste

von Algarbe ist ebenfalls höcbet epärlioh bebaut, mit Cistueheiden

bedeckt und wird immer öder, je mehr man sich dem C. Vincente

nSliert. S. Willkomm, die pyren. Halbinsel p. 193. Die LSnge

dieser Kttste betrSgt vom C. Yinoent bis zur Tajomttndvng in

gerader Linie I'/s Breitengrade; ebensoviel aber auch die der

Westküste von Korea: dämm kann der Periplos sagen, die Seite

der Opbinsa sei so lang wie die der Peloponnesos. Bei seiner

Ansdebnung vom Tajo bis an die Südwestspitze Hispaniens mnee

auch ein Stück der HüUküste dazu gehört haben: in der That

werden v. 196 die dort vuiu C. Vincent bis fast zum C. Maria

huiiHPnden Sat ies und (') als Einwohner von Ophiusa be-

zeichnet; damit löst sich zugleich der Widerspruch, welcher dem
Verfaeeer zum Vorwurf gemacht worden ist, dass er der angeb-

lichen WüRte doch Einwohner gibt: wttste ist der bei weitem

grössere Theil der Ktlste, die westliche, und bei ihrer Bespreelinng

ist von dieser Eigensohaft die Bede; die sttdliche awar bewobnt,

aber arm, s. zn 203. Hier, in der Südwestecke Hispaniens, fin-

det sich eine Spur des Namens Ophinsa. Hieher nSmUch yer-

legte man die scblangenfttssigen Giganten (anoh Titanen genannt),

welobe nnter Ophion mit den Göttern kämpften, Schol. Horn. II.

VIII 479 £ -€ ^<€. & urcep-

^€, 6 ' -(€^. Opbionion hiess also ein Berg oder Ge-

birge jener Gegend, Tennnthlich das algarbieche: denn das tar-

tessisehe Land wnrde weniger genau Unterrichteten als das

Knsserste im Westen angesehen, and in diesem Sinn auch das

Kyneteagebiet sn ihm gerechnet: dasselbe ophionisehe Gebirge

meint Jnstinns XLIY 4 saltns Tariessionim, in qaibna Titaaaa

beUnm adyersns deoe gessisee dicitnr, inoolnere Conetes.

Statt (mare) Sardum v. 150, wohin vom Ufer der Ophiusa
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sieben Tagreieen fftluren, setst llUenlioff WernidorfB Co^jeetar

Sofdiim in den Text, als das Meer der Sorden (. 568) «m weet*

liehen Anfang der südfranzösiechen Küste: ee wäre verkehrt,

meint er, ohne Noth über die Nomenclatur des Periplus liinans-

züiz^ehen, der imr dir Surden, nicht die Insel Sardo erwiihnt. i^o

verkehrt finden wir das nicht: sardiwehes Meer war ein Aus-

druck, dessen Kenntniss der \ erlaseer bei eeinen griechiechen

LeBem voraaesetzen durfte. MüUenhofiP bezieht in den Worten
^

ftb huiue litore das Pronomen anf sinne und erklärt diesen, weil

iwischen Bretagne (OeatiTmnie) und Galicien (Ophinsa) gelegen,

oonseqnenter Weise für den Bnsen von Bisoaya von Bayonne

bis Port Yendre am ^Sordenmeer* messend eriiiiU er Über 60

Heilen, was für 7 Tagreisen nicht zn viel ist. Aber die Un-

richtigkeit der Coiyectiir Sordnm nnd zagleieb der MfÜlenhoff-

sehen Dentnng von Oestrymnis nnd Ophiusa erhellt aus der

ausdrücklich« ri Antrabe des Pcriplus, er meine die Stelle des

Mittelrueere, wu unternum ad aequor, <|ua) die See, wie vorher

angegrlffn sei, sich zwischen die Länder einbuchte: er meint also

die V. Ö3 If. beschriebene Einbuchtung des Oceans an der Strasse

von Gibraltar. Bis zu dieser aber erstreckt sich eben das sar-

doische Meer nach Aristoteles meteor. III, Ephoros bei Skymnos

196, £ratosthenes bei Plinios UI 75, Polybios XXXIV 6, 6 und

so aneb in unserem Periplns. Von der Kttste nördlich des Gap

Yineent (ab hnias, d. i. ab Ophinsae litore) bis Gibraltar sind in

geraden Linien etwa 4, bei £inrechnang nnvermeidlieber Um-
wege höchstens &4 Meilen» wovon auf jeden Tag c. 7Vt kommen^

nngefiihr ebenso viel als Mtillenhoff für seine Route ausgemessen

und im iiinblick auf Ukert I 2, 58 ein alle Ansätze der Alten

iiliersteigendes 3iass genannt hat. Die von Ukert im Jahre 1813

angelegte, von den Späteren ohne Zusatz ausgeschriebene Stellen-

sammlung ist indess nichts weniger als yoUständig, sie gibt eine

zu geringe Vorstell ng von der Schätanng einer Xagreise bei den

Alten, die doch der Natur der Sache naoh keine wesentlich, an-

dere gewesen sein kann als Jetst

Ukert citirt Herodot IV 101, welcher 200, femer Pausaniae

X 33, 3 der (im Gebirge) 180 Stadien anf den Tag reehnet,

' Der bedenkliche Umstand, daes von der nngeheneren Küsten-

frtrecke, welche zwischen der Bretagne und Galicien liegt, nicht einmal

die Ausdehnnnn: angegeben sein wiirdo. veranlasst ihn nur /u der Hy*

poUiese, habe in seinem Original eine Lücke vorgefunden.
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«ndlioh 8tnb. p. 36, wo die Linge des lethmiu von Snei, 1000

Stadien nAch p. 803 and 6S6, auf 3—4 Tagreieen, je eine also

aof 3~-333 Stadien vevanseblagt wird. Aue dem hKnfigen Yor^

kommen der Reehnnng nach Tagreieen ist za eolilieieen, daee eieli

allmählich ein feetee Dtircheehnittemaes gebildet hatte, ähnlich

wie iüi die Berechnung vou Seefahrten lOOÜ Stadien zur vor-

herrschenden Bestimmung einer Tag- und Nachtfahrt geworden

waren. Die 4 '/2 und 5 Miellen gleichkommenden Zahlen des Pau-

eanias und Uerodot ergehen cm zu geringes Mass für einen ITuee^

gänger: so viel legte täglieh ein bepacktes römiechea Heer sn*

rück; die zwei Schriftsteller geben die Entfernung an, welelie

eie aelbet, wohlhabende, von belaeteten Selaven begleitete Tonriaten

in gemSohlicher Weise svrlloksnlegen pflegten. Was geographuKihe

Sehriften wie nnier Periplna yoranaeetaen, aind die Tagreisen

leiohtbeladener (edZoivoi) FuesgÜnger, bereebnet naeh den Mit-

theiinngen besonders von Eingebomen, welche den Weg oft ge-

macht hatten. Eine solche Angabe ist die aus Strabon citirte;

femer bei Ari^t. i)ol, VII 9, 2 V» Tag von Skylakion über den

bruttisclien Isthmus zum Basen von Terina, wofür Strab. p. 255

und Plin. Jil 95 160 Stadien anL'ehen, also eine Tugreise zu 320

Stadien, lieber den niesHapischen Isthmus von Tareat bis Brun-

disium eOiuiVtu € Strab. . 232 == 310 Stadien Strab.

p. 274. Von Abrlrrn liings der Küste bis zum Ister 11 Tage

für einen, Thnkyd. II 9: die Karte ergibt ttber 90

Meilen (3600 St.) in geraden Linien, für den Tag 390 Stadien

oder mehr. Von der Sttste Etroriene snm Adria 3 Tage, SkyL

17; wir finden an der kfineaten Strecke (Fomm dodii^Bayenna)

24—25 Meilen, täglich mindestens 320 Stadien. Andere Stetten

liefern niedrigere Zahlen, z. B. Skyl. 25 von ßuthoe nach £pi-

damnos drei Tage (c. 22 Meilen), von da bis Apollonia zwei

(c. 12 Meilen), täglich dort 293, hier 240 Stadien. Heutzutage

wird die Wegstunde zu Vs ^·» 24 Stadien genommen; dasselbe

Mass hat die altdeutsche Kasta, die französische Lieue, der tür-

kische Aghatsch. Die Grieohen gaben ihr vielleicht im Interesse

der Abrundung 25 Stadien: zwölf als Durchschnittedauer des

Tages lieferten 300 Stadien, 7Vs Meilen (vgl. an Av. ISO).

Ay. 168—160 prooedit inde in gorgitea Yeneris jngnm

cironmlatrat4|ne pontns insoUs dnas tenne oh loeonim inhospitas.

Die ErOiterang tther Ophinsa war ^e Abaolnrelfang; snm Oap

Yineent gelangt der Periplns erst 172 cnrttok, mit inde be-

ginnt die Schilderung der am Weg von den Zinninseln (inde)
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ihm liegenden Punkte. Da die nächstfolgende Insel schon der

Küste zwiBnlien Mondt L^u und Tajo vorliegt, und von ihr nord-

wärts bis über den Minho hinaus sich kein Ineelpaar findet, so

denken wir an die südlichRten galicischen Inseln, an die Gruppe

or der Ria de Vigo, die Götteiiseeln dee Plinins nnd Ptolemftioe

(p. 169), 80 dasB wie dieser anoli nneer KftitenbeBcliieiber nur die

grömten der SrwÜiniing wttxdig gefnnden hat. Der nSrdHehen

TOB beiden, der grQieeren CSes oder Bayona gegenüber liegt die

Pute de Snbrido, eine beeondero am Ende breite Landsnnge

(p. 175), sie Balten wir fttr das Vorgebfige der Aphrodite'. Trifft

unsere Ansicht das Richtige, so hat der Periplus eämmtliclic zwi-

schen diesen zwei und den KnRsiteriden des Crassus gelegene,

zum Theil nicht nnbedentendc galii isnhe Inweln zu den Oestrym-

niden gezählt; dazu passt die Bezeichnung dieser als laxe jacentes

y. 97 und der Ausdruck v. 147 poet illa pateeoit sinus; sie

brauchen nicht sämmtlich zinnhaltig p^ewesen zu sein, der Zwi-

sebenhandel mit Zinn blühte Tielleicht auf allen (p. 175); mdglioh

auch, daee die wegen ihrer sttdliehen Lage den fremden

Kanifahrem am eraten nnd hftnfigaten beenohten nnd wegen ihrer

am meieten bearbeiteten snr Zeit des Craaene aehon toU-

•tlndig anagebentet waren. Yon den eildlieheten, One nnd On-

cela, ist die grösser© Cies nur 1*/» Meilen entfernt; sie und die

andere nicht zu den Inseln der Oestrymnier zu zählen wurde

der Verfasser wohl durch den Umstand veranlasst, dass sie un-

fruchtbar und daher nicht Ijev^ohnt waren*.

At. 160— 5 Aryium'* rursum tumescit prominens in aspe-

nun aeptemtrionem; enrana autem hino olaeaibne neqne in oo-

' Müllenhoff denkt an das Cap la Higuera, wo kleine Inseln

hei^, bei FuenterabiR im Winkel des biscayischen Meerbusen

* Die^Unbewobiitlit it könnt« Aulass gegrlitn haben, sie iür Eigen-

thum der Götter anzusehen, welches Menschen nu ht bt treten durften;

nachdem sie einmal für Götterinseln galten, konnte auch der zweite,

sonst auf africaDische Inseln angewandte Name, welchen Plinius und

Solinas ihnen gibt (Fortunatae), leicht auf sie übergehen.

• Ohne Grund findet man v. 160 (tenuc ob locorum inhospitas

Aryinm) und 172 lückenhaft und schreibt dort Aryi juguin, hier usque

ab And jogow Bs ist nor 172 das flberlieferte Ami in Araü sa

indem nnd der «weite Vooal dee Namens, das y oder n, als lang an-

ineehen; Ominm oder Orrimn bei Ptol. II 6, 82() mag
spraehtidi Terwandt sein, liegt aber m weit nordlieh, um es mit Chriet,

Nene Jahrbb. 1871 p. 708, f&r daa Aiyinm an erklären.

BMb. Mm. t PMloL «. F. XXXTUI. 18
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lumnaB efftcacis Hercülie quinque eflt dierum. post pelagia eet

ioBula herbarum abundans atqne Saturno sacra etc. 171—

3

prominens eurgit dehinc Opbinsae in aurae ' abque Aruii (. S.

19 Anm. 3) jügo in haec looorum bidoi cursue patet. Dau
Aryiam niobt das C. Finisterre oder ein nordöstlich deeeelbeu

liegendes Vorgebirge ist, dtlifte ftu der bieberigen Aneinander-

seUnng bervorgeben* Ebenso wenig Ist . 171 der Hftme des

andern Yorgebirgee sn Tenniesen nnd mit ICfillenkoff eine Ltteke

ansnnebaen: da Ophinsa nxsprünglicb OestiTinnis faiess, so ist

das Vorgebirge Opbiasa mit dem oeetrymnieohen . 91 d. L

C. Vincent identisch, nicht, wie MtiUenhoff (s. unten zn 199),

Gutschmid und C. 3Iüller wollen, mit dem von LiBsabon. '
den fünf Tagfahrten zwischen Aryium und den Herakiessäulen

kommen zwei auf die Strecke von Äryiuin bis mm Vorgebirge

von Ophinsa; bleiben drei lür den Weg von da zu den Sänlen.

Dies aber ist eben das Mass der Entfernung von C. Vincent bis

(jHbraltar: 3000 Stadien nach £ratosthenes bei Strab. p. 106,

YgL SU Av. 108, und wenn Ärtemidoros bei Strab. 148 sieh

darüber entsetst, dass er yon Gades bis mm heiligeo Yorgebirg«

5 Tage sShlt», so Übersah er, dass Eratosthenes wie Fytheas^

seine QneUe in Sachen der Oceanhttsteni und Skylax den Ana-

dmok im engeren und eigentliehen Sinn nahm nnd anf eineTsg-

fahrt die Hälfte einer Tag- und Nachtfahrt rechnete. Von den

Säulen bin Ga leH war nach Skylax 2 eine aolchc Tagialirt : ditJbe

zu den füni gezählt, erhält man 6 kleine = 3^ Tagfahrten.

Nach der Fixirung des O])biusavorgel)ir<;s kann über die

Lage des Aryium kein Zweifel mehi* bestehen. Die zwei Tag-

und Nachtfahrten oder 50 Meilen nordwärts des C. Vincent führen

über den Tajo hinans; iSngs der ganzen portugiesischen Küste

findet sieh eine dranssen anf hober See gelegene Insel (pelagia)

nnr dort, die Insel Berlenga swisohen den Hfindnngen des T^o
nnd Xond^o gegenüber dem G. Csr^oeiro. Oerade bis an die-

sem Vorgebirge aber ftthren die 50 Heilen, Toransgesetst dass

* So Müller, Philologos 1871 p. III statt moraa, wofür früher

in orss geleien warde; vgl. Av. 680. 517.

* Von dem Vofgeh. Kabsion gegenüber der Insel Sem bis Uxissmsb

j. Onesiant» reohnsi er drei Tagfahrtea (Sinb. 64), obwohl die Eni-

femimg in gerader Linie kaum 6 Meileii beträgt. Aber beim Ein-

laiifeii in die vielen Bnebten jener serrinenen Kfiste konnte er sehr

wohl das Mass von diel kletnen Tsglshrteo, 87'/» Meilen sneiehen.
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in die Rias von Setuval und von LiBboa nicht eingefahren wurde:

beide und ihre Ströme, der Sadao und der mächtige Tajo werden

im Periplut nicht erwähnt, sind also von den Zinnfahrern, deren

Naehriohteii er wiedergibt, nicht besucht worden; diese haben

ddier w^gen der LSnge des Wege «ieh niehl ohne Noth aofge-

halten. Femer gibt et en der ganzen portagieeieohen Külte kein

uderee Vorgebirge mit noxdwirte geriohieter Spitte und anoh

keinee yon so abgeBehloeaenem, den Zweeken jener Seefahrer

(p. 175) paaeendem Charakter wie daa C. Carvoeiro, eine breite

naehWeaten geriohlete Felaenznnge, von welcher swei nord^Hbia

ragende kleinere auelaufen: die am Ende abgerundete, an deren

Wurzel jetzt die feste Stadt Peniche lieift, und weiter östlich

am Aijfuiig des Vorgebirges die spitz zulaufende, vplrbp Baleal

heisst. Am Lande hinsegelnd kamen die Seefahrer zuerst zu

dieaen Seitenspitzen des Vorgebirges and sahen westnordweeüieh

Ton ihnen die Insel Berlenga; so erklXrt sich das post.

Unter den BOmem hiees das C. Garvoeiro der Mondberg

md die Berlengainael Loadobxia (Ptolem. U 5, 4); dieae halten

wir aneh für di^{enige, weleher einige den mythiaohen Kamen
Siythaia beigelagt haben, ICela 47 in Lnaitania Eiytbia eat,

qvam G^eryonae habitatam aeeepinraa, aliaeqne eine certia nomi-

nibufi, adeo agri fertiles ut septem minimnm, interdum plures

etiani meases ferant; lußtin. XLIV 4 in alia parte Hispaniae et

quae ex insulis constat regnum peuts (itryonem fuit; in hac

tanta pabnli laetitia eRt, tit nisi abstinejitia iiirerj>ell;ita sagina

faerit, pecora rumpautur. Die Lage auf hoher See deutet Plinius

lY 120 an: snnt qui aliam eaae eam (firythiam) et contra Losi'

taniam arbitrentur eodemqne nomine qnandam ibi appellant, femer

(aiBB gleioher QtnaUe) Solinaa dd, 12 tametai ^nidam pntent Her*

onlem bovea ex alla inanla abdnxiaae qnae Lnaitaniam oontoetar.

Da Eiytheia im iaaaenten Weaten gedacht wnrde, ao echien

naeh dem Bekanntweiden Weathispaniena die Gadeonael nicht

mehr snm Sehanplata dea eeiyonesmythiis geeignet; man fimd

diesen in der Insel, welche jetzt am westlichen Ende der Welt

gedacht wurde. Der Insel Berlenga wird noch heute besondere

Fmchtbarfteit nachgerühmt, die fetten Triften insbeBondere, welche

JuBtinus preist, hebt auch unser Peripln?i hervor (herbarum abun-

dane); umgeben ist sie von einer Menge kleiner Eilande, weiche

mit ihr zusammen Berlenga-Inseln genannt werden; sie und mit

ihnen die nordwestlich gelegenen kleinen Farilhoea entsprechen

dem Inaeireioh daa Qeiyonea»
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. 174—7 at qiii dehiscit inde prolixe einns, non totus

uno faoUe navigabilis vento reoedit: namque mediiiin acoeseerie

Eephyro yehente, reliqna depoecnnt notum. Den dieseeit des

OphiiuiaTorgebirgeB begioBondeii Golf» weloben MfUienhoff (im

Wid«rapnioli mit der auf das Hittelmeer znetenernden Bonte dea

Periplne) fttr den Bvsen Biecaja» dagegen Christ, Gutsolimid

nnd G. Müller für die Bia Lisboa erklirt^ eratreeken wir

Tom G. Yinoent bis zn dem Landvorsprung xwiselien dem Gnadal-

qnivir und Cadix. Die Angabe der Himmelegegenden berieht

sich niclit auf den ganzen Busen, sondern, wie recedit lehrt, nur

auf den zurückweichenden Theil, also auf die erste, bifi zam
^Ilkel der Kinbiegunc: reichende Hälfte : bei dieser braucht man,

wie der Periplus sagt, bis zur Mitte den West-, dann aber den

Sudwind. Die Mitte bildet das KynetenVorgebirge, jetzt Cabo

de S. Maria: bis dahin geht die Fahrt zaerst im Allgemeinen

ostwärts; auf die von ihm angegebene Aendenmg des Windes

besieht dort sich der Periplns 202 znrttck; Gyneticnm Jngnm,

qna sideralis Inda indinatio est; die Fahrt geht da naeh

Nordost, also« da der Periplus nur die vier Hanptwinde nennt»

mit dem Südwind, bestitigt durch At. 206 Ana amnis iUic per

Gynetas efflait, panditnr mnnie sinne oaTnsqne eaespee in meri-

diem patet und Herodoros bei Steph. Byz. 323 oi^ » '
bt !. Genau nach Nor-

den geht die Fahrt zuletzt beim Einlaufen in die Ria '^ Palos,

welche den Winkel des ganzen Busens und das Ende seiner

ersten Hälfte bildet: von ihr herauskommend segelt man nach

T. 240 mit dem Westwind weiter, dem genannten LandTorsprung

aU| welcher diesen Meerbusen einem neuen, der Bai

Gadia (. 265. 306) soheidet.

At. 178—82 et ruraus inde si petat quisqnam pede Tar-

tesslorum titns, exsnperet Tiam vix luee quarta, si quia ad

ttosfram mare Malaoaeque portum semitam tetenderit, in

quiiK^ue soles est iter. Avienus drückt sich, vielleicht weil er

das Original niclit oder falsch verstand, unklar und zweidentig

ans: die fHnfTos-e sind, wif Müllenhdtt bemerkl, nicht von <\em-

Belben Punkte (^dem OphiusavorgebirgeJ aus gerechnet wie die

vier, sondern als Fortsetzung derselben zu betrachten. Bis zur

Bia de Palos, wo die tartessische Küste anfängt (v. 223), messen

wir Tom G. Vincent in geraden Linien längs der Küste etwa 28,

Ton da Uber den Isthmus der Halbinsel Gibraltar naeh Mala^pa
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34, för den Tag aleo ungefähr 7, unter Einrechimng von Um-
"wegen 77« Meilen, entsprechend dem zu Av. 151 Gesagten. Vom
Guadiana bis zur Kia de Palos wird v. 222 eine Tagreise (mcht

Tagfahrt.) gerechnet; wir finden 6 3Ieilen, eine Abweichung,

welche, zumal liei t iuem eiuzigeu Tage, um eo weniger befremd-

lich ist, als die 300 Stadien Meilen überluuipt nur eine

mgefahre Durchsohnittebeetiiiimiiiig geben eollen.

At. 182—4 tum Gepreeienm jugnm iatameseit; sabjaoet

ptTTft inaiÜA AeMa Toeata ab inoolia eto. Das Vorgebirge für

C. Eipiobel awieoben liaboa und Setaval zu erkliren, geht schon

deaewegen meht an» weil sieh dort keine Inael findet Unter

C. Vinoeot im Allgemeinen yereteht man den ganzen, in eine

Breitseite endigenden Laiidvoreprung, welcher im Südwesten in

dm eigentliche Cabo de Sau Vicente, nach Siidost ui die Punta

da ßttiieira aueläuft: jenes entspricht der Oestr\mnis, die Punta

dem Gepresicum; hinter dieser nordwärts liegt eine kleine Insel,

auf welche wir die Achale deuten. Die Form Gepresicum ent-

hält einen metrischen Fehler, welchen Luc. Müller de re metr*

p* 157 mit der bei Namen anlileaigen Freiheit entschuldigt; Cem-

piionm an acbreiben verbietet der yon C. Httller emendirte

Tara 199.

Av, 195— Cempai atqoe Saefea ardnoc eoUea kabent

Opbiuae in agro; propter koa pemix XJgva Bragannmqne prolea

Bib oivoeo mazime eeptemtrione eoUoeaverant larem. Der von

Kempsen und Saeien bewohnte Theil von Ophiusa reicht am Meer

von C. Vincent bis in die Nähe von G. Maria (p. 186); da nord-

wärts sich das wüste Uphiusa anschliefst, su haben wir die im

Inneren wohnenden Liguren und JDraganer in der Kiehtung nach

Nordost zu suchen. Dazu stimmt, dass die Kempsen in der Ge-

gend dea oberen Rio Tinto, hinter der Ktlste der Ria von Palos,

an die westlichen Nachbarn des Guadal^niyirthales grenzen (v.

301) und die Lignren wakraokeinliok im weatlioben Tnrdetanien

an aneken aind*(p. 180). Sie nnd die Draganer miJgen in der an

edlen Xetallen reieken Sierra Xorena geaeaaen kaben, weleke

nSrdliek der Ctnellen dea Tinto, im Cnmbre de Araoena ihre

kdebtte Erhebung (5000 Fuas) erreicht. Der Name Dragani er*

innert an Steph. p. 6)3 €\C\ €,* ,. Als Kolaios von Samos, der erste Hellene,

welcher zu den Tartessiern kam, wieder heimgekehrt war, weihten

die Samier von dem Zehnten dea Gewinnes einen Miachlmig
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rmgsain mit Greifen beeetzt, getragen von Bieeengestalten (Herod.

IV 152). Die Greife, welche als Hüter der GüldHchiitze gedacht

wurden, suchte man zu Heiudot's Zeit in verschiedenen Gegen-

den dea nördlichen Europa (III 116. IV 13. 27); die Sfi^e von

ihnen könnte aus dem Anblick eines besonderen Verfahrens der

GOldgevrinnuDg entstanden sein, welches znr Römeneit wenigsteiie

in Hispftnien vorkam, PUn. XXXTII 74 alibi rapes caednntnr so-

demque trabibu oavatit praebm «ogiintar; qni oaedit fnnibos

pendet, nt proonl intaenti speoies ne feranim qudeiii eed ali-

tarn fiat.

At. 199—^201 PoetEnion avtem est ineola ad Saefam latos'

patnlnsque portns; inde Gempsis adjacent popnli Cynetnm; tum

Cyneticum jngnm. Das Kynetenvorgebirge * ist von dem heiligen

(C. Vincent) streng zu unterscheiden. Wenn Herodot II 33. IV

45 und sein Zeitgenoeee Herod or (p. 192) die Kynetea an das

westliche Ende Europas setzen, so fol^ daraus nur, dass man

damals, vor der Zeit unseres Periplus, das G. Maria noch für

das westliche £nde der hispanischen Südktiete aoeah. Mela

flofareibt, von Ost nach West gebend, III 7 Anae proximum

(promnntoriitm) Canena ager dioitnr» sequens Saomm Tooaiit;

Plinina mit entgegengesettter Biehtong IV 116 promvntnriinii

Baomm et altemm Cnneiie. Den ÜTamen erUXrt Heia: qata

lata eede proonnmie paulatim ee ac ana latera fiMtigat, vgl. Strab«

187 Acrrfvr) ,€ €. Der Stidvorsprung der algar-

bischen Küste ist in der That, ähnlich dem dünnen Ende eines

Keils, sowohl geradlinig in die Breite ausi^edehnt als flach und

niedrig; nach innen zu erhebt sich der Boden allmählich bis zu

den Höhen dee algaibisohen Gebirgee, während die Küste zu-

' So G. H&Uer; überliefert ist ad se famnm latet; Bartb ad te-

phynrni latens; ad Seftimnm latens Müllenboff, weleher den angeblich

T. 171 an^gefalleDett Vorgebirgsnamen darin erkennen will und ibn

sammt Poetanion dnreh ein Venehen bieher gekommen glaubt

* Vorgebirge beisit jogom in dar Ora maritisia Sbefall wo et

anf einen Küstenpnnkt angewendet wird 188. 326.m 341. 807.

822. 425. 437. 444. 452. 472. 489. 506. 526. 606. €^), entsprechend

der antbentitdben ErkÜrung in der Einleitung v. 59 nt longe in undas

ineerant aese jnga; von einer Höhe des Binnenlandes ««tpht ^^ns Wort

nur, wo vom Inneren deutlich die Rede ist (296. 680. 641). Mit dem

algarbiflchen Gebirge, auf welches Müllcnhoff den Ausdruck besieht*

Steht weder C. Vincent noch C. Maria in Zaeammenbang.
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Die KcüiftirUeii und Albion. 196

fimth 9 hMtn « Breite smummt TTmeKtittt iet des

Ganze von einer, in der Mitte doppelten Linie langgestreckter

Inseln, deren eudiichste in eine kurze Spitze, dsm C. de 8. Maria

aosläutt.

Artemidoros bat dort \ wie Cliristi Akad. Abhandl. München

1866 p. 160 an seiner von Btrabon p. 137 aufbewahrten Beschrei-

Innig der Ineeln teigt \ dae heilige Vorgebirge gesncht und, weil

er dae von Ephoros am Hieron erwihnte Heiligthom (des He^

nüdet) mehtTOiiiuiid, verkelurter Weisei vie KttUenlioif bemerkt,

jenen dee Intlmms beeobnldlgt Aneb Eratoetlienei eali dae C.

Yhieeiit Ütx dae heilige YorgeMige an (· 190); Artemidoroe eteht,

on Strabon und andern Naebtretem abgeaeben, mit eeiner An-

rieht allein, welche sieh ale Tnrthnm schon dadurch heraueetellt,

dasB sie gleichwohl das Hieron für die Südwestspitze Iii Spaniens

ausgibt; offenbar wurde er zu der Verwechslung durch die ältere,

bei Herodoi und lierodor vorfindliche Auffasenng verführt. Schon

Artemidoroft kennt die Benennung Keil (Martian. Cap. VI p. 198),

mit deren lateinischer Bezeichnung der Name€,(,
Kouveoi, eich au nahe berührt, ale daee man nicht einen

inneren Zneammenhang beider verrnnthen aoUte. Die Ableitmig

oni eemii. gAn Anhöhe paaet nicht an der Gestalt des Landee;

die vom baak. gnn, gneaa der letate, kann nnr anfetellen» irer

den Cnneue nniichtig am Gap S. Tincent ancht. Waren die

Ttardelaner ligurieeher Ahkvnft (p. 180), «o erkllrt aidi aowohl

diese Berührung als die frühzeitige Latiniiinmg ihrer Sprache

(Strab. p. 151): die Sikeler, zu deren Mundart Wörter wie

(lmIu),€ (lepus), (catinum) gehörten, waren nach

Phili8t(js. welchem wir ein kundiges Urtheil zuschreiben dürfen,

ein Stamm der Ligurer (Dionys. Hai. ant. I 22. Steph. Byz.

568, 5).

Die Bezeichnung, welche Av. 223 dem KyneteuTOigebirge

gegeben wird: alte tomeecena ditis £uropae extimum kennzeichnet

aieb an dem Zneatz ditia ale eine eorrigirende Anspielung auf

Herodet^a 0 bf Et&ptXmQ, ihn-

* Jedoch nicht am Monte F%o* welcher im Innern liegt nnd

auob nicht sa der dw6|rfii, weldie Art vorfand, pamt
* C. Müller zu Skymn. 144, welchem Müllenboff irriger Weise

dies Verdienst beimisst, verlegt die Herakleeineeln des £uktemon (Av.

364) und die Herakleeinsel des £phoros (Strab. 107) an den Conens,

beide mit Unrecht.
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196 ünger Die KtenterideD niid Albion*

lioh der Bemerkung des . 89; jenieit der Kyneteii gab ee noob

Laad, aber ee war das arme und gebirgige, weiterbin volleiidfl

gana wtUto Opbinsa. Die Ebneten dagegen rtlbmten aicb dea

Beeitsee uralter Geeetsgebinig d. i. Civiliflatioii und einer ebenao

weit zurttckdatirenden feineren Lebensweise. Habie, der Abnberr

ihrer Dynastie, hatte Ackerbau und iisf lienwUrdige Nahrungß-

weiee eingeführt, niedrige Hantirunir (TnliuKteria Hervilia) afage-

schafft mid das ^ olk in sieben Städten angesitidelt (lustin. XLTV
4); auf letztere bezieht sich vielleicht Avien's populi Cynetura.

Sie wurden also von Knechten oder Sclaven bedient, ein Wohl-

stand welcher den Betrieh von Handel und Induetrie yoraussetzt.

Poetanion kalten vir für die weetUobste der um den Cn-

nena liegenden .Ineeln, welehe daa Forte de Baneta trigt; an

ikrer Seite, d« i. weatwirta bia G. Vinoent, wohnen die Saefea

;

ihr gegenüber gehört die Sllete den Cempai, ygl. zn 195. Die

Kyneten reichen ttber den Anaa (. S05) hinans, vgL an 179.

Damit sind wir bei dem ersten Xamen angelangt, tiher dessen

geograpbiBcbe ii^druug keiaerlex Zweifel besteben kann.

Wttrabarg. G. F. Ungar.
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Bemirkangen nm 'ersten Bmehe' dee Prtpen.

Zu einer Erörterung Aber die Buchtheilang und uiBprÜDg«

liehe £ditionBform dee Froperi, die ich «nderenorts yorgetragen',

mSohte ich im Kaehfolgenden eine gerioge Evginsiuig hiBsniiigen,

welche inebeoondere dai problematieche 'zweite Buch* betrifft lud

flfar die das Beeultat der früheren Argumentation die Yerans-

etning bildet.

Schwerlich brauche ich zu rechtfertigen, dase ich an jener

Btelle aui die AulRteilungen von Ileimreich* zurückzugreifen mich

nicht habe entscidiessen können. Sie haben, zumal betreffs des

Gedichten TT 10, schon hinlängliche Widerlegung erfahren hei

Heydenreioh Uuaest. Prep. S. 22 ff. Nahe verwandt damit eind

die Ausfübmngen von Bäbrene (praef. ed. Prep.)? die hier eine

nachträgliche Berttckeiohtiguig «rliüiren mögen. Bührens will

gleieh&lla dnreh weitanagreifende Ttmstellangen yon einem ins

andere Bneh die Widereprflohe der BnehiiUiliing anigleiehen.

Dies iit ein Zeraehneiden dee Enotene, den wir anftolöien ge-

eneht haben. Und man lehe nnr, wie edhneidend denn die Ar>

giimente eind, mit denen derartige Gewaltnamkeiten motiTirt wer^

den. Kß handelt ßicli zumeist um das Gedicht II ü. Kiar heibst

es, C^'nthia sei krank gewesen und Properz habe für sie gebetet;

dasB sie zweimal krank war, ist nun unwahrncheinlich; denn der

Dichter wäre uns den rankheitsbericht nicht schuldig geblieben;

ergo stand 11 9 hinter II 28, wo von ihrer Krankhmt die Bede.

Aber dies wird vorgebracht nnr mit einem *non nrgnebo*. Im

* Das antike Bnchweeen S. 413 fi.

* Um, Qnaett. Propertiaoae S. »1 U
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selben Gedicht ist v. 23 von einem Liebhaber die Rede, der

Cynthia verlassen und den sie nun zu fesseln suche. Das ist

natürlich Panthns, der 21 vorkommt: *aperte'! Es steht zwar

nicht da. Aber ee kann ja gar kein anderer geweeen eeinl

ünd Panthnf enoheint eben II 21 in der Tbat als nngetieiL

NiohtB Uarer aleo, ale daaa U 9 hinter 21 stand 1 Ferner aber

liat Cynthia ebenda 9, 21 mit jenem Herrn Aber nneem Dichter

gelacht. Nun sagt Properz anoh später einmal 24, 21, daes

Cynthia Uber ihn gelacht habe. Bas ist offenbar dasselbe

Lachen; so gelacht wird doch nicht zweimal im Leben. Es ist

also evident, der riens mnltne 9, 21 konnte nicht schon im

zweiten Buche vorkommen. Dies ist *certa demonstratio*. Das

Folgende wird mehr nach dem 'sensue' geartheilt. Wer die Ge-

liebte 80 schilt wie es geschieht in II 8, II 9, 11, der kann

sie nachher nicht mehr so reizend schildern, wie es Properz thut;

also u, 8. w. Nach diesem Princip hätten wir alle Lobeserhe-

bnngen in die ersten Bäoher zu rücken, dann allmählich Ab«

nähme der Stimmung and endlich ans £nde alle Gedichte

der bissen dura pnella. Ünd nun: der Dichter sagt H 7, 17, er

habe sieh schon einen grossen Bnhm erworben (tanhm »omm
mea gloria mantU), der sogar bis mm Boiysthenes reiche. Das
war anmassendi wenn der Dichter nnr erst 'kaum' eine einzige

ALüiiobiblos, dagegen natürlich sehr berechtigt, wenn er schon

zwei ganze Bücher edirt hatte. Properz will an dieser Stelle

weiter nichts sagen, als das« seine Gedichte schon in die fern-

sten Gegenden des lieitheM exportirt worden seien und dort ge-

lesen würden. Man möchte nun doch fragen, ob dieser Export

denn etwa nur auf mehrhücherige Werke beschränkt war oder

ob nicht vielleicht auch Monobibla expedirt wurden? £in ernst-

haftes Wort Uesse sich ttber das Eine sagen, dass, wihrend Pro-

pen am Abschlnss des Qynthiaoyclus Tetrab. fin. angibt, fünf

Jahre habe er der Qynthia gedient, er doch schon im ersten

Bnohe der Tetrabiblos yon 'schon vielen Jahren' redet« 'in denen

sie ihm Geld gekostet habe* (<cmi muttos annos gut tulerim teque

tuamque domum). Es reicht aber volbtUndig aus, diese ' vielen

JaLiü' von etwa dreien zn verstehen. Wenn Jemand eine suUhe

Dame unausgesetzt drei Jahre unterhielt, bo konnte das gewiss

schon als seltenes Beispiel von Treue gelten, und diese Jahre

waren 'viele', nämlich mehr, als es sonst bei derartigen Uaisons

zu sein pflegten.

Meine Anfotellnngy die an der ttberlMforten Beihenfolge der
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Bemerkttogen zum 'ersten Buche' de« Properz. 199

Elegien nicht rührt deren nähere Begründung aber icli bier

aiohi sa wiederholen branche, ist knrz diene.

Properz gab zwei Werke elegischen Inhalts heraus: ein

•iabtleberigee, dämm sowohl In den Handeohiiften als auoli

echon bei Martial nur Monobiblos beiuunii, welcbes erst

Keueren irrthtliiiUob als Uber pHrnua beseiobnet worden ist, das

im Alterämm dagegen sie mit in ZKblmig kam, imd zweitens

eine Syntaxis tetrabiblos, von welober nne die üeberliefe-

Tong nur einen Uber eeetmdue, terihie nnd quartus, aber keinen

Uber primus darbietet. Dass die Bezeichnung des vorletzten

Bnches als tertius antik ist, wird (gegen Lachmann) durch No-

niu8 S. 169 erwieRen. Der überlieferte secnndus aber, der den

übiichen Buchumfang überschreitet, erweist sich als uneinheitlich;

die Gediobte II 10

—

'M bildeten yielmebr eine Baobeinbeit für

sieb; dies war der ursprüngliche seoundne, nnd es ergeben snn-

mebr die drei letzten Bücber einen ebenmüssigen Um&ng von

1006 und 990 nnd 964 Versen. Der Termisste Über primns

endUeb kann nnr in den Oediebten 1—9 wieder erkannt wer-

den, da diese nun eecnndns niebt mitgebSren, aber ibm vorans-

geben. Dies so Teeonstmirte erste Bnob bSlt aber nnr 354 Verse

nnd erweist sieb, yerglicben mit der antiken Bnchgewohnbeit, als

nm vieles zu kurz; es mnes demnach für ein Excerpt aus

Buch I gehalten werden. Dies Excerpt int von dem Abschreiber,

auf den unsere Tradition zurückgeht, als zu winzig zum Bucb II

binzugeschiagen wurilen, mit Voranstellung der Monobibloe*.

£e folgt bierane nun, dass uns niobt wenige Elegien des

Fropen yerloren smn müssen.

' Mit einer AusnaLino, die unten zum VorschlriL: krunmcn wird

und die das geringste Mass von Gewaitsamki it inne lialt, das bei Boi-

cher Hypothese möglich ist. — Auch Knauth i^uaest. Prep. (1878) S.

21 denkt übrigens an Umstellungen grosseren ümfangs,

* Ich will hier beiläufig ein sehr merkwürdij^cs, zugleich viel-

leicht das älteste Beispiel für Yerletsong des urspriinglichen Buchch»*

rakters anfttfarea: des Horas* Epoden. Sie enobienen tetbB^rerstftndliob

als üfmobibkiSf ohne Bncbsabl. Olekbwobl gab es eine Ausgabe, nadi

der schon alte Grammatiker sie eitiren als Uber quitUua qui epoäo»

meenbünr (Biomed. 8. ftST). Dies ist offenbar jene Bnobordnnng ge-

wesen, weleber des Terentini Seaoms Horaseonmentsr folgte: dieser

bebaadslte gewiss in ssinsa vier ersten BÜebeni die Oden, im Baob
Y die Epoden, in VI Us IX die vier B6eber Satiren und Epistein»

in X die Ars poetica (Zangemeister De Hör. Toe. singnlsribos 8.

40 ff. YgL De Halieatieis & M).
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Biese These versuchte sclion Lachmann durch Indicien an-

derer Art. zur Geltung zu bringen, welchen von den Späteren

indcHs eine hinlängliche Beweiskraft nicht zuerkannt worden ist;

und vielleicht iet es heutmtage die herrschende VorstaUnog, dass

das Alterthum von Properz nicht mehr als wir besessen habe.

Doch echnibt Luo. MttUer*: 'pecisee qiiaedam ex Propoitii libm
eatie oonetat: qnarnqnam ihigmeato qnae tato potns refem «d

camma depetdita non extant · . . . ÜTee id miraniy qaoniani Bon

miniia raro quam TibalU eina fit mentio apad TetaEttB*. Für diaae

Behauptung sobeint nan daroh den Hmwaie auf die asgehSriga

Kttne des Buches I eine hinlüngliche ^^^^^^ gewonnen.

Läset es eich nun iwa gar diesem Buch 1 urni seinen neun

Gedichten noch anmerken, dans sie einst vollständiger waren?

Biepe Frage zu stellen Bcheint wohl der Mühe wenh. nhvr sie

ist leichter gefragt als beantwortet. Wie soll man es auch einer

Gruppe unzusammenhängender Gedichte ansehen, dasB aioh in ihr

dereinst vielleicht auch noch ;in<!ere nicht weniger aaBamman«

bangalose Gedichte befanden? Wie wüze da ein innerea Indi*

oiam möglieh? Wenn eieli an der YoUitiladjgkeit uneerer Ho*

raaedeneanunlting aweifeln lieaae, wfirde man etwa ana dem Inhalt

der Oden aelbat daftr oder dawider einen 8ehhiBa wagen?* Wttfde

man ea dem Gatnllnaehlaai anmerken, daea in Uim nreprünglich

auch noch beispielsweise das incantamentnm am&torium stand,

welches uns rimiu» bezeugt? Wurde man die L Vollständigkeit

» ed. Prep. 8. 118.

' Ich kann mich durchaus nicht eutschliesscu der Zahl der Ein-

zelgedichte iu den üorazbüchcm (öat. I: 10, Epist. I: 20, Od. iV : 15,

Od. II: 20, III: 30, daneben aber Od. I: 3, Sat. II: , £pist. II: 2,

Epod.: 17) Bedeutung beizumessen, wie dies Kicssling- prethan (Philolog.

Uiitcrsuchungen lieft II, 1881, S. 73 f.), und gar auf Bie für die Echt-

heit von Od. IV 8 oder gegen die von Od. I 20 einen Schluee tu grün*

den« Methodisch könnte dagegen io der Thai die Annahme eeheinen,

dem Bwiaehen III 88 and 84 eine Ode aaifiel, da Horaa eonat nie

Bwei Gedichte desaelben YerimaMet (aaaier des aldiechen) aaf einander

folgen Ustt (dies ein Hanptgnmd gegen die Zerlegung der Ode I 7).

AUcin dareh die tettimonia der Ckammatiker edheint die YcUttilndiy-

keit der Oden ja ToUkommen genobert (TgL ilbar nnriohtige Gttate

IL Berti, Ana), ad ctrm. Horat. hittoriam l S, % II S. 8), nad wir

werden uns im Horai ftberbanpt gewSlinoa müssen, anoh einmalige

Yentöne gegen sonst gültige metrieohe Gewohnheiten all Aaaoahma
hinaonehmen.
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Bemerkungen zum 'mteo Buche' des Propen, 201

Ciceronisc her Briefl)ür"her erratlioTi kiinnf^n, wenn Rie iin« nicht

darch ein Pa&r Anfiibraiigeu anderer Autoren zufällig verrathen

würde? 1

Ee toU uns gleiohwobl angenehme Mühe sein, die nenn

Elegien dee fragliehen AheohnitieB dnrehaogehen. Yielleieht ge-

wahren wir dennoch eine klaffende Llleke — yielleieht nnr eine

leite TTnebenhett, die kaum enrathen liest, daee rieh die Ober-

fliehe nneeree Textee hier Uber einem Yaonnm geeohloaeen hat.

T7nd finden wir nichts, es wird nns nicht rerdrieeeen, falls es

uns unter cleiu Lehen auch nur gelingen tjollte hier und ilort der

i^roperzinterpretation nützlich zu -w-rrden.

Wenig oder ganiiehtH kauii uns der Nachweis kleiner Lücken

helfen. Eine solche findet Bich gleich in der ersten Nummer,

Tetrab. i 1 an den Jiäcenas, woselbst die ZuRammenhangslosig-

keit des Distichons 39 f sogar den Verdacht der Interpolation

erregt hat (Buimann» Hühner). Dasselbe bringt in der That eine

mjthogmphisehe Parallele bei ohne jede Anknttpiiing an das

YeigBohene, indem es an die Bethenrang des Dichters, er w&rde

in keinem nationalen Epos yerfehlen Seenas, den so treu be-

wihrten Frennd Angast's, mit sn verherrlichen, einen abschHesBen-

den Sate knUpft des nngefdhren Sinne«: 'Thesens hat in der

Unterwelt tiir den Peiritlioos, Acliili auf der Oberwelt für den

Patrocios seine Freundschaft bezeugt*:

Theseua inferniK, superis testatur Achilles

Uic Ixioniden ille Menoetiaden.

Bieflem Satz fehlte jeder Zneammenhang, wenn der Dichter nicht

fortfahr: *and so wird anoh Angnstas dir Freund zn sein, Mioe-

nas, nie aufhören*. Nnn ist swar das Verbnm iuMtwr so be-

fremdlich, dass man bei Ungerer üeberlegnng an seiner Sichtige

keit yexsweifelt', nnd man wird dämm innichst yersnchen den

* Bei Seneca De brev. vitae 5, 2, Charis. S. 146, Diomed. S. 410

K. scheinen Briefe a4 Atticum citirt zu werden, die uns f»'hlen. Vgl.

B. Nake, bist, critica M. Tullii Cic. epistularum S. 17 N. 31.

' Die superi bedeuicn hier iiatürlicli die Oberwelt oder die le-

benden Menschen; vgl. z. B. Prop. II 2, 50. Ciris 522. Ovid ex Ponto

8, 4S. Yal. Fho. 899. SiUns XI 400. Tergil. Aen. VI 780. 680.

481. 91. YeHeins 48, 8. - 2Vsfar» nnn mH dem AconaatiT der

Person heisst nnr: *n Zeugen anrolbn'. Diese Bedeutung passt in

keinem Falle. Denn wann worden Peirithoos in der Unterwelt oder

Patiodos in der Oberwelt von ihren Frsandsn so Zengen genifen?

Der einsige Answeg» sn dem ieh lange meine Zuflucht nahm, wire^
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ZnMmmenihftng dunli eine Enendatioii e» diesv Stelle in reell*

tniren. AUelii LeohiEiiiii'e ceu fatw keaa Jedem seigen, wie

munöglich bei so engem Raum die Einfügung des Fehlenden hier

ist. Vielleicht findet da8 teaiuluy doch noch seinen Vertheidiger;

vorerst entBchliesee ich mich bei Ausfüllung der Lücke zugleich

eine Yerschreibung anzunehmen:

Te mea Musa illis semper contexeret armiB|

£t eumpta et posita pace üdeie caput.

TheaeuB infemie, superis praeetahat Aohülea 't

Hie IxioBiden, iUe Menoetiaden:

Te magnuB magnae Caesar non deaeret urbi

CoDfinnaiia comitem marie togaqne ewim.

Mit HiDEiirechniiDg dieeee SiatiehoiiB ergibt eieh. folgende kUnal-

liohe Diepoeition der ersten Elegie: 8 | +5+7+4 | +5 +7+4
Dietiehen.

Für ganz complet halte ich dagegen die letzte der neun

Elegien. Jede Annahme eines Ausfalls würde das echöne dra-

matische Pathos lit ses Herzensergusscs /.erst<>ren; man mune nur

ein wenig Pathologe sein und sich pewühnen, dem lebhaften Tem-

peramente, das der Dicliter zur Darstellung bringt, Einigee zu

gute zu halten. Zugleich wird in diesem Gredicht eine derartige

Gröese des Tones und in den Sehlaeadiettehen eine derartige Stei*

gemng in daa Erhabene wahrgenommen, daaa man seine Stellong

dicht Tor dem Bndhende gewiss auf die Intention des Dichters

selbst sartteknoltthren geneigt sein wird. Ein Distichon eröflhet

anniohst die Sitnation: ^Einem Nebenbuhler habe ioh weichen

müssen; aber ihm wird das Nimliofae begegnen wie mir'. Acht

weitere Difltichen verbreiten sich über den Gemeinplatz: *Bur in

den Zeiten der Penelope und iiriseis habe es treue Liebe bei deu

Frauen gegeben*'. In neun weiteren (y. 19 ff.) wird hiernach

die Annahme^ daw Propers dem Yeibun die nene Bedentang- gab:

*fSr Jemanden Zeagniss einlegen, für Jemanden eiatielen*; mit SMpmt
würde dann wiederum gegen die Gewohnheit ein DattT binzuüeten:

'bei Jemandem'. Allein mir scheint dies aooh IQr nnseran Diohter sn

kühn und unsprachgemiss. Jede Analogie würde fehlen.

* Man sagt praettcare cdiqum 'für Jemanden einstehen* aowie

jproe^are aliquid alicui 'bei Jemandem für etwas einstehen*.

* Für den Vers 13 glaube ich die sinngemässe Emendation

Focdavilijue comai? siccaiig tibi corpus, Achillc

palaographisch wahrscheinlich gemacht zu haben uud vermag ihr Ver-

suche j^Ieuerer nicht eben vorzuzieheu. Vahlen (Monateber. d. i^l.
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Bemerkimgeii zum 'ersten Bache* des Propers. 20

esdUoIi die tTngetreiie selbft mit einer Fttlle springender Vor»

•würfe und Fragen angeredet, wie sie die Leidenschaft eingibt;

*Dii aber bist zu keiner Stunde ohne Männer. Und jetzt lachet

du Wühl gar über mich. Mogebt du seiner froh wer*ien. Habe

ich dazu für dich, da du krank warst, gefleht und geopfert?

Würdeet da auch eo anbekümmert um mich sein, wenn ich im

fernen Indien das Schwert führte oder mein Schiff lenkte durch's

lioke Meer? Aber ihr Weiber seid alle im Lügen geübt*. Die

Terwüife sind enohüpfl^ und jettt kommt die Hofltenqgelosigkeit

des Dieliten Wort| in einem nnmittelber aasoblieeeenden Fi-

nele ra drei Strophen. EretUoli swei Dietiolien: *nnn aber, da

dem 80 iety vill ieh sterben, will iob micb rerblnten an den

Pfeilen des Amor*. Banaeh setst die sweite Strophe wundenobön

ein. Schon gleichsam im Tod selbst bricht sich noch einmal das

Geständniss der Liebe durch: *So wahr uns die Stenn Ijeisammen

gefiehen und der Frtihthan nnd die heimlich aufirtthime Pforte:

ich liebe dich noch; ich werde mit keiner sonst das L^irei- tlit i-

len.' — Des Liebeeechwurs Kehrseite ist sodann aber der Hase

gegen den Widersacher: *Ioh wttnaohte nnr noch, dass, vann ich

Akad. 1881 S. 358), der eine Umstellang vorschlägfi gibt ans doch den

wegen tibi in 15 anentbehrlichen Vocativ nicht; auch schliessen bei

ihm zwei benachbarte Hexameter mit demselben Kamen AehiüeSf wofür

sich im Properz schwerlich ein Beispiel findet. Noch sei eine Bemer-

kung zu dem verderbten Vers 18 hier angeschlossen. T)er Dichter will

beweisen, dass wahre Treue nur bei den Fraaen Altgriechcnlands zu

finden war, und wählt als Beispiel erst die Heldin der Odyssee, Pune-

lope: V. «j— 8, p jdann die 4^r lliae, Üriseie: v. 9— 16. Hieraus zieht

er T. 17 den öchiuss

Tuno igitui veria gaudebat Qraeoia natie

and fügt den Pentameter an:

Tone etiam felix inter et arma pudor.

^1 diesem Ist» Beiden oorrupt, entweder oder sMasi, wabr-

scheinliöher das letstere. Abm stand den ama ein andere» eoordinir^

tes Momen voran* Da hier nun Propen ein Bteom6 ans dem Yeranf*

gehenden gibt, so eohrieb er dooh wohl:

Tnno aestam fslin inter et arma pador:

'Ob anf der Meeresfiihrt, ob nnter denWeiÜBn, daanls war man glfiök-

ioUg dnreh die KeoMhheit des Weibes*. Die FInth weist so anf die

Odyssee nnd Penelope, wie die Waffen anf die Uias and Briseis sn*

rück. Zu dem Wortgebraach von aestus Tgl. PlantosAsin. 168: aesttts

U in porkm rtfert oder bei Vergil 3}jfrrhmtu ateku Georg. II 164,

fmü autm mnm Aen. I 112, cM^fttiist aettMn uötiimd YIU 674.
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nxm meinem Loose gemäss gestorben bin, gleichzeitig ancli £r
mitten im LiebcRgennsse zu Stein erstarre*. Und dies steigert

den Sfliwung des Dichters abschliessend weiter zur direkten An-

rede an den Nebenbuhler: 'Kämpfen wollen wir zusammen und

gemeinsam fallen, wie Theben*e feindliche Brüder kämpften und

fielen: und Sie falle mit wie einst locaste über den Leichnam

ibrer Söhne*. Da hier omt jedes Indicinm einer Ltleke fehlt,

glaube ich das Beohi an haben, den alleidings nnentbehrlieheii

YoeatiT aam Sohlnei an Stelle eines Wortes eintnietaen» das

syntaktisch y^Uig ttberflüssig ist. Bas Gedicht schloss demnach

in folgenden drei Ahsitsen:

Nunc quoniam ista tibi placuit sententia, cedam.

Tela, precor, pueri, promite acuta magis,

Figite certantee atque hanc mihi solvite vitam:

Sanguis eht vobis maxima palma meus.

Sidera sunt testes et matutina pruina

Et furtim misero ianna aperta mihi:

Te nihil in vita nobis acceptius unquam.

Nunc qnoqne eris qnamTis sie ioimioa mihi.

Nee domina nlla meo ponet Tcstigia lecto:

Soltts ero qnoniam non licet eese tanm.

Atqne utinam st sorte pios ednximns annos^

nie vir in medzo fiat amore lapie.

Non ob regna magis diris cecedere sub armie

Thebani media non sine matre duces,

Quam, mihi si media liceat pngnare puella,

Mortem ego non lugiam morte, süperbe, tuo*.

Und die ganze neunte Elegie vertheilt sich ohne sfhr augenfällige

Besponsion ihrer Theile auf 1+8 | +9 | 4-2+3+3 Distichen.

^ Die Hdichrr. ei fotie pioi eqs. Allein dies forte ist nach dem
Yoraoliireheiiden Botsehlim su iterhen nicht pawend. Autevdem pflegte

sa €dMeen in der Bedentong *ia Ende fBhren^ sn £nde leben' ein

Ahlatt? hinsnooastmlrt sn werden: so Yaler. FhMMms IC 871 mmho$
tdueere him, dsnelbe I 251: mBopm» htdoqm «äwiU meiUm; Btat

Theh. 74: Mo tertoHm «teere «odw»; hei SiUns ItaL Zt406 som*

MOS steer* ftUt freilich der Ablatvr. fiort ist das nn^^ttoldidie Le-

beuhMM wie Pnip. II 26, 2: Eeuiudü ^tmimm mn «mb 'tuepe vmi*\

17, 5: sors Tantaka\ Orid. Trist Y 9, 27: ferrea sors.

^ Die Handschrr. suUfV IHO; sn merhe vgl. II 21, 7 {proUnnu

II 24, 80). Wir können somit andk von jeder OmsteUnng abssheni an

die Bannann dachte.
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Aocli von den fibrigen fttnf Kümmern halte ieli die Ifelur-

ahl für melir oder weniger intakt.

Dies gilt von N. 17, dessen Bisposition sioli auf Tier Yers-

gruppen verAeilt zu 5 + 3+ 5 + 3 Distichen. Dasselbe von N. V,

das sich aus 4+ 4
| +5 + 2 Disticheu zusammensetzt. Ein JJisti-

chon ist anegefallen iu N. VIT; über seinen Inhalt habe ich an-

dern Orts eine Vermuthung gegeben'; die Disposition lat hier

demnach 4+4+3 Distichen.

Für stark lückenhaft pflegt N. VI gehalten zu werden. In-

dessen frftgt ee sich auch hier, ob mit Hecht. Man weiss, wie

. oft der natttrlieke fortgang der Bede in den Properaelegien dnrok

Yerstellnng eines oder mehrerer Distioken gestört worden ist,

freQiok doker naekwdsbar immer nur innerkalk des Umfange

einer Seite; Itet siek dnrek eine derartige Annakme der drei-

fiMsh klaffende Oedankengang dieses Gedicktes kegldeken, so wird

man auch der Annahme eines dreifachen Aasfalls abzusehen

haben. Nun scheint aber jenes zusammenhangslose non inmerito

v^vit aranca fanum im v. 35 ^das Ueüigthum ist eingegangen,

und mit Recht' auf nichts so gut zn passen, als auf das v. 25

erwähnte templum (poetisch templa) Htdicitiae; der Tempul der

Keuschheit in Rom ging wirklich ein, wie Livius X 23, 10 be-

richtet: volgaia dein religio (nach dem Bau des zweiten saoellum

Padicitiae als plebeiae dnrek die Yerginia) poUutiSf nee ntatro^

mia iohim Md mimia ordima femim$ poetrmo in otUvionm vemi.

Fiinins recknet 17^ 38 den Verfall der Ftodioitia speoiel Tom Jakr

154 ab. NOkenkei sei nook kemerkt, dass anok die Yerse 31

kis 34 niekt in Ordnnng sokeinen; der Akseknitt, dem sie an-

gehören, handelt von der Verderblichkeit der Wandmalerei. Der

sie eriuucieu (Arellius? vgl. Pliu, 35, 116 if.;, wird jetzt vom
Dichter verwünscht. Diese \'(·wünschung nun konnte lediglich

den Schluss dieses Abschnitt ts lüden. Es war nicht Avohl na-

türlich, dass ihr noch die Mittheilung nachfolgte, statt voranzu-

gehen: non olim istis figarie tecta variabantur. Mir scheint hier-

nach des Dioktera Gedankengang sich in folgende seoka Gtrappen

in aerlegen*:

* Ad keiam. lat S. 86^ oder, am einen glatteren Vers ra gd>en:

Unde miki< dnleis oontenmere gaadia lecti?

NuUa hoB ampleans solvcre castra valent eqs*

* Dass T. 85 f. hinter v. 26 gehören, sah Ükrigens schon Kninoel.

naciB. Maa. L Fituoi. v. r. xzxtiu. 14
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Non iia complebaiit Epl^yme Laidot aedee

Ad caiiu iaenit Graeela tota foM,

Tarba Uanaadiea« Aiorat nee Thaidos olim

Tanta in qoa populoi Ineit Eriehtbonina,

5 Keo qnae deletas potnit componere Thebaa

Pbryue tarn miiltis facta beata viris.

Quin etiam falsos fingis tibi eaepe propiu^uos,

ÜReula nec deennt qui tibi iure ferant.

Me iuvermm pictae facies, me nomma laedunt,

10 Me tener in canis et sine voce puer,

He laedit si molta tibi dedit oeonla mater,

ICe Boror et eum qnae dormii amiea aimul.

Omnia me laednnl Timidna enm (ignoace timori)

Et miaer in tnniea anapieor eaae Timm.

15 Hia olim, ut iiuna eat, Titüa ad proelia Tentnm eat.

Hie Troiana Tidea fonem pnneipüa.

Aepera Centanroe eadem dementia inaait

Frangere in advereum pocula Pirithoum.

Cur exempl i petam Graium? Tu crimims auotor,

20 Nutntus duro ßomule lacte lupae.

Tu rnpere intactas docuisti iinpune Sabinas,

Per te nuno Komae qnidlibet audet amor«

Felix Admeti coninnx et leotoa Ülizia

Et quaecanqae viri femina Urnen amat

95 Tempi* Pndioitiae qnid opna atatniaee pnellia,

81 enivia nnptae enifibet eese lieet?

35 8ed' — non immerito ^ ydaylt aranea fuinm

Et mala deaertoa oeenpat berba deoa.

97 Qnae manne obeeenae depinxit prima tabellaa

Et posuit caeta tnrpia viea domo,

lila puellarum iDgenuos corrupit oceiloe

30 Nequitiaeque suae noluit esse nides.

33 Noii istis olim variabant tecta tigurie.

Tum pariee nuUo crimme pictue erat.

31 gemat in terris ieta qni protnlit arte

Orgia enb taoita condita laetitia.

37 Qnoa igitor tibi onetodee, qnae limina ponam,

Qnae nnmqnam anpra pea inimiene eat?

* *Aber freilich, der Tempel ist ja auch eingegangeu '. Sed in

Si za ändern (Hcydenreicli) i»t nicht nüthig.
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Kam nihil invitae tristie custodia prodewt.

40 QuaTTi peccare pudet, Cynthia^ tuta Hat est.

NoH uxor numquain, numquam eeducet amica.

Semper amica milii, semper et uxor eris.

Also der Abschnitt I besagt: Cynthia ist von yielen Liebhabern

umworben. II: Der Dichter ist sogar eifersüchtiger als nöthig.: Solche Ftemenliehe kann Anlau zu den blntigeten UndiAten

werden. 17: Die EenscUieit einer Aloestii nnd Penelope und

jeder^ die ihre Sehwelle htttet, ist gltteklich in preisen; bei uns

aber ist sie rerschollen und ihr Tempel eiugegangen. Y: Der

Anläse zn solcher Entsittlioliiing der Fnraen seheinen die zvolit-

losen Phantasien der Wandmalerei, deren Urheber verwünscht nei.

VI: Abschliessend wird foriuulirt, wie der Dichter sich zur Cyn-

thia verhalten will: er will nicht versuchen ihre Keuschheit

durch Wächter zu erzwingen; will aber zugleich immer nur ihr

alleine ergeben bleiben. — Der Sinn des SchlosediBtichons mnsste

ein einheitlicher sein, sein Hexameter kann nur den Gedanken

des Pentameters in negativer Fassung gegeben haben; also ist es

nothwendig nos in r, 41 gleichbedeutend mit me sn nehmen, und

f&r das ttberlieferte me ducet ist sonaoh sedmeef au schreiben (dies

Terbum braucht i. B. Ovid. Het. 379. lY 379), wosu

sieb leicht ergSnseu liest. — Das Dispositionsthema dieses Ge-

dichtes ist endlich 8+4 | +443 | +4+3 DisHohen.

Wirklich den Eindruck des Excerptes macht nur die N. VIII.

Auch liier ist Cyntbia ungetreu. Mit vollem Recht aber hat uian

die SchluBspartie von V. 16 an vom Yoraufgehenden losgelöst.

Hier setzt mit Sic njitur jyrima eqs. eine neue Elegie ein. Die-

selbe hält nur sechs Distichen; denn, was nachfolgt (v. 29 ff.),

hat wiederum inhaltlich andere Voraussetzungen * und ist also

gleioh&Us selbständig zu lesen. Aber auch jenes 8ed nm efft-

tkB im T. 25 entbehrt einer Anknüpfung, mau mflsste denn das

8tä ttx conrupt halten. Durch folgende leichte Abinderung der

Yemfölge scheint sich erst ein rerstSiidlicbes und ein anscheinend

Tollelindiges Qanxe au ergeben:

Ym e 8ie igitnr prima modere aetate, Froperti?

8ed morere. Interitu gaudeat illa tuo,

Exagitet iiostros Manes sectetur et umbras

20 Insultet^ue regia Calcet et ossa mea.

' Dies sah schon Undner in Fleokeia. Jahrbb. 1864 S. 888; ebenso

CaratU und £4hreiis.
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25 Setl iion efficies. Mecum moriarie oportet.

Hoc eodem ferro stillet nterque cmor.

21 Qüid? non Antigenes tumulo Boeotiue Haemon

Corrnit ipee sqo eaucins ense latus

Et sua cnm miiene permieonit oesa pnellae

Qua eine Thebanam nolnit ire domom?

27 QuAmvie ista mihi mon eet iiüioneata ftitura:

Hon inhoneBta qmdem, ta moriere tarnen.

Der Dichter ist also antogs sa sterben nnd der sohnOden Siolaeti

den Triumph au lassen bereit. Allein die Coneession war zu

gross. Die Stimmung schlägt um: 8eä non ^fieiea! Die Arge

soll vielmehr miteterben.

Anf dieses Gedichtclien scheint wiederum ein ähnlichefi s?l ei-

chen ümfangß zu folgen. Es hat trefalligen und fast e|)i gram-

matischen Ton; sein Thema ist: bin so verliebt wie- Achill,

der alles preisgab, so lange ihm Briseis entrissen war'.

d nie etiam abrepta desertos coniage Achilles

SO Cessare in'teotie pertnlit srma sna.

Yiderat ille fbga Stratos in litore Achiyos

Fenrere et Hectorea Dorica castra ftoe,

Yiderat informem mnlta Patrodon arena

Porreetnm et spsrsas caede iacere comas,

35 Omnia formosam propter Brieeida passus:

Tantus in ercpto sacvit amore dolor.

At sera captiva est reddita poena,

Fortem idem Haemoniis Hectora traxit equis.

Inferior multo cum sim ve! matre vel armis,

40 Mii'om si de me iure triumphat amor?

Der Anfang dieses Gedichtes mit eliam (wie 'Auch ich war
in Arkadien geboren*) kann anderen elliptischen Anfängen ge-

genüber nicht beüremden. Der Dichter snpplirt in CFedsaken:

Ego perferam omma; nam eiiam AekSBes Hk iwMU$ faittm

est eqs.; so wie er s. 6. am Anfang der N, YI unseres Boches

supplirt: J>omu9 im sHpaia amatorihus: Non Üa empl^
hafd Laiäos aedes; oder am Anfang von Buoh K. 27: Ego

perifurus sim et qua morte^ non quaero: At vos incertam

fumris horam quaetitis. In dem letzteren Gedicht ist es der

Yers 11, der den zu supplirenden Gedanken nachträglich aus-

spricht, in unserer N. VIII d thut dies das Scblussdistichon. Noch

abgerissener ist übrigens jenes Et mento Monob. 17, eo wie die

später anzafilhrenden Anfänge mit ergo nnd igUwr, Anoh an das
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von mir a. a. 0. S. 415 ff. auefülirlicb besprochene Gedicht Tetrab.

II 10 Scd frmpus hisfrare aliis eqR. sei noch iieHouilcrs erinnert.

Dass von üim der Ani'asg weggefallen sei, ist nicht zu glauben;

wir haben vielmehr nach Analogie der vorigen Beispiele anoh

hier der Lebhaftigkeit dee Dichten aachzTigeben nnd mit ihm zu

uppUien: hm megpm ümore$ aer^mmm dirfoe fuit. 8ed

um tempus cee^im dmre equa MamümioK Dies abbreehende 9id

um imipua eqe. Inaiielit aaob Yergil wenigatene nun AbicUiiee

etnea araier Blleher einmal, (Sttotg, fln.:

Sed ttoa immenenm apatüa eonfecimne aeqnor

£t iam tempns eqnom fumantia eolvere colla.

Es ist dies die übliche Form des üebergange» zu einem neuen

Sachtheil, so wie %, B. beim Cicero im Orator 61: Sed iam tüius

perfecti aratoris .... species exprimcnda est*.

In den ersten 16 Versen derselben N. VIII dagegen wird

ein aßmcu8 angeredet, der nicht will, dass der Dichter über dea

Mädchens Untreue weine (1 Distichon). Der Dichter wendet ein,

aiehti sei ja aobmerahafter, als Zwiat in der liebe (2 Diatiohen).

El folgt die Bemerkong, Alles im Leben aei verSnderliebf alf

aneb die liebe. IMea Iniin nun offenbar nicht der Dlobter eelbst

fortbhrend eagen, eondeni es sind dies noihvendig Worte jenes

Freundes selbst, der dnreb sie Trost und die Lebre i^bt, man
müsse sich in alles zu finden wissen (2 Distichen). Hierauf re-

plicirt wieder der Dichter; was er entgegnet, ist in einem Disti-

chon der Ausruf: Du bedenket oder weisst nicht, wie viel Ge-

schenke ich ihr gabl wie schöne Gedichte ich auf sie gedichtet!

' Haemonius ist Thessahis; in Thessalien blühte die Pferdezucht

fPlato Meno init.; Hipp, maior S. 284); Thessalier pflegt aber auch

Achill zu heissen: daher nennt Proporz des Achilles Pferde Hiiemonios

I 8, 38. Also haben wir an unserer Stelle equo ÄchUko zu verstehen,

d. h. Iliadi apto.

* Hierüber urtheilt richtig C. Brandt quaeet. Prop. (1880) 8.28.

Im Vers 23 dieses Gedichtes (11 10):

Sie nos nunc inopes landis oonscendere carmen
pflegt niaa sieh bei der alten Conjeotnr der Itali eoMemdare eulmm
m bembigen. Yiellesoht Ist hier aber weniger Vertehreibnng, als Yer^

stsUang der Buehstaben anzanehmen. Ich empfehle

Sie nos nune inopes landis oonioendere in areem,
womit man Sillns Ital. Xm 771 Yergldofae via U aä mmmoB Utuitm

areei ftfittaurü^ oder Tadtas Dialog. 10 in eurem siosueirtiae fmif
(JiuntiL ZU 11, 98 aressi dögnsfittM ISMsrs.
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8ie aber bat sie ein *Ieb Hebe dieb' geeprocbeo. Wir erbalten

somit ein Zwiegespräch in folgender Greetalt:

VIII a Eripitur nobie iam pridem cara puelia.

Et tu me lacrimas fundere, araice, vetae?

Nnllae sunt inimicitiae nisi amorie acerbae.

Ipsum me iugula, lenior hostis ero.

6 Poseum ego in alterius poeltam spectare lacerto?

Keo mea dicetnr quae modo dicta mea eit?

9 'Ifagm Mepe daeei^ magm eeddere tyranni.

'Et Tbebae tetenmt altaqne Troia ftiit.

7 *Oiimia Tertimtnr. Gerte vertontar amoree.

'Yinoerie ant yiaeie. Haeo in amore rota est*.

Mimera qtiaiita dedi! Tel qaalia oarmiiia feeil

lila tamen nnmqnam ferrea dixit amo.

So weit daa Gespräch mit dem Freunde, davon handelnd, ob es

Trost für verlorene Liebe gibt. im wird nicht umhin können

sich zu verwundern, dasi? in den nun ioigenden Worten auf ein-

mal Cynthia selbst die Angeredete ist. £8 wird mit einem ergo

eingeeettt

:

£rgo iam mnltos (niminm temerarius !) annoe

Improba qvi tnlerim teque toarnqne domimi,

15 Ecqnaiidoiie übt Uber aum ^m? An naqne

In nolftram lames verba enperba oapnt?

Jenes idMifiii ('' ist wie ein 8elbittadel daiwisoben ge-

worfen. Nnn ist freilich in der Propersieehen Poesie eine sprung-

weise Anrede an verschiedene Personen nicht auilalleiid. Dass aber

jener Freund erst redend und argnmentirend eingeführt wurde,

miiclit doch den Eindruck vollständigster Planlosigkeit hei einer

nachherigen Abfertigung mit einem Distichon als Antwort nnd

der plötzlich ganz ablenkenden Anrede an die Qynthia. Diese

Anrede knüpft sich femer mit ergo an. Aber ein cansaler Zu*

sammenhang mit dem Yoraufgehenden besteht nicht, und daa

ergo könnte also höobstens als Einfttbnmg einer rbetorisehen

Frage gefssst werden. Wae besagt diese Frage anii? *Ioh babe

diob und dein Hans diu sehon yiele Jahre naterbalten: bast du
raicb in all der Zeit Jemals niebt dir sa Diensten (JSb9r) ge-

sehen?' Hier rereueht also der Dichter durch Gemahnen an

seine Verdienste das Mädchen von Neuem äu bekehren. Er

fügt noch hinzu: 'Und wirst dn immer noch fortfahren mir ein

verachtendes Nein an den Kopf zu schleudern?* Also er hofft

noch auf ein Ja. Wozu dann aber das Gespräch mit dem
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Freunde, welches die KS^liclikeit^ Cynthia noch für den Dichter

m bekehren, p-anz ausser Rechnune: setzt und nur davon handelt,

ob er sich über einmal vorhandenes Liebeeleid trösten müsse?

Ich vermuthe also, dass sich jenes Gespräch ursprünglich bei

y. 12 noch weiter fortgesetzt und der Elegie VIII a ihre Einheit

gdgphvk hat; wamitf du» wir mit den Venen 13—16 den Anfiuig

emer Elegie Tlllb 1)eiitieii, dem Schlnse wiedernm yerloxen

vnd die dvroli Bentellviig der Terdieiiite des Diehtere die Hart>

hendge in gewimiea eaehte. — Der Einaatz einer Elegie mit

fragendem ErffO findet tioli anob 7: Ergo soUieUae tu oenMe,

peeunia, viiae es? und III 23 Ergo tarn doctae nobis periere ta-

beüae? vgl. Ovid. Am. II 7, Trist. III 2; ebenso steht tgitur

Prop. in 13 h und Monobibl. 8. Die etwas breite erste Frage

findet ihren Zneammenhalt in dem Gegensatz von tmUtos anno8

and ecquando.

Nach N. VIII v. 12 haben also wahrscheinlich zwei mehr

oder weniger umfangreiche AnsfiUe etattgefiinden. Trotzdem bin

iob aber nicht der Heinnng, daae an &eer Stelle die groaee

Contraotion dee Bnehee I etattgeftmden habe. Denn die fttnf

eedichte Yllla, Ymb, Tille, VHId nnd IX seben lioh in-

haltliob ao Ibnlioh, daaa ibr Znaammenateben nicbt svfällig nobei-

nen kann: auf gemeinaamen Tod dea Bicbtera nnd der Geliebten

wird sowohl VIII c als IX fin. gesonnen. IJeberall aber ist die

Untreue der Cynthia vorauegesetzt. Eine Buchverkürzung miu last

zwei Drittheile wird auch nicht dnrch Auniall, sondern als be-

wuBBte Auslese eines Excerptors erklärt werden müssen, welcher

wenige Stücke, diese aber complet aufnahm. Liegen uns nun so

8eblnaa (VIII, IX) wie Anfang (I, U, UI) dea Buches der Hanpt-

aaebe nach unverkürzt vor, ao mnaa der groaae Anafall im Bncb-

limeni atattgefonden baben.

ffier aetit VI gleicbfUla Untreue der Cynthia yorana;

aber der Dichter aebildert aieb aelbat ala übertrieben mlaatraniaeb.

üqgetren eraeheint aie aueb in N. Y, deren erater Thall beaagt:

*du lebet schlecht, Oyntbia. Ich werde eine andere ala dich be-

singen' (v. 1—8); der schwiiirigcrc zweite Theil (9— 16) scheint

die Ermahnung eines Interlocutors an den Dichter zu geben:
' mache dich jetzt von ihr frei, da es Zeit ist {dum liceij subtrahe

coUa iugo)
; denn jetzt zürnst du noch ; verraucht dein Zorn da-

gegen, wird die Liebe wiederkehren {nunc est ira recem, Si dolor

afumtf rmUbU amor); und ttbrigene wirat du schon Uber den

Trennungaeehmers binanahommen, denn er wird dich nur in der
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ersten Nacht plagen* {Nec tu aliquid dolehis^ aed prima nocie).

Im dritten Theil kehrt der Dichter selbst mit einem Ät tu zur

Anrede an die Cynthia znrück: *ich will es vor Allen sageni

wie ßchrm, aber wie schlecht du biet*.

Dahingegen wird so wie in N. I bis tU, ancb in N. VII

wieder Liebe und Einigkeit vorauegeeetzt: 'Wir sind antreimbar*

:

Tu mihi 9ola places. plaeeam tän Cynihia solus.

]>aee alle diese amsammesstelienden Gedieht« gleichartig in

ihren inhaltUohen YorannetanngeD tind, wandert nna nicht Pto-

pers rttckt ja anch sonst Elegien gleicker Situation gerne beson*

ders eng sosammen; ioh erinnere nur an jene, die Yon Q7nihia*e

Krankheit handeln, 28 , vorbereitet dureh den angst-

vollen Traum 26 und die Ahlehnung der Sorge um den Tod

II 27, und eo sind II 23 und II 24, ebenso wieder Ii 2ü und

II 29 * untereinander besonders nahe verwandt Tn allen be-

pprochpTit II Elegien des Buches I erscheint Properz gleicherweise

als der treu duldende Liebhaber der Stolzen, der, von der Leiden-

schaft bis in das Tiefste erschüttert, doch sein Leben beschliessen

will in ihrem Dienste: YoraUBSetanngen, die auch für die beiden

folgenden Bttcher noch durchweg gültig bleiben. Yon K. bis

IX, gleichartigen Yariationett auf das Thema von seiiier meist

nnglttcklichen Liebe, unterscheiden sieh · I bb nur inso-

fern, als sie mehr der Schüderang der Herrlichkeit des lOd-

ehens als der Darstellung ihres Yerhalteiis and der dadnreh afS*

cirten Stimmung des Dichters gewidmet sind^ Von allen

* Dies sind sicher zwei getrennte Gedichte, ein<^ von Hcaierna

ntra hi.r bis disce manere dornig das andere von v. 23 bis 42] ©ine Be-

gründung bei Roesberg, lucubr. Propert. Stade 1877.

' Auch N. I hebt die «Treue gegen die eine puelia besonders

hervor. Hier ist das Distichon v. 47 f.:

Laos in amore mori, laus altera si datar uno

Posse frui. Fraar solus amore meo
imverst&ndlich und bisher nicht berichtigt worden. Wieso denn ist es

ein Yerdienst, die Möglichkeit su haben (dolwr jwms) nnr in eines

Midchens Dienst sn bleiben? Und wieso ist dies Yerdienst sin sweites

nnd anderes (Zons ottero) neben dem ersten, bii som Tod in der Liebe

auBxobarren (in omors siori)? Der Dichter schrieb:

Laus in amore mori, lans, alter si dator, mio

Posse firui, Fruar solus amore meo.

Das heisst: 'Es ist ein Yerdienst der Einen treu bleiben zu können
bis in den Tod. Aber man moss in dieser Liebe keinen liebenbnUer

haben'.

Digitized by Google



Bemerkungen nun 'enten Buohe* des Pxopen. 213

diesen Stttcken grund verecbieden aber ist die N. IV,

Cynthia'e Liebe erscheint allerdings auch bier ale eine tödtliche

Plage, aber es wird von ihr abgesehen. Nor sehr kurz bringt

daa erate Diatiebon die £xolamatiion: 'Sei es jetat' wenlgatens

biermit genug* und den hti Fropers reobt unerwarteten Znaatz:

*Webe mir, wenn iob in eine sweite Liebacliaft verfiele; diea

würde doppelter Tod aun'. Baas der Bieliter diea als Uöglieb-

keit ftrebten kann, entapriolit eben nicbt lebr den Übrigen Ge-

dichten, die immer darin gipfeln, daes Cyntbia die einzige sei

und bleibe. Der Dichter sieht sodann von Cyntliia ab, nimmt

sofort lehrhaften Ton an als praeceptor artis amatoriae und

schildert zunächat das MübseÜL'e der Liebeewerbungen im All-

gemeinen. Die Ueberiieferung setzt, beiläufig, im v. 3 mit einem

ainnlosen Äc ein. Dies Ac wird ana dem yoranfgehenden Zeilen*

anfang {AcriuB) eingedmngen aein. Denn man Termieat an dieser

Stelle dnrebaiia ein Epitbeton an Umrus, im Gtegenaata an moUis

in T. 4 nnd entapreebend dem imoenea fsroee» in y. 5. lob möchte

alio den eraten Theil folgendermaaeen leaen:

HiH »altem nt tenear iam iinibuR. Hei mihi si q^ois

Aerius ut moriar venerit alter amor.

Tmx veluti primo tanrus detractat aratra,

Post venit assueto mollis ad arra iugo,

5 Sic primo invenes trepidant in amore feroces,

Dehinc domiti poit baeo aeqna et inic^ua fenmt.

Tupia perpeiane vatea eit yinola Melampna,

Oognitoa Ipliioli anbripniaae boyea,

Quem non Iner«! magia Pero formoaa ooegit,

10 Hex Amytbaoma nupta ftitora domo.

Mnlta prine dominae deliota qnerarie oportet,

Saepe reges aliquid, saepe repulsus eas

£t saepe inmeritos corrumpau dentibus ungues

Et crepitum dubio suscitet ira pede:

15 *Nequicquara perfuea meia iniguenta capiilisi

'Iinta et expenso planta morata gradul'

* DieMi 'jetat* oder 'aunmebr* (iam) darf für das YentindnisB

dea eraten Distieboni nioht nnbeeehtet bleiben; ea besagt: iam bio

wna amor aatia et; ftqfiam alternm; nnd daa lebbafte toai drückt

offenbar ans, daia der Dicbter diobt davor is^ einem alter amor

naohaageben. * In früberer Zeit trennte man übrigens . 1-^10 Tom
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Denn m habe ich mir dies letzte Distichon atifzufaeeen and zu

schreibüii erlaubt. Der Dichter säet: Wer Bciner Dame die Cour

macht, Ixitt zart auf wie em Täuber, parfümirt sein Haar, macht

den Elegant. Aber es werden ihm alle Bitten abgeachlageii:

mm stampft er zornig auf mit dem Fuss, nicht wieeend wie sn

ihon (dubio pede): *Umaonet alle Padümel wnional meine lohüne

eehirebeiid gehaltene eangaiit* loh habe denmaeh IRTTAET
für das IBATET der üeberliefening emgeietit

Auch im zweiten Theile iit der Diehter Lehrmeister: *Aiieh

die lieimmg ist irrig, dass ee Heiltrünke gebe, die von laebe

heilen könnten. Denn ich habe es ja an mir selbst erprobt.

Wer da liebt, dem schaden und nützen die G-aben der Natur

nichtö: er wandelte noch eben und schon nehmen seine Freunde

wahr, dass er ein Gestorbener sei. Damm: meinen Feinden rath'

ich zum Frauendienst ; meinen Freunden, sich mit Knabenliebe

zu begnügen*. Anetoes gibt in diesem£ die y. 25 f.

plötslioh mit nam einsetzende Frage Nam eui nm ego s^m (
laeipraemia vaH eqs.?, die lieh in den Znaammenhang nicht fügen

will. Ich halte, auch hier eine TTmetelluig fttr ndthig:

17 Non hie herba yalet, non hie noetoma pytaeis

Non Perimedeae gramina cocta manne.

25 Nam* cui non ego sum fallaci praemia vati?

(^uae mea non deciens somnia versat anns?

19 Quippe ulii ne< ( iiTisas* nec apertos cemimus ictuii

Unde tarnen veniant tot mala, caeca via est.

Non eget hic medicis, non leotie molliboa aeger,

Huic nuUum caeli tempus et anra nocet:

Ambnlat et subito mirantor ftuna amici.

Sic est iaeantnm qmoqnid habetur *amor'*.

27 Hostie siqnis erit noble, amei ille pneUae.

Ghmdeat in puero, si quie amicns erit.

Tranqnillo tnta deeoendis flnmine cymba:

Folgenden und lohhig es sam ToranqielieBden Gedicht (Hertiberg); die

EinheitliohlBeit aneeres Gediflhtee wird hoffentlich dnrdi die folgende

Bespreohnng gesichert werden.

' Die EriEttrong des immi, das wohl nicht nueanTefstehen

gibt die obige freie Ueberaetsang*

1 Minlich toC MelorMM.
• Das heiett: *ich werde geUebt*; gLII22, U 'fMn^tumhttbä

tdlM oHior, II 86, 2 miMü qmamam wn wm *MqM MMi*.
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30 Quid tibi tam parvi litoriR nnda nocet?

Alter p;icpe uüo mutat praecordia verbo.

Altera vix ipso saiiguine moUis erit.

Die £legie zerfällt in 1+4 |
+3+5+3 Distichen.

Dni Momente sind et, durch die dies Gedicht von Reiner

Umgelmiig wie diurek eine weite Klnft geeehieden irt. Entlieh

hat es sieht die Liebe snr Gynthia mm G^egenstande;

ne hat ihn Temiehtet; er iet am Ende; mid er stellt sieh

seiner sonst einsigen liebe in dem Grade theoretisch-objektiy

gegenüber, dass er einen äUer wmor als mdglioh ansetst Dies

oheint nnyereinber insbesondere mit N. III nnd wo er die

Cyiiihia t ben eret zum ueuen Gegenstand seiner Liebe und

Poesie erklärt hat.

Daraus erklärt sich aber, flass er, von ihr abbrechend, nun

vielmehr Andere in der Liebe zu unterrichten unternimmt, und das

ist das zweite Singul&re. Statt des Eigentone der Liebe erhalten

wir hier und nur hier Lehrton; Psychologie^ nicht Pi^yohe; doo-

trina amatoria mit einem Beoept am SeUnss.

Brittens aber besteht das Beoept in der Empfehlnng der

Knabenliebe; diese wird als etwas SelbstverstSndUohsey als

ein Yom Dichter selbst apprcbirtes, also anch erprobtes Ans-

hnnftsmittel Yorgetragen. Aber dem gansen übrigen Propen ist

sie sonst fremd* und tritt bei ihm mit der liebe znr Gynthia

niemals in Concurrenz.

Auch ein schwerhöriges Ohr, meine ich, miiH« die dreifache

DiRsonan/, eTnjiiinilt n, welche hier in die Harmoiiif der umgeben-

den Lieder hineinklingt. Und auch der beste Organist würde für

sie eine organif^che Auflösung wohl schwerlich zu finden wissen.

Es erhebt sich der Verdacht, dass die scheinbare Dissonanz ur-

sprünglich in einer anderen Tonart stand: das Gedicht lY
beiknd sich nrsprttngUph in anderer Umgebung.

Ein derartiger ScUnss hat lür sich allein freilich noch keine

Eridens. Denn wer würde die Möglichkeit, dass der Dichter

* Nsr vom Hylas des Gallns handelt Monob. 90. Propsrs scheint

ie spiler vielmehr principiel und mit Bewnistieiii absalehnsn; es sei

daiaof snfinerksam gemacht, dan er 80, 67—04 in seinem Eeferat

über Tergil's Bncolica swar die Liebe des CoiTdon nnd Alexis stehen

Kmt (. 74), dagegen sos EcL HI 71, wo der Knabe mit Aepfebi

beschenkt wird, falsch rsferirt nnd für den Knaben ein Mädoben sob-

itituirt: üique deem pot$ini eorrumpere mala fmRam (•60); so, nicht

puiUat, ist sn lesen wegen hme in v. 72.
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einmal und eellMt in stSiender WeiM ^en Zmammenluuig eeiner

Ghedichte nnterbracb, bettiiBint tn lengnen wagen? Doch wüeete

ich dafür aus dem Froperz nur eine Analogie beizubringeu, die

aber wiederum keine vollkommene ist'.

Es ist Bcbon ffei-ai^t, daes auch das zweite Buch der Tetra-

biblos das nämliche Verhältniss des Dichters zu seiner Gefeierten

voraoflsetzt wie das erste; ja, auch das minder erotische dritte

Buch weicht bierin nicht ab; Diatriben wie über die Geldgier

(in 7 auf Paetna) unterbreohen hier die Liebeepoeeie ohne ihn

Yoranaietiiingen zu Terlndern (vgl. nur ebenda die SehlnaaieUe);

und ent aein Ausgang ( 21, 24 und 26) bringt die Loaaagang

yon (^thia. Special Im aweite redet Propen am Ende der

N. 25 auedrtteklioh gegen die mnltoa amorea; er ' befhenert II

20, 17: Me tibi ad exiremas marmtrttm, vUOf tenebras und II

17, 17: dominam mutart caveho. Schweift er eiiiiual leichtsinnig

ab, 80 führen ihn die Amoren selbst zurück in's Gemach der

Cjmtbia (II 29 A). AUerdinsrs bekennt er dagegen II 24, 9;

Qnare ne tibi sit mirum me quaerere vilee.

Parcins infamant. Nnm tibi causa levis?

Und ganz denselben Gedanken brachte anoh der SchluRS der vor-

anfgehenden £legie II 23» welche aohwer verderbte Stelle eben

hiemaoh emendirt werden mnaa:

Et qnas Enphratea et qnaa mihi misit Orontea

He inerint. Xolim fiirta pndioa ton.

Libertaa qnoniam

Viles liber erit ei quis amare volet.

(Godd.: KuUiis liber erit). Allein die viles, mit denen sich der

Dichter hier abgibt, gelten ihm nur als schlechter Trost so lange,

bis Cynthia wieder nachgiebig geworden ist; stin Herz hängt

nur an ihr. tSebr auffallend contraatiit hierzu nun das einsige

* Idi «ehe hierbei natiirlioh tob dem gana anden gearteten lata*

ten Buche ab, denen Ekigienordmuig garadeaa den Zweck der Ab-
wechselung verfolgt. Aber aoch daa Bach kann nicht als gleich-

artig herangeaogan werden; dasselbe ist nicht mehr eauhuiT erotiaohen

Inhalts wie die enten awei; es enthllt weit nmfangreichere Gedichte

objektiveren Inhalts und mehr DarfteUaogen als orotiiehett aetino.

Dieser Charakter des Buches III ist gut dargethan worden von B.

Scharf Qaaesk Prop. () S. 18 if., der überhaupt mit Nataan den
Zusammenhang zusammenstehender Slegiea bei Properz nachweist;

glei('>i\vnhl scheinen mir seine Folgemagen^ wie bctrdb II U und U
22, mehriacb nicht überaeugend.
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Gedieht H 32 (bis · 48} an den Demopliooii, wo eieh !Propen

alt Bon^ nufepielt und glttekHeben BewerW tun die Braut *aller*

Schönen; mehrere Liebechaften zu unterhalten scheine ilim höchst

vortheilhaft ; das wecke die Eifersucht seiner Damen, die ihm bei

jeder zu Gute komme. Dieser gänzlich frivole Ton klingt wie aus

einfr anderen Rplinrc Dahei ist noch zu beacliten, dasR Pi jpcrz

hier seine Cynthia nichl nennt, ja sorglich vermeidet nur auf

sie hinzudeuten. Die einzige Erklärung hierfür scheint, dass dies

Stück den sonst allzu emsthaften und gleichmäesig edlen Cha-

rakter dea Buobea einmal dureh ein Beiepiel seines eegentheils

bat beleben sollen. Oder ist die spedelle Adresse an den De-

mopboon (das ist Tnscus) etwa für daa Publikum eine Erklirnng

gewesen?

Dennoeh gibt dieser Fbll fttr unsere Elegie I 4 kein aus-

reichendes Analogen. I 4 hat weder einen bestimmten Adressaten

noch soll es in die stark elegisch sentimentale Stimmung des

Buches eine Abwecbselung tragen. Vor allem: wenn in TI 22

die Cynthia sorgiältiget ignorirt wird, so knöpft I 4 dagegen an

sie aosdrücklich an: der Verlust der Cynthia ist es, mit dem

Propers Mer sein Theoretisiren Uher die Liehe und seine schliess-

liehe Anpreisung der Piderastie motivirt. Eß scheint liier ein

gtadium im QTnthiadienst Yorausgesettt» das uns die umetehendoi

Gediebte nicbt binlSngHeb aufkliren, ja, das den swei yorauf-

gebenden geradem widerstreitet. Und es ist uns aomit willkom*

men, annebmen su dürfen, dass wir in Tetrab. 1 4 den Best einer

grosseren eigenartiger £rotik erhalten haben.

Und gerade dies Gedicht gemahnt uns nun endlich au das,

was der grosse Lehrmeister der ars amaiidi einmil in seinen

Tristien II 461 an sii Ii und an TihuU anknüpfend von unserem

Properz aussagt: *Es sei auch Tibull in seinen Gedichten als

Lehrmeister der Xaehe aofgetieten, in denen er furii praecepta

und die ars yortrug, nuptae viros fallere possini: und die

nimlioben praeoepta finde man aueb im Propers'^. Mit

" '·

* Aueb yon II 88 und 21 ist die K.2S gmndyenebieden. Denn
bier nimmt Propers eben niebt Uob su den sü» seine Zuflubbf^ wn*
dem die omnee pnellae sind ebenbfirtige Conennrentimien.

' Es heisat von Tibull:

449 Fallere costodea idem docnisae fatetur

Seque sua misenin nunc ait arte premi eqs.

461 Multaque dat furti talia praecepta docetque

Qoae nuptae poeaint fallere ab arte viros.
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yoUem Grunde liat Laehaiaiui (pimef. 8. XXI) getagt i 'wo finden

wir denn im ganm Fropen, wie er mie yorliegt, dergleiclien

pneeepta, wie eie Orid ilim fand?^ Denn es ist nneer Hecht

und unsere Pflicht eine solche Nachricht huchetäblich zu nehmen,

um HO mehr, da Ovid daneben au ( Ii die anderen Erotiker Catull,

Cinna, Comificias, GalluB u. s. w. auffuhrt. Bei diesen allen t on-

statirt er nur im AUgemeiueH iuBciven Inhalt, bei Tibull und

Properz im Unterschied speciell die praecepta. Einzig

könnte des Letzteren N. lY 5 in Betracht kommen ^ ; allein die argen

Lehren, die hier die lena dem Mädchen vorträgt, gibt Properz

ja keineswegs, sondern er yerwizit und yerflneht eie. £r selbst

war, wie Orid sagt, yielinehi HUmäiu in seinen Lehren. Ovid

berücknolitigt fceilich Tibnll's Didasis wdt eingebender als die

des Ftopers. Allein dies kann niebt im mindeeten befiremden.

Tibnll, Orid's Freund, wird ibm überhaupt bevorzugt; sa

Properz stand er nur auf dem Bespektsfusse als Berafsgenosse

(iure sodalicio iundus)', er will ihn hier nur nicht tibergangen

haben. Wer bedenkt, dass Ovid s^vsohl bei Gelegenheit der

Fasti den Vorgang des Properz veiRchweigt, als flucli vielleicht

noch auffallender seinen Vorgang im Liebesbrief den wird seine

Nennung hier als Yorginger in der ars amandi nachdenklich

Non fuit lioc illi fraudi legiturque Tibullus

El placet et iam Le principe notus erat.

465 Invenies eadem blandi praecepta Properti:

DwIriotQS minima neo tarnen ille nota eit.

loh kann hier die so viel dtirten Ovid-Vene 468 f. nicht henetsen,

ohne auf einen Ansion awfmerkiiam sa maehen. Wosn gehfirt imm?

SU prine^ oder iiotiii? Offenbar das Entere. Der Sinn ist dodi:

*Tiball wird irofs seiner LscciYit&t geleten, er gsfilUt vigestraft ond

doch warrt du schon Kaiser, als er bekannt wurde; d. h. Mine Gedichte

sind erst unter deinem Prindpat edirt worden*. Man sieht aber, das

notus erat: 'als da schon Kaiser warst, war er bekannt' ttt alsdann

sinnloi; *wurde er bekannt' mostte es heissen. Demnach ist su ksMi:

Et plaoet et iam te principe notuerat.

> N. III 18 Quaeritia mde avidis nox iit pretiosa pueOU eqs.

führt nur den Gemeinplatz aus, dass das Geld bei den Frauen die

Treue %*ernichtet habe. II 18 Äasiduae multis odtnm peperert quncUae

setzt nur lehrhaft ein, um nach vier Zeilen zu Räsonnementa über

Cynthia''? SpriuHglceii überzugehen. Kbeiiso weni^ können m kurze

didaktische Einlagen wie in II 26 die Verse 29— irgend m Betracht

kommen.
* S. An Am. HI 846: ignotum aiiis opwt.

*
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mMben. Nim let eben jene Elegie I 4, für die wir Torbin eine

adäquate Umgebung vermisst haben, wirklich erotodidakti-

sehen Inhal tR und wir dürfen vermnthen, daes sie nreprting-

lich von einer Keihe ülmlicher umgeben stand, in denen Properz

noch deutliclier praeceptor amoris war nnd auch wirklich vom
furtum handelte und dem fallere viroe. Mit diesen konnte dann

auch noch manches Andere in Wegfall kommen. Yielleicht war
des Thema der Knabenliebe öfter in Anwendung gekommen nnd

diese Seeben nnd Ibree Inbalts willen nnterdriLokt.

Aneb für die übrigen Bllober der Tetrabibloe lieese eicb

neigen, wie ieb ee in dem Torgetngenen fttr das ente yennobt,

In wie Tielen FXUen mit Unrecbt die einseinen Elegien fttr Ittoken-

baft gebalten worden sind. Einscbiebnng Ltteken in den

Text ist ein bequemes kritiöclies Hilfsmittel, darum abtr noch

nicht immer das richtige. Wenn man sich, wie die prosaischen

und epischen Texte, auch die Elegien mit Sinnabsätzen zu lesen

gewöhnte, würde mancher Uebergang in ihnen so begreiflich wer-

den, wie bei Strophenabeätzen modemer elegischer Dichtungen

in Beimform. Wenigstens muss an dieser Stelle noch ein wei-

teres Gediobt naobtriglieb knn betrachtet werden nnd swar im

Znsammenbang unserer Frage naob der Buebtbeünng des Fropers.

Es sebelnt mir dies eines der rfttbselbaltesten in nsserem Diebtor

nnd loli wundere mieb, dass die Gegner der Laebmann'soben-
perBbnebtbeQnng von ibm keinen Gebranob gemaobt beben.

leb habe früher gezeigt dasi« die Kümmern X (Ablebnung

des Kpus und EatscLluBe Erotikcr zu bleiben), XII iThemastel-

iung;, XIII (Angabe, für w en gedichtet wird;, XJli (Hinweis

auf die eig^enen Gediehte als wcrthvollsten Besitz im Leben und

Nennung der Buchzahl) ^ einen planvollen Eingang des zweiten

* Ant Buchwesen S. 419 f.

* leb baber ^ ieb diesss wiebiige Gedieht betpraeb, bei dsr

Letnng des Terses II 18, 26 nidit Terweilt Dies sei hier naohgeholt

Die Oeberliefamng ist einsig diese:

Set mea dt msgna si tres sint pompa libdli.

Was die Itali in den interpolirten Hsndsdbriflen uns geben: 8et mia,

«Ol oN^mi est «1 free §k4 |k I. ist ebne Antoritit nnd soll die metrisobe

Hirte bsssitigen. Auf Evidens kann diese Aendemng niobt Anspmob
maeben, und Neuere hätten, statt auf Anderes zu ratben, sich lieber

nmthon soUan, ob jene Härte im Propen wirklich ohne Analogie ist.

Nicht ToUkommen analog sind die Dehnungen der Kürze in III 2, 11:

FhaeaeoB at^iMtU $ikat, 1 8,: FtMcim aiU eiiieit, ha€C in amore rata
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BnohM ^imaehen. An zweiter Stelle aber, znnäcliRt dem Ge-

dicBt an AngnetiiB» finden uch folgende ZeUen (K. XI):

Scribant de te alii yel sie ignota, licebit.

Landet qni aterili eemina ponit bnmo.

Omnia, erede mibi, aeonm nno mnnera leoto

Anferet eztremi ftinerie afra diea,

Et tua transibit contemnene ossa viator

Nec dicet: Cinie baec docta pu» IIa fuit

Also gleich an der Spitze des Buches heisst es: 'Ich will dioh

nicht beeingenl Andere mögen es thun oder Niemand. Wie dein

Leben, möge anoh dein Name in Kiobts yergebenT Der

Name der Angeredeten wird vereebwiogen, denn anf ihr soll eben

der Flnoh liegen, nnbekannt an bleiben. Die Stellung dieser

ErldSrnng nnn anf der pagina I oder einee nenen Tolnmena

iet 80 paradox, ao heranefordemd, daea sie kaum mVglieh zu sein

scheint; zumal da ja schon zwei Btteher Tollendet sind Cynthia's

Kuhm in die Welt hinauszutragen. Aber ßelbet, wenn hier kein

Buclianlang wäre, müsste sie AnstoKS erregen; denn gerade in

der nächstfolgenden Nummer stellt Properz die Angeredete

als selbstverständ 1 i eil PS Thema seiner ganzen Poeeie hin!

Man könnte nun zur Erklärung annehmen, die drei üietichen

seien nnvolletändig; ursprünglich habe der Dichter in einem

Schlussworte das Gesagte noch irgendwie wieder aufgehoben.

Kor aber mlleste eioh der Uebergaag in dieser Anfhebnng dea

ettf IV 1, 17: ÜTidK atra fmi eadtenot. OntTirender ist dagegen lehoa

II 8S, gl: Qtiod $i in Ofaüu «· imäaia XoMmii^ woran man er-
gebene hemmcorrigirt hat WirUidi genau identiMii ist aber lY b,4:

Per tenues ossa sunt nnmerata cutes.

Unsere Kritiker haben hier zo den gewaUsamtten Mitteln greifen müs-

sen. Findet man in einem Dichter wie unserem für eine metrische Be-

Rondcrheit twei Belege, so ist eine doroh die andere hinläoglioh ge-

schützt.

^ So riniü /w7fr im Neapel, dir zweit f Ihind. Mir dÜucht, wir

haben solcheu Rest seltenen Sprachgelirauches zu ccuiserviren ; auch

CatuU brauchte dieses Genus (68, 91 ;
lül,4) und, wn u!l^^ Grammatiker

belehren, auch Caesar und Calvus. Das feminine Prädikat doctn pwUa
wirkte bei Froperz gewiss mit ein. ich will nur erinnern, dass ruperz

auch pulvis feminin braucht; für II IS, 35 bestätigt uns dies Charisius

;

aber aack Monob. 22« 6 steht puhi$ Einißoa, lY 9, 31 congesta pulvare^

und ans dieeen Stellen folgt, dass wir Monob. 19, 22 «oslrD pnlseri

wohl anoh in an emendiren haben.
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Bemerkiuigen sam *erateii finohe^ des Propen. 221

feierlich Gesagten doch auf alle Fälle seltsam anRgenoinmen

haben. Auch macht das, was vorliegt, den Eindmck eines dnrch-

ane in sieh ferügeD, schneidigen £pigraxnnie ^ Ein Indicinm für

die Annahme, dase sein Anfang fehle, hin ich zn erkennen ehenso

wenig im Stande. Ich sehe mich dämm gedrSngt an yemnthen, daee

dieae Yene veratellt lind nnd zwar nnr um eine Seite daee sie

nSmlich nreprftnglich nicht hinter dem Gedicht an August II 10,

sondern vor ihm gestanden haben. Das heisst: sie scheinen in

ihrer bitteren Kurze den Abschluss und einen effektvollen Ab-

BchlusK de?» Bwche« I der TetrabibloK auf die dura puella gebil-

det zu liaben In der ersten Elegie dieBen Buches I 1, 7b wurde

auHdrücklich die dura puella als Thema bezeichnet; in der Mitte

desselben I 5, 5 f. steht dann schon die Drohung des Dichters,

er werde nun nicht mehr Cynthia, sondern eine andere durch

eein Lied berühmt machen: Jnvenüm . . . quae ßeri noeiro cor-

mme nokt velU\ dasselhe Buch schloss endlich mit dem liatego-

rischen: Sctibant de te älii pd eis ignota He^biL

Marburg. Th. Birt.

' Ich ersehe aus Magjnis in Philo] Wochenschrift 1862 N. äö

S. 112, dass iiucli Postf/at*- in st im u .Select eiegics of Propertius (1881)

dieser Ansicht iet: iu lis inmiature perfeotion it reminds ue of tho

best ürn k cpigrammata*.

* Utltr uüi eiue Columue in dem Codex urchctypus, uäuilich um
2ö Zt'iluu; genau dies war auch die Columnengrösse der Erotica des

Orid (s. Gott. gel. Auz. 1882 S. 841 f.). £ine der sichersten grösseren

Umstellungen im Propen ist wohl die in BI 7 (auf Paetos); es sind

auch hier gerade drei Pistichoi, v. 26^80, und sie smd um 46 Zeilen,

also etwa swei Columnen verstellt worden, da sie hinter y. 70 gehören.

' Schon Petrus Fontein dsehte an Umstellung und swar gleich-

falls an ein Buchende, an das entlegenere vierte.

Rtetn. UUM, t PbiloL H. F.. 16
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Ein nmeikalieekes Aeeentgeeets in der qviDtitirei-

den Poesie der Griechen.

Im Griechiechen war der grammatieobe Accent ein rein

musiktiliHcher; die uds überlieferten Accentzeiclien bedeuten, dass

die durcli sie l>czeicimete Silbe den höchsten, nicht aber daae

sie den stärksten Ton im Worte hatte. Wo die ain stärk stpn

betonte Silbe lag, habe ich m meinem Aufsatz „Ueber den ghechi-

sohen Wortictne" Rbeiniechee Mnienm XXXVII, Seite 252 fgg.

sn seigmigesn^bt. Weil aleo der gprammatUohe Accent nurinTonor-

höhiing ohne TonTeratMnDg bestand, war vor der byxantimecbeii

Zeit den giiecbiecbeiL DiöhteiB das Bestreben, den grammatiseben

Acoent mit dem Yeraictne tasammenfalleii za laeaen, fremd. Da-

gegen berracbt von Alten ber, an 8tirke stetig waobsend, die

Keignng, mit etelgendem Rbytbmae am Veraeeblaas and
Tor männlicher Gäsnr einen ITebergang Tom höheren
Ton zum tieferen zu verbinden, eine Neigung, deren Resultat

nicht üebereinstimmung, Rondern vielmehr Discrepanz von jsram-

matischem Auceut und Versictus sein musste. Erst im ^ethsten

Jahrhundert n. Chr. Geb. zeigt eich daneben, und zwar zu-

nächst nur bei Yereeohluse mit fallendem Bbytbmns, Vorliebe

für Vereinigung von Versictoe und grammatieobem Accent, ein

Beweis dafür, daes letzterer seine Natur zu ändern nnd ansser

der Tonerbübnng ancb Tonyerstarknng sii bedingen begann. Dnroli

diese nene Bewegung wnrde jedoeb das TorbererwSbnte iltere

Gesetz fttr YereBeblnss und mSni^icbe GSsur mit steigendem Khyth-

mns, das nnr auf die musikalisobe Hatnr des Aeoentes Bttebsiebt

nabm, nocb nicht sogleich aufgehoben, ja es kam in einigen Me-

tren erst jetzt zur vollen Geltung. Dass in einer Sprachperiode,

wo der grammatisrhe Accent sowohl Tonerhübung als Tonver-

stärkung mit sich bringt, wenn letztere sich nicht allzu stark
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irelteiid macht, die beiden Dt '^trphnn^pn (nach Ucberein8timmung

und Widerstreit) neben einander beetehcn können, bekräftigt das

Lateinische. In erster Linie kommt hier der lateinische unpro-

aodiBche Hexameter in Bctraclit, den ich in meiner Fromotions*

whfift: De arte metrica Commodiani^ Diasortatioiies Argentora*

teoaes Y 1881, behandelt Iiabe^ ebne daae mir damals die innere Be*

grUndnng der anfgefnndenen Aecentgeaetae bereite völlig klar

geworden war.

Daa wicbtigate Element in der Teobnik des Commodian itt

der ^rammatieche Accent. Bas ist lange anerkannt, aber man

war zu einer nclitiirtn KrkcMintniss der Verskunst des Dichters

nicht gelangt, weil njan die NViilnmflr des Accente nur in einer

Richtung suchte: man erkannte nur dort seine Bedeutimp:, wo er

mit dem Versictus zusammenfällt, nicht durt, wo er mit dem

Versictns in AViderspruch stehen muss. Wir können aus den

vnprosodiechen lateiniichen Hexametern Gommodians folgende

Begel ableiten: Vor wei.blioben Cäsaren and weiblicbem
VersseblnsB wird Uebereinstimmnng Aeoent
nnd YersictoB geaneht, vor mKnnlioben Cäsaren [and

männliebem Versaeblass] ist Widerstreit von Aocent
nnd Tersictas G-esets. AU Beispiel gebe lob zwei Verae

ans Gommodians Instructionen (II 18, 23. 24); ich bezeichne mit

dem Versictus zufiainmentreffende Accente durch den Acut, wider-

streitende durch den Gravis:

uincTte möXignüm
\\
püdieäe

(
femtnäe Chrtstlj

in dändo diut CtQs
\\ uesträs |

östendite cünctäs.

Hit Accentversen, d. h. mit Versen, wo der Wortictus die Auf-

gabe bat, die Stelle des Versictus zu kennzeicbnen, wie es in

unseren deotscben Veraen geaebiebt und in den seit dem sechsten

Jabrbandert ttblicben aecentuirendea Hymaen, z. B. der berttbmten

ipparibit r6pentfna

dies migna D^minl

f4r obscira a41nt B0cte

fmprouisa 6coap4n8

haben wir es bei Commodian nicht zu tlmn. Dies lehrt schon

der Umstand, dass es vorkunimen kann, wie z, B. im zweiten der

aus den Instnictionen citirten Verse, das« von den sechs Hebungen

nur zwei ebereinstimniung von Versictus und Accent zeigen.

Niobt das accentuirende Prinoip ist bei Commodian an Stelle des

qnantitirenden getreten, sondern statt prosodisober Hexameter

werden anproeodisobe gebaat, in welcben aaf den grammatiseben
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Aooent, der aveli in den qnantitirendeii Hexametern nicht gleieh'

gttltig war, strengere Rttckeicht i^enommen werden kann, da der

Dichter der Fesseln der UuantitÄt ledig iet Beabsichtigter Wi<ler-

streit aber zwischen Wortaccent und Vereietus ist keineflwe^ii eine

neue Krfimlini? den Commodian; um ein Beispiel zu geben, führe

ich aus lioraz Carni. 1 8 die vor der Cäsur des längeren Veraee

etehenden Worte auf:

Die beiden Begeln „Widerstreit swiechen Aecent nnd Vere*

iotae bei GSevren und VeriianBg&ngen mit eteigendem Rbythmne*

und ^Liebereinstimniung bei Cäsuren und Versauagängen mit

fallendem Rhythmus" können also, wie wir aus der Metrik des

Commodian sebeTi, si lu \vnlii zeitlich und sogar innerhalb des-

selben V erses neben einander bestehen. SchliesBÜeli hat freilich

sowohl im Lateinischen als im Griechischen das Element der Ton-

yerstärkung im Aocent sich immer enteobiedener geltend ge-

macht ; das Streben nach Vereinigung des grammatischen Aooente

mit dem metrieeben- lotue Aueaert sieb am enteebiedeneten im

Westen in den aceentnirenden Hymnen, im Osten im politisoben

Yers. . Eine Periode, wo der Aooent ein rein musikalisober war,

liest sieb im Lateinisoben niebt nacbweisen ; wenigstens zeigt sieh

scbon in ältester Zeit gelegentliob die Neigung, den grammatisoben

Accent mit dem metrisclien ietus zusammenfallen zu lassen. Da.

gegen werden wir es in vorliegendem Aufsatze ausschlicsslieb

mit der Berücksichtigung!:, die der griechische Accent in Folge

seiner musikalischen Natur im Verse findet, zu thun haben.

Die älteste Spur von Beachtung des griechischen Accents

im Verse glaubt H. Schmidt, Griechische Metrik § 10, in den

aufgelösten Längen der Tragödie gefunden sa baben. £r gibt an,

in anfgelösten Troobäen stSnde der stärkere Aooent nnter 286

Füllen 238 mal auf der ersten der beiden Klirsen, dagegen in

anfgel9sten Jamben unter 274 Fällen 158 mal. Trotsdem kann

iob bier Bttoksiebtnabme auf den grammatisoben Aooent niobt als

bewiesen anseben. ZunXcbet nftmlieb ersobeint mir Sebmidt's

Zftblnng theilweise willkürlich. So findet er z. B., wenn die

Doppelkiirze durch ein zweisilbiges AVort gebildet wird, nicht

nur in den Paroxytnnis Uebereinstinnnung von Accent und Vers-

ictus, sondern auch in den Ozytonie, sobald sie den Acut in den

oampftm patlSns

aequitlSs equTtftt

flsnilm itberim

oro, Sybärin uität, neque ifim

finSm iacülö

diottnt Tbetfdis

oiLedem et Lyolfts.
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envis dumpfen» weil der Gravie gleicligttltig eei (ein Blick

in die byzantinisolien Hymnen würde ihn bedenklicli gemaclit

haben); es können ateo überhaupt nur die Oxytona mit bewahr-

tem Acut widerstreiten. Im üebrigeii könnte das Hchmidt schü

Resultat von der Natur des iSpraclimateriale und nicht vom

Willen des Dichters abhängig sein. Vor Dins'eii finden

sich in mehr als der Hälfte der FHlle tnbrachische VV'orte

nach der für sie allgemein gültigen Kegel (vergl. meinen

ohen erwähnten Aofeatx über den Wortictus Seite 260) so ver-

wendet« daee die beiden ersten Silben des Tribrachys die Doppel*

kSrae bilden; diene Worte eind aber meiatene Proparoxytona,

nieht häufig Paroxytona, nnd sind sie Oxytona, so aieht sie

Schmidt eben&lle als bestätigend für das Streben nach Za>

sanunenfall der Acoente an. Der ünterechied in Jamben und

Trochäen erklärt sich dadurch, dass in den Jamben, besonders

weil viele Beispiele dem ersten i'uss angehören, die regelmäsHige

Verwendung der pyrrhichisehen und trilir;u hischen Wörter, über

die ich an der eben citirten Stelle gespruohen habe, weniger

streng beobachtet ist. Durch die gleiche Erwägung wird klar,

warum Schmidt in aufgelösten Dochmien unter 177 Beispielen nur

65 mal Uebereinstimmung des Accents mit dem Vereiotus ge-

fanden hat: die beiden ersten Silben der tribraohischen Worte

kennen natürlich nie die letste Hebung eines mit ToUem Wort
schliessenden Dochmins bilden; aber sie können anch nnr selten

die erste Hebung bilden: nämlich nnr dann, wenn die letzte Silbe

de« tribrachischen Worts dnrch Position lang wird nnd mithin die

aweite Hebung des Dochmins im Schema eine Länge anfweist;

denn sobald die zweite Hebung aufgelöst wird, tritt vor ihr Cäsur

ein, vergl. Pickel, Dissertationes Argentoratenses , p. 168.

Dadurch ist begründet, warum das Kesultat bei den Docliniien

ein anderes sein musste als bei den Trochäen. Ich glaube daher

berechtigt zu sein, den Beweis für Schmidt's Aufsteilung als

nicht gelungen anzusehen; trotzdem ist möglich, dass in ihr ein

Kern von Wahrheit enthalten ist, und sollte der von ihm

behauptete Unterschied awischen fallendem und steigendem

Bhythmns, wenn auch jedenfalls in bedeutend geringerem Hasee,

als er annahm, Thatsaehe sein, so würde diese Thatsaohe mit

meinen Besultaten in Einklang stehen. Für meine eigenen ünter-

suchnngen kommt aunächst in Betracht:

I
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Der daetylisehe Pentanetm*.

In byzantinischer Zeit wird ein grammatiscber Accent auf

der Ultima dee Pentameters vermieden. Dieses Verbot ist keine

müeeige Laune, eondem ein lange erbereitetes, in der Natur der

Sprache begründetes Oesets« Sein Sinn kann uns niobt zweifel-

baft Bein. Am SoUues des Pentameters wird, um den steigenden

Bbytbmns zu oharaeterisiren, Widerstreit des grammattscbenAcoents

gegen den Yersiotns gesnebt. leb boffe die allmftlige Eatwieke-

lung dieser Erscbeintuig durch folgende Uebersicht verauscbau-

lichen zu können:

A. Olassiscbe Elegie.

Ultima betont

im 1. Colon im 2. Colon

GallinUB 12 Pentameter 2 mal 2 mal

Arobiloebns 19 5 0
Tyrtaens 73 26 10

Mimnermtts 40 '15 9

Solon 106 38 23 '

r i a 10 4 1

Anacreon '
> 23 9 3

Xenophanee 34 9 9

Simonidee 188 41 14 II

Tbeognidea 694 254 II 144 fl

Ion 90 7 II 4 II

Dionysius Cbalkns 12 3 II 1 I»

Enenns 11 2 II

Critias 25 6 II 3 II

Plato 82 W 10 Ii
1 *«

Aristoteles 6 II 4 2
II.

Inschri f t liehe Epl
gramme^ 108 » 29 17

II

Summa: 1358 464 » 244 «

Also sind auf der Ultima betont

im ersten Colon 34,2

im zweiten Colon 18%.

1 'N'ach Kaibel. 1 iir die classische Klogic sind nur diejenigen

Pentameter gezahlt, bei Ueucn der öchluss beider Cola erhalten ist.
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Verp:leielieii wir die Procentzahlen; die Rieh für die beiden

Cola ergeben haben, so selion wir, dass schon m dieser älteRten

Periode ein starker Anfang zur Verdrängung des gramniaÜHfhen

Accents aus der Ultima des zweiten Colone gemacht ist. Auch

der iambische Trimeter, der in älteeter Zeit^ wie wir unten eelien

weiden, ca. 30% »vf der Ultima betonte Veree aufweist, seigt,

daes der ProoentiatE 18 erbeblioh binter dem sn erwartenden

znraokbleibl AUerdbge steht es im Hexameter etwas anders:

Auf der Ultima betont:

llias IX—XI 708 * = 20ÜO Verse 474 = 23,7 oy«

Ilias XX—XXIII 371 = „ „ 441 = 22 „
Odyssee VIII—XI 275 = „ „ 345 = 17,2 „

Odyssee XVni—XXU 140 „ „ 425 = 21,2 „

Summa: 1685 = 21 %
aber es ist sebr wobl denkbar, dass der ünterschied swischen

dem Hexameter mit dem Ausgang _ ^ einerseits, und dem ersten

Colon des Pentameteiö mit dem Ausgang - sowie dem Trimeter

mit dem Aufgang _ « ^ andererseits im Sprachmaterial begründet

ißt. Immerhin übertrifft sogar der Hexameter die zweite Hälfte

des Pentameters. In den Theognidea, wo die Ultima des Penta-

meters besonders häufig betont ist, zeigt auch der Hexameter

einen höheren Pr ocentsatE, es finden sich nnter 695 Hexametern

180 anf der Endsilbe betonte 25,9% gegenüber 20»7% beim

zweiten Colon des Pentameters.

Wir haben gesehen, dass am Sehlnss des ersten Colons des

Pentameters sieh das Aceentgeseta nioht wirksam leigt. Auch

bei Diohtein wie Antipater yonSidon nnd Philippus von Thessalo-

nice, bei denen die Accentuirung der Ultima des zweiten Colons

schon entschieden vermieden wird, zeigt sich gegenüber der alten

Klegie im ersten Colon keine Veränderung. Bei Antipater von

8 i d 0 sind nämlich unter 300 Pentametern auf der Ultima

betont:

im »weiten Colon 5 = 1^^ Vo

Im ersten Colon 109 = 36,3 Vo*

Bei Philippus sind nnter 321 Pentametem auf der Ultima

betont:

im zweiten Colon 2 =s 0,9

im ersten Colon 70 = 31,7 7o.

Eine Abnahme der Betonung der Ultima des ersten Colons

zeigt sich erst in Juetinianischer Zeit:
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Bei Paulnt SilontiariuB aimlioh und unter 280 Pen-

temetern a«f der ültima betont:

im zweiten Colon 1

im ersten Colon 51 = 18,2%.

Bei Agatbiae sind unter 410 Pentametern auf der Ultima

betont:

im ersten Colon 1

im 2weiten Colon 85 = 20,7 Vai

jedoeb kann, wie ane den Zablen ersiebtlieb ist, von wirklieber

Vermeidung der AoeentDimng de/Soblneeeilbe der ersten Pen-

tameterbftlfte keine Rede sein.

Zwischen den beiden Cola des Tentameters wurde die con-

tinnatiü numeri ohne Zweifel entweder durch eine Pause oiler

durch der Endsilbe des ersten Colons hergestellt. Die Ver-

Bchiedenheit der beiden Hälften hineichtlich dee Acceutgoeetzee

macht mir wahrsoheinlicb, daee dies gewöhnlich durch (auch in

recitirendem Vortrage wenigstens angedeutete) der Scbluse-

eilbe dee ersten Colons gesobab, so dass der Ausgang des ersten

Colons als fallend oder doch wenigstens niebt als entscbieden

steigend empfinden wurde. Sieber aber ist, dass das zweite Colon

mit entscbieden steigendem Bbyibmus scbloss und ako niobt etwa

durcb zur yollen Tripodie ergänit wurde. Im Verlauf meiner

Darstellnng werde ich von nun ab nur den Scbluss dee zweiten

Colone beachten.

£. Alexandrinieube Elegie^.

Ultima betont

d d a e u 24 Pentameter 0 mal

Anyte 47 , 2 „

Noesie 24
I, 4 I,

Philetas 20 „ 3 „
Hermesianax 49 t, 10 „
Pbtlon, Antidotus 13 · 3 „

1 Ich trage kein Bedenken im Folgenden für die Dichter der

Anthologie im Allgemeinen der Anthologia graeca ex reoeiisiouc Brun-

ckii herausgegobeti von Jacobs 7u folgen, denn für meinen Zweck ist

nur ein annähorüd richtiges GesanimtrcsultHt der einzelnen Perioden

von Werth, und dies wird durch die Einzelheiten der höhereu Kritik

kaum wesentlich berührt.
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Hegpsippus 19 Pentameler 3 mal

Leonidae v. Tareot 287
fl 33

II

Asclepiadee 89
II 8 *t

1 c 1 a 8 18 tf 3 tl

Theoorit 61
II 11 II

Alexander Aeiolus 27 99 1
II

Hedylve 32
II

0 «

Potidippne 76 II 11

Cftllimaolms 327
1t 55 »1

Pbanocles 15 »» 1
7t

a a 1 c a 8 38
9t

3
II

Theo (loridae 40
II 3 II

28
11 4

II

Ki caenetne 14 *t 1 99

Demagetus 32
II 4

»I

J)iose6ridee 119 II 17 II

Alcaene Meeseniae 32
II

•4
II

Diotimne 30 1» 3 II

Theaetetne 16 2 11

Phanias 28 II 0 »

Insebriftliohe Epigramme 109
II 16 »>

Somma: 1612
II

208

12,6 Vo avf der Ultima betonte Pentameter.

Wir »eheii; daBs gegenüber der claesiRchen Elegie (mit 18 Vo)

ein merklieber Bückgang stattgefanden hat. Der eigentlicbe Um«
sebwnng aber erfolgte erst in der niebeten Periode.

C. Elegie der r6mieoben Zeit.

Cltima bekmt

Äntipater von Sidon * 300 Pentameter 5 mal

Archias 104 , 3 ,

Meleager 400 , 39 ^

^fbilodemne 108 , 14 .

1 Die in der Anthologie nur mit »^nttpater** ohne nähere Be-

aeiobming rertebenen Epigramme finden sich weiter unten nach Anti>

pater v. These. Das erste Pentameteroolon iat bei ^aüpater v* Sidon

109 mal aof der Ultima betonk
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I 1 % MM Ol 28 Peotaineter u niai

V* « 137

üuioniedoii »
1

Dil 1111110 m
7

ir1 0 II I m

Antipater . Tb es Ha Ion ice ^

ntip&ter % «

po 1 lon 1 afts öl 1

Ip heue ^9
• y

Dianor oo 9

VTaetniioiie

Oir 7
9

liOilluB JjABBue v4 •
1

4^ « Avil«iiIlCliilllB Q9

nflr091»C

^Agi aiae Als «

X/ioüOrüB minor
•

Aminiauuö 44 4 «

•

II Ll}) li d Jl t b
11

1:^ iiipp US V. 1 iieeeaionicd •2 n

H^H^tUe iu.E6ClU8 • «

Ol&iyilliie i: iaCvuB 97
11

luiiine treiniiiiie 27 % 1 9

98 9
1 ^

^Hadrian 14 9 2 «

EryeiuB 46 9 4 .

*8traton y. Sardet 238 9 28 ,

*Luoian 78 9 18 ,

Somma: 3239' 9 ld3 ,

6 7u auf der Ultima betonte Pentameter.

Unter den Diestern dieser Periode hemclit starke Yer-

Bchiedenheit Ebselne stehen wesentlieli auf alexandrinisohem

Standpunkte i. B. Philodemns and der anek sonst der älteren

ObseiTsna naokstrebende Lncian; andere näkenn siok stark der

1 Das erste Pe&tanelerooloB ist 70inal a«f der ültiina betont

2 Da diesePeriodo keinen einheitlicihen Chaxaoter trSgt, so habe

ich die AnSfilmuig der inschriftliohen £pigranune für sie nnterlaisen.
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PraxiH der folgeiiden Periode, besonders auiTalleiid Antijxater

von 8idon (1^3 und Philippus von Theesalonice (0,9 ^/oV

Der angegebene Durchechnitteprocentsatz hat daher wenig Werth.

£in etwas richtigereB Bild erhalten wir, wenn ifir die Dichter

in swei Olaeaen eondern, was ich in der üebenieht yerBuoht habe,

indem ich die den Alexandrinern eich aoBoUieasenden doroh einen

Stern gekennseiehnet habe, eine £intheilnng) die natllrliob bei

den Dichtem, denen nur geringe Proben erhalten sind, wenig

Sieheriieit hat. Nach dieeer Claeaiflotning weisen die Dichter,

die weniger Abneigung gegen die Betonung der Endsilbe haben

(d. h. die in der Tabelle mit einem Stern beaieichuett n ), uüter

1487 renuiuietern 153 mit accentuirter Ultima auf = i'JjiiVoi

die übrigen unter 1752 Pentametern 4U = 2,3%.

D. Elegie der bysantinieoben Zeit.

Grregoriue v. Naziauz, Lib. I seet. II Nr. 13. 14. 29.

Lib. II seet. I Nr. 15. 17. 34. 45. 50. sect. II Nr. 1 (Zählung

nach Migne, Patrologia patres graed 37) = 999 Pentameter;

Ultima betont: 7maP.

G-regorina . Nasians, Epigramme in der Anthologia Pal*-

tina » 474 Pentameter; Ultima betont: 7 mal.

Palladae 292 Pentameter 29 mal

MarianuB 24 • 0 9

GhriBtodorna 11 0 9

Arabine 15 0 1»

Julian US Aegyptuö 155 1 1)

L e 0 t i u 48 • 1 9

ThenetetiiB ächoiastiüUe 23 • 0 9

BuphinuB 97 * 3 9

Paulus Silentiajine' 280 9 1 9

Kaoedonhi 129 W 2 9

loannea Barbuloailas 21 9 1 n

Agathiae* 410 9 1

1 Lib. I Beet Nr. 18 Vers 106 ist Ifir

so schreiben.

2 Erstes Colon 51 mal auf der Ultima betont.

3 Erstes Colon 85 mal auf der Ultima betont.

i Bei diesem einen Beispiel Anih. Pal. V 280, 4

bi

oÖTC ',



382 Haussen

Cometas 13 Pentameter 1 mal

Conttantinne Sienlns 33 , 0 ^

KjdgrHmmc aus Cyzicus 41 , 1 ,

Cliristl.Epigrammedei Aiith. 57 , 1 ,

loannes Geometra* Hymnen 152 , 1 «

— Paradisus 197 , 14* ,

Chrietlicbe G-ediohte in Cramer'e Anecdota Parieiua

IV pag. 265 sqq. wahrscheinlich demselben Toannes Geometra

sttzaecbreiben: 237 Pentameter ; darunter auf der Ultima betont 5.

Lassen wir Palladas, den leisten Vertreter der iüteren Technik,

bei Seite, so haben wir 3404 Pentameter mit 46 FlÜlen der Be-

tonung der Ultima s 1,36 Vo> Am strengsten iet die Vemei-

dnng der Aoeentnirnng der Sohlvasilbe hei Panlna Silentiarins

nnd Agathias in Justiameeher Zeit dnrehgefflhrt, sie gilt bei

ihnen als beinahe aiisnahmsloßes Geöetüj während die «päteeten

Byzantiner nachlüssiger verfahren'*.

Der ganze Vorgang wird dnrch folgende Tabelle noch deut-

licher werden:

Zu erwarten wären nach Analogie der ersten Hälfte
des Pentameters in der zweiten Hälfte . . 34Vo

£e finden sieh aber in der aweiten Hälfte nur folgende

Prooentsütae:

Olassisehe Elegie 18%
Alexandriner 13»6Vo

ConseryatiTO Richtung der Rdmerzeit .... 10,3Vo

Neuernde Richtung der Römerzeit 2,3%
Byzantiner 1,36%

Als wichtigste Marksteine im Verlaufe der Entwickelung

treten hervor:

1) Theoguidea, häuiigste Betonung der Ultima: 20,7%.

liegt, wie bekannt ist, Naehahmwig vor von Oallimachns Anth. Fal*

V , € >'*.
Diti Anecdute, auf welche Callimacbus anspielt, erx&hlt das ächoliou

zu Theocrit Id. XIY 48. 495' dSioi OÖT*, € .
1 Zoi* nnbestinimt, jedoch eicher «[»at, denn die Jambeu des

Dichtere lauten schim diirchwcsr paroxytouiech aus.

2 Di^ verimlluisbinasäig hohe Zahl beruht wohl auf Textver-

derbnissen.

3 Vergl. z. B. die Disticha des Theodorus rrodromus, Notices et

extraitä des mauuscriiä Viii 2 p. 183 sq.
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2) Autipater v. Sidon im Anfang des ersten .lahrhumiertfi
.

vor Chr. vermeidot zuerst auffällig die Betonung der Ultima:

1 V.7o.

3) Pal la das v. Chalkis ijii Aiifanir des fünften Jahr-

hnnderts nach Christus ist der l^etzte, der die AocentainiDg der

Ultima nicht selten znläeet: 10»d%.

4) Agathias . Myrina in der Mitte des seolieten Jalir-

hnnderte yenoeidet die Betonung der Ultima fiist gans (ein dnieh

Naeba3uniuig erklSrliolier Fall in 410 Yersen): 0,2Vo.

Dnrcli anderthalb Jahrtaneende können wir den Kampf ver-

folgen zwischen dem iimiier stärker werdenden Sprachgefühl,

das an dem Accent auf der Ultima Anstoss nahm, und der me-

trischen Terliiiik; die von diesem \ erbot nichts wusste. Der

Kampf ist bereitR entbrannt heim ersten Auftreten des Pentameters

in der Litteratur, denn achon in der classischen Elegie fanden

wir im sweiten Colon nur 18^,, gegenüber 34,2^« im ersten

und gana an Ende gekämpft ist der Kampf niei denn noch Joannes

Geometra vermeidet nicht dnrehans die Betonung der Sehlnesilbe.

Ueberhanpt glaube leb 'nicht, dase diee Verbot jemals ausge-

sprochene SchulyoTschrift gewesen ist, denn ich erkenne dnreh-

weg nur das Wirken des 8prachgeftthl8y dem die Dichter un-

bewnsst sieh fügten, und zwar im Allgemeinen nm so leichter,

je weniger sie sich an die Theorie und die alten Muster hielten

und je naiver sie ihrem Gefühl folgten. Wohl ist dem Beispiel

Einzelner Bedeutung zuzuschreiben, wohl ist es z. B. möglich,

dass der Vorgang des (Tregor von Nazianz für die christ-

lichen Dichter beetimmend ward, während der Heide Palladaa

seinen eigenen Weg gbg; aber der Einflnss der Sohulhäupter

wird nur dadurch »zur Geltung gekommen sein, dass an ihren

Versen die Nachahmer ihr Ohr bildeten.

2. Der Umbiselie Trimeler.

Hit den Erfahrungen, die wir eben gesammelt haben, können

wir jetzt an ein Räthsel herantreten, das bisher noch nicht be-

friedigend gelost ist. Brei Meinungen sind mir bekannt, die den

Accent auf der vorletzten Silbe der byzantinischen Trimeter zu

erklären suchen. Die erste int die RitschVs, ausgesproohrn im

Rheinisoheu Moeeum 1841 = Upasoola I pag. 297. erklärt
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simiiitltohe oonetant' auf der PXnidtima aooeataizte Trimetor,

moht etwa mir die vereinselten nnprosodieoben, sondem auch

jene zahlreiclien, die, wie er keineswegs übersieht, prosodisch

als regelrechte Trimeter gebaut sind, für Choliauiben. Sauppe
im Rheinischen MuReiiin 1843 »Seite 449 widerlegt Ritschi und

iiit iiit: ^(M-rade um d;i« J^riucij) d(!r Quantität, whr man als etwa«

£xätorbenes mit Mühe in diesen Versen zu künstlichem Leben

aufwe(!kte, reoht stark hervorzuheben, setzte man an die Stelle,

die sieh am meisten für das Gehör hervorliebt, AVorte, deren

Aeoent mit der Quantität und den auf dieser beruhenden Gesetsen

dee Metrums in Widerapmch stand.** Diese Erklärung ist von

den bisher aufgestellteo die annebmbsiate, widerlegt aber ist sie

bereits dnrob Hilberg^ dasFrineip der Silbenvägung etc. Wien
1879 Seite 372, welcher daranf anfinerksam macht, daee dem im

zehnten Jahrhundert zur definitiven Anerkennung gekommenen

Gesetz „der liinirter muss paroxytonisch auslauten" das ältere

im siebenten Jalirliundert fi^eltende vorausgeht „der Trimeter darf

nur barytonisch (d. h. paroxytonisch oder proparoxytonisch) auslau-

ten'*. Damit hat Hilberg der Frage einen neuen Weg gewiesen, auf

dem er sie selbst freilich nicht zum Ziel gebracht hat. Er sagt auf

Seite 270 seines eben citirten Buches : „Wir haben gefunden, daes die

LKngnng Tooalisok anslaatender kurzer Endsilben in den Hebungen

des iambiseben Trimeters nnr innerhalb sehr enger Schranken

gestattet war. Wie erkl&rt es sieb nnn, dass in einem Yers, wie

Sophodes Aiaz 93

8^&, '
die LHngung der Endsilbe von gestattet war, während

doch selbst die regelrechte l\)sitionslaii^'e nur vor dem Schluss-

wort eintreten durfte? Der Grund dieser Erscheinung kann niobt

zweifelhaft sein. Die sechste Hebung des iambiseben TrimeiLTS

war eben viel schwächer als die 5 anderen Hebungen und drängte

sieh dem Ohr des Hörers weit weniger auf als diese. Hält man

dies einmal fest, so müaete ein Vers wie Sophodes Aiax 60

(&,€ €^
im böohsten Grade anstSssig erscheinen^ sobald man annimmt,

dass die aooentnirte Endsilbe yon mit Nacbdmck gesprochen

wnrde'* und Seite 372: „Da wir nnn finden, dass derartige Verse

(wie der oben angeführte ans Sophodes Aiax 60) im siebenten

Jahrh. n. Chr. in der That vermieden wurden, so folgt daraus

mit zwingender Notbwendigkeit, dass Im siebenten Jahrh. n. Chr.

accentuirte Endungen mit Nachdruck gesprochen wurden". Hilberg's
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Ausführung ist für mich eohon deshalb nicht überzeugend, weil

ich dazu hin nt ige, in der iambiMchen Dipodie die zweite Hel)ULg

als die stärker betonte anzusehen, und Tielleioht konnte gerade

die Wucht des metrischen Ictus dt n Mangel an natürlichem Ge-

vicbt einer Silbe ersetzen; doch darüber läset sich streiten. Unbe-

greiflieh aber iet mir, wie wegen der Schwäche der letEten Hebung

der Aooent auf die doch jedenfalls nooh aohwttohere yorhergehende

Senkung geeetst sein tollte. Für ans kann die treibende Kraft

in der Bewegung, gemSei welcher der grammatiBohe Aeoent all*

mihlich Yon der Ultima des jambiecben Trimetert entfernt wurde,

nicht mehr zweifelhaft sein : der steigende Rhythmus am Schluss

des jambischen Trimeters sollte mit dem Uebergang vom höheren

Ton zum tieferen verbunden werden; wir liaben mit ebender-

selben Erscheinung zu thun , die wir in den unprosodiBchen

lateinischen Hexametern (Ommodiane vor der Penthemimeres und

Hephthemimeres und am Sohluse dee grieohieohen Pentameters

beobachtet haben.

Zn Bondem haben wir aber zwei Voig^ge, die, wie wir

sehen werden, nicht gleichartig elnd: 1) I>ie Vermeidnng der

Betonung derUltima» 3} Die Yermeidnng der Betonung
der Antepännltima«

1. Ich will znnSehet in der Weise, wie ich es beim Penta-

meter gethan habe, die historische Entwickelung des ersteren

darstellen

:

Simonides v. Amorgus*. 179 Trimeter, darunter

auf der Ultima betont 49 = 27,4Vo*

Aeschylus. Von 2000 aus den 7 Stücken beliebig her-

ausgegriffenen Trimetem zeigten sich als aui der Ultima

betont 577 = 2B,87o*

Sophocles. Von 2000 aus den 7 Stücken beliebig her-

ausgegriffenen Trimetem waren auf der Ultima betont

650 = 32,50/(1.

Buripides. Von 2000 Trimetem, je 200 aus 10 Stücken,

waren auf der Ultima betont 607 = 30,37o.

Aristophanes^. Von 2000 Trimetem, je 200 ans 10

Stücken, waren auf der Ultima betont 540 = 277i>.

1 Daes der Procentsatz ein geringerer ist als bei den Tragiliern,

erklirt eidh durch die bei Simonides erheblich grössere Zahl der auf

ProparOKytona anilautcnden Verse.

2 Der geringere Procenteatz gegenüber den Tragikern erklErt

9ich hier wie bei Simonides durch die grossere Zahl der am Schlnss

stehenden Froparox^tona.
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Philemon (naoh Meineke). 595 Trimeter, auf der ültimA

betont 179 « 30,1%.

Henander. 1000Trimeter (Meineke, Fragmeiita Oomie. tV
Seite 09—232 Zeile 23), auf der ntima betont 329 = 32,9%.

LycophruD, Alexandra. 1474 Trimeter, auf der Ultima

betont 374 = 25,4%.

Ezechiel. 269 Trimeter, auf der Ultima betont 92 = 34,2%.

Anonymi uoigo Scymni Ghii orbis deacriptio. 970

Trimeter, anf der Ultima betont 181 ^ 18,7%.

Sernilins Damocratee. 1627 Trimeter, auf der Ultima

betont 390 =s 34%
Lneian. 404 Trimeter» anf der Ultima betont 96 = 23,8%
G-reg or v. azians, TTcpl ßtov Yere 1—1000,

auf der Ultima betont 189 » 18,9%.

Heliodorns, De Obryeopoeia. 269 Trimeter, auf der

Ultima betont 40 = 17,17«.

Paulus Silen tiarius. 163 Trimeter, auf der Ultima

betont 18 = 11%.
AgathiaB. 46 Trimeter, auf der Ultima betont 4 = 8,7%
loannee (jazaeue. 33 Trimeter, auf der Ultima betont 1 = 8%«
Georgine Piflidae, De cxpeditione Pereica. 1088 Tri-

meter, anf der Ultima betont 12 = 1|1%·

In den spftteren Gediehten, die 3497 Trimeter nmfaieen,

finden eiob nnr 3 anf der Ultpna betonte, worunter einer

nneioker ist, (ver^l. Hilberg Seite 271) = 0,1%.

"Wir sehen auf das Dentliohste, dass der Zustand, den wir

im siebenten christliclicn Jahrhundert treffen, das Eesultat einer

langen £ntwiokelung ist, einer Entwickelung, welche derjenige n,

die wir beim Pentameter fanden, durcliane entsprioht;

der Untereobied ist nnr, dass sie dort rasober von Statten ge-

gangen ist Scbon in der Alexandrinerseit besengen Lyeopbion

nnd die Orbis deeoriptiö die beginnende Abneigung gegen die

Aooentuimng der Endsilbe, wenngleieb der HebrSer Eseobiel eine

merkwürdige Yorliebe für sie kegt.

2. In Betreff der weiteren Bewegung, die ancb die

Proparozytona beseitigte, meint Hilberg S. 272: „Im

siebenten Jabrhnndert n. Cbr. entstand somit das Gesets: Jeder

iambisdie Trimeter mnss barytonisob anslanten. Es waren jetst

also nnr noeb Paroxytona nnd Proparoxjtona am Versende ge-

stattet Aber dabei konnte man nidit stehenbleiben. Man lese
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nur t&ava Yen wie den des Georgine Pisida HezaSmeron 16

bi'

nnd man wird sofort empfinden, dass in dem Worte-
neben dem Hanptictue auf der zweiten Silbe ein recht

fühlbarer Xebenictus auf die Endsilbe fällt". Dies sagt Hilberg,

iii lf III er an das deutsche Ohr appellirt, aber dieser Richter ist

nicht competent, denn wir epreoheo zwar, der Crrieobe

aber sprach, worüber man Hadley in den Traneactions

of the American PUlological Aeaociation 1869—70 ( = CortiiiB

' Stadien Y) nachleeen mag. Der TJebergang vom höheren xum
tieferen Ton am Sohlnae des Trimetera war mithin (auch wo
ein Proparoxytonon am Trimeter^Schlnes iteht) bereite dadnreh

erreicht, dase der Acoent von der Endsilbe Terbannt war. Anoh

wird die folgende ITebereicht zeigen, dass das Motiy der beiden

Bewegungen (d. h. der Entfernung des Accenls von der Ultima

und der Entfernung des Accents von der Antepänultima deR

iambischen Trimeters) wahrscheinlich nicht ganz dasselbe war,

weil eie einen keineswege darchaus parallelen Verlauf genommen

liaben.

Zahl der untersuchten

Trimeter: Aul^iiänultima betont;

Sim,on!dee 179 53 mal 29,6 7
eflchy I u s 2000 307 15,3 1»

Sophocles 2000 240 « 12

£aripides, Tragödien 2000 371 13,5

Eu r i i d e 8, Kyklope 679 96 14,1 «

Arietophanee 495 24,7 9

Philemon 595 117 19,7 9

Henander 1000 212 21,2 9

Lyeophron 1474 167 9 11,8 9

£xechiel 269 47 » 17,5 m

Orbifl deeoriptio 970 188
1» 18,9

Damocratee 1G27 407 25 m

Lnci an 404 82 20,3 9

Gregor v. Naziana 1000 178 17,8 9

Heliodo ras 269 49 18,2 9

Paulus SilentiariuB 163 20 9 12,3 9

Agathiae 46 8 n 17,4 9

loannen G-asaene 83 0 I
n 0

' Beruht die Vermeidung der Betonung tler Antepänultima auf

Zufall oder individueller Laune des Dichters?

BlMiii. Ha», f. PUlloU M. F. XXXVlit. 10
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Zahl der untersuchten

Trimeter:

giu8 Pisidas*

Expeditio Persica 1088 252 mal = 23 2 ®/*

Bellum Anaricuin 541 76 = 14

Hesurreotio ChriBti 128 10 s 7 8

Hendiae 471 32 , » 6,8 »

De nanitate tiitee 262 17 . « 6,6 ,

HezaSmeron 1910 86 , « 4,5 ,

Gontm Seuemm 726 19 , « 2,6 .

Theodoeive Diaconns, Cratae expngiiatio. 1039 TrimeteTy

alle paroxytoniech auslautend, vgl. Hilberg Seite 272.

zur Expeditio Persica des Georgius Pisidas kann von

lÜKtorisrlier Entwickelung nicht die Rede sein, denn hier über-

fiteii^'t noch der Procentsatz der auf der Antepänultima accen-

tuirten Verse erheblich den der Tragiker. Dennoch waltet nicht

unumschränkt der blinde Zufall: Bei den in getragenem Ton
eohrcibenden Dichtern (bei deo drei attischen Tragikexn,

L70ophroii,PaaliieSilexitiariiu,Ioannee vonGasa)sind die Propar-

oxytOQ« BolteneralBbeideiilibrigeD; iriclitij^ tat yorAllem

die TJebereinstimmiiiig von Aeeebyliu, SophooleB, Emipidea gegen-

über Simonidee, Anatopbanea« Plulemon, Henander'* Die .Be-

seitigung des Aeoents tob der AntepSnnltiima beginnt erat da,

und zwar merkwürdiger Weise genau da, wo eich das Verbot

der Betonung der Ultima endgültige Ancrkeiiuung verschafft hat,

nämlich im Bellum Auaricum des Georgius Pisidas, und stetig

Ri'hen wir die Beweg-uiig in den folgenden Schriften desselben

fürtschreiten. Es hat den Anschein, als ob die Beseitigung der

Proparoxytona weniger eine organische Entwickelung als eine

Erfindung des Georgine ist, der durch die alleinige Verwendnng

der Paroxytona den mnaikaHsehen Tonfall am Trimetersehlnas

noeh legelmiSBiger nnd dentlidher machen wollte'.

* Die Ordnung der Werke des Georo^ius Pisidas ist die von

Querci aufgestellte chronologiächc, nur stellt ei- de unnitato uitao hint^^r

das Hexaemeroni jedoch willkürlich, denn über die Abfasäuugszeit int

nidita übwUtfert.

* Das Satyrspiel scheint in dieser Hinsieht der Technik der

TragSdie gefolgt an* denn Enripides ISsst proparoxytontseben Yen-
ansgaiig im Kyklops nvr wenig h&nfiger als in seinen* TTagSdien an.

* loh habe bei der eben vollendeten Uniersndiang die Deseriptio

Graeeiae des Dionysius als nndatirbar bei Seite gelassen. Der Obristns
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3. Der SkMMn des Babriis.

Bei den Venen des Babrins erhebt sieh vor allen Dingen

die Fra^^e, ob der letzte Vereictne auf der P&naltima oder auf

derUltiiua rulit, oh mithin die Eigenthümlichkeit der Choliaiiiben

in ümbrecbung oder in Retardimng des Rhythmus im letzten

Yuan bestellt. Die herrschende Anschaunnp ist die zuernt ge-

nannte; der Ürruud aber, der binher dafür zu sprechen nchien»

den YersictiiB auf der vorletzten Bilbe zu suchen, war der ant-

nahmsioe an dieser Stelle befindliobe gnmmatische Accent. Dieser

Beweia ist fttr uns naeb dem, was wir ans dem Yorhergebenden

gelernt baben, niebt mebr stiobbaltig; für nns Hegen Tielmebr

snnftebst swei gleicbbereobtigte MSglicbkeiten yor: entweder fSllt

der Yersictna anf die Ultinia der Cboliamben, dann ist der gram-

matisebe Aecent anf der PKnnltinia gerade so zn benrtbeilen, wie

wir soeben den graminatificben Accent anf der yorletzten Silbe

des iambischen Trimeters l)eurtheilt haben ; oder der Versictus

fflllt auf die rHikultiina, dann ist der gramnintlsohe Accent auf

der Fänultima gerade so zu beurtheilen wie der grammatlRche

Accent auf der Päimltima b} 7:antinischer Anacreontica und auf

der yorletzten Silbe de^ zweiten Colone des politischen Verses.

In letsterem Falle hat Babrins zn einer Zeit gelebt, wo der

graaunatisebe Aooent bereite TonyerstSrknng mit sieb braobte^

und wo In Folge dessen bei fallendem Yereansgange das Be-

streben berrscbte, ibn mit dem Yersictns in Binblang zn setzen,

leb glaitbe vir werden swiseben den beiden Möglicbkeiten eine

Bntsebeidnng troffen können.

Es ist bekannt, dass die Skaconten des Babrius auf der

vorletzten Silbe nicht einen beliebigen Acceut haben, wie die

byzantinischen Anatreonf iea und dor politiRche Vers, sondern

meistens den Acut. Allerdiui^s könnte man die Vermeidung de«

Circumilex darauf zuriiektühren wollen, dass die Ultima der Hegel

nach eine Länge ist, aber es ist erstens zu bemerken, dass eich

in Fällen, wo die (Quantität der Endsilbe für den Accent der vor-

bergebenden gleicbgttltig ist, kurze Endsilben finden. Dies kann

eintreten: 1) wenn die yorletzte Silbe nnrpositione lang ist (was,

wie wir gleiob seben werden, nnr ansnabmswebe der Fall ist);

patieus iet zu einer Zeit zusanunengestoblen, wo die Paroxytonii um
Vor88chlu89 bereits Ijerrsohten. Ks finden sich unter den 2ül7 Trimetem

321 auf der Ultima brtonte 12',o, 221 auf der AntepaniiltiniH lie-

tonte = 8,5®' Q. leb tbtile die Zahlen mit, weil ich sie zur Hand habe,

für vorliegenden Gegenstand eind sie werthlos.
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die Beispiele sind: 7, 2( 31, 20 57, 9 99,

4

irfOtiv 106, 26 114, 3^ 131, 46 (Coiyeotiir

Gitlbavr'e) ' ; 2) wenn die Endsilbe nreprünglioli ein Enolitiooti

war; die Beispiele sind: 38, 12 Toivuv 47,8 Tofvuv 57,8 iHoncp

100, 8 Toivuv 102, 11. Es Uegt alte die Högliehkeit vor,

dass die I^nge der Endsilbe dnreh den Aont anf der vorleteten

Silbe, und nicht der cnt auf der vorletzten Silbe dnrcb die Läng'e

der Endsilbe herbeigeiiiLrt iet. Ferner kommt eine andere, sowohl

von Ahrene, De crasi et apliaeresi cnm corollario emenJaliuimm

Babrianarum, Stolbergae llt-K yn. ib4ö pag. 31, als von Fix,

Revue de philo] ogie 1845 pag. 62, beobachtete Erscheinung

in Betracht: Babrins läset die Pänultima seiner Verse

niobt gern aus einer nur poeitione langen Silbe be*

stehen. lob lege, nm dies noobmals m erhKrten, bei meiner

Ziihlnng die Ausgabe yen H. Gitlbanr, Wien 1882, zn erande,

berttoksielitige Jedoch nnr die handsobiiftlioh erbaltenen Fabeln

Kr. 1—136, welche 1564 Verse enthalten. Kaoh dem in der

Natur der grieohisohen Spraehe begründeten YerhiÜtnise sollten

wir erwarten, dass in 3 Versen von 8 die vorletzte Silbe nnr

positione lang wäre, aleo unter den 1604 Versen in etwa 590;

es findet sich dieser Ausgang aber nur in 83*. Periepomcna

stellen im («anzen 49 mal am Versscbluss, während sich in den

1564 Versen Iliae —0 205 eine circumliectirte Pänultima 143

mal findet Demnach wurde ein Properispomenon bei Babrioe

am Verssohlnss nicht ganz so strenge yemdeden wie ein Paroxy-

tonon mit nnr positione langer PMnnltima. Die anffallende That-

saohe der Yermeidnng einer nnr positione langen Flnnltima er-

* Die Zahl dieser Beispiele ist allerdings nur gering, aber es

ist nicht wunderbar, dass der Dichter der Gewohnheit, lange SilTicn

an das Versende zu setzen, auch dort zu folgen pflegte» WO ansnahme-

weise ein Zwanri^ dazu niclit vorlag.

' In nelimo ich langes an. Zwar findet eich der In-

finitiv des Aorists meistens statt geschrieben, aber ver-

wandte Worte wie und das Perfectum duutou auf Länge

des , uud bei Babrius steht das 8 mal in der vorletzten Silbe des

Veri?of?. Für das 4 mal in gleicher Verwendung vorkommende von

habe ich nicht gewagt Länge anzunehmen. — Au mauchen

Stellen beruhen die anstössigen Worte nicht auf der Ucberliefd^nng

sondern avi Conjeotnr, nnd gewiss ist die ZaM dar Ansnahmea durch

Textverderbniss nicht unerheblich erhöht. Stark verderbt oder unecht

ist K. B. Nr. 2S, welches unter 8 Versen 6 unregelmassige zeigt. Kr. 95

dagegen hat unter 102 Versen keinen von der allgemeinen Norm ab*

weichenden.
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klärt «ich aus der Natnr des Acutus: sowi lil in ParoxytoniB wie

als in ProperiepomeniH z. B. (inHofern der CircumUt^x

als Vereinigung von Acut - Gravis anzusehen ist) liegt der

Accent hauptsächlich auf dem Anfang der Silbe, während in

Paroxytonis wie der Hauptton auf der zweite^ Hälfte des

Vokales steht (ineofern der Acut auf der Länge als Vereinigung

Ton QraTts + Acat anzusehoii ist, veigl* Herodian ed. Lenz I

pag. 10). Wenn also bei Sabrina sowohl als -
beUebt ist, so kann dies nur den Sinn haben, dase er es yer-

meideti den grammatisohen Accent mit Entaobiedenbeit
aof die erste Hora der yorletzten Silbe fallen zu lassen.

Wie verträgt sich das mit der Annahme, dass Uebereinstimmung

mit dem metrischen Ictus erstrebt werde? Er ist «iocii sicher

huehst unwahrscheinlich, das« der metrische Jctus auf der zweiten

Hälfte der Silbe stärker geruht habe al« auf der ersten (also

weuii der Vers auf ausgeht, stärker auf dem als auf

dem ). Leichter yerständlioh scheint mir das Babrianische Ac*

cestgesetZy wenn wir annehmen, dass der Versictus aof der letzten

Silbe der Skazonten gelegen habe. £s herrschte alsdann in ihnen,

wie im gew($bnlichen iambiscben Trimeter und im Fentameter^ bei

steigendem Yersansgange das Streben, nach dem Ende des Yerses

bin einen Fall yom höheren Ton zum tieferen zu erreichen. Die

Bevorzugung aber von Wörtern wie vor Wörtern wie

und hat ihre Anahjgie in der von Georgius Pisidas

eingefülirten Bevorzugung der Paroxytona vor den Proparoxytonis

am Trinictersclilu-^. In beiden Fällen herrschte die Tendenz,

den Uebergang vom liülieren Ton zum lieferen niögliclist kurz

und entschieden erfolgen zu lasHen; desshalb Hess Georgius den

grammatischen Accent lieber auf der vorletzten als auf der dritt-

letzten Silbe stehen, Babrius lieber auf der zweiten als aof der

ersten Hälfte der Pänultima, wShrend er die Betonung der An-

tepännltima günzlieh yermied.

4. Der Hexameter des Nenniu*

Während beim P(;ntameter und Trimeter Widerstreit viui

grammatischem Accent und Versictus am Versende gesucht wird,

tritt dieselbe Erscheinung in den Hexametern aus der Schule

des Nonnuß vor der Penthemimeres ein, gerade wie in den Hexa-

metern des Oommodian. Tiedke (Hermes Xfti 59 und 26) hat

beobachtet, dass sich yor der Penthemimeres fast nur parozyto-
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nieohe Worte finden. Die Seltenlieit der Proparoxytoiw und

Properiepomena iet daraiif znrttcksuftthren, dass Nomme In den

Hebungen gewöhnlich natura lange Silben setzt: yergl. Hilberg,

das Princip der Sübenwägung etc., Baunigarten, de Christodoro poetii

Thebano, Boniiae 1881, pag. 35 «qq. und liieincn oben erwähnten

Aufsat^i über den Wortictus ; das Fehlen aber der Oxytona und

Perißpomena zei^t deutlich, dass vor der Pcnthemiineres Fall

vom höheren Ton zum tieferen beabsichtigt ist, vergL Tiedke,

Hermes XIV 219: „Nehoo qoidem uersue looo Konsum accentnm

neglexieee cognoni, eed, qnod magia mirandani, cum in fine Lud-

wiehins conoentnm quendam nerane aerbonimque repperieeet,

eqoidem in medio uersn Nonnnm pari conetantia quam maiinam
dieerepantiam petimese animadnerti.** Die CSanr nach der fflnften

Hebung zeigt, naeh Tiedke an eben oitirter Stelle, weniger oon-

eeqnent dnrehgefttlirt dasselbe eeseti. Die Vermeidung aber der

proparoxytonischen einen Antibacchiiie oder Moloeeus bildenden

Worte im Versanfang, die Tiedko an ebenderselben Stelle bespricht,

hat ihren Grund nicht im Accentwesen, sondern wird ausreichend

durch die Nonniauische Silbenwügung motivirt.

Ich habe mein Thema zu Kiuie geführt, zum SchluH« aber

will ich die Frage erörtern: Wie lange dürfen wir annehmen,

dass der grammatische Aecent im Griechischen ein rein musika-

üecher gewesen sei, and wo wird zuerst durch das Streben, ihn

bei fallendem Versausgang mit dem metrischen Ictus zu vereinigen,

seine veränderte Natur bewiesen? Den Vers dee Babrius kann ioh,

wie ieb oben auseinander gesetzt babe, Us ersten Stengen für

diesen Vorgang nicht anerkennen; als aweiter Zenge, dessen

Glaubwürdigkeit ioh jetst prüfen muss, wird durch die bis jetst

geltende Ansiebt der Hexameter des Konnns aufgestellt. A. Ludwich

(Fleekebens Jahrbücher 1874 Seite 441 fgg.) hat für Nonnus das

Gesetz entdeckt: ,, j)aro y t oua dürfen nicht Versaun-

gänge sein'*' und seine Erklärung dieser Beobachtung ist

* Tiedke, Hermce XTTT Seite 352. will dies Ludwichscho Oesetz

vervollstaTidigen: „OxytoTin trium syllabarora, quae in tn)chaeum cn Je-

rt'iit, in tine uersuurn nori iiisi^is placuisse Ncmno uidcntnr, quam i»r<>

paroxytona. Etenim tarn nini sunt, ui iion amplius quattuor exoinpla

oouferrc pos«!K . . . Imitatores ne in hau quidom re oranes Nonni iliü-

gentiuiu aditt^tjuai uii(*'. Ich bin von der Nfithwendij^keit ihcist r Lr-

gänzuog nicht überzeugt; kurze Silben am iioxametcrschluss werden
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folgende: ,,Die offenbare Op])oeitiOD, in die Konnne mit eeinem

Betonnngsgeeeta zn seinen Vorgängern trat, kann doch wobl nur

dlrin ihren Grand haben, dass er das Widerstreitende zwischen

der rhythmischen nnd prosaischen Betonung als etwas lüstigesi

aastöeeiges, naturwidriges empfand/' Ludwich nimmt dabei an,

der grammatische Aoeent habe je her Tonyerstilrkung mit

eich gebracht; Hilberg dagegen, Das Princip der Silbenwägung

8. 273, sieht das Gesetz als ZengninH für veränderte Natur des

Accents an. Ein Zweifel an der Richtigkeit dieser AiifTaKsung

regt sich, wenn man bt^dtnkt, dass NonniiB zwar die Proparuxytona

am Schlnse vermeidet, im Uebrigen aber sich keineswegs eckeut,

die drittletste Silbe des Hexameters mit einem grammatiBchen

Aeoent zu yersehen : von den 88 Yersen der drei ersten Bücher

der Dionysiaea, die auf einsilbige Worte ausgehen, sind 49 auf

der dritÜetsten Silbe acoentnirt. £s mues also erkl&rt werden,

warum Nonnns an einem Versansgang wie irroXfeOpov €nepcrev

Anstoss nahm, aber ohne Besehrlnkang einen Yers z. B. auf^€ endigen Hess. Weitere Bedenken entspringen

ans der Betrachtang der Nonnianischen Prosodie; die Prin-

cipien der Silbenwägung des isonnus hat Hilberg aus der Hypo-

these abznleiten versucht, jedes itrriechiRche Wort habe neben

dem durcli die Accentzeiehen bezeichneten rein musikalischen

Accent einen anderen Accent gehabt, dessen Wesen in Tonver-

stärkung bestanden habe. Die Lage dieses zweiten Accents, den

ich Wortictus nenne, habe ich Kheia.MueeumZXXVIl S. 253 durch

die Begel bestimmt: Ist die Ultima lang, so hat die Ultima den

Wortictus; ist die ültima kurz, so hat die PSnultima den Wort^

ictas. Nub tritt die Wirkung des Wortictus bei keinem Dichter

entschiedener henror als bei Konnus, es ist daher höchst unwahr-

^scheinlioh, das« schon zu seiner Zeit der alte Rhythmus der

griechischen Sprache dadurch im Verfall war, dasa die mit dem

grammatischen Accent versehene Silbe nicht nur die höchst be-

^^ur zupcl i^Rpn bei homerischen Reminiscenzen. In der Mehrzahl dieser

Fälle wird der sechste Fuss durch Flcxionsformcn, und zwar groesen-

theils epeciell homerische Flexionsfonnen. wie -oto -, ausgefüllt,

und solche Flexionsformcn längerer Worte ptlegen nicht oxytonirt siu

sein. Da nun drcisilbig^c Oxytona, die trochäisch ausgehen, in der

griechischen Sprache nicht auilaiicnd häufig sind, so kann es dem Zufcill

zugeechriebeu werden, dass die Dianysiaca in den Versen, die ausser dun

ebenerw&hnten trochäisch ausgehen, nur 4 mal einen Ausgang wie

zeigen. Ein Ausgang wie aal findet sich öfter«
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tonte war, eondern aiicli die etärketbetonte Silbe im Wort xii

werden begann. Wir werden aleo, ehe wir eine Veränderung

der rhythmiecben Gestaltung des griechischen Worte doroh Ter-

inderte liatnr des grieohiBolieii Acoente ainiehmeii, erst den Yer-

encli maohen mfUeen, die Yenneidiuig dee proparoxytotiiscbeii

YerBaUBganges auf anderem Wege sn erklären.

BekaimtUoh geht der Hexamrtrr dfis Nonniie auf einen

Spondens ans, an dessen Schluss keine syllaba anceps, sondern

nur eine volle Länge geduldet wird mit AuRnahme von Fällen,

wo hiüimung des homerischen Epos vorliegt. Durch die lange

SeliliiHHHÜbe wird aber freilich die Abwesenheit der Proparoxytona

bei Nonnus keineswege genügend begründet, denn erstens gehen

manche Verse auf für den Accent als kurz geltendes ai und oi

ani, sweitene boten aacb die Yeraei die wegen der Anlehnung
an Homer anf eine knrse Silbe anagehen, Gelegenheit genng, Pro-

naroxytona ansnbringen. Kach meiner Ansieht eimied ]^onnn<

uie Proparoxytona, weil die proparoxytonischc Betonung eineknrae

Endsilbe voran Ksetzte und daher mit dem durch das Schema des

Nonnnp geforderten spondeiscTien YerRausgang in WiderRpriH'li ftnnd.

Wenn also Nonnus eine kurze Silbe in Narhnlimung honieriRcher

Muster oder wenn er ai und oi (dieHe Aufgänge gelten nicht unbe-

dingt alH volle Längen, sondern werden nur mit Beschränkung am
Hexameterschlubs zugelassen) an den Versschluse setzte, so sorgte

er wenigetens dalttr, daae dieae Licena nicht dnroh den Aoeent auf-

fällig gemacht wurde. Man könnte entgegnen: dann hätte Konnua
auch die Ftoperispomena am Yereeohlnes yermeiden müssen, denn
auch sie setzen eine kurze £ndeilbe vorauß. Dieser Einwurf aber
dient mir als Bestätigung für die in meinem Aufsatz über den
Wortictus S. 25:^ aufgestellte Belianptiing, das8 ein Properispo-

menoTi nicht eine prosodisch kurze Kndsilbe, sondern nur einen

kurzen Endsilbenvokal vorauf?fietzt, welche ich dort auf die Be-

tonung von Wörtern wie gegründet habe.

O'dti BeHticbt-n nach Vereinigung des grammatischen Accents

mit dem metriechen Ictus finde ich daher nicht auerst bei^
sondern bei einigen Dichtem von Anaoreontloa in bjzaDtinisoher

Zeit«.

Strassburg i. E. F. HansHeu.

' Einige Andeutungen hierüber habe ich iu meinem auf der 36.
Philologenversammlong f^haltenen Vortrage „Uebor die Gliederung der
im Codex Palatinus erhaltenen Sammlung der nacreontea** gegidben;
auch habe ich dort auf das Streben nach Widerst r<»ii zwischen «rram-

matischera Acceul und metrischem Ictus, das m byzantinischer Zeit iu

der Venmitte aaacn'ontieefaer Anadomcnoi bervortritt» aufmerksam
gemacht.
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IL

In der KIiihbö der mutili handelt es sicli um liie Frage,

welche Bedeutung den übrigen Vertretern diesrr KlaKse zukommt

neben A. D'wsc Frage gilt nanieutlich einer Gruppe jün-

gerer UaiidHchriften, velche nahe mit einander 'er^vandt Hind

und besonders wichtig ejsoheinen durch eine Jieihe eelbetändiger

Zusätze, die sie vor yorauehaben ; hiezu gehören: £rlangensi8

39; Parie. 7750 (der sog. uetus Stephan!)'; Marcian. XI 35;

Ambioe. £ 127 sup.; Yatio. 1697; Yatio. 1706; Chisian. Vi

17; Naap. lY 65. Ala Beprtteentanten der ganaen Gruppe

wihlea wir den Erlangeneis (e) ond anohen im Folgenden die

Frage SU beantworten» ob deraelbe — trots jener ZneStxe — in

direkter Linie von abstammt oder niobt*.

Alle mutili beginnen § ül entweder mit dem verstümmelten' tui[ue robuHtius oder sie haben diiiselben willkuiluh

(nmitü(|ue, quantotjui» ntatt aliquantoque) ergänzt. Letzteres ist

der Fall bei sämmtiiukeu Vertretern unserer Gruppe; in e iet awar

' Eine si>rgfältigu Collation des Krbvug. tindct man in Chr. Mör-

ntr s Progr. V. Zweibrücken 1878; den l'aris. hat zuerst lii nützt C. tSto-

phanus in seiner Cicero-Auegabe, Bd. I Paris 1554. Keine der geuaunttu

Handschriften scheint über den Anfang des 15, Jahrb. hinaufzugehen;

datirt ist darunter nur der Paris., nämlich vom Jahre 1417.

* Im vemeineuden Sinne bat diese Frage beantwortet C. Steg-

mann, De Oratorie Tattiani mntilig qni dieantur libris, Jenaer Bim.

1874, p. 10. Er nimmt einen Arebetypas an, von weldiem einereeits

A, andereneite eine dem c and einem anderen mntilae (Gaelf. 201)

gememaame Yorlage aiug^iangen aei. Seine Annabme itebt aber dea-

wegen auf aohivaeben Ffiaaen. weil aie nicht anf einer die Ueberlie-

fenmg daa eraohSpfenden Collation bernbt
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das erste Blatt des Textes (§ 91—100) erloren gegangen, auf

dem unteren Rande der vorhergehenden Seite jedoch hat eich jene

fragliche Ergänzung noch erhalten. Was nun Uetritit, so ist

Folgendes charakterietiech. Der Orator beginnt hier mit den

Worten toque robustius ohne Ueberschrift als Anfang einer

neuen Seite. Das vorhergebende Blatt ist auf der Rückseite

leer; nur ganz oben am Rande findet sich von späterer Hand —
Schneidewin setst sie wohl mit Recht ins 13. Jahrhundert — die

Notiz: hio deest quatennis. Auf der Vorderseite des Blattes steht

der Schlnss von De oratore mit entsprecliendeT SnbscriptioD.

Jene Notis bestätig sich in der That, wenn man den Saarn ver*

gleicht, welchen in dem Erhaltenen die ersten 90 Faragrapheni

d. b. I 91—180 einnehmen: es sind genan acht Bl&tter. Knn,
Allee fq>richt dafBr, dass ursprünglich den Anfiang des Orator

noch liatte, und dass derselbe zuerst bei ihm' verloren ping;

iHt aber in diesem Sinne der Urmutilus, so folgt, dans alle

niutili, welche den gleichen Anfang haben, uns ihm herstammen,

dass insbesondere auch unsere Irruppe keinen anderen Archetypus

hatte als ihn.

Wir haben aber noch einen stärkeren Beweis. Sohon

Homer a. a. 0. p. 8 hat auf eine eigenthttmliche Erscheinung

aufmerksam gemaoht, welche sich in € findet und welche, wie ioh

hinsnliigen kann, simmtliohe fthrige Yertreter der Gnppe mit ihm

theilen: es ist dies die in € an 21 (nicht 20, wie H. meint)

Stellen wiederkehrende Verwechslung swisohen antem nnd enim

in dem Sinn, dase an allen diesen Stellen' letzteres fttr ersteres

gesetzt int, nur Ein Mal umgekehrt (§ 147 Anf.). H. vermuthet,

diese Verwechslung rühre davon her, dass in der Vorlügti beide

Wörter mit Siglen geschrieben gewesen seien, welche der Ab-

schreiber aus UnkenntnisB oder Flüchtigkeit falsth aufgelöst luibe;

genau genommen hätte er nur an die falsche Auflösung Kincs

Zeichens, desjenigen fUr autem, denken sollen, da ja jene Ver-

wechslung nur eine einseitige ist. In dieser Beschränknng nun

aber bestätigt sich H.'s Vermuthnng ans in ToUem Maasse. Hier

' Auch der Anfang De oratore fehlt bekanntlich in A; auch

hier echciut ee gewesen zu sein, bei wr<Ichom derselbe Torloren ging.

Daael>en besitzen wir jedoch bei dieser bohrift andere mutili, welche

den Anfang noch haben.

2 ^ 113 Mitte; 120 zwei Mal; 123; 1L>7; 145; 147 geg. Ende;

159: 160; 161; 162; 171; 176 zwei Mal; 160; 185; 189; 191 zwei Mal;

235; 236.
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findet sich iiaiu!H;li Hiifem auf zweierlei Weiee i^eechriphrn : ent-

weder mit Bucliwtubcn ~ 13 Mal — oder mit einem (tiruiiisclicn ) Ab-

kürzungszeicheu, welches &m der angeieächsischen Schritt bekannt

ist und von da in die karolingische herüberkam: sonfit mehr ähn-

lich einem kleinen lat. k, in aber mehr einem h (Ii). Dieses

Zeichen gteht in 28 Mal; davon kommen 6 Mal auf Ol bis

100, welche in e fehlen; 21 Mal treffen snsammen mit jenen

Stellen, an welchen € die Yerweohelnng hat; nnd nur 2 Mal'

bleiben übrig, an welchen auch in € richtig autem eteht. Man
rieht, der erste Aheehreiber des konnte das Zeichen nicht lesen;

er hielt es fttr eine Abkürzung von enim, was an den meisten

Stellen oberflächlich in den Zusammenhang paeet; nur an jenen

- Stellen trai mau das Richtige, gezwungen durch den ZuRammen-

hang, der hier auch den oberfläcli liebsten Leser kaum abirren

lieps. Somit kommen wir zu dem ErgebnisR: alle mutili, in

welchen au jenen 28, bezgsw. 26 Stellen aatem doroh eniin er*

setzt ist, sind ans abgeschrieben^.

Für unsere Gruppe ist hiemit bewiesen, dass alle Zuwüm.^

welche sie vor yoranshat, nichts weiter sind als Interpola-

tionen. Es unterliegt keinem Zweifel: wir haben in jener Grappe

eine regebeohte TJeberarbeitnng des in vielfach verderbten nnd

nnverstiindlichen Textes vor uns, welche am wahrscheinlichsten

snriieksnfiihren ist auf einen italienischen Gelehrten nm 1400,

vermnthlich auf Gaeparinus. Die Inteq)olationen sind theilweise

geschickt gemacht, für die TextesUberlieferung selbst aber ohne

Autorität. Zu ihnen gebiirt beispielsweise jener in uuMerem

vorigen Artikel ausgeworfene Satr § 185, der sieb in e und

seiner ganzen Sippe findet, nicht aber in noch auch in L.

Andere Beispiele sind; % 108 ni uel nota esse ar<Mi^arentur

(arbiträrer L); accasarentor aut defmderentur e; § 1U6 q^mcnm-

qne eramus L; qmcumqne orabamns A; guaHieramque orabamns

n. s. w.

Um aber schliesslich su seigen, wie doch auch € vielfach

richtige Lesarten aus bewalirt hat, die man bisher wohl nur

deshalh nicht xn verwerthen wagte, weil eben der sichere Massstab

» § 113 Ende; 174.

^ Das gleiche Kriterium gilt u. a. von dem oben erwähnten

Gaelf. 201. sowie von dem älteren Hestandthrilc dc.^ Lnur. L 1, wel-

chen letzteren neuerdings H. Rubner in soigfiUtiger Collation ver*

öffentUeht hat im Progr. von Speier 188SI,
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fehlte, um InterpolirtcH und Nichtinterpolirtee zu miterechetden,

B(> iuliren wir cini^;i- (Icrarti^re Stellen an, die gleiehzeititr iiln

Proben für die direkte ncsceudenz von € aus dienen niöiitn.

Wir stellen wie früher die Lesart des Kayeer'schen Textes voran;

dieselbe ist gleichzeitig überall da als diejenige des L (= FO)

za betrachten, wo nicht anedrücklioli Anderes bemerkt ist.

§ 104: tantum abeet, ut nottra miremur, nt usque eo difü-

cilee ac moroei, nt nobis DOa satie faciat ipee Demoethenes]

e$ us^ne eo dilftoilea ao morosi sumus Ae. Daaa et den beiden

benachbarten nt za liebe eicb ebenfalle in nt verwandelte, was

dann den Ck>ignnetiy simne nach eich zog, ist wahraoheinlieher

als dae Umgekehrte* Ueberdiee dttrfte es schwer eetn, für die

nnsohdne etilietieehe Verbindung tantnm abeet, nt—, nt neqne

eo— , ut— ,
Beispiele bei Cicero oder anderswo zu linden.

§ 132: dicerem perfectnra, ei iUi iudicurem, nec . . crimen

adrogantiae extiiueseereiiij j>€rtimeflcereiii Ae. Pertimescere echeint

das (Teiünliij^ere in solchem Zusammeuhang, z. B. Or. 13: nee

[»aucorum iadicium repreheneionemqne pertimnit; de or. I 120;

narioe euentoe orationis exepeetationemqne hominnm pertimescit.

Eretere Stelle verglichen mit Or. 1: nereretnr reprehensionem

doctomm atqne pmdentinm, ergibt für pertimesoere die Beden*

tnng einee veretSrkten nereri. Anden extimeeeere, b. B. Or. 98:

non eztimeecet anoipitec dioendi incertosque caena.

§ 133: ea profeoto oratio . . indndi sie poteet» nt maior

eloquentia non requiraturl Ac: ne reqniratur quidem. Der 8at«-

HchluHs ist ähnlich wie Brut. 67: hanc in latoue ne uoueruul

quidem.

§ 142: (eloqnpntia) non modo eos omat, penes ([uos est,

Hed etiani uniuersam rem publicam] hier findet 8ieli in At hinter

etiam für das zweite Hatsglied dae beeondere Verbnm iuuat. In

der That ist die Beziehung des vorhergehenden omat auch zu

rem publicam entschieden matt nnd ergibt für das sweite Glied

nicht diejenige Steigenmgy die man erwartet. Zu vergleichen ist

Brut. 4: (EorteneinB) Ingere fitciline rem publicam poaaeti ai

niueret, quam iunare. Darnach aleo auch hier: sed etiam^
uniuersam rem publicam.

§ 148: qnae si emnt perfect&e, profeeto forensibus nostris

rebus etiam domeslicae litterae respondebunt] der Seliluss des

Satzes lautet in Ae von jirofeclo an volibtändiger so: profeoto

maximis rebus forensibiis nohtus t t oxtemiR incluaae et domesticae

litterae respuuidebunt. Man bat dies als luterpolation verwor-
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fen; allein da Allee Bchon in steht, so let jener Venlaclit zu-

rückzuweisen. selbst iKt im V'erhältnisf, zu L zwar reich an

einzelnen Wortverderbniesen und Auelaeeungen, ctber ziemlich

frei von willkürlichen Interpolationen: ee ist eine eorgf^tige

Abechrifl eines bereits vielfach verderbten und schwer zu lesen-

den Oiiginnls. Umgekehrt ist nach L reieb an Verderbnissen

nnd Anslnesmigen, wo das Richtige bewahrt hat, nnd ein Fall

der letiteren Art scheint nnsere Stelle. Zwischen eztemis nnd

indnsae ist ans L Tielleicht noch etiam beizubehalten, so dass

dann das Ganze lantet: qnae si emnt perfeotae, profecto nuufimis

rebus forensibus tiostris et externis etiam indusae et Uomesticae

Utterae resijondebunt.

§ 150: quauiuis enim euaucö grauesue senteiitiae, tarnen, si

inconditia uerbis efferuntur, oifendunt aiiris] Ae: imovfUte positis

nerbis» Für die adverbielle V^erbinduug vergleiche d. or. III 175:

ille mdis incondite fondit Positis ist passend hinzugesetzt, da

an unserer Btelle gerade von der conlocatio uerbomm die Bede

ist; an Interpolation In ist auch hier nicht zu denken.

8 151: etsi idem magiater eins Isocratee] etsi id magister

eine Isocratee L; etsi idem magisfer eins Isocrates fwatak Ac.

Fecerat nicht beizubehalten ist keb Gmnd yorhanden; es erspart

die Annahme einer Ellipse, welche hier besonders hart würe.

Im Folgent|eü correspondirt damit: ubi etiam de industria id

faciendum fuit.

§ 156: centuriam, nt censoriae tabulae loqiumtur, 'fabrum'

et 'procum'] A€: centuriam fabnim et procum, ut censoriae ta-

bulae loquuntur. Die letztere Stellung, bei welcher die Bezeieli-

nnn<ren centuriam fabrum et procum ungetrennt bleiben» ist die

natürlichere.

% 156: non *fabrorum' et *procomm*J Ae: non fabromm

amt Procorum. Die disjunotive Verbindung ist besser als die

eopnlatiTey da die beiden firaglichen GenetiTe unter sich keine

znsammenhSngende stehende Formel bilden. Durch ein Torge-

setztes einfaches non kSnnen sie daher nur so gleichseitig negirt

werden, wenn durch die Verbindung mit aut jeder , als für sich

in Fraise kommend bezeichnet wird.

§ 15b: uuiK' tautum in accepti tabulis manet, ne his qui-

* Wie hier nnd kurz vorher (178) der Znsammenhang lehrt, ist

inconditus da» eigentliche Wort für den Mangel an rhythmischer
Abmndang der Rede. Obige Lesart billigt auch Rabner a. a. O. 8. 25.
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dem omninm] eneis quidem €; aeneie qnidem A. Scbon Hand
vermi88te zwischen manet und ne eine copulative Verbindung und

ßchlug vor zu lesen: et ne hie qaidem. Aus aeneis in ergibt

eich unzweifelhaft: ac ne his quidem.

§ 158: *amomt* dicimus et 'abegit* et 'abstulit*] amouit

dioimuB et abiecü et abstuUt A£. Cicero nennt drei mit der Prä-

position a, ah, ahs zusammengesetzte Beispiele, an welchen, wie

er ea^ die Verschiedenheit der Präposition etwas Unerklürlichea

Cat xam aeaciae') habe. Unter diesen drei ZaeammeDsetsangen

darf daher niolit wobl eine solehe Bein, in weieKer (irie in abegit)

die Fonn ab darch den Tocaliseben Anlant des sweiten Compo*

ritionsgliedes bedingt ist; denn sonst sieht man nioht ein, warum

Cicero nieht schon hier jene erklKrende Bemerkung hinzugefügt

hat, welche nun erst weiter unten folgt: *ex usn* et *e re pu-

blica' quod in altcro uocalis cxcijiiebat, in altero esset aeperitas,

nisi litterani suRtiilisRee: ut 'exegit, edixit'. Die Lesart des

scheint daher ilip « chte.

§ 158: dulcius uisum est 'ignoti, ignaui, ignari' dicere]

ignotos ignauos ignaros A€. Nach § 160: 'pnlcros Cetegoe tri>

umpos Kartaginem* dicerem, ist wohl auch an unserer Stelle die

Verbindung yon dioere mit dem abhängigen Casus die bessere.

§ 159: qaibus in uerbis eae primae litterae sunt, qnae in

• sapiente atque feÜee] atque iii felice A, atqne infeliee e. Die

Wiederholung der Präposition seheint durchaus angemessen, um
das aweite Wort, das einen andern Anlaut hat, hervorauheben.

§ 162: quam ei hao de re nna ditputarein| rjuam si hac

de re una postulata diRputareni A€. Den Zusatz postulata, den

man bisher als interpulirt verwerfen zu müssen glaubte, halte

ich auch hier für echt.

§ 238: uerecundia uegandi scribendi me imprudentiam su-

scepiRse] impndentiam Ae. Schon Grelli bemerkt^ dass dieses

Wort der allein richtige Gegensatz sei zu uerecundia. Der Aus-

druck erscheint fibertrieben, ist aber mit absichtlicher Ironie gc
wählt gegenüber den Anhängern des Fsendo-Atticismns, densel-

selben» welche Cicero § 1 mit gleichem sokratischem Respekt

docti atque pradentes nennt.

Erlangen. F. Heerdegen.
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Die Naclirioliteii der Alten Uber den am aobton ElapbeboUon

In Athen begangenen der groeeen Dionysien reichen

nieht ans, einen deutlichen Begriff von den Vorgängen bei diesem

'Yorspier ohne hinzutretende Gombination ssn ermdgliehen. Der

genaneete Bericht, in den Scholien zw At schines .. %

(. 326 Sch.) erhalten, lautet also : fujvj€ ^MTipoaHfv lübeiLu

tni5€iuq' bi ö (« Usener;, die .) €. 540.
liegt gewiee am K&eheten, die Worte des Scholiaeten

80 an verstehen, als ob er den Proagon als eine vorl&nfige Auf-

(tthnmg derjenigen Tragödien bezeichnen wolle, die nach wenigen

Tagen ^ wirklich anf der Btthne des Dionyonetheaters dargestellt

werden sollten. Damaeh wSre denn der Proagon eine Art von

Generalprobe gewesen; und so faest (nach Fritzsche's Vorgang)

in der That Hiller, Hermes VII 403 f. die Sache auf. Bei i?e-

naurrer ITeberlegnng bietet indess diese Annahme erhel>liciie

Seliwieri^kriten dar. Baa« am achten Elaphebulion, an welchem

aoseer dem auch noch ein Asklepiosfest begangen wurde,

die mm Wettkampf zugelassenen drei Trsgödientrilogien, neun

ganze Tragödien (um von den Satyrdramen zu schweigen), deren

wirkliche Aufführung mindestens über drei Tage sich erstreckte,

ToUetSndig aufgefHhrt worden seien, ist ganz undenkbar. An
eine Art von Stichprobe, in der man aus jeder der aufauftthren'

' (4( Amvuryiuiv^ ££: vgl.

Usener, Sgi»b<^a philoL Bonnena. p. OäÖ—&97j öid.
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den Tragödien nur einzelne Abechnitte vorgeführt hitte» wird

ITiemuid denken mögen. Ks bliebe wohl nichts übrig, als mit

Hiller anntnebmen, 'daes an jenem Tage yon Jeder Trilogie je

ein Stttck, dessen Auswahl dem Dichter anheimgegeben war, aar

Baratellmig kam, und dass für die tlbrigen eine Firobe von so

öffentlichem und festlichem Charakter nicht stattfand*. Bei einer

flolchen Annahme iet nun aber vor Allem zu bedenken (
Hiller nicht beachtet zu haben scheint), daee sie sich mit den

Worten der Scholien in entschiedenen Widerspruch Retzt. Diese

reden nicht von Autiuhrung einer Auewahl aus Jen uuizufüh-

renden Dramen, sondern von6 0£2:€ €, aleo von Vor-

filhrung der, d. h. eämmtlicber bald darnach im Theater dar^

snsiellender Tragödien. Nicht anders berichtet Schol. Ar. Yesp.

1109 (vgl. Hiller p. 894 f.)f ^ms (im Proagon) im Odenm clid-

dnon^XXetv if^ xd -. Ginge man aber anob anf Hiller's Yoistellnng ein, so

könnte man an einem solchen, ohne altes Zengniss angenommenen

Vorgange echwerlicb einen vemünfKgen Sinn nnd Zweck erkennen.

Ein eigentlich so zu nennender, aleo ein Wettkampf, nach

welchem dem Sieger ein Preis znerkannt wäre, kann mit dem

irpottTUJV nicht wohl verLuiidrn gewesen sein; nie und nirgendR

hören wir etwas von einem Siege im, und was wäre

das auch für ein wunderliches Verfahren gewesen, nach welchem

man in einer 'Generalprobe' siegen konnte mit Einem Stück von

dreien (resp. vieren), welche (offenbar seit jener Zeit, in welcher

innerlicher Verband der drei Tragttdien jedes Dichters snr Ein-

heit kttnstlerisehe Forderung nnd Gewohnheit ward, aber anch

lange ftber diese Zeit hinaus) als so eng ausammengehörig galten,

dass sie im wirklichen im IHonTsisohen Theater stets nur

gemeinsam benrtheilt worden sind'. £ine scenieche Darbietong

' So noch, wiewohl eigenthömlich modificirt, im 4. Jahrhundort,

Wie du; (iulaükiilischen Inschriften aus den J. 341—339 (Müth. tL areh.

Jtuit. III 112 ff.) lehren. — Die bedenkliclio Verbindung dreier, orga-

nisch uicht zusammengehöriger Tragödien im IJrtlieil der Preisrichter

muBS man jedenfalls gar sehr mit in Rechnung ziehen, wenn mau die

befremdliche Thattaofae, daas Meisterwerke wie der Ocdipus Tyrannus,

die Medea des Euripides den Preis nicht gewannen, verstehen will.

Ijcicht konnten swei geringere Dramen, mit Einem Meisterwerk verbun-

den und gemeinsam benrtheilt, auch dieses um den verdienten Kraus
bringen.
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aber, durch weiche (wie Hiller annimmt) der Dichter zwar nicht

den Sieg sich eichern, aber *die Richter und das Fabliciim gün*

stig fUr noh etimmen* konnte, ist, als vom Staate veranstaltet,

an eieli eehwer denkbar, und gar nickt denkbar in der dnrck die

SckoHen besengten Geatalt. Soll man dck denn in der That

denken, daee*okne Masken und Costttm* eine antike Tragödie

(und in ikr x. B. verecbiedene Rollen von Einem Schanspieler,

die Weiberrollen dnrcb KSnner) aufgefttbrt worden sei?

An eine eigentliche Aufführung zu denken scheint mir über-

haupt urimöglicii. Eine Generalprobe im genauen Sinne wird

zwar auch den antiken Aufführungen vorangegangen sein (wie-

wohl doch Bchwerlioh ohne Masken und Costiimc): aber der

kann dazu nicht bestimmt gewesen sein. Dass man

zur Generalprobe das Publicum zugelassen habe (wie es im

geeohab: . Hiller p i(^?>) int gewiss nicht wabrscbein-

lieb'; wenn man, wie bei den VorfÜkmngen im irpodfuiv von

Hiller als notbwendig Toranflgesetst wird, nnr je Sin Stflok jedes

Dichters aufgefttbrt und probirt bttttOi so wBre damit ja der

Zweck der Generalprobe gans yerfeblt gewesen, ünd zu der

Torfttbmng aller nenn Tragödien fehlte an dem Einen Tag die

Zeit, vollends, wenn diese Vorftthrung als Probe dienen sollte.

Proben pflegen, wovon Jeder sich Iciclit überzeugen kann, länger

als die eigentlichen AnftÜhrungen zu dauern.

Bevor wir nun versui lipn. aus den Worten des Sch< lia^^tf^ii

eine angemessenere Vorstellung von dem Wesen des

an gewinnen, wird es nützlich sein, an die bekannte Erzählung

einer Vita Euripidis (bei Dindorf, P. scen.* p, 17, 47 ff.) zu er-

innen: bk , €
(Enripides), 4 \( 6€, bk!)€(€€ iv irpodfuivi

btG(rt . — Hier erfahrt man also (was Sobol.

Aescbin. nicht dentlich sagt), dass auch der Dichter beim

Proagon aufzutreten pflegte, ausser den Schauspielern auch der

Chor, in der iugel bekränzt (hIk am Götterfest), und also ohne

Marken, wie ja Sehol. Aesch. berichtete.

Beachtet mau alle diese Züge, so kann man sich kaum der

' Ton einer Probe in Gegenwart des die Spiele ausrichtenden

Aedflen beriehtet Terens, Eun. prol. 19 ff. Aber da ist kein iroiteres

Publioom lugegen; einsig Lnscius hat durchgesetst, dass er anwesend

sein darf.
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Ehnnt riing: an eine vielbesprochene Stelle den riatonischen Sym-

poHion erwehren. Dort lüsst, da Agathon Reine Zaghaftigkeit,

vor den zur Feier seines ersten Tragödieneiegea Teraaminelten

Gästen zu reden, bekannt hat, Plato den Sokrates sagen (p. 194

A/B): * &v, , ci0
dvbpeiav €< \ (€ €,^5{€0 , * -^,». ^ £ kann naoli dem, was snletst Grofleer {Hhem.

Mus. XXV 432 if.) entwickelt hat, nicht zweifelhaft sein, dass

Agathon hier jEjedacht ist nicht als ZuRchauer seinen eigenen

Stücken gegenüber, auch nicht als SchauR]deler in ebendensel-

hen, auch nicht als Theilnehmer ui der der groRsen

Dionysien — sondern so, dass er mit den Schauspielern, die

seine Dichtungen demnächst darstellen sollen, vor das Publionm

trete. Der Zusammenhang läset deutlich erkennen, dass man den

Biohter ohne Maske auftretend sieh denken mttese: dies bemerkt

treffend 0. Jahn iud, mM. Bann, aesi» 1866 p. Y; allem Yer-

muthen nach tragen, eebon um den lieherliehen G^eneata swi-

sehen einem Hensohen gewühnlioher Stator und, der naeh Breite

nnd Höhe ttbermeneehlieh ausgedehnten Ersohemung coetUmirter

und maskirter Tragöden zu vermeiden, die den Dichter beglei-

tenden Schauspieler ebenfalls keine Masken. Es kann bcheiuen,

als ob die Worte des Plato an und für sich nichts enthielten,

was hinderte, den Dichter unmittelbar vor Auffühning seiner

Dramen, auf dem des Dionysustheaters, dem Publicum

eich vorstellend zu denken; wie denn dies Grosseres Annahme ist.

Erinnert man sich nun aber der Nachrichten über den Proagon,

so wird man wohl das Bedenkliche einer solchen Annahme be-

merken. Im Proagon hatten sieh ja die sam Wettkampf bereiten

Dichter mit ihrem Personal dem Pttblicmn bereits vorgestellt:

woan hätte eine abermalige Yorstellnng dienen sollen? be-

denke man noch, dass ein Zengniss fttr das Bestehen einer

solchen 8itte der Yorstellung von der Bühne des athenischen

Dionysustheaters herab uicht vorhauden ist^, wohl aber bezeugt

* Denn die Stelle im Anfang der Achamer, an welche, nadi

Hiller's Hinweis, Hng zum Sympos. 194 erinnert, enthält ein solches

Zengniss nicht. Dikaeopolis sagt da: *&6 Ircpov od-
2>, € *€ , d h' dvctwcv €*^ (. 9— Wo dieser Vorgang spiele, dentet Aristo-
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iet, das», völlig wie Agathon e« hier thut, sich der Dichter mit

seinem Personal dem Publicum im Truagoii zeigte: kann man »iu

im Zweifel darüber sein, daee aooh Plato's Worte aich auf den

Proagon beziehen?

Diese Combination liegt ausserordentlich nahe. Aach dem
letzten Erklärer dea Symposion, A. Hug, ist der Gedanke an

den Proagon aufgestiegen, er weint ihn aber alsbald ab. Die

Gründe ittr die Abweiaung, soweit Hag sie angibt, sind nicht

aiueeblaggebend. Der Proagon ging im Odenm des Perikles vor

eiob; bei Plato, meint Hng, sei als Ort des Anfkretens des Aga-

tbon sa denken das Dionysaatkeater: denn darauf weiee der

Auedmok hin, 'ebenso das folgende ,
das auf 175 mrückweise, wo von der Anwesenheit von mehr

als 3<MX)0 Hellenen hei der AuHUliiun^ selbst gesjiroclien wird".

Das8 aber die 194 ß genannte %<> i^rosse Schaar der Zuschauer*

gerade mit dem 175 bezeichn» tru Publicum des Diunysus-

theaters identisch sein müsse, ist nicht zu beweisen. Das Odeum
fasste sicherlich eine ganz erhebliche Menge von Zosohauem

(gl. Uitler p. 399), sohlecbtbin wird als anwesend bei

dem Auftreten des Sophokles im yoransgesetsti natftr-

Ueb kann, anmai im G^egensats zu der kleinen Zabl der bei Agap

tbon versammelten Gäste das Pablionm des Proagon als eine

gross« Menge beseiohnet worden, als eine 'so grosse* (ToaoGrov), wie eben beim Pn>agOtt moh gewöknliob einsnfinden

pflegte. Was aber betrifft, so ist es sehr sweifelhaft,

ob damit das XoftiüV des Theaters ausschliesslich bezeichnet

werde, ja oh es damit überhaupt bezeichnet werden könne., eigentlich einen6 oder bezeicb-

nend, wird, völlig wie unser 'Bock' oder ^Esel' auch als bild-

liche Benennung eines auf vier oder weniger Beinen steif daste-

kenden üesteiles gebranoht', speciell beaeiobnet es den Kntaob-

pbanes nickt an; wir können ikn mit gleiebem Becbte wie ins Theater

aoch ins Odenm verlegen; ja, da dook der jedonfalle dieNa^

men der wetteifernden Dichter dem FubUcum bekannt gemacht haben

moss, so ist es kaum denkbar, daw noch beim Beginn des eigentlioben

driirv im Theater ein ZaKhaner nicht gewntst habe, welche Dichter

anftreten würden. Man wird also auch hier am Beeten an den Proagon

im Odenm denken.
^ An die deutsche Analogie erinnert Lobeck, Pathol. ehm. 1 466. —

Eint' iK'sonderc Abhandlung über von Brill (Symb.Utt.W 9b ff.),

«eiche Jahn ind. sdutl. 1866 p. 111 citirt, ist mir nicht augänglidi

geweeen.
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iNMik, häufiger noch die Staffelei ^ der Maler oder(( Phoi. a., naoh ÜBener^e Emenda-

). Wenn nun Plato, schwerlich mit teehniflehem, vielmehr

wohl scherzhaft bildlichem und nur für diese einmalige Anwen-

dung frei gebildetem Ausdruck, den Sokratee sagen läßßt, Aga-

thon sei mit seinen Schauspielern *auf den Bock' gestiegen, so

soll allerdings mit diesem sonst nirgends wieder bo verwendeten

Ausdrucke wohl sicherlich irgend eine auf 'Böcken^ ruhende Er-

höhung bezeichnet werden, aber welcher Art diese Erhöhung und

wo eie angebracht war, das wird swar den zeitgenösaiechen her

eem dee Plato ohne Weiteres klar gewesen eein: wir müiaeii ea

einfach errathen. Base die Grammatiker des Altetthnms i» der-

selben Lage wie wir waren, «eigen die rathloaen Yersnohe der-

selben, den genaue Sinn des Wortes hei Plato festsustellen.

Der Dentongeversnehe sind gar viele. Einige verstehen

als Leiter oder Treppe (o\ bk( Heych.)^ andere als die

fcptü (Phot.), alno als die

des alten Theatüiü ^vur ötJU); wem diese Auslegungen doch allzu

thoricht schienen, hielt sich zunächst an die Etymologie und er-

klärte als , ' \-^® (SchoL Plat.; Hesych.).

Wieder Andere, die wohl einsahen, dass auf einem gana eigent-

lich so an nennenden 'Beeke* nnmöglieh Agathon mit seinen

Sehanspielem habe Pinta finden können, sondern daaa man dnreh-

ans an eine grüesere Flilehe an denken habe, erklSrten knraweg,

sei XoTctov, * oö ol Tpottfibol(£ (Sehol.

Pkt.; Hesych.; Phot). Fragte man «ich denn aber doeh, wie

denn dieses, die lange und breite Fläche der Bühne,

*Bock' genannt werden könne, so eriaLit^ite man dies etwa so,

wie man es im Plat. Lex. des Tiniaeus liest:"
OeuTpuj^, ' -

. *

» Vgl. . Jahn, Ber. d. säehs. Ges, d. Wiss. 1861 p. 2d6.
s Vermuthlich, weil Plato von dvaßaiveiv redet.

Diese Ausle^f r rlacbtrn wohl an die (hewegliche) Treppe, doroh welche

man von der Urchestra auf die Bühiio erlangte.

• Zu corripiron (wie dies Wioseier, Krsch und Gruber's Enc. I

83 p. 206 versucht) ist an den Worten nichts. Hesychius und die

Platoscholicn, wclclu' dieselben gleichmässig überliefern, hängen uidit

direct miteinander Eueammen.
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Man thut der Gelehrsamkeit des Timaene viel zn viel Ehre an,

wcjiii iiiuii aus seinen Worten : (:] oubenuu , mit

Wieseler (Ersch mul Gnibere Enc. I 83 p. 17ö) den sehr ge-

wateten Schluss zieht, eine 'stellende Bühne* habe im DionvRnB-

theater zu Athen zu Plato's Zeiten, und also während der ganzen

Zeit der elaesieoben Bühnendichtung nicht bestanden (sondern sei

etwa erst von LjQUTgf bei Gelegenheit des yon diesem geleiteten

Kenbaaes im Dionysnstbeateri enicbtet worden). Bergleioben

sonderbare Knnde will Tlmaens gar aicbi einmal Torbringen.

bedeutet dem Timaene, nach dem in «einer Zeit gewolm*

liehen Spraobmiiabraaeh * allerdings niebte anderes als das *
* Ich habe die von Ruhnkenins nicht wahrgenommenen Verse

abgesetzt. Sie sind oflenbar entlehnt einem graminatischon TractRt in

iamb. Triraetern. Man wird alsbald an die versiiicirte -
de^ Helladius Besantinous denken. Dieser (wohl zu unter-

echeiden von dem Alexandriner Helladiu'i unter Theodüsius II; s Haupt,

opnsc. II 423) lebte (Phot.

bibl. 536a, 1); wenn seiner (mit einem '' vielleicht, weil er ein

noch lebender Zeitgenosse war) Timäus gedachte, so wäre damit ein

terminiis poet quem, nämlich der Anfang des 4. Jahrhunderte, für die

Bestimmimg der Lebenssoit des Timaeos gegeben. Uebngens sind die

Terte dtirt» als Beweis () dafür, dass die von Timaens verwor-
fene Ansieht, nach weloher = sein sollte, ibre Ver-

trete habe.

* Dan der Spraobgebranob» naeh welehem för

nnd f6r^ geeetst wurde, islsob ssi, lehrt ansdrSeklidi nnd nn-

aweidentig Fbryniehos, cd. p. ISS; Wieseler (iOber dk Thpnde lies grUA,

ThecOen 1847) sucht swar im Gsgaatiietl sn beweisen, dara

Anfang an den Tanzplatz in der Orcheetra, inclt den Altar des Gottes

bezeichnet habe, aber, wie mir scheint, ohne Erfolg. Die Bemerkungen

des £t. M. und des Snidas s , auf welche W. das gröeste Ge-

wicht legt, sagen, unbefangen betrachtet, keineswegs zu seinen Gunsten

ans Sic bozcichnon so deutlich wie möi^lich die als einen. i*'den kein Wort von irg^end welchem Tanzen auf

der, versteh' u <:mz oflenbar (wie es G. Ueruiaun auf-

gefasat hatte) von einem ui)L'r der erhöhten, von der

verschicdt tu a Tan/boden, und sprechen vom£ (welches W. iu

ihrem: Aiedcrfindot) nur darum nicht, weil sie an der ent-

sclicideudeu b teile lückenhaft überliefert sind: wie Wecklein, Fhtiol.
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: er leugnet aber geradezu die Existenz eines XoTtiov über-

haupt SU Plato'e Zeit, nicht nur die £xietenz einer 'stehenden'

Bühne, welchen Nebeneiun erst Wieeeler in seine Worte hinnin-

dentet. Tiebnehry 80 meint er, da dooh Plate von einem * Bocke'

redet, man darunter sich aber weder ein eigentlich *6ock' sa

njDnnendes Qeetell, noch auch em fSrmlichee vorstellen

dürfe, so habe man eben an denken, dass man sn Flato*8 Zeiten

sich im athenischen Theater fttr das Auftreten der Schanapieler

eines öertiflteR,, bedient habe, welches er sich einem
* Bocke' ähnlicher als das und etw.i analog der lU-dner-

bühne zu denken scheint, denn dass er unter den66 Eedner verstehe, nimmt Wieseler p. 207 mit vollem

Hechte an.
«

Irgend welchen historischen Werth wird man dieser so-

wenig wie den anderen, antoschediastisch ans Flato^s Worten

heransgedeuteten Auslegungen des beilegen dürfen. Man

1872 p. 489 f. richtig bemerkt. Noch nicht verwendet fSr diese Frage

• ist die etwas vollständigere Fa^ung der ganzen Notiz, welche Picoo-

lomini, Hermes VI 490. ans Schol. Greg. Kas. eines cod. Laurent. ver>

dfrentliofat hat. Dort stehen hinter € noch die, im Et.

M. und im Suid. fehlenden Worte: (seil. iropaoMiviuiv) &44^, und weiter: tva omp^mpov cCimi. Offen-

bar wird hier ein Ansatz zur Beechreibang des Xorclov gemadit: denn

was zwischen den und der 'Mittelthfir* (womit, nach dem
Voranstehendeo, die Skenewand bezeichnet werden soll) liegt, iet ja

eben die Buhnen fläch c. Diese will, sich selbst corriq-irrad .
€), der Grammatiker hier mit dem Worte benennen: völlig

wie Etym. M. <)53, 5:· cloofcoi*

bi karxv €^. Vielleicht fehlen mich in der

volletätidi^^ercn Fassung noch iStücke der I^eschreibuug des€; ee

ist ab« iiuch möglich, dass (mit Umstellun^,'^ des, im Schol. Greg, in

verwaiMlelten , welches Et. M. und Suid. vor darbieten) die,

freilich r t'clit dürftige Angabe über diesoii lu il des l^üliiiengebäudes

voUistäudig abo zu restituiren wäre: ,
(etiam)€ eCmu,. Auf jeden Fall i.st hier von

der Bübnenfliiche die Rede gewesen, und es ist die Möglichkeit, eine

(sehr missbränohliche) fieseiehnung eben dieser BÜhnenflacho erst in:

0|>| wiederzufinden, abgeschnitten. Vielmehr wird dnrch die

ganze Notiz 0. Hermann's Unterseheidong von (, 60*,
so ausdrücklich bestatigti wie es die stammelnde Rede eines

ohne Anscbannng referirenden Lexikographen spito* Zeit sa thnn

vermag.
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hat eich doiin au(;]i im Alterthnm noch nach weiterfri D. utungen

UTn^esi-hen ; nur ; utisfre Platonische Stelle bezieht nich, wie

der letzte HerauHgeber mit Kccht annimmt, die (iloese des Hesy«

chins:', und, denke ich, einzig durch eine

solche Deutung dieser Stelle verfährt^ brauchen eanige epätere

SehriftetoUer 6(€ im Sinne von, tngieoke £o-

tbnrne'. Drei Stellen des Philoetratiie, eine des Tbemietine,

welche diesen Gtebranoh des Wortei leigeni yerfeeiobnet Bnlin-

kenins snm Tim. p. 191 (ygl. no«h Fbilostr. Kero 9 p. 228» 25 Ks.)

Könnte man dob anoh einen Ausdrack wie dvoßaivctv

allenfalls gefallen lassen, so springt doch in die Augen,

was im Uebrigen diese Aueleguug des Platonischen Ausdruckes

musoläs«;!!? macht.

"Die Alten, sieht man, thaten mvh RplbRf nicht genug in der

Jjlrkiärung jenes dunklen Wortes ; für uns können ihre wechselnd

herumrathenden Auslegungen, oder eine beliebig aus der Schaar

derselben herausgegriffene keinerlei Verbindliclikeit haben. Wenn
eie darin Übereinkommen, daee sie den irgendwo im

Theater enohen, so bemht anch das anf niohte ala einer An-

nahme, die ja allerdinge nahe genng lag, und zu welcher der

Anadmck £ noch bcBondere Yerfttbren mochte,

der sich ja aber mit gleichem Bechte wie auf das Fubltcnm des

Tkeatere anf dasjenige jedes anderswo dargebotenen Schauspiels

beziehen läset.

Ist uns demnach volle Freiheit gelassen, aln den Ort des

Anftretens des ALrathoii, da ihn Plate nicht nühcr bezeichnet,

jedes ülTeDtlichf Gei)äudp Athens vftrauiiznfeizen, lias sich uns,

ans anderweit gewonnenen Anzeichen, für jenes Auftreten bcHHer

als das Theater zu eignen sehr int: so hindert, Bpeciell an das

Odeum 7 denken, der Ausdruck am Allerwenigsten.

Ist das Wort für das des Theaters kaum eine passende

Bezeichnung (und daher auch das Schwanken der alten Ausleger,

die nur an das Theater dachten), so passt der scherzende Aus-

druck um so besser auf jenes, auf welchem nach Piaton,

Ion 595 der vortragende Bhapsode steht, und welches man
jedenfalls im Odeum, als an dem reehtmKeeigen Schauplätze des

Auftretens der Khapsoden zu t>ucheu hat '-).

* Anch im Et H. 620, 65: ÖKpCpovrcc* ' iltv dKpuiv ol(, ^ € sind wohl Kothurne gemeint.

« Vgl. H. Schräder, Bhem, Mm. XX 192. — Dan fiber die Lage
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Man könnte soUieMlieli nooh einwendeii, daes jener Sieg

dee Agathon, von deeeen Vorbereitung Plato 194 A/B redet, nach

der bekaiiiiteu Notiz des AtheniiuB au deu Leiuien des J. 4iG

errangen, ein der Lenäen uns aber nicht bekannt eei.

Nnn gab nicht mir vor dem Irr grossen Dioiiysien

einen; dass mehrere in Athen alljährlich

begangen wurden, beseogt die Inschrift dee C. I. Att. II 307;

iok halte es für sehr 'wahrseheinlioh, dase jeder, and eo

aueh deqenige der LenSen seinen hatte Aber dieeer

Ansflncht bedarf es gar nicht; denn daea Plato wenigatene aieh

den Sieg dea Agathon an den gr. Bionjaien errangen dachte,

kann nach seinen Worten rSinf €
175 nicht sweifelhaft sein, und dasSi wie Hadvig

(kl. philo!. Sehr. p. 442) annahm, der Irrthnm anf Seiten dee

Athenäiis ist, darf man jetzt noch zuversichtlicher behaupten, da

aue Inöchriften beetätigt ist, dase mindestens bis 393 die Tra-

gödienaufftihrungen in Athen sich auf die ^Tnsqen Dionysien be-

schränkten (. Köhler» Mittheil. d. d. arch. Inst. III 133).

Es bleibt nun freilich noch fraglich, was eigentlich die

Dichter, mit ihren Schauspielern (nnd Chorenten *) im Odeun
aufsiehend, im Angesicht des yersammelten Pablicnms vorge-

nommen haben. Dass an eine förmliche Anfftthmng (bei welcher

aneh die Anwesenheit des Dichters anf dem snm wenigsten

unnötbig gewesen wSre) nicht an denken sei, ist nachgewiesen

worden. Die Sohol. Aeseh. reden von {|>€: das

zweite, erläuternd hinzugefügte Wort soll vielleicht andeuten,

dass die, zum Zweck der etymologischen Ableitung des W ortes

gewählte Bezeichnung des Vorganges als eine

nicht p\nz zutreffen 1^' sei. Das Scholion 7\ den W -^[jen n-det

von€. Der Scholiast selber mag darunter einen förm-

lichen Vortrag der später im Theater nochmals vonutragenden

eines olcfaen in dem Odenm» welohee man anf einem Yasenbilde

wiederzuerkennen glaubt, ans Wieieler'a AuteinanderMtsongeo (T^^mele

p. 49 ff.) beeondere Anfklirnng so gewinnen w&ra, kann ich nicht

finden.

' Von 4>€ und^, als ob sie untrennbar verbunden

zu denken seien, recht ganz im Allgemeinen Plato Leg. VII 796 D.

* Dass Pliito nur des I)ichtci*s und seiner gedenkt,

kann seinen prüfen Gnjnd Jinben; beim€ f6v dKpi^avra

werden die Choreuten nicht betheiligt gew^u sein.
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Stücke verstiinden Laben: wenigstens bezeichnet er aneh den

Vortrag im Theater als^. Es fragt mv.h aber, was der

Urheber jener, durch viele Hände bis zu uns überlieferten und

unterwefT^ bis zur UnverBtändlichkeit verkürzten Notiz unter^ verstanden habe. Das Wort bezeichnet eigentlich

nicht die Darstellung dramatischer Werke durch Schauspieler auf

der Bühne und Chor in der Orchestra, eondem das 'Aufsagen*

Ten Gediohteni die xn einüaoher Reoitation bestimmt fand oder

verwendet werden, dareb Bhepaoden, SoblUer n. t. w. So in den

Ton Hiller p. 895 A. 2 angefiüirten Fällen, eo beeosdere bänflg

in der Sede des Cborioiiie (mkp

dKOVtrövTUJv: . Granx VI § 7 (Rwue de ph'M. I . 220

. 15; ^ Niemand wird wohl annehmen, dass in dieser Weiee

die später dramatisch darzustellenden Dichtungen coram publico

am Proatron 'autsesa^t' worden seien; wozu überdies die Zeit

nicht auBgrreiclit 11_^ wiirdp. tXXeiv i^eileiilet ja nun

aber auch und sogar eigentlich: ankündigen, anmelden. An die

^Anmeldung' der zur AufiTührung angebotenen Dramen beim Ar-

chen (worauf einst Geppert, die altgriecb. Bühne p. 203 die

Worte dee Sobol. Yeep. beaog) ist freiliob gegenwKrtig zn den-

ken y5Uig nnmöglieb. Solobe Anmeldung konnte nicht erst am
irpodtuiv getohehen. Dem Arobon waren die sur Anffllbrung

angebotenen Dramen jedenfalls lange vor dem Feste angemeldet';

^ Vgl. z. B. noch Epikur bei Piut. adv. Colot. 29 p. 1124 C. —
Vom Vortn^ir prosaiadier Kcde z. B. Pliilostr. V. Öoph. I 21, 7:-
ttXAfei fetv. s.ndt-rs erinnere mau sich au Aristot. poet. <»: die

Tragödie ist )€ etc. '-. Dass die, anaffeXia unterechüiUet von der

Tragödie: ibid. 5.

' >Venn dem, Richtiges und ganz Verkehrtes wunderlich ver-

mischeDden Terfaaeer der 2. sor Midiana (B^ker or. M.
4$0, 82) an tranen iat, wSren gleich im ersten Monat nach abgetan*

fenem Fette, also bereits im Mnnydiion die Choregen für die Aof*

führongen an den Dionyiien des nädisten Jahres ernannt worden. Die

Auswahl der Cborenten wird sich bald angeschlossen haben: und in

der That hört man ja, daw der Choreg seine Cborenten £irt noAi&v

Xpdvov zu unterhalten hatte (Plat. gtof, AJih, . 849 }. Da der

Chor doch nicht nnr so zu s. in abstracto, sondern ftr bestimmte

Dramen eingeübt worden sein wird« SO wird man wohl annehmen

müssen, dass auch die Dicbter, wenn auch nicht gleich im Munychion,

80 doch jedenfalls nicht lange nachher (etwa im Hekatombaeon des

nichsten Jahres) ihre Stücke einsoliefem hatten. Die Schauspieler
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er hatte nur je drei tmgiechen und, in Slterer Zeit, ancli imr je

drei koniiHrhen Dichtern Chürc /u/.u weisen; dieHf drei muss er

iiUH ( in der Zeit i)riiliender Bühni-ndii htung jciieuiails irrösseren

Zahl viin sich luncldenilen ausgewählt haben: man wird also

doch wohl auncliinen müssen, duss sämmtliche, znr uHuhrung

angebotene Dramen ihm selbet, oder etwa von ihm beetelltea

Fachmiliiiieni «or Prüfung vorgelegen haben: wie hätte er sonst

seine Auewabl naeh Gerechtigkeit treffen können ?
' Dem Publi-

cam, wenigetona dem in der Stadt Athen einheimieehen, konnte

freilich die getroffene Wahl nicht wohl verborgen bleiben. Aber

offioiell mögen dem atheniachen Pnblicnm nnd beeonders den za

den groesen Dtonysien nach Athen etrömenden Bewohnern iMnd*

Hcher Demen Attika's, anch den «ahlreich eintreffenden Bürgern

anderer Städte die Namen der zum zu^^eiaHsenen Dichter

und ihrer Dramen erst unmittelbar beim Beginn des ifestee be-

tcheinen erat nach den, also kaum einen Monat vor dem FeetCi

den Dichtem zogetheilt worden an sein (e. unten); vielleicht gleich*

zeitigi ebenfalls einen Honat vor dem Feete, worden, nach. II

zur Midiana (p. 461, 1 ff.), den Choregen die6( «ogewieeen. Es
iet durchaus begreiflich, daw die, ans Dilettanten sotammengeeetsten

Chöre weit läuger einzuüben waren als die Schauspieler und Musiker,

profeisionelle Künstler, an Zahl geringer als die Chorciiten und duroh

keine anderweitigen Geaobäfte von dem Studium ihrer JioUen abgo»

halten.

' Eine der eich anmeldenden Dichter deutet au ächol.

riat. llep. II 38 (' Von einem Vijrtrag der eingereichten Dramen
vor dem Archon und emer Kiitscheidun^^ desselben über die VDiv.üßO

der eimii vor den andern redet l'hito. Len-. VII 817 D:€ €^ 5, ti ^v' qjuivnTai,
ictX* Man darf anbedenklich gleiche Sitte für Athen vorana-

letsen (ob an ein solchea Vorleaen vor dem Ardion Sa^jfrni dachte bei

der, im übrigen freilich abtorden Enihlnng von SophoUee» nach wd«
eher dieser starb * «^?). An einen Fachmann
wird Terens mit seiner Andria verwiesen: Afiä/rioim cum oerlitt&M dorsl,

^•CMMJ oute Gecetlio recitare (Snet v. Ter.). Ana spaterer Zeit kennt

man ja die Thätigkeit des Maeoins Tarpa als ofiÜciellen Knnttrichtert

über die Stücke derjenigen qui soaenae soribebent. Tarpa entschied

über Zulassung der nnnfnbotcnen Dichtun;ren via Aufffihrong; was
Comm. Cruq. zu Hör. S. X 10, dd von fünf Uichtern redet, scheint auf

einer Verwechslung dieser vorgängigen Censur mit der Thätigkeit der

fünf Richter des athenischen Theaters nach erfolgter Auffühmng
au beruhen.
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kaiint gemaclit wonlcii sein: eben, wie ich verimitlien möchte, im

Proagun. Eine solche Bekanntmachung, welche ja jedenfaüe noth>

wendig war, scheint nicht durch einen kahlen Theatersettel * he>

wirkt worden zu sein, eondem durch einen feierlichen Aufkug

der Dichter und ihrea Personale, im Feetechmuoke, aher noch

ohne Bühnenauerttstnng. Ben Hauptaweek dieses Anfzugen, eben

die feierliche 'Anktindigang* der zu erwartenden Festspiele sollte,

(lenke ich, jenes in der, den Scho-

lifii zu Ar. Ytsj>. 1109 zu Grunde liegenden Notiz bez« idiuen.

Die festliclic \'()rf<tplhnn?, die man sich wuhl mit Opfern und

Anrufungen der Götter- verbunden und in die Keihe feicrlieher

. Begehungen am Beginn des gro88en Festes organiech eingefügt

denken darf, war selbst nicht ein im eigentlichen Sinne,

sondern nichts als eine, allerdings wohl auch mit sur vorläufigen

Empfehlung* der sieh zum Wettstreit rüstenden Choregen, Chöre,

Dichter und Schauspieler dienende Einleitung zum dipiiv. Nur

eine solche, und nicht einen ^ tot dem eigentlichen difiüiv

scheint auch der Käme zu bezeichnen: so heisst€, aber

auch 6 (Meineke Com. lY 195) die Einleitung zum, sind (Schol.

Ar. l'lut. )('.
,

ist die Einleitung zur tVinuliehen

6^. Der nahm demnach nicht da» Intereeee an dem

* Etwa wie epiter Gladiatorenspiele, auch wohl Vorträge von

Dichtern oder Sophisten durdi ManeranschlSge und Programme ange-

kfindigt wurden.

Nur darf m:m hierher nicht (wie A. Momrasen wollte) die von

dem Verf. der 2.. zur Midiana (p. 460, 31 Bk.) erwähnten

€ rechnen. Dass hier hiebt an di-u sondern

an den selbst ircdacht ist. bomrrkt Hillcr ]). 4(i"> richtig. Ucbri-

geni* gliiube ich nicht, dass jener Berichtcrstuttri- ilic Dithyramben

der kykl. C luirc ijcdaeht, die Tragödie idchi erwähnt habe. Kr scheint

eben5 nach spälercni S|)racligebraijeh als ' H \ imicn ' vci j-l-auden

und demgemäse gleich statt(, gcs» tzt /u habuu.

* isur vorläufige captatin henmolentiaCj noch nicht eine eigentlich

deu wirklichen vorbereitende Handlung bezeichnet in

fibertragener Anwendung bei Demoetbenes, adv. Ändrot. §59:-& . Auf dieie Stelle, vermuthe ich, bezieht sich

die Erklärung dee Harpocration p. 17 Anm. ed. Bekker (oodd. B. C):

cUn ol€€( tütv* .
* So der vor dem« lebende Ahn ;«( das

vor der Gesungene, npoecpotceia die Vorbereitung der Ocpoweki.
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vorweg durch eine verfrühte und halbe Darstellung dee

dort erst voll Darzubietenden ; er bot nicht einen Wettkampf der

Truppen untereinander dar, Hondern nur eiiip, die Erwartung der

Zuschauer doppelt steigernde Schaustellung der zum AVett-

kampf bereiten Etinstlerschaaren, eine, wie der Soho*

liaet zum Aeschinee eich ausdrückt

Wie lange in Athen die Feier dea deh erhalten

hahe, l&est eich nicht beatimmen. Dasa wir ans epSteren Zeiten

und für andere Stildte als Athen yon einer solchen, dem Feste

an einem heeondem Tage vorangeechickten ^iribctSi^ niohte hQren,

itt nicht anffUlig. Der der Bionyeien war ein »oth-

wendiger Bestandtheil der epeoifisch athenischen Festordnung: wo
man die Dionysien nach anderer Einrichtung, scenische Spiele

bald auch an nicht dionysischen Festen, häufig auch zur Feier

besonderer Ereignisse, ausserlialb dos "RahmenR der alljährlich

wiederholten Stadtfeste vorführte, war für die umständliche Ein-

richtung jener altathenischen Vorfeier keine Stelle ^ Aber, wie

dan athenieohe Theater die allgemeinen Gesetze für alles spätere

Btthnenwesen yorgeschrieben hat, bo wird man in einer eigen*

thümlichen Sitte dee Theaterbetriehes jüngerer Zeit yielleioht

einen verkümmerten Best Jener alterthümliohen Feier des athe^

nisohen erkennen dürfen. Zwar nicht mehr an einem

besonderen Tage vor der Anfftthnmgi nicht mehr in einem be-

sonderen Eaume, aber doch nnmittelbar vor der AnffÜhrung und

im Theater selbst pflegte man diiicli festlich geschmückte 8( liau-

spieler, Einen oder mehrere, von der Bühne herab den xsainen

des Hlsliidd vorzuführenden Dramas und dessen Verfassers verkün*

digcn zu lassen. Man weiss ja, dass in liom eine solche pronun-

tiatio titull bereits im 6. uni 7. Jahrhundert d. St. üblich war*.

Die irleiche Sitte lässt sich für den graecisirten Osten nachweisen,

freilich erst ans späterer Zeit, Lnoian ruft seinem€6
' Vgl. etwa Thn^. VI 81, 4 iir{5£t&v : Sdianitel-

lung ihrer Macht Der Gegeniats recht deatlidi hei Anaximenes Rhet,

36 p. 236, 15 (Rhet. gr. Sp. I): oÖK«' MctEcuic Cma.
* Nnr tropisch wird (nach dem Torgang Uterer Antoren) ynrn

nicht selten anoh in spiterer Zeit geredet,- entweder indem

man von einem spricht» oder von einem
6»' (Philo, de sacrif. Abel. § 2).

' Ritsebl hirtrga 801 ff., Dsiatsko, de prol^ Pleni. et Tentd.

Bonn 1664.
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XU (Paeadolog. 19): xdicefva^ (ot o\ (), ft€€, ,
cTvai. 6€\ €€

€! etuTfjOV oub' ^€, 6 ?, TTpotiaentuTTOu, -, , 6. — Bier ist von Pantomimen() die Rede;

da dieaes stumme Spiel keinen Prolog hntte, so vereinigt der

domsxiae gregis() die Thätigkeit deejenigeu, dem

die pronnntiatio tituli und die, auf der altrömieehen Bflbne da-

on geaehiedene (nnd dort allein dem dominus gregie anheim-

fallende) des prologne oblag. Base im eigentlicbeti Drama anch

damals die beiden Tbätigkeiten geeobieden blieben^ lebren swei

merkwürdige Stellen *. Heliodor, wo er in seinen Aethiopiechen

Geschichten die feierliche Ahiuhrung deH TLeageiies nnd der Clia-

riklea und ihrer nutgel'angenen (Tenoseen zum Könige von Meroe

besclireihl, l>pdient sich fies fol^'ciideii Yercleiches (VIII 17 extr.):€6€€' \ — -, ; -
KÖuiv5€. üeliodor will sagen: diese edlen Ge-

stalten mit den ihnen folgenden Bewaffneten glichen niobt sowohl

jSmmerlieh geleiteten Gefangenen als festlich anfziebenden Tra-

güdienbelden, denen, ^die ttblicben 1>( sieb

ansebliessen. Man erfslirt ans der Yergleichung, dass ein solches

poet<Tblov, ein *VoTeiiftritt', aleo ein Anftreten vor jedem zur

eigentlichen Handlung gehörigen Auftritt damals dem DraiuA

vorangeHcliickt zu werden plhgto: der Name

bezeirlmet als Zweck dieses die * VuniusverkUn-

digung' de.H Tittis der zu erwartenden Tragödie; aber hier ist

nicht von dem Prolog die Kede : diesen tri)^^ ^ja ein einzelner

Schauspieler vor, während hier einem Aufzug einer grdsseren

Schaar von Schanepielem, man darf glauben, der ganzen im

Drama auftretenden Trappe, geredet wird. Hier also wird auf

' Auf die Stelle des Lucianlschen Pseudologista habe ich bereits

hingewiesen im Litt, ('eniralhlntt 1872 Sp. 86; auf die Worte des He-

liodor Gricch. lioman p. 450. Auf die Worte des Synesius bin ich

durch Sclineidcr aufmerksam gemacht \vorden, der sie, in einem an-

deren Zusammenhange, anführt, AU, Tiiealerw. p. 147.
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eine Sitte hingedeutet, welche mit der0€ des geaammten

Tragüdienpersonalfl im altathenischen Proagon die deatlichete

Aehnliehkeit nnd, wie ioh denke, anoh geradezu einen hietori'

echen Zusammenhang hat. Die selbst fiel wohl

keinem der im i'eicrlicli aufziehenden Schauspieler

zu, Roinieiii \wie vennutlilich aucli im alten) ciuem

beRonderen Ausrufer. Dies iuurs miui schliessen aus den Worten

des Synesius . II 8 . 128 D (. 65 Krab.). Der

Zuschauer, eagt Synesius, soll ruhig abwarten, was ihm das Schau-

spiel bringen werde, nioht vordringlioh hinter die Coulissen blicken

wollen, ioxi drra€, ' b€t ^0€ 0,€ ÜMieTau od' ^
bioKoveiTai, ' oIb€v,

dh^vat, ^ ' €
bei \ , € obk' tibtvai &.)

ntpiufevfciv btl 6 . — Hier ist nicht

an den Prologus zu denken, soiidern an irgend einen iJiener, der

den Titel des Stückes ( 6) und

nichts weiter anzukündigen hat, wenn das Zeichen ()
nun Beginn desselben gegeben wird. Der Prologus, meist wohl

der dominus gregis, jedenfalls doch einer der an der Anfitihrung

betbeiligten Schauspieler, kennt natürlich Titel und Inhalt dea

aufsuführenden Sohauspiels lange voraus : der, dem hier die

Bede ist, ausdrücklioh von den dfuivurrai selbst nnterschieden,

erführt, was gespielt werden solle, erst kune vor seinem Hinaus-

treten vor das Pnblionm, und «war nicht vom Dichter (welcher

doch dem Prologus tiir ^;·eegneten Worte in den Mund legt) son-

dern von dem, der das Si)iel ausrichtet, dem uJvoOt. Hier

wird mau denn wohl an einen Herold als VcrküuJiger des Titele

denken müssen ^ Auch für diese Thätigkeit mag indessen geie-

^ IVoeoones k&ndigen sonst im Allgemeinen bevorstehende Indi

aller Art an; aber aueh zur AnkSndigang des einsehaen, altbald vor*

zufuhrenden Dramas und also sur tituli pronnntiatio im Theater

scheint man ne verwendet su haben. Martial I. II praefat. läset sieh

einwerfen: tpigrammata ewrumt non egent et contcnta bwU sua Unguot
d. h. Epigramme bedürfen nicht der Einführung durch einen Awufet
(= curio; vgl. Marr]uardt H. Staatsverw. III 188, 2), wie — 80 mute
man niudi dmii unmittelbar V orhorgehendon schlie?5Ken — die Tragödien

und Komödien. Wae da freilich von einer vor den Tragödion
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genilioli ein Sobavepieler yerwendet worden eein. Bei Isidor

liest man, unter einer Beibe von leider eehr abgeriesenen Notiien

Uber Theaterweeen, welche, darch viele Hände allerdings, aus

guter \imi alter Kunde ( vielleielit gar aus Varruj überliefert Bind,

auch diese. . XIX 49: (^f.mi) Jiuhthant suiim acti^rcm^ tjui

antequnm nainum iKjtrent fahuimn prommtiarct. Auch die Miiucn

hatten ihre Prologe und man könnte wohl meinen (mit Grysar,

Sitzongsber. d. Wiener Akad. philoe. Cl. XII p. 259), daes Isidor

bier Tom Frclogus rede, wenn nicht der Ausdruck protiuntiart

einer eoloben Annahme widerapritobe. prmmntiare kann ja recht

wohl vom Vortragen eines dramatieoben Gedichte dnrob Soban-

pieler gesagt werden : vgl. namentticb Tarro de 1* L. VI p. 33$

8p.*. Aber an sagen, dass der J^rohgus^ *beTor man den Mimna

aniführte» das Sittck (fiabuUm) vortrage', witre doch valliger. Nnn bedeutet aber prommtiare im Bttbnenspracbgebraneb

auch, und vurneliiiilicli : verkündigen, ankündigen. iSo läulua {fa-

huUie) pr<')iHiii t't( ui iN iiat, de com. [). 12,13 (ed. Keifferscheid);

cum pnmum fubulas uli.rf-nf^ ipsarum proutnifia-

bantur, antequam poetae pronutUtarctur, derselbe p. II, 2 ü". (^,^.

proferebantur Z. 5). Hu iiber auch von der f'abula selbst: pro-

nuntitUa est d. h. als ihr Titel ist angekündigt worden: — Vgl,

Donat praefat. ad Ter. Andriam p. 3, 13 (ed. Eeiffers -heid) : prO'

mmtiata est ^Anäria TermH'; praef, ad Adelpbos p. 7,18: hane

{amoediam) dkmU — prommtkikm *Ädiiphoe TennlV, um * Je-

tmÜ Addphot"; praef. ad Enn. p. 10, 19: haec edUa tartium est

et pronuniiata * Terenti Emuchus*, — Hiernach steht denn nicht

nur niebts im Wege^ sondern Alles nöthigt, anzunehmen, dass

nnd Komödien gesagt wird, bleibt undeutlich; aber jedenfalls scheint

an eine feierliche Kinfübraog solcher Dramen durch den cutm», im
Theater telbtt, sa denken sn sein.

' auetorem scheint die, von Orysar nicht beanstandete, Ueberlie-

femng sn sein, actorem ist alte Emendation.
' Ausser Anderem vgl. man die W(^te des Choricius in seiner

Vurtheidigung der Mimen, I 2 {Bevue de phäol, I p. 213) M|« (die Mimen) «6, .
^ So . . auch Donat praef. ad Ter. £un. p. 10, 15 (Reiffersch.)

eUperbia pronuntinta.

* Am weiiigeten jenest 'itani', mit wclcliem Isidor Hein»" Noti?:

{nam halulxint cto.) eiiileitet. Ditv^es sucht iirysur für srinc l)< iilini}|

KU verwenden; aber im eigcntiidicn hinne einer Begründung ist auch
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auch bei Isidor YoMom pronuntiare* nioliti anderee Vedeate als:

dae Stttck ankündigen^, kun gesagt statt fiiibulae tUulmn pro-

tnmfiare ünd so wird man aaeh hier denken müssen nickt an

den Prolog««, eondern an die Tliätigkeit des diesem vorange-

echickten Ankündigers de« i'itelfi.

Man wird es dahingestellt nein lassen luüss« n, oh iwie mir

selir glaublich Bclieint l mit der(? ge\s i»liiilich und

regelmässig ein Aufzug der Hauptiiguranten des zu erwartenden

SchauRpielB, wie Uin Heliodor andeutet, verbunden gewesen sei*

Auch sei die Frage nnr berührt, ob nicht die feierliche promm-

tiaHo fiMi im Theater selber, welche auf der rtimisehen, bierin

doch wahrscheinlich der griechischen nacheifernden Btthne bereite

im 6. Jahrhundert d. St in TJebnng war, nicht sehon in einer

Angabe, die sieh anf die griechische Bühne des 4. Jahrb. y. Chr.

bezieht, als üblich yoransgesetst sei Jedenfislls aber glaube

ich nicht irre zu gehen wenn ich annehme, dass diese Sitte,

welche zu Athen im 5. Jalirhundert, neben und nach dem

kaum eine Stolle ffefnndeTi haben kann, nich in späterer Zeit ent-

wickelt liabo eben aus einer unniittelharcn örtlichen und zeitlulien

Vereinigung der Vorgänge des, wie ich diese geglaubt

habe reoonstimiren zu können, mit dem dtUiv selbst.

bei Grysar's Auslegung das nam unverständlich. Isidor braucht es,

dem vulgären Gebrauch entsprechend, ganz gewöhnlicli zur einfachen

Anknüpfung vhwr Angabe an eine andere (wobei kaum noch, wie bei

diesem Gebrauch aUerdiogg ursprünglich, eine Apoaiopese zu Grunde

liegt).

* Sü verstehe icli auch eine Stelle dee Arnohius, die als Motto

di r, in diesen Tagen durch die Güte eines der Herausgeber mir zuge-

kommenen Ausgabe des Amphitruo von Götz und Löwe vorgesetzt ist,

YII 33: ponU amimoe JuppiUr, ei Amphitryon fuerit tutm prommiio'

itu^te PUtuHmu? Neben wUu kann pnmuntiaiu$ schwerlid» bedeuten

sollen: 'yoigetragen*; es soll wohl heitten: 'angekündigt', and ist, mit

einem, ans rhythmischen Orfinden gewählten, Hysteronpioteron dem
aehu nachgestellt

• loh denlce sn die Erzahlnng des Aristoteles, Polit 17 p.

188 b, 27—81,' Theodoms dem |»61. Die bishe-

rigen Ausl^rongtversadhe (vgl. Schneider, AU, TKeaUrw, p* 186 —
dessen Auffassung meiner Meinung am nächsten kommt — Bernhardy,

Gr. Litt. II 2 p. 115 (3. Aufl.); A. ScLiufer, DemostheneB u. $. Z. l

217 f.) gehen aus einander; keine ist frei von Bedenken. Man prüfe

einmal, ob vielleicht bei der Annahme, dass Theodorue (als dominus

gregi«?,) selbst die-- übernommen habe, die

dunkle li{aohrioht des Aristoteles verständlicher werde.
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II.

Daes bei den Auiführuiigen neuer Trai2:n(lien oder Komödien

in Athen nicht nur die Chöre und die Dichter, sondern (wie

später auf der römischen Bühne) auch die ProtR^onisten der dar-

gestellten Dichtungen um einen Preis unter einander wetteiferten,

ist eine Einiiohtaiig, für welche es seit dem yierten Jahrhundert

y. Chr. an Zeugniseen nioht fehlt. Das älteete findet sich wobl

in einer Ineehrifti welolie KomödienanfflUiningen in Athen ane

den Jahren 364 nnd 363 nnCdUilt, sn jedem Stüek den Protigo-

nieten und snletit (. . . Mm Z. 6) den siegenden Pro-

tagonisten nennt: O, L Gr. 231 DentUeher reden die didne-

kalisohen Ineolirilten, anf Tragodienanffidimngen der Jahre 341

bis 339, auf Komödienanflfttlinnigen in vielen JaKren der zweiten

Hälfte des dntttiri und der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderte

bezüglich, welche neuere Ausgrabungen in Athen ans Liclit ge-

bracht haben {a. Köhler, MÜth. d. d. arch. Inst. TU S. 112. 116.

119. 120. 123. 125. 257). So Biegen auch (um 2(X) v. Chr.) in

den Aufführungen an den Charitesien zu Orchomenos (OlX 1684)

neben je einem Diohter neuer Tragödien, Satjidramen und Ee-

niSdien je ein jeder dieser drei Gattnngen des Dramas;

daneben aneb noob ein0 nnd ein, d. b. einer

der Sebanspieler, die mit alten TrsgOdien nnd EomSdien anf-

getteten waren. In Atben scbeinen, den eben bsceiobneten In-

sobiiften naeb an artheilen, die Protagonisten der{ (von

denen sndem nur je eine zur Darstellung kam) nicht am Wett-

streit theilgenommen zu haben. Aber die gleiche Einrichtung

wie in Orchomenos bezeugen auch die bekannten Inschriften,

welche die »Sieger in den Wettkumpfen der MouCTeia zu Thespiae

aufzählen: C.I.G. 1585; Keil iS(/ll. tnscr. ßoeot. n. VIII p. 60;

Decharme, inscr. iii^. de la Beotie n. 26 (wiederholt bei Lüders,

d. dion. K. Anhang n. 110); desgleichen die Liste der Sieger

in den AmpbiaraSen sn Oropus: Bangab^, Aaiiiq, keü, 966 (II

p. 691; Z. 21—34, <6).
Sa feblt aneb in der Idtterator niobt an Anspielnngen anf

» Vgl. Köhler, Sfitth. III 117 Anm. 1. — Auch in den Worten(^ der atheiu^^rlif^n Ine. C.I.G. 229 Z. 7 erkonnf Böckh

(p. 352) eine Nuti/ über einen Sebaospieieraiegi ^ber mit Unrecht: vgl.

Madvig Kl. philol Sclur. p. 471

natiB. ·, f. Phiioi. n. r. uulyui. 1
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solchen WetÜkampf der Protagonisten: einige yeneiobnet Schnei-

der, Att. Theaierw. p. 145/6 einem förmlichen Katalog

auch dieser Siege müchte entnommen sein die Angabe der Scho-

lien zu AeRchinee . . § 15: *6*
— b\ *. Ob wirklich, wie. man miL^OnumTnen

hat, in dem kürzlich aufgefundenen Verzeichnifls komiecher [und

tragischer?) Dichter und der Anzahl ihrer Siege auch einzelne

Protagonisten und deren Riege yermerkt sind, iet freilich eehr

sweifelhafi (. Köhler, Müth. 253).

Alle diese Zeugnisse fllr den dtidv der Protagonisten fthren

nicht Uber das vierte Jahrhundert hinanf; nnd man ist wohl all-

gemein der Ansicht, dass die Einrichtung tlberhaapt Tor diesem

Zeitranm nicht bestenden habe. Kir scheint aber, man kenne

sie bis in die olassieche Zeit des Athenischen Theaters hinauf

verfolgen.

Zunächbt iinde ich in dieser Angelegenheit eine sonst ja

hinreichend beaelitete Angabe der Lexicographen nicht in An-

schlag gebracht. Photius im Lexicon, von ihm abhängig Suidf^^,

mit rhotius aus gleicher Quelle schöpfend Hesychius, berichten

s.€( Hesjch.)' ol -» ^, ·, div ( Hes.) € (dicpi-

Hes.)€€0 (so Hes.;€ Fhot.). —
Hier eiiUirt man znnXohst, dass ^die (snm Wettkampf angelas-

senen) Dichter* (drei an der Zahl) dnroh Loosnng zugetheilt er-

hielten *drei Schanspider*. Die an sich mehrdentigen Worte' versteht man jetzt so, dass man annimmt, dem

einzelnen Dichter seien je drei Schauspieler, nämlich je ein Pro-

tagonist, Deuteragonist und Tritagonist zugeloost worden. So,

mit Beer, Zahl d. Seh. bei Ar ist. p. 7. 8. Sommerbrodt, Srnmica

p. 168. Richtiger scheint die, von Beer wohl verworiene aber

nicht genügend widerlegte Anslegong Meier's (Maü, AUg, IMt'

> Vgl. noch Ariet EOl Ufiam, 4 p. IUI b. 24: man kann

(als Zuschauer) nicht npeoipctoOai aber wohl:
viKÖv .

' So mit Madvig Kl. phtlol. Sehr. p. 448; die Ilse.,

<h>rpT! Schreibung Waohsmath, ßhein. Mm. 86, 602 vertheidigt, schwer-

lieb mit Recht.

' Hemsterhuys, Luoiau. Bipunt. 1 p. 439. Wohl
nicht nötbig.
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f«lir#. 1836 . 118 Sp. 324/(^], nanh welcher die Iiooeimg aioli

nur auf die Protagonisten besog nnd jedem der drei, zam dra-

matuclien Wettkampf anaerleseaen Diohter, je ein Frotagoniet

zagelooBt wurde. Zn den von Meiw aagefliliiten erfinden für

dieee Auffassung füge man nocli hinzu die Bemerkung, dass o\^ nach techniecher Bezeichnung nur

die Protagonisten sind : wo didaskaliBche Inschriften denjenigen

nennen, welcher ein Drama, bezeichnen sie als solchen

stete nur einen Einzigen, eben den Protagonisten. Mit diesem

sind Dentexagoaisi und Tritagonut| welche in seinem Solde ete*

hen so eng verbunden, dass man für die AuffUhrongen, i. B.

an den Dionyiien in Ooroyra (G. I. Gt, 1846, Z. 86) nnr drei-|6 und drei0 engagiren au glanbte, d. h.,

naeh der von 0. Lttdera {die JMony«. JEttmeihr p. 128} gegebenen

rtehtigen ErkUrnng, je drei Plrotagonieten in tragisoben nnd ko*

miscben Dramen: die Denteragonieten und Tritagoniaten werden

eben von dem Protagonieten mitgebracht und brauchen nicht be-

sonders gemiethet zu werden. Ebcnao brauchte in Athen der

Dil litt , wenn ihm der Protagonist zuertheilt war, um Deutera-

gonisten und Tritagonisten nicht weiter besorgt zu sein. — Be-

denklieb bleibt freilich, bei Meierte so gut wie bei Beer's Aus-

legung, daea man glauben muss, jedem Dichter sei nnr Ein

Pkotagoniet zugetheilt worden, Ein Protagonist also babe bei

TiragddienauffKbrongen an Einem Tage in drei (oder, mit dem
Satyrdrama, gar in vier) Dramen die Hauptrollen apielen kSnnen.

£ine lolebe Leietong, aollte man meinen« ginge ttber menseUiebe

Kraft; und in der Tbat eraiebt man aua den, auf die tragiaebon

Auffttbrüngen der Jabre 341—839 besfiglieben didaakaliaebea

Anfzeiebnnngen, dass damals wenigstens eine jede der drei, resp.

zwei Tragödien eines jeden der drei wettstreitenden Dichter von

einem anderen Protagonisten dargestellt wurde. Eine gleiche

Einrichtung für das fünlte Jahrhundert in die Worte des Lexico-

grapben bineinzudeuten, ist aber froilicU untliunücb*; man wird

' Ausser den von Mpier für das Verhältniss des TritagoniHten

zum Protagonist0 aivm t ulu ttn Zeugiii'^'^rti vgl. noch: Demosth. de cor.

§ 261 ; Plutarch .* ^l · i"t Demoobares in vit Aeeoh.

p. 269, 2(5 WV-stcrm.

* An sich wärt' es nicht unmöglich, unter den€ zu

verstehen je drei Protagonisten für jeden Dichter einer trapisoben Tri-

logie: aber welchem Protagonisten tiel dann das Satyrdraiua zuV und
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sioli beidheiden rnttseeiii eme yoUe Anfkllning Uber die dama-

ligen yerhiltnieee ans den allin knnen Worten dieser Kotiz

niefat entnebmen zu können ; im Uebrigen aber wird Meier'e Aus-

legung daö iüchtige getrofti'n hüben.

Nur auf die ProiaL'i misten passt denn aucb, was im Wei-

teren berichtet wird: luv 6 € -. Dass es uDthunlich ist, sei es ( auf '1ie

Dichter zu beziehen (mit Hemeterhuye), sei ee auf die -, 6 auf den Dichter an denten (mit Schneider Ätt

Theaterw. p. 130, Grysar^ de Graecor, trag. qtioUs f. €, U Demosth,

p. 25), liegt anf der Hand und ist jetzt allgemein sngeatanden«

Es ist allein möglioh, die Worte div 6 anf die*€ zu bezielien: wie denn anob, naeh Meier'e

Vorgang (a. a. 0. Sp. 326) Beer, Sommerbrodt, A. HttUer (JPkOok

XX r [1666] 518) tbnn. Darnach wilre denn der Sinn der

Worte —€ dieser: *und wer von den Schau-

spielern gesiegt hatte, wurde für das nächste Jahr ohne Pruiung

zugelassen', nämlich zur an den Dichter.

Einig ift man darüber, dass die Worte eine Prüfung, ,
der Schauspieler bezeugen, weldie der Loosung vorausgehen

mnsste. Es fragt sich aber, was unter dem Siege, und also

dem dfiiiiv der Sohanspieler, ani welchem Einer als Sieger her*

vorging, zu yeretehen sei. Beer (dem sich Müller ansoblieest)

identifiGirt den driCfV mit der {(: 'der Sehanspieler*, meint

er, 'weleher diese (die Prttfnng vor der Yerloosnng) beetanden

batte, wurde in der Folge ohne Prttfong mr Yerlooenng zuge-

lassen*. Diese Auslegung ist unhaltbar. Die^ der Sohaii-

spieler, welche der Verloosung derselben vorausging, ist doeh

nit-hi eLiilers zu denken denn als eine Entscheidung darüber,

welche aus der Schaar der Schauspieler, die sich zur Auifilhrung

fOr einen Eomodiendiohter waren wieder drei Protagonisten sn vieL

Am Besten würde die Notiz, nach Meiw*« Anleitung verstanden, auf

die Komödiendiohter der älteren Zeit passen, deren je drei (nooh nicht

je fünf) zum Wettkampf zugelassen wurden, mit je Einer Komödie:

für welche dann zusammen drei Protagonisten genügten. Aber e«; ist

in der Notiz ganz allgemein von ol die Rede, es sind also so-

pfut trnfripche wie komische Dichter frouieiut. .Auf den, dndi aller

\Vulirf»clienihclikeit nach thatsüclilifli bentehendeu UnterschirJ mi Be-

darfe der tragischen und der kumischen ist in der/ keine

Rücksicht genommen: und oben d^ruro ist aus ihr für die hier berührte

Frage Belehrung zu gewinnen uumi^lich.
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angemeldet hatten, zogolaaeen weiden eoUten. Han konnte, da

die ZaU der anfsnflilirenden Dramen eine begrenste war, nnr

eine begrenzte Aniabl von Sobanspielem snlaaeen; sognt wie

nnter den Diobtem, welcbe nm^ Yerleibong einee Chors baten,

mneete avob nnter den Sebanepielem, welebe eich nm das Reebt, die

zvLT Aufffiliruiig beetimmten Dramen darzustellen, bewarben, eine

Aufiwiihl getroffen werden. Wonach nun diese getroffen

wurde, wissen wir nicbt; vermnthliih docli nach dem Eindruck,

welchen dio Vorführung schauspielerischer Leistungen aller Be-

werber machte. Wer genügte, wurde zugelaseen, wer weniger

genfigte, abgewiesen. Die Anzahl der Zugelassenen mag nun

gewesen seiir welche sie will: auf jeden Fall war es ei Mehr-
zahl, eine so grosse Zahl als für die Anffilhmng der Dramen
erforderlich war. Man könnte nnn yielleiobt allenfalls von einem

^Sieg' jener Mehrzahl in der reden, nSmlioh ttber ihre

ginslieh abgewiesenen Conenrrenten, aber nimmermehr yon dem
Sieger, . Es ist ja aber auch ganz nnzweidentig die

Rede von einem flobanspieler, welcher nicht die Schaar der ab-

gewiesenen Mitbewerber, sondern seine, gleich ihm bereite zur

Loosung zugelafisenen Mitbewerber besiegt. Oder wie will man
die Worte 6 anders verstehen? Also *die Prüfung

If -tt-lin' kann hier unmöglich bedeuten: denn die Prüfung

bestanden haben ja die übrigen Schauspieler, von welchen, als

ihr Besieger, der £ine ontersohieden wird, ebenso gat

wie difv«' r Eine.

Man hat also {( nnd jedenfalls 7on einander zn

nnterscheiden, nnd die Stelle ganz einfach so sn deuten, wie wohl

Jeder bei unbefangener Betrachtung sie auf den ersten Blick er'
steht: diejenigen nnter den sich anmeldenden Sobanspielem, welche

in der bestanden hatten, wurden zur Yerloosung zuge-

laseen; unter diesen wieder fand ein Wettkampf bei der Auffüh-

rung im Theater selbst Ktatt; der Kine, der in dicHeni Wettkampf

siegte, konnte beanspmchen. im niichnten Jahre ^ zu der Verloo-

pung der Scbauflpieler an die Dichter zugelassen zu werden ohne

abcnnalige, welcher sich die andern sich anmeldenden

äcbauepieler vor der Verloosung zu unterwerfen hatten.

* Nur für je Ein Mal, nämlich dif Aufiühni!if,'f'n des iiacheten

Jahres, nicht im AUguniciaeu in der l ulge' ^Üecrj und i'iir alle kom-

menden Autiührungen gait «lie Vergünstigung, wie die Worte €-
besagen und sich auch, aus leicht erkeaubareu Gründen, von

selbet versteht.
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Längiit Wühl würde man die Worte Her (Trammatiker i^o

verstanden haben, wenn man sich nicht gescheut hatte anzuer-

kennen, daes die Yoxatellung von einem eigentlichen der

Protagonisten unter einander darch eine Angabe, die man auf

die claesieche Zeit des athenischen Theaters am bedehen pflegt,

als fttr ao Mbe Zeit gttltig beet&tigt weide. Keier (a. a. 0.)>

veloher der riehtigen Deutung am niobiten gekommen ieti iebei-

det swar {0 von( vollkommen riobtig, omsobreibt dann

aber die Worte div also: *wer von den Tom Staate

für das Feet engagirten Sebanepielem einmal gesiegt., d. b. be-

wirkt hatte, dass dem Stücke, worin er die Hauptrolle spielte,

der erste Preis zutheil wurde'. Also auch Meier sucht der An*

erki" eines Schauspielerwettkampfee lus/uweichen, indem er

den Sieg des Schauspielers mit dem Siege ilcs: Dramas, in wel-

chem dieser agirte, znsammenfallen lässt ^ Indessen diese Vor-

etellnng ist ersichtlich unriobtig. Bei KomüdienaufPühmngen wohl«

aber doch nicht bei AnfPiibningen von Tragödien kann man von

Einem Stileke redeni dem der Preis sntbeil wurde; der Sieger

im tragiacben Wettkampfe errang ja stets mit der Auiltibmng

mebrerer Stfteke den Krans. An der Darstellnng dieser drei oder

yier Dramen waren, wie oben bemerkt» mebr als Ein Protagonist

betbeiligt: weleber nnn von diesen soll als der Sieger unter

den Schauspielern betrachtet werden? Weiter aber: die von

Meier vorausgesetzte Einrichtung, nach welcher der Protagonist

der siegenden Komödie oder der siegenden Tptralogie (nehmen

wir einmal an, Ein Protagonist habe die gan^tj Tetralogie dar-

zustellen gehabt) nun selbst, als Schauspieler, ebenfalls als Sieger

über die übrigen Scbauspieler gegolten habe — eine solcbe Ein-

richtung tritt uns nirgends im Alterthum entgegen. Ans älterer

Zeit wird uns Uber Sohanspielersiege ttberbanpt nichts gemeldet;

für spiltere Zeiten beweisen die Insobriften, dass das Urtheil über

die Sobanspieler gans nnabbingig von dem Uber die dargestellten

Dramen galten ürtbeile abgegeben wnrde. Die didaakalisohen

Insebiiiten fttr die Jabre 341 nnd 340 lassen erkennen, dass die

je drei, resp. zwei neuen Tragödien der eonenrrirenden drei

Dichter sämmtlich aufgeführt worden sind von nicht mehr als

drei, reep. zwei einander ablösenden Protagonisten die Prota-

* Weseatlidi ebenso wie Meier anob Heibig, ZMir» f. d. Oym-
mukUw. 1862 p. 104. 106.

' Han bemerke ftbrigsos, wie die Beibenfolge der Sebanqtieler,
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gonisten sind also für die siegende Trilon-ie die 'gleichen wie für

dif mit» 1 liegenden. Kann hier von dem rrotagonisten der sie-

geodeu Trilogie nicht die Hede eein (denn deren drei Stücke Bind

an drei Protagonisten vertheilt), so volleods gar nicht von einem

ZneammenfaUen des Sieges des Dichtere mit dem Siege derPro-

tagoniatea leiner Trilogie: denn dann mtteeten diese Frotagomstea

sich selbst, aU an der Anfflüinuig aueh der imterUegenden Tri*

logien befheüigt, besiegt haben« £in einsiger der drei Protago-

nisten siegt: 841 Neoptolemoe, 340 Thessalns; der Preis ist, das

kann ja Niemand leugnen, dem siegenden Sehanspieler ohne alle

Bücksioht anf das ürtheil über die Tragödien ertheilt worden,

an deren AuiFührung er betheiligt gewesen ist. — Unter den

Anfiraben über Komödienaufführungeu eaec. 3/2 ist eine einzige

J* Ii vollHtändig erhalten (Köhler p. 123): und in dieser wird

der Schauspieierpreis zuerkannt nicht dem Protagoniöten der sie-

genden Komödie (Sophilus), sondern dengenigen der die von den

Preisrichtern an zweite Stelle verwiesene Komödie ^€
(. 12 ' ). — Hier wird denn nrknnd-

lieh bestitigti was sioh yon Tomeherein yermnthen liess: dass

nftmliehy seit einmal SehanspielerwettkSmpfe bestanden, die Lei-

stmig des Sohanspielers nicht beorthoüt wurde nach dem Werthe

des Dramas in welohem er auftrat. Der isthetisehe, sittliehe,

politische Gehalt des Dramas, die Pracht seiner Anerfistung durch

Choregen und Staat, oder was sonst immer das ürtheil über das

dramatische Werk bestimmen mochte, — was hatte aUee dies mit

der Beurtheilung des Protagonisten zu schaffen, der doch nur für

den Werth Keiner schauspieieriHchen Leistung verantwortlich sein

konnte, und ganz wohl grössere Kunst in der Darstellung eines

geringeren (jedichtes entfalten konnte als ein Concurrent in der

eines vorzüglicheren.

Nach allem hier Anegeftthrten wird man sieh entechliessen

müssen, in den Notisen über ein Zengniss

für den Wettkampf der Protagonisten unter einander und selb-

ständige Beurtheilung ihrer sohauspielerisehen Leistungen als

soleher anzuerkennen» Um einen Wettkampf der Protsgonisten

nicht zufällig ofieubar sondern nach Beetimmung, variirt wird. Die

erste Trilogie a. 341 stellen dar: Thessalu», Neoptolemus, AtUenodorus;

die J5weite Athenodorus, TliesRalus, Neoptolemusj die dritte Keopto-

iemoB, Athenodorus, Thessalus.
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allein hnm es eidi bändeln, denn nur dnen solehen kennen alle

Zengnieee, welehe ftberbaapt von Sohauspielerwettkinipfen Kunde

geben. ·

Man könnte meinen, ein überraechend helles Licht werde

eich über die Art dieses SchauBpielerwettkampfes verbreiten, wenn

man zurück r^riffe auf eine bekannte Notiz, nach welcher I^vcurg

der Keduer€, ,^^ tv -
€ ,€ ,( be — u. . w.): Plut. orat.

. 841 E/F. Die einzig zutreffende Erklärung dieser Worte hat

Fritzeche de Lenaeis (Roet. 1837) p. 52 gegeben Wae auf

Lyoorg'e Antrag eingeriohtet oder wiedereingeriebtet worde, war

ein» am Cbytrenfeate an begebender niobt der komieehen

Diobter aondem der Sobanapieler in Komödien.

kann Ja in gewieaen Formeln abgektate Beaeiobnmig einea&
eein, in welobem, d. i. Komödianten, tbStig atnd wRre

bier von einem drdrv Kuiptfjbiüv die Bede, so könnte man in

Zweifel eein, ob ein Wettspiel komischer Dichter und ihrer Dra-

men oder ein Wettkampf von Komödianten unter einander ge-

meint sei. Hier aber wo es heisBt: * Lykurg brachte einen (re-

fietzesvuiöcklag in Bezug auf die ein', fällt jede Zwei-

deutigkeit fort; kann nichts anderes bedeuten uIh was

es ausserhalb bestimmter Formeln im correuten Sprachgebrauch

immer und ausnahmslos bedeutet : Komödianten — Wer also

in diesem Wettkampfe der komischen Schauspieler siegte, sollte

(nach Friizsche's richtiger Anslegoqg) ad urbana Dionysia in-

seribi, unter die Sobaaepieler, welobe an den grossen Dionyaien

anftreten dnrften, ohne weitere Prttfttng an^penommen werden.

Der der hatte bereits früher bestanden, war aber

' Die von Bergk, Jihein. Mus. XXXIV 296 A. 2, gleich als wäre

es die einzig denkbare, vorgetragene Erklärung ist keine andere als

die längst Ton Meier {Uaü. Litcrature. 1836 Sp. 324 f.; comm, de vita

Lycurgi p. XXXYl) vorgebrachte nnd, wie sieh leidit seigen liesse«

von allen Überhaupt Torgebrachten die anwahncheinliehste.

* Aach bei Plate» Rep. III 896 B: «« «»61
6 & oOtof bedentet 6{,& nicht (wie die

Luioa behaopteo) komische oder trsgieche Dichter, sondern nadi

ganz corrcctem nnd geUnfigem Spradi^brauch heiset . .: an
den AufführuQgen nnd Agonen von Komödien nnd Tragödien.

* S. Amman, p. 188 Yalck.
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ausser Gebrauch gekommen und wurde durch Lycurg neu ein-

geführt. Mao könnte wohl einen Augenblick meinen, dicBer alte

Schauepielerwettkampf an den Chytren sei anoli in der Notiz

über die( gemeint, wenn dort von einem Siege

eines SehanepieleiB ttber die anderen (drv 6) geredet wird.

Aucli der dort erwähnte Sieg gab Ja die Bereolitigimg, sn den

AnSBhmngen des nSeluiten Jahres ohne nene Ftiifang ingelaeeen

sn werden. Aber dieee Vermuthnng würde nur einen flttohtigen

Sehein der Wahrheit haben kdnnen. Dort iet einer Znlai-

rang im nlehsten Jahre {) die Bede, der Sieg im

Gbytrenagon soll die Berechtigung mr Znlaeenng zu den Auf-

führungen gleich des nächsten Monates gewähren. Auch dies

aber war eine Neuerung des Lycurg; denn wenn es mit Bezug

gerade auf diese Berechtigung heisst:€ ttüv, so

kann man dieses0€ natürlich nur auf die alte Zeit )>ezie-

hen, in welcher der VVettkampf der u)J^o an den Chytren

noch in Uebung war, nicht auf die Zeit seit dem Abkommen dee

and bis an dessen Emeuemng durch Lyonrg. J>a in dieser

Zeit der selbst eben nicht stattfand^ eo wire es absurd

noeh ausdrücklich hinznznittgen, dass die Conseqnenz des Sieges

in diesem damals nioht sngelassen gewesen sei. In alter

Zeit also fand ein der komischen Sehanspieler (nicht ein

der IKohter und förmliche Anfffthmng voller Dramen) an

den statt; als Lyonrg diesen alten (auf den noch

in den IVöschen Aristophanes anraspielen scheint) erneuerte,

illgte er, als nene Bestimmung, eine früher mit diesem dflifV

nicht verbundene Begünstigung des Siegers hinzu, welche ihr

Analogen in dem Vorrecht des im Schauspieleragon an den Auf-

führungen der Dionysien siegenden Protagonisten hatte, wa- es

uns s. €(€ die Lexicographen bekannt machen.

Ob anrh dieses Vorrecht zu Lyrnrg's Zeit noch gültig war, wis-

sen wir nicht; war es noch gültig, so konnten seit der Emeue-

mng des Sohauspieleragons an den Chytren zwei Protagonisten

(statt nur eines, wie bis dahin) sich durch einen Sieg ttber ihre

Concurrenten das Becht erwerben, an den nächsten grossen Dio-

nysien aufimtreten, ohne sich der |>(< au unterwerfen, welche

fttr die Übrigen Protagonisten, die sich sur Aufführung meldeten,

sicherlich auch in Lycurg's Zeit noch Vorbedingung der Zulas-

sung zurYerloorang war. Denn wenn eine solche damals

nicht mehr bestanden hiltte, worin hfttte der Sieger an dem
Gbytrenagon einen Yorzng gehaht? Es blieben also (da zu Ly-

Digitized by Google



276 Rolide

curg'B Zeiten fünf kominche Dichter zum VV'ettkampf zugelaRsen

wurden noch drei Protatj^onipten (mit ihren Truppen) durch( aus der Schaar der Bewerber auszuwählen. Wenn übri-

gens durch den Sieg an den ein Schauspieler sich der

entziehen konnte, so muss man nothwendiger Weise an-

nehmen, dA8B die und die dieser folgende -
KpiTUJV erst nach dem Cbytrentage stattfand. Das hat nichts

Aaffallendes: wir hören, dass anoh die erst einen Monat

Yor den groeeen Dionysien, also auch um die Zeit der

(13. Anthesterion) den CShoiegen zngefheilt wurden (. ob. S. 362).

Ob för die ^, die tiagiachen Sehanipieler, eine

gleiche Einriebtang beetand, ein Wettkampf noob aueeer dem
Wettkampf derselben in der vollen AnfffÜirang der Tragödien*

tetralogien an den Dionysien, aleo ein aolcber an dem» wie an

den der 00!, nnr über Schanspielerleistun-

gen, nicht uuch über das Verdienst der aufgeführtm ^^wohl nur

in ausgewählten Bruchstücken aufgeführten) Dramen geurtheilt

wurde, das wiesen wir nicht

* Fünf Komödien werden aufgeführt bereite 388 (. Hypoth zum
Phitos des Ariet.) und noch im 8/2. Jahrhundert, wie die inschriftlich

erhaltenen Verzeiobnieee der Komödienaufföhrungen aas jeuer Zeit

zeigen.

* Bbckh {Kl. Sehr. V 130) hat eine solche 'Probe' der ' Tragiker*

auf die Choen. einen Tag vor den Chytron, verlegt; Frit/sche de Lenaeis

p. ö6 bümiuL ihm bei. Ich wüsate uicht, was geguu eine solche An-

nahme spräche; aber freilich, die Anekdote aus dem Leben des So-

phokles, ataf welche sich Böekh nnd Fritiscbe berufen, gewSbrt nnr

eine sehr sdiwaohe Stütse. — Dam aber in der That in Athoi auch

reine Sobauspielerwettk&mpfe der& vorgekommen sein müssen,

dafür scheint ein Zeogniss abmlegen Alcipbron, J^isl. 48;, sehreibt der Parasit, «&(-* (5 KXciuviMov '-, Tm aai€ , €-, Wi-nn Likymnius die {€ besiegt, 'in den

des Acschybis' ^ wie ponst:

^(€ . ä.), so i«t ans dieser Redewendung

doch zu entnehmen, dass alle drei Concurrenlen die, oder

Stücke aus ihueu, aufzuführen hatten, das» also niciit von Auftuhrung

dreier verschiedener Tragödien (oder Trilogien) durch die drei -, sondern von Darlegung lediglich der Schauspielerkonst eines

Jeden an dem gleichen Objeot der DarsteUang die Rede ist Eine

solche Art des drUiv fiuid nnn jedmfaUs an den Dionysien nicht statt»

r
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Die» nun lehrt die Notiz über die vou Lycurg nur erneu-

erten € der 2> jedeufalU, daes ein Wett-

kämpf zwiechen Schaaspielern eine auch älterer Zeit nicht fremde

noeh aaetSsflige Einnohtong war. fragt sieh, ob man die, in

Jener Angabe über€€ beiengte Sitte der Wett-

kintpfe nad Siege der Pretagonieten bereite mit den tbeatra-

liscben AnfftlBrangen des ffinften Jalirlinnderte verbanden denken

dttrfe. Die GMoese (£. .) wird, aller Wahreelieinliolikeit naob,

eine Stelle Irgend einea Antors (etwa eines Eomikere) zu erlfta-

tera beatimmt sein, an welcher anf die(^ an-

gespielt war. An eich könnte dieeer Autor freilich ebenso gut

dem vierten wie dem iuiiiten Jahrhundert angehören; wenn man

gewöhnlich die ganze, hier genauer bezeichnete Institution der

öcbauspielerverlouHUjig kurzweg in die classische Zeit des athe-

nischen Bühnenwesens verlegt, m gibt es dafür keinerlei (xewühr.

Vielmehr liegen einige ThatHacben vor, welche die Beziehung der

Notiz auf die Zeit der Wirksamkeit des ^eecbylus, ja auch noch

des Sophokles bedenklich erscheinen lassen. Zaniohst weiss man

ja, dass Aeechylus eich gewöhnlich und, wie man naoh der Ana*

draeksweise in der Vüa des Codex Med. aohlieeaen mnee, naoh

eigener Wahl emt dee Kleaader, dann aaeaerdem des Mynaiskna

als SohaaepielerB bediente Dieae Nachricht lieeie sich indeaeen

mit der Annahme, daev eohoa sa dea Zeitea des Aeaohylae eiae

Verlooenng der Protagoaiatea atattgefnnden habe» noeh gana wohl

yereinigen. Aeaohylna trat aelbat ale in eeiaen eigeaea

Stacken anf; er braacht dies nicht jedesmal gethan an haben: bo

oft er es aber that, befand er sich, dem Arclion gegenüber, in

einer ganz anderen Lage als die meiRten dramatischen Dichter

Bcit Sophokles, welche, selbst nicht mehr ihre eigenen Protago*

gaaa wohl aber kann ne atattgefnnden haben an einem, dem Chytren-

agon der6{ analogen, lediglich aar Conoorrena der Sehanipieler

noter einander beativamten Wettkampf der tragtschen Protagonisten.^
Auf einen komiacher Schanapieler, ausserhalb der förmlichen

Aufführungen ganzer Dramen, vielleicht auf den Cbytrenagon, bezieht

sich die Geschichte bei Pollux lY R8, wie bei genauerer Betrachtung

der i^tflh» leicht einzusehen ist. Der dort genannte kumiecbe Schau*

Spieler Hermon scheint ein Zeitgenosse dea Aristophanea gewesen an

sein. S. unten.

* i>' (> ^* tntixa€€ ^£ . Vit. Aead^. . 6, 2 S,

ed. F. Scboell.
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ninten, alle Schaunpieler vom Staate zu empfaniren taftcin.

Mochte nun auch Aeschylus für die drei übrigen Stiii kc einer

Tetralogie noch anderer Truppen bedürfen: für eines wenigstens

sorgte er selbst. Die Worte der Vif lassen noch erkennen, das»

ICyniiiBlnie niobt neben dem Kleander &le Protagonist, sondern

diesem nntergeordnet, sei es als Deuteragonist oder al^ Tritagonist

in denselben Dramen wie Kleander gewirkt habe. Klebte nöthigt

uns aber, in Kleander dee Aeeebylne' Ptrotagoniafen sn seben;

vielmebr ebenso bereohtigt wie irgend eine andere wäre die Auf"

£MBnng der ganzen Kaobriobt, naob welcher Aeschylne, wenn er

selbst als Protagonist in einem seiner Dramen (vielleioht in einer

ganzen Tetralogie) auftrat, sieh des Kleander als Deuteragonieten,

seit der Zeit wo auch er von der durch Sophokles dnrchgeseteten

Zulassung eines dritten Schauspielers Gebrauch machte (wie in

der Oreetie), des Mynniskus als Tritagonisten bediente ^ Den

Deuteragonieten und den Tritagonisten st lirmt sicli der Protago-

nist stets selbst gewählt zu haben: und so konnte immerhin schon

zur Zeit des Aeschylus eine Verloosung der Protagonisten inso-

weit stattgefunden haben als nicht die Dichter, indem sie selbst

auÄraten, für die schauspielerische Darstellung ihrer Dramen

sorgten. Von Sophokles ist niobt bekannt, dass er, gleich dem

Aeschylne, eioh regelmSaeig derselben Scbanspieler bedienen

konnte'; aber freilich widerepriohti wie man ISngst bemerkt hat,

' Anders Sonimerbrodt, Scaenica p. 167. Für keine Deutung

lassen sich ausschlaggebende Gründe beibringen. Mynniskus mag, wie

Sommerbrodt annimmt, nicht mehr Tritagoniat, vielleicht Protagonist

gewesen sein als er sich erlaubte, den berOhmten Protagonisten Kal-

lippides einen Affen sn sebelten (Arist. poH. 26 p. 1461 b, 84). Aber

er kann avancirt sein seit den Zeiten wo er unter Aeechyhis ab Trit-

agonist diente. So ist Isobander erst Denteragonist, dann Protagonist

gewesoL Mynniekns mnss binge thfttig gewesw sein, wenn ihn aodi

Plato im verhöhnen konnte; an einen zweiten jüngeren Scliau-

spieler{ 6€ zu denken (mit Meineke Com. II p. 668)

ist keine Veranlassung. Auch der, auf der didaskalischen Inschrift für

di»8 Jahr 422 genannte Schauspieler ist wohl der ehemaligo

Tritagonist des Aeschylus (vgl. Köhler, Mitth. III 10*^). Die Glanzzeit

des von Mynniskus verhöhnton Kallippidcs fallt in die zweite ITälftc

de.« pv lopoiinesischen Krieges. Vgl. die bei Wittenbach, sa Plut. MoraU

p. 212 F (VI p. Il'i4j citirteu Stellen.

' Die für dio Bcnutisung stehender Schauspieler durch Sophokles

augeblich zeugenden Stellen findet man z. B. bei Schneider, Att. Thea-

Isno. p. 181. Keb einiiges dieser Zeagnxsse hält genanerer PrOfong
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die Angabe des Iiter, dase Sopboklee til^*
eeiae IHebtengen geetaltet habe, der Yontelluiig, daee

erst nacb ÄBnabme der Dramen dnrcb den Arobon die Scbaii-

Spieler den Dichtern nacb zufälligem Ausfall einer Loosung zu-

getheilt worden seien, vollständig. Es wlira ja möglich, dass

irgend ein Verfahren bestunden hätte, welches uuben der iioosnng

Wahl der Schauspieler «lurch die Dichter in einzelnen Fällt

nicht ausBc'hiuss. Aber wir wissen davon nichts; und mindi,st( ns

ebenso möglich ist es, dass zur Zeit des Sophokles noch ^ar

niobt am die Sobauepieler geloo^t wurde

Wenn man also gänzlich dahingestellt lassen niiiss, za

welcher Zeit die Loosnng eingeführt sein möge, so mag man doob

andereiseito bedenken, daae die, in der GL€€
beiengte Sitte des Wettfcampfee der Sohanapieler nntereinaoder

gaas wohl aehon lange beitanden haben kann, bevor die £inriob-

tnng, dase die Soban^ieler den Dichtem sngelooet werden eoU-

ten, getroffen nnd mit der im Wettkampf der Protagonisten

in eine lockere Yerbindung geaetat woide. Ein organiscber ·
aammenbang besteht, wie letobt zu bemerken, wohl zwischen

und der Schauspieler, welche ihrerseits auch ohne

folgende Loüsuug bestanden haben kann, aber nicht zwischen

und Verloosnng'.

Den Wettkampf nun der Protai::(iiiistcii wäre ich, auch ohne

jegliches urkundliche Zeugniss, geneigt ui verhältnissmüsHig alte

Zeit hinaoizoxüokeo, mindeeteue in d i e Zeit, in welcher die Pro-

Stand. Von Kallistratas und Philonides ala Torgeblioben des

Aristophanes braacht man heutzutage nicht weiter zu reden. Aber

allerdings bezeichnet die Beiden so die Vita Aristoph. (p. )45, 2t; M< in.).

Man k;inTi wohl fragen, ob Kratcs. der ja niich Schol. Equit. 537 ixpw-

Änon. de com. p. XV 34 Pübn.) nicht

ebenfalls eigentlich des Kratin zu nennen war.

' Was Beer (a. 0. p, 7) vorbruigl, um Zutheihmg der Schau-

spieler durch Loosung und freie Auswahl der Schauspieler durch dun

Dichter in Einklang zu setzen, ist völlig haltlos. Wollte man rathcn,

ao konnte man allenfalla vermutben, daae nach einem Siege der

IMebter ein dem Rechte dea aieyenden Schanapielera analogea Yorrecbt

gehabt habe, das nftmlioh, atch for die nächste Aufiföhning die Schan-

apieler aelbat anssnwfthlen, nnd daaa nnr in solchen Füllen Sophoklea

die AnafQhrong aeiner Dramen anf die B^bnngen bestimmter,* von

ihm ansgewählter Schauspieler berechnet hnbü. Aber, wie gesagt, nicht

minder wahrscheinlich ist, dass in} Zeit Verlooanng der Sohan-

apieler äberhanpt noch nicht üblich war.
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tagonieten Biek iroB den Diclitdra der Bimmen m nntenoheiden

begannen. Man finge sieb doeh, ob ee irgendwie wabreebeinlieb

nnd grieebieeber Sitte entepreobend wäre, wenn an dem feier-

lichsteii aller Wettspiele Atbene, an welcbem Dichter, Choregen

und Chöre mit einander im Wettkampf standen und um Tieise

rang-en, einzig diejenigen Theilnehmer an der dramatischen Dar-

8teilu[lL^ w( lohen die Kchwierig-pte und wiciitigele Aufgabe, die,

das eigentliche rt leiiil und handelnd vorzuführen, zuHel,

aneeerhalb alles WettkampfeB stehend, dee gewaltigsten Antriebs

zur Entfaltutfg ihrer eigenaten Fäbigkeiten beraubt, auf küble

Aneübung ihrer Pfliobt angewieeen gewesen eein sollten?

Nichte liegt vor, was uns swänge, 80 ünwahrscheinlicbee

an gUuiben. Und Eine Urkunde wenigetena bat aiob erbalten,

welcbe das Yorbandenaein einea Sobaaapielerwettkampfea anf der

atbeniaoben Bttbne bereite wSbrend dea peloponneeiaeben Krieges

besengt.

TTnter den rein eboregieoben W^inaobxiften aind gani

wenige, die eieb auf Siege in dramatiaoben Agonen denten

lassen; hätte man deren aber noch so viele, so würde man auf

ihnen vergeblich nach einer Erwähnung des siegenden Protago-

ninten suchen. Den 50 findet man wohl neben dem

Choregeu genannt: natürlich, denn über Chor und Dichter \ ur.le

nur Ein Urtheil gesprochen. Die Leistungen der ProtHi:oiiist( n

(und ihrer Truppen) wurden, \vie oben gezeigt, unabhängig von

den dargestellten Dramen und den Leistungen der darin thätigen

Chöre beurtbeilt: der Cboreg hatte keine Veranlassung, des Prot-

agoniaten, ancb wenn ea der Protagonist eines der von ihm aoa-

gerttsteten Dramen war, dem der Sieg ttber seine Concurrenten

zngesprooben war« zu gedenken; wie die Ausrttetnng so auob die

TbKtigkeit der Sobauspieler ging ibn nicbta an. Aber man bat

Bmcbstttcke yon Yeraeiobniflsen der Sieger, in den muaiiMiben

Agonen der grossen Dionysien, wobl zu nntersobeiden von den

cboregisoben Insobrifben: dfese, erst seit dem Herten Jabrbundert

Eueammengestellt, nennen die Namen der Preisträger nicht eines,

sondern einer ganzen Reihe von Agonen, durch viele Jahre nach

einander; sie beziehen sich auf die lyrischen Wettkümpfe der€ und sogut wie auf die Wettkämpfe der Komö-
dien und Tragödien. In einem Bruchstück solcher 8iegerverzeich-

niese nun tiudet sich folgeude, auf die Auttiihrungen des Jahres

422 beaügUcbe Angabe:
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So hergeBtelit von Kühler, Miifh. d. d. arrh. Inst. TU p. 108.

Köhler nimmt an, der Schauspieler Mynniskus sei gcnaiiiit, weil

er *1 der Preistragödie die Bolle des Protagoxaeten geepielt

hatte*. Hiergegen ist nuii, ebenso irie oben gegen eine ähnliche

Yontelliing Meierte, za bemerken, dase nicht Eine sondern drei

T^regiSdien und dasn noeh ein Satyrdrama des siegenden Diohters

den PieiB gewannen; dass es Ensserst nnwahrscheinlich ist» dass

für diese Dramen alle nur Ein Protagonist genttgt habe; dass

man also nieht begreift, warara, wenn ttberhanpt die Protagonisten

der siegenden Tetralogie genannt werden sollten, ein einxiger von

denselben erwXhnt werde. Die Hauptsache aber ist diese. Kyn-

niekne wird auf der Inschrift nicht genannt einfach als Prota-

gonist der siegenden Tetralogie oder eines Stückes derselben,

Bondem gleich allen übrigen auf der Liste genannten Personen

und Phylen als Sieger im Wettkampf. Genannt werden die

siegende I'liyie und <1( rt fi Clioreg im Wettkampf der Kuabeu-

und Männerchöre, die siegenden Choregen und Dichter im Wett-

kampf der Tragödien und Komödien. So kann man auch, sognt

wie etwa gleich darauf an: , zu -
nichts anderes erg&nzen als: (. Soll anf Inschriften

nnr der Protagonist eines Dramas beseiohnet werden, ohne Btiok-

sieht darauf ob er, als Sohanspieler, gesiegt habe, so geschieht

das ansnahmslos mit den Worten:€0()
6 h&wu So C 281 . 7. 9. 11 (darnach ergXnzt Z. 2. 4.

Id); so anf den von Köhler WUh, III p. 112; 114; 119; 120;

123; 125; 127; 128; 129 edirten didaskalisohen Insehriften,

theils in völliger oder halber Erhaltung, theils nach sicherer

Ergänzung^ im Ganzen 60 Mal. Nicht anders auf einem weiteren

Reste solcher Inschriften, bei Kcihler . 257 (2 -Mal;; endlich

auf einer didaskuliiichen Inschrift auB Teos bei Le Bas, Voy.

archeol. Insrr III 1 p. 37. n. 91: bpauaii TTepCTaiq
|
()-*) ; auf der abgebro-

chenen rechten Columne derHclben Inschrift erscheint noch ein-

mal:. Wo dagegen auf solchen Inschriften

SU lesen ist, da ist stets der siegende Schauspieler gemeint,

gleichgültig in welchem Drama dieser aufgetreten war. Beson-

ders deutlieh wird aus der Zahl deijenigen, welche€(
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suletst bmaigeliobeii der siegende Sdiauepieler auf den yon
Köhler yerSffentlicliteii didsekalisclieii Inseliriften, regelmXeeig mit

den Worten: bcTva. Und völlig wie auf

unserer Inechrift steht dort der Name des siegeuden Schauspie-

leiii am letzten Ende der ganzen Liste. Das ist nicht ge-

setzt, sondern, wie auf unserer Insehrift, als selbstverständlich

zu ergänzen fortgelassen auf Inschriften, welche eben keine an-

dere Namen als die der Sieger im Wettkampfe enthalten: so

C.I.G. 1584 Z. 26. 30; 15ö5 Z. 30. 34; 3091 Z. 5(); Le Bae a* 0. n. 'J2( -); Deoharme Inscr. de la Biotie 26 Z. 27. 29(, &^); Yeneiobnira

des siegenden Tragikers nnd Komikers^ des siegenden0, und des siegenden 6: Ins. bei

Foncart, buü, de eorreep* helUtL II 392. Znletit maehte man er-

fahren, ob anf dem von KShler p. 110 erwShnten Brnehstfiok

eines Siegerveneiolmisses ans dem Jahre 330» auf velohem *aueh

der tragische Schanepieler genannt war', dessen Name mit YTTE
oder (wie doch zu vermuthen) mit YTTO eingeführt wird.

Dass also Mynuiskos hier als Sieger genannt wird, ist

völlig iin/.weifelhaft. Darüber aber, dass, seit überhaupt von

Schanfij it Ii i sicg-en die Hede war, der Sieg des Schauspielers über

seine Coliegeu nicht an den Sieg des einen Dichters über die

anderen gebunden sondern hiervon völlig unabhängig war, ist

bereite im Vorgehenden hinreiohend geredet; nach allen voran-

stehenden £rörtemngen kann es nicht im Geringsten zweifelhaft

sein, dass nnsere Insehrift nns das gültigste Zengniss für das

Bestehen eines Wettkampfes der tragisehen Frotsgonisten bereits

im Jahre 422 liefert. Ob man die Einrichtong solohen Wett-

kampfes nooh h$her hinauf rücken dürfe, mögen vielleicht weitere

Fünde didaskalisoher Tafeln dereinst lehren. I«eider sind die bis

jetst bekannt gewordenen übrigen Beste solcher Insebnflen (bei

Köhler p. 105; 109; Rangabis ant , . 971) tbeils ganz ge-

ringfügig theils doch gerade an der Stelle, an welcher der sie-

gende hätte genannt werden können, verstümmelt.

Eines aber allerdings niuss aulfallen. Hinter den Angaben über

und Dichter der preif^i;* krunten Komödie wird, oline

dass die Inschriften ebcndort lückenhaft wären, der Name eires

siegenden Protagonisten der Komödie nicht genannt, weder auf

der Inschrift, welche den Sieg des Magnes yeneichnet (wo man

ja nnr anzunehmen braucht, dass eben damals noch der Dichter
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selbst sein eigener Protagonist gewesen eei), sondern auch aui

den IiiHc hriften, welche von niüBischeu Agouen des Jahres 422

nnd eines Jahres der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts be-

richten [K. \>. 108. 109). Ich möchte daraus nicht sofort fol-

gern, dass ein Wettkampf komischer «Schuuspielcr damals noch

nicht stattgefunden babe^. Wir können nicht bestimmt angeben,

ans welchen Quellen die uns vorliegenden Siegerlisten geschöpft

sind, ob dieee Quellen alle Siege vollständig darboten, ob die

Naohriehten der Qaellen mit voller Genanigkoit MUigenUtit sind*.

Efl iat immerliin wenigetene möglich, daee die Siege der komi*

sehen Schanepieler an einem Orte yerseiehnet waren, welchen die

Zneammeneteller der uns in Trttnunem erhaltenen laeten nicht

aufgesQcht haben.

Dafls es nSmliob bereite 421 einen Wettkampf komischer

Frutagoiüsten gab, und daBH Bich irgendwie das Andenken min-

destens an einzelne solcher Komödensiege auf die is'achwelt fort-

gepflanzt haben muss. dafür ^'\ht es ein Anzeichen. Die nur im

cod. Venetus erhaltene erste^ zum * Frieden^ des Arieto-

phanes schliesst mit folgender liilaskalißcher Notiz:€€ ® 5 im ,
dotei. ,, . Td 05 -.
Die Kotia enthllt niehta was nicht ans didaekalieehen Anf-

seichnungen entnommen wize; man wolle beachten, daee in dieeen

Anlkeiolmnngen bereite für eo frühe Zelt an leaen atand — wie

in den didadkalischen Inechriflen für 341—889 — welcher Fro-

tagoniet ein Drama ötrcKpivato. Hierin tritt doch bereits eine

Beachtung der schanspielerischen Leistung an und für sicli her-

vor, wie sie ireüich als Cjrundiage für die Einrichtung eines

' £8 Heese sich sonst allenfalls yermntben, dass die tragischen

Schauspieler ihren Wettkampf gehabt hätten an den grossen Dionjsiai,

die komischen nicht zweimal, an den grossen Dionysien und an den
Lenäen, sondern, der Gleichheit wegen, nur an den Lenäen, an welchen

in den Zeiten, auf welche jene luechriften pich beziehen, nur Komö-
dien, nicht auch Tragödien aufgeführt wurden. Dass der Chytrcnagon

hier nicht in Frape kommen kann, ist offenbar. Aber auch die ange-

nommene Beschränkung der Komödenaffone auf die Lenäen wird durch

die Hj'pothesis zum Frieden' unthualich.

* Auf der Inschrift p. 105 fehlt für [€]£0 das Demotikon.
• Vgl. Madrig, Kl pkOoL 460.

natia. Mo«, t puioL n. 7. xxmn. 19
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Wettkampiea der Schauspieler vorauszusetzen iet. Die dann fol-

genden Worte . . corrigirt Dindorf in: -. Hat es aber wohl die genngste (-rlaubliclikeit, dasfl eine

solche (zudem sonderbar 8elb8U''erRtändlichej Angabe in den

daekalien zu finden gewesen sei? Das Richtige hat, mit einer

für mich wenigstens evidenten Conjectnr, getroflFen Val. Rose,
Aristot. pseudep. p. 554 (vgL Ar, frg. 579 p. 1573 a); er schreibt:

6. Wir kennen (worauf Rose hin-

weist) einen komischen Sohanspieler Hennon ans Pollnx IV 88

(s. oben p. 979); dass dieser ein Zeitgenosse des Aristoplianee

war, lehrt eine ^otis im Sohol. Bav. m Arist iM. 642 ^ Iii

der IHdaskalie war also, nach Anfslhlnng der drei Dichter und

ihrer Dramen, deren jedem (sieherlich nicht nnr der den

Arietophsnes) der Name des Protagonisten, welcher es€€
beigefügt war, endlich der Name des unter den drei vorherge-

nannten Protagonisten siegreichen genannt, mit den Worten : -
tviKLi. !Man kann sich das Aussehen einer aoichen

Didiiskalie voilatähdig nach der Analogie der ilula skalischen In-

flchnften, die über Komödienaufführnngen ürä 3/2 Jahrhunderts

berichten, vergegenwärtigen (natürlich miztatis mutandis). Zu-

fällig hat hier einmal ein Grammatiker die, sonst in den didas-

kalisohen Excerpten der Scholien übergangenen, Angaben der

Didaskaiien Uber die Schauspieler der aufgeführten Dramen we-

nigstens insoweit beachtet, dass er den Kamen des Protagonisten

der Einen Komfldie und den des siegenden^ mit ab-

schrieb; er hat nns dumit ein Zengniss hinterlassen Ar die be-

merkenswerthe Thstsache, dass Wettkimpfe auch der komischen

Schauspieler an den grossen Dionysien wenigstens seit OL 89,

3

(422/1) bestanden. Ob etwa gerade damals zuerst die Bitte des

Wettkampfes auch auf die Schauspieler der Komödie ausgedehnt

Würden iati*

* Jüngere Scholien nennen den Mann t4pfv(Spitalamc?) und

einen Sehanqneleir des Hermippns. Mit der Maske des

(Pollnz IV 143. 144. Vgl. Meineke . mt. com. p. 662 Anm.) wird der

alte Hermon sdiwerliGh etwas su thnn hahm: dies ist ja eine Maske
der . Der Hermon, nach welchem der benannt

ist, wird ein gewesen sein.



987
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In der zweiten Hälfte des vierte» Jalirbu/idertH wurde an

den grossen Dionysien der Aufltilirun^ neuer Tragödien regel*

tnä.Hßig die DarstelluT)? *mer 'alten', If reits früher über die Btilme

gegangeueo, durch einen Protagonisten neu inscenirten Tragödie

TOiangeeohiokt Nicht anders wurde auf der Wende des dritten

snm Bweiten Jahrhundert vor den neuen Komödien eine 'alte*

gegeben. So viel lehren die kürzlich aufgefundenen didaekali-

mIiqb Ineoliiifteii. Ee ist eehr nnwahncheinlioh, daes eine gleiebe

Einriobtoiig fllr die tragischen AnfPBlimngen bereits im fUnftoi,

aooh nnwabrscbeinliGber womoglicb, dase sie im Tierten Jähr-

bnndert bei Komödieaanfftthrongen bestaadep habe. Dennoch

werden aneh im fünften Jahrhundert sehen Tragödien mehr als

ein einsigee Mal rar Darstellung gebraeht worden sein. Xan
müsste das vorneherein yermuthen: denn welche unerhörte

Verschwendung der edelsten Kräfte wäre es dooli zu nennen,

wenn die Kunstwerke des Aeschylus, Sophokles, Kuri]jides und

ihrer Genossen nach einmaligem flüchtigem Vorüberziehen vor

einem begrenzten Publicum auf immer zn stummem (TeRpennter-

dasein in den Buchstaben der Schriitrolien, der libretti ihrer tra-

gieohen Singspiele, verdammt gewesen wären! Manche dieser

Kunstwerke mochten in zahlreichen Abschriften verbreitet sein;

aber sicherlich war das attische Publicum claesischer Zeit noch

nicht * gebildet' genng, nm, naoh der Sehten G^elehrtenmeinnng

des Aristoteles» mt glauben, dass {
dvcu dtTüm^ ^ idtiv.

Es seheiat auch in der Thai manche Gelegenheit au aber*

maliger und mehrmaliger Yorftthrung soloher IVagttdien bestan-

den fu haben, welche an den grossen IXonymen am Agon der

zum ersten Male dargestellt worden waren.

Zwar nicht an den Lenäen: hin in den j'iiiiang des vierten Jahr-

hunderts entbehrte dieses Fest überhaupt der Auifuljrung tra-

gischer Dichtungen ; etwa seit dem dritten Jahrzehnt dieses Jahr-

hunderts muss auch an den Lenäen ein TragödienaoOn stattgefun-

den haben, aber dann jedenfalls ein solcher, zu welchem nur

neue Tragödien zugelassen wurden'. Aber die ländlichen Dornen

* Die Nachridhten über den TrsgSdiensieg des Utsron Dtonjs

von Syrakos an den Lenften 867 and Sber die swei VlKUt |¥( des
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in Attikft lifttten ja z. Tb. ihn eigenen Theater'; wir hdren,

freilich inAugaben die nicht üher daa vierte Jthihimdert hinauf

und zum Theil tief unter dieses herab gehen, von dramatische«

Aufführungen in Phlya, Kollytos, Salamis, Elensis*. Nahe genug

liegt die seit Buckh allgemein angenommene Vermuthung, dass

die Theater der ländlichen Demen, zumal an den ländlichen Dio-

nysien. Wiederholungen solcher Dramen darboten, welche in der

Hauptstadt bereite Uber die Bühne gegangen waren. Für die

Tragikers Aphareus durfte Madvig, Kl. phihl. 6chr. 442 nicht anfech-

ten wollen. Ks ist eben anzuerkennen, dass mindestene seit ^67 ein

Tragodienagon andi an den Lenien stattfand. Elin urkundlidies Zeng^

nits für du Beetehen eines solchen Wettkampfes an den LenSen im
4. Jahrhundert liefert daa Gesetx des Enegoros hei Demosth. Mid. lö,

dessen Aeefatheit gegen Westennann*e Zweifel Foncart, Jfevne de flhiL

l 168 ff. gesohiltet bat. Wenn man aber an den Lenien siegen
konnte mit Tragödien, so müssen die dort vorgeführten Tragödien

neue gewesen sein. Vgl. aucb Köhler, Mittheil. III 134. Eine ein*

aige Notix (von Madvig nicht verwerthet) scheint die Annahme« dass

auch in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. nur an den grossen Diony-

sien ncup Tragödien nufgpführt worden seien, unterstützen zu können.

Na eil l'iut. de txil. 10 p. 6Ü3 C kam Xenokratee, während der Zeit

(>o scheint man verstehen zu müssen) seines Scholarchats (389—314),

aus der Akaihmie in die Stadt ^ kuH , näm-

lich . Genau geiiummen, scblöeeen die

Worte uioht einmal aus, dass ausser an den (d. h. den grossen

Dion.) aneh an den Lenften stattfanden; aber so meint

es freilioh Plntaroh gewisslicfa nioht: warum aneh sollte Xen. die

der Lenften versohmlht haben? Man kSnnte ansonehmen

geneigt sein, dass die kostspieligen Wettkimpfe mit neaen Tragödien

an den LenSen naoh knnem Bestand bereits wihrsnd des Soholarehates

des Xdb. wieder eingegangen seien; aber man sieht leieht, warum daa

anssarordentlich onwahrsoheinlich ist Platarch wird sieh nngenaa

ansgedrfiokt haben; ganz genau ist, auch wenn nur ^ an den gr. Diony*

sien stattfanden, der Ausdruck ^ ja keinen«

falls: über drei Tage erstreckte sich das Weffepiel wenigstens.

' Vgl. Wieseler, Gr. Theater (Erech u. Gruber) p. 188. Theater

in Aixoiip: C. T. Ätt. II ?^85, 15.

in Eleusis begangen, wenn auch nicht gerade

an den Eleueinien: C. J. . II 628, 5: aus dem letzten Jahrb. v. Chr.

—

Ehrenbesch hiss des Demos Eleusis für Derkvlus, Zeitgenoesen des De-

mosthenes: die Verkündigung der Kranzverleihuug soll stattünden

*EXciitflvi kf : 6. die eorresp. hdUn-

m (1879) . 121; . 10. 11. Also TragMieDaofffihraiigen so Elensis

nm die Mitte des 4. Jahrhnnderts.
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Tngddienaoffiilirungen in KoUytos bestätigt dies, allerdingB ntur

für eeine Zeit^ Demosthenee ; für diejenigen im Piraeens Bchon

im fünften Jahrhiindert Ar Hau, V. H. II IH: ei

T]fLijviJ€To ^, € € (Sokrateej^* tKt\. Per

Atisilrur k ist aiierdings dem oftiijicllen Sprach-

gebrauch des fünften Jahrhunderte iremd; er ist hier ersichtlich

gewählt^ um die neuen Auffülirangeii an den etidtischen Dio-

nyeien toh denen im Piraeeue unterscheiden, welche dem*

nach alte, bereite einmal anfgefübrte Tragödien wiederbrachten:

und wenigstens diese Kunde darf man, trota der sonst nicht un*

gerechtfertigten VerdKohtignng der Anekdote durch Welcher (,, 909 f.), als beglaubigt festhalten. Gerade die Anffflhningen

im Piraeens werden, statt derer in andern iSndliehen Demen,

genannt, weil die dort gefeierten Bionyeien nicht Sache des Demos

allein sondern auch dee ganzen Staates waren (. Fonoart, Mwue
de phild. I 170—174).

Eb könnte nun ireilich scheinen, die VorRtellung, das« .lite

Tragödien bei Lebzeiten des Dichter*i /.nnipist durch dieeen selbst,

nach dem Tode desselben durch irt^enilw« Ii ]io ProtacOniBten und

deren Truppen wieder zur Auifuhrung gebracht worden seien,

streite mit den bekannten Notizen, nach welchen den Dramen des

Aes^hylua durch besonderen Volksbeschlnss das Üecht der Wie»

derauffühmng, als etwas ganz Besonderes, augesprochen worden

sein soll. Dies war ein Privilegium des Aeschylus:€ -
€0*. Bas Letate:€ 0€ gilt ja auch für

die Dramen des Sophokles und £nripides: man darf aber keinea-

. hlU, mit Welcker (<?r. IVo^. 902), annehmen, was Ifiemaod be>

richtet) dass ^splter auch in Bezug auf Sophokles und Euripides

ihnllehe gesetzliche Verfügungen getroffen worden seien*. Viel-

mehr bestand das ganz einzig Auszeichnende des für Aeschylns

erlassenen Privilegiums nicht in einfacher * Wiederholung ans

Bewunderung' (wie Welcker annimmt), sondern dann, dass auch

* D. h. wohl nur: 'wenn er auftrat', nach späterem, ungenauem
Sprachgebrauch.. S. Msdvig, Kl. pMoi Säur. p. 487 Anm.

* Schol. Ariat. Ach. 10. Bei Scbol. Ben. 868 ist wohl sa schrei-

ben: inel ( dva6i5dOKCtv (ftiödOKCty vulgo).

Correet Philostratns Y. Ap. VI 11 Tdp ^(*() dvciiMoxcro .
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aeine vor Langem »niisefttlirteii Tragödien nieht ale son-

dm all neue betraditet, von Ifenem dnroh den Archon mit

Chören anegeetattet werden nnd zum förmlichen Wettkampf an

den grossen Bionysien, wie eonet nur neue Tragödien, zugelassen

werden sollten, wenn sieb Jemuiid fand, der, im Nameu des ver-

storbenen Dichters, um Gewäliruiig eines Chores bat. Das lehren

die Worte der Vita Medic. § 11. 12 (ed. h\ Schöll) nnd dee

Philostratus V. Apoll. VI 11 p. 220, 9 (Kays.) ganz unzwei-

deutig. Ein solches Privilegium ändet Madvig, KL phüoL Sehr*

p. 464 80 'undenkbar', daee er ee vorzieht, den ganz klaren

griechischen Zengnieeen zum Trots, ans der, durch Welcker (p.

909) riohtig charaktoriairten verwirrten Naohrioht dee Qnintilian

(X 1, 66) einen Thatbeatand keraaexnoonatniirett, der erat reeht

nnglanblieh iat In den Naehriokten von jenem Privileginm dee

Aeaehylns liegt nicht mehr 'undenkbares', als in dem Berieht

Uber jedee Privileginm, dessen Wesen eben Ist, das nach der

sonst einzig gültigen Regel allein 'denkbare' fttr einen besonderen

Fall aufzuheben. E« fehlt aber nicht einmal an allen Analogien fttr

dieses eigenthümliche Privilegium. Was den Dramen des AeKchvlus

ein für alle Mal gewährt wurde, i^i für einen einzigen Auenahme-

fttli durch Volkebeschluss angeordnet worden für die 'Frösche*

des Arietophanes. OÖTUI 6 — berichtet

Dikäarch in der 1. und 3. Hypoth. der Frösche — h\ä €V. Wiederholt wurde die

Anffühmng des Stückes, wiewohl ee gesiegt hatte, aleo jedenfalls

ohne die, bei durchgefallenen Stücken vor abermaliger Auffiih<

rung übliche und erforderliche 0€»', nnd wenn ee (wie

Niemand besweifeln kann) an einem Staatafeste (etwa den grossen

Dionyiien desselben Jahres) wiederholt wnrde, so doch jedenfialls

mit der Yergttnstignng, wie ein neues ra gelten. Dies eben

wird das Anszeichnende gewesen eeb. An IlUidliohen Dionysien

alte Komödien, als solehe» anfknitthren, wird bereits damals ohne

Weiteres gestattet gewesen sein; zum dvobibdmcciv in der Stadt

bedurfte es einer neuen Choregie, welche einem alten, zu einem

den sonst nur neue Stücke unter einander ausfechten durf-

ten, zugelassenen Stücke sicherlich nur nach besonderem Volks-

beechluss geleistet wurde. Man darf sieh, zur· des

Vorganjsres, des ganz ähnlichen ^chicksnls des Eunuchen des

Terenz erinnern: genauer als Saeton (F. ler. p. 208, 2 ed.

« Vgl. iCook, Ar. JFV^eefte' p. 17 Anm. 2,
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Bitiohly optuo. ) berichtet Donat, pnef* Em. p. 10, 13 (ed.

Belit): ftc^A est tanto euooeeaii, plaveit atque eufl^gio, nt mrsne
esset Tendita et ageretor iteram pro nova. Der Aedil kaufte,

zn cinenri Ms dahin nirerhörten Preis, dae Stück '/nm zweiten

Male dem Dichter ab und litss es etatt eines anderen, neuen,

deeeen es sonst eigentlich bednrit hätte, abermals aufrühren. Vgl.

mtechl, Parerga p. 330. 331.

Dies waren und blieben AuenahmjBU. Die Sitte dagegen,

bereits an den aufgeflUurte TraglidieB bei an-

deren Gelegenheiten abermals anf die Bflhne m bringen, ans als

eine, schon in alter Zeit durchaus verbreitete in denken, dasn

gibt uns das Recht eine, bei der Behandlung dieser Frage, so-

weit mir bekannt, von Niemanden hcarhtf^te Xotiz eines so un-

anfechtbaren Zeugen wie Herodot. Eö ist in der That seltsam,

dase mau bei den Verhandlungen über Wiederautiührungen von

Tragödien eich nicht erinnert hat der Avohlbekannten Erzählung

des Herodot (VI 21), nach welcher\ btböSavri 6 € €€€ ,^ die ^ bpox-, ^
Die letzte Bestimmung kann nichts anderes besagen wollen, als

dass in Zukunft Niemand der Tragödie sich zu

AufRihningen bedirnfii solle. So verstehen die Worte alle mir

bekannten Erklärer und üebersetzer. Kaum wird Jemand, um
nur den Conseqoenzen der einfach richtigen Deutung auszuwei-

chen, die Worte so miBsdeuten wollen, als ob sie bedeuteten: tind

sie befahlen, dass in Zukunft Niemand sich dieses tragischen

Ereignisses als Gegenstandes einer IHohtnng bedienen solle. leh

will nicht behaupten, dass die Athener nicht allenfalls ainh einen

solchen, freilich jiraktiech kaum durchführbaren Beschlues hätten

fassen können: aber weder bedeutet bei Autoren so alter

Zeit ein tragisches Ereigniss (wie allerdings nicht selten bei

Schriftstellern der letzten Jahrhunderte des Heidenthums), iioili

könnte bpaua, welches im Anfang des Satzes nichts ale ein dia-

matiSchee Gedicht bedeutet, am Ende des Satzes, ohne weiteren

Znsets, etwas anderes bedeuten; noeh endlieh wttre es mSglich,

aus dem nackten xp6o9at herauszulesen: sich bedienen als Stoffes

einer Dichtung. — Versteht man nun aber die Worte richtig, so
^ bestätigen sie nicht nur, dass gelegentlich eich schon in der Zeit

des Phrynichufl Jemand bereits aufgeftihrter Dramen 'bediente*,

d. h. sie wiedf^ranfTiihren lip^s, sondern dass die« schon damals

so allgemein geschehen sein muss, daes man, um es im einzelnen

Falle zn verhüten, ein besonderes Verbot ergehen lassen musste.

Es ergibt sich aber weiter aus Herodot's Worten, dass schon in

jener Frfihseit der attischen Bühne nicht nur der Dichter einer

' Die letzte Angabe( .) lassen sämmtliche von Nauck
2hi^. p". p. 568 TCTMiöhnete Ünudireibungoa des Hsrodoteiicihen

ricUes fort, auch Amm. Uarc 28^ 1, 4.
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Tragödie, sondern anter Umständen, bei dessen Lebseiten, aucli

irgend ein anderer Bühnenkundiger dieselbe aufs Neue insceniren

konnte. Denn diese Möglichkeit setzt doch ^ Verbot, dass

Niemand das Drama des Phrynichus neu auffiihren solle, vor-

aus, womit ja nieht nur der Dichter selbst bezeichnet sein kann.

Für spätere Zeiten wären wir nicht in V^erlegeuheit, wenn wir

angeben eoUten^ wer denn etwa Anderer Dramen wieder habe
anlUiren mögen. Wir wiesen ja, daee naoli dem Tode der grossen

Meister, sei es deren Nachkommen, sei es (wie bei Aeschylus)

t (0€ die nachgelassenen oder die bereits früher aufge*

führten Stücke derselben wieder auf die Bühne brachten; dass

seit dem virrfen Jnbrhundert Protagonisten alte Tragödien, dann

auch alte hLomodien neu aufiuhrten; wir wissen, dass auch neue

Stücke noch lebender Dichter nicht selten anderen als den

Verfassern eingereicht und zur Aufführung gebracht wurden: und

das gilt nicht nnr von Komikern (wie Arietoplianee, Piaton), son-

dern aneli Tragikern, wie Apharene. Wir dfiiifen wohl glan*

ben, daee aehon zu den Zeiten des Phrynichus es nicht an tech*

nieob gewandten Begieeenren fehlte, die sich fremder Tragödien

zu NenaufiPtthmngen gerne bemächtigten, und dass die noch leben-

den Autoren so wpniir Bedenken trugen, solchen Leuten ihre nlten

Dramf^n zu der<:l('i( hcn ( e brauch zu überlassen wie später

Arititophanee und Andere sich gescheut haben, ihre neuen Dra-

men fremden65 zur Auiluhrung und officiellen V er-

tretnng anznyertranen. Daae dergleiobon geeeliali, mnee man ans

Herodot'a Worten aoUieaeen. Wie es im üinselnen anegeflihrt

wnrde, darftbor kSn&en wir freiliob nnr Yermntbnngen baben.

Tübingen. Erwin Bob de.

* Neue Dramen scheinen unter ümetiinden die statt des Diditers
beim Arohon sich meldenden dem Vrrfa?srr abgekauft
zu haben. Nur unter dieser Voraussetzung begreiii man das (Naeke'n
unverständliche: s. Meiueke h. criL com. 163) Motiv, das (nach

Apostol. prov. 78 etc.) Plato den Komiker bewogen baben mU,
seine Komödien Anderen zur Aufführung zu überlassen: er that das,

heisst es, öiä (ich habe früher wohl verniuthet: bi',
'aus Bequemlichkeit', weil ja — das £iuüben der
ChSn und Sdiaotpieler — xoXcinirrttTOv CpTOV: aber der Zu-
sammenhang schützt das (). Plato scheint den sicheren und
sofort zu erlangenden Envorb dem einigermaasscn problematischen -

Tuiv (der nach der Stelle, welch«i das Urtheil der Richter
dem Drama anwiw, YerMhieden aein modite) vorgezogen sn baben.
Es Heese eioh nun sehr ffut denken, dass auoh das Recht, seine alten
Dramen aufzuführen, der Dichter sich ffelegentlich habe abkaufon
lassen: bei welcher Annahme die Tbateaohe, dass bei Lebzeiten der
Verfeeeer Andere deren Dramen wiederauigefttbrt beben» an AnffiUlig-

keit veilicrrn wurde. ~ V fher analoge VerbUlnieee in Rom Tei^
DsiaUko ühetn. Mm, 21, 471 ff.
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Ueker dae lakenlselie Wort ui die^ bei äriecheB.

Dm bisher nooh anerklärt gebliebene Wort
findet sich in twei lakoniseken Ineehriften.

1. . | .. ZctüEtinrop 6 [\] |;, \€ AeuKiTnrfbwv \, -
66€|, im .

|
uo[^tt

[€€ »
|
[0]-

).[] , []|[1 -
pavuuLu. rrXtu.TTovcfiKuil 6] []

|

[veiKdJap [ ] |
[Xumxv ]4>€

(d. ) [^]|.
Diese Inschrift ist sneret pnblioiri von KoTunanoudie,-
T p. 255 und dann von Fonoart in Le Bae, Voyage ar-

ch^ologique. Explieation des insoriptions grecqnes et latinee.

Denziime partie, n. 3l62j. Addition p. 142, Gopie im SnppU-

ment. Sie fftllt in die Zeit der Begierang K. Avrel'i. Bei Cauer,

del. n. 7.

3. Der Anfang der zweiten Ineobrift int Teratttnunelt.

. . . o\€ | €€|, MukiV| 'ApWmbi^ <4|, \| Map..
| , Vgl. Koomaiiuudis,

1 . 256, FoTicnrt, a. a. . 162 a . 79, der die Inschrift im

Jahre 186b st ibst kopirte, und Kirchhoff, Hermes III p. 449.

Mit Recht bemerkt in Bezng- auf die Datirung der Inschrift

Foucart :

' Le titre de patronome est trw-lisible, et les prenoms

Marc. Aur. pronrent que rinscription n'est pas ant^rienre au

rigne de Marc-Arle^ Sodann bemerkt er: 'La date precise

est indiqnee par trois lettres, dont les denx premi^rea seoles sont

lisiblesi '» 550. Mais je ne sais k qneUe km eile se fapporte.
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Le point de dipart ne peat Itre ni 1« prise de Corintiie ni m%me
l'inetitiitioii da patronomat par Cliomine*. Naeh dem Schema der-

artiger Doeumente kann bier aber unmöglich eine numerische

Dafirong erwartet werden. Diese Inschriften begnügen sich stets

mit der Erwidmnng des Patronomos Eponymos, ohne die Jahres-

zahl naeh einer bestimmten Aera anzugeben. Nnn gibt ja aneh

Eoumanoudie nur in seiner Puhlication. Es mnes also hinter

, wenn überhaupt etwas, auf dem Steine ein liudtutlichee Zeichen

gestanden haben, und Foucart glaubt ein noch lesen zu können,

also . Ich vermuthe, dass die. Inschrift mit[
o7pbo .] fortgefahren hat, wie dies in den ähn-

lichen Decreten 1248 b 3, 1326, 1340, 1347, 1349, 1354, 1365

bei Böckh im C. 1. geschieht, dass also statt ein . . .

ra lesen ist.

Auf beiden Inschriften ist das Wort0( deutlich

lesbar. In der zweiten folgt daianf . Der Buch-

stabe naeh ist nicht deutlich und wohl nur xur Hilfte erhalten.

Eoumaaondis liest, Foucarti der die luBchrift spifter kopirte»

XuHiVf was ioh annehme und accentuire. Kach dieser sweiten

Inschrift ist nun in der enteren mit Becht resti-

tnirt Die dem vorangehenden Partieipialformen

und sind ebenso echte lakonische Formen für

uinl, wie das daraui iolgciide uujuv, welehee

flir steht und z. B. in der Inschrift -,, -, , ' (Foucart,

a. a. . . 162 c) anzutreii'eu ist. Wie sind nun die dazwischen*

stehenden Buchstaben zu erklären?

Foucart betrachtet das Wort als Compositum-
und sagt dasn:' me semble avoir quelque parent^ avec

le latin cassis\ wonach er dann dem ganzen Compositum die

Bedeutung 'saut ayec un easque* Busehreibt Sprachlich und

sachlich Terurtheilt sich diese ^klttrung selbst. Der von Foucart

citirte Heunier erklXrt dain. ^M. Ueunier propose enoore

de rapproohor, accus, de, du xadical €, qui si*

gnifie s'ilanoer, (ediseh tarae)*. Koumanoudis fbmer denkt auch

an Äin Wort und hält für Verschreibung von -
aaptioiaiv, dem grossen Kai»erfeste. Aber das Wort kann erstens,

weil es zweimal sicher überliefert ist. und zweitens, weil ein

Dativ nach den Participien mcht erwartet wird, so nicht gedeutet

werden.
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nod. 395
•

Soviel iteht feet, daee das Wort eme AocnaatiTfoTm vi«, also der Name einea Wettkampfee, aein mnaa. leh lese

ala iin Wort und erklftre ea fttr·,
waa ieli mnSoliat apraohlieli und dann aaehlioh begründen will.

Man kann die Form als aco. atngnl. einea Nentrama ·
(vgl. C. 1. 1 1416 = )

fassen oder als acc. maec; im letzteren Falle wäre zu

sujipliren. Dialektisch, auch lakonisch, begeernet, wie ich Stud.

X p. 109 ff. nachgewiesen habe, iiir un hrfach die kürzere

Form , auch blossee . Danach können wir uns ein -
conetruiren. Nach lakonieokeu Lautgeeetzeu musBte

nnn mit er wiedergegeben werden, wie in den Namen -, C.L I 1260, 13; bei Foucart, a.a.O. 163 b, 5 und 23;

163 0, 34 nnd-^, bei Foaoart, a. a. 0. 163 b, 2, und

80 oft. Aua- wurde aber dnrob Aaaimilation, die

daa Lokomaebe aehr liebt (AJur. II p. 103^104), noikwttidig, womit Aaaimilationen wie iicbfov 167,

TÖvuiv Stppbo 44 dnüna, Stnd. X p. 215 — sn yer-

gleioben aind. Die Form ist freilicb nieht belegt, iat

aber leicht abzuleiten von dem Substantiv, welohea aebon

II. 9, 544() bezeugt ist und im Accusativ Plur., wobl

mit Bezug auf die eben angeführte Homerstelle, von Photias mit

erklärt wird, und UisHt aich durch Analogien sehr wohl

stützen:: = (Soph. fra^m. bei

Athen. 13 p. 564 B; bei Hesych. b. v.",,€): =
(Heaych.laTiaT0pia'6): \aTidTUlp(~4aTidTU>pPau8an.)

= (Heaych. ): = (Od. 15.

397):,« (Heaycb.(' ):
» (Heaycb. .^^ ): (Aeaeh. Sep. 1015). Tgl. noeb

nnd *),^€ nnd*6€,\€
nnd *1€, btKoa-nipiov nnd*, nnd dpe-, nnd . . w. erübrigt nvr nook von

der Endung -iv fUr -lov zu sprechen. Der in griechischen Dia-

lekten 80 reichlich belegte V organg des Samprasärana ist auch

im Lakonischen anzutreffen. Ho werden die Träger des Götter-

bildes bei festiu hi Zügen (Rraist€0 geTiauiil) n\ den drei

Verzeichnissen, die die ThriliK Inner und Beamten an drei auf

einander folgenden, jälirlich zu Ehren des Poseidon gefeierten

(a. fieayok. a. v.) anfaeiohnen — Foucarti
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a. a. 0. 163, b, c, d— (<>, d 51) d. !.€-6,
<riv qp^pujv, d. i. <, €0 (^, c 47) und xdv «flv^ (5, b 49) genannt. Ein Analogon hat 163 e 51

in dem Worte = Viele Beiepiele lieseen eich

liiiutrii, sowohl fnr den Inluut (, PanB. 5, 2, 1 für Mo-) als besondere für den Auslaut (vgl. BenseleTi Cortine Stu-

dien in 147).

loh denke mir aUoi dass dae Wort (zu deutech

vielleicht *da8 Niederjagen') eine Adjectivbildung ist im Sinne

von 6 , ^, ähnlich wie

6 ss ö ' €^6 vod ziehe

in Bezug auf die Conatnietion das platonieehe tdv -
(·.) henn. Eim, die in den Inschrillen ge-

nannten Spartaner siegten im Thierkampfe, womit Tielleieht anoh

die hiiifig yorkemmenden Namen (ffir),,,,, in Verbindung

bringen sind. 8ie siegten zweitens im mnsischen Wetikampfe

() und drittens im Stein- d. h. Diskoswurfe, . An
Foucart's Lesung anknüpfend vennuthe ich, dass dialek-

tische Schreibung für ist, gerade wie für in

derselben Inschrift 162j bei Foucart. aber ist aus Xof-

av entstanden und ist gleich (vgl. den l ikoniRchen Namen

C. I. I 1466 und den argivischen, 155 a

Foucart; Stud. X p. 136). Schon im Homer (Od. 8, 190 und

192) beissen und soviel wie, steinerne Wurf-

sebeibe. Dass übrigens Griechen in mehreren WettkCrnpÜsn sieg-

teui beweisen Inscbriften der verscbiedensten Gegenden wie ancb

spartaniaebe, so 179 a Foneart, 194 e, 387 und G. I. U97. Die

dnreb \<Qkn erwiesene Form ist selbst wabrsobeinlieb auch

auf einem lakonisoben Denkmale erbalteUf ick meine, auf der von

Foucart, a. a. O. unter n. 162 b publicizten, von Kirekboff, Her*

mes . 499 abgedruckten Inschrift:*
I | | () |

veiKftcip
I
^ |

.
Cauer, del. 6. Vielleicht bat man die nach, d. i.

folgenden, bis jetzt noch unerklärten Zeichen dergestalt zu tren-

nen, dass man die beiden ersten KE für sich nimmt und darin

die Angabe der Zahl der Siege erblickt. Danach bitte Philetor

25 Siege davongetragen. Wie beliebt diese Uebung bei den

Spartanern war, zeigen die mit Besiebung auf Laeedftmon ge-
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sagten Worte Finder*! (Isthin. I 25): xcpoiv,-( 6€ bUncoi^ t€V.

Dann blieben nocb 4 Zeieben librig AYAN, in denen ieb

eben jenes wiedcrzufiiideii glaube. Mann kann entweder

annehmen, dass der Steinmetf. den ersten I>u< iietaben von,
weil er dem zweiten so almlich khIi, aus Vereehen aiislieRg, wie

der Steinnif't/ \ on Inschrilt 1341, 11 des G. I. statt

mit AuKlaseung von d. i. nur-
Ull i ^ von 1327, 7 statt nur

einmeieeelCe, was aber bei der eonetigen

correcten Wiedergabe der Insclirift nicht soviel Wabrecheinlich-

keit hat, oder daet wir hier im ersten Bnohetaben einer Ligatur

on begegnen, wie C. I. 1288, 4 in » KXaub(UMiX

wie 1263, U in = ([], wie m^net oft bo(1 1237, 12), TP (1275, 10), (1259, 10), (1328, 2),

(1249, b 37), (1251, 2), (1258, a 8), irc (1251, 1), €
(1249 c, 6, 13, 19, 22, 26), (1257, 10), (1327, 11),

(1278, 9), (1327, 13) in ein Zeichen verechlnngen werden.

Ich veimuthe also, dass vtiKüup kl /d Grunde liegt. Solche

Zahlbeetimmungen der Siege kehren oft wieder: so wird z. B.

in einer elisilM n li si iirift ( rchäolog. Zeitung 1877, n. 68 p. 190)

eine ganz ungeheuere Anzahl von Siegen einem gewieaen TT.

nachgeriihmt.

Wir kehren nun zu unserem zurück nnd

'snoben die angegebene Erklärung noch eaoblioh wahrecheinlioh

zn maehen nnd sn reohtfertigen. In späterer Zeit gehörten sn

den Belnstigungen anseer den gymnastiBoIien nnd anderen Wett*

kämpfen anck die Tkierklmpfe, ttber die unsere Kunde bis ins

erste Jahrhundert Tor unserer Zeitreeknung hinaufreicht. Die

Alten beriohten uns, dass derartige Kämpfe zuerst in Thessalien

gettbt und gelieht worden seien. Von diesem Lande aus wird

die Sitte nach Uom gewandert und hier aus in die grie-

chischen Staaten eingeführt worden sein, lieber den Ursprung

und die Zeit der l-iuiulii uiig in Horn sind iliucli i'limu«,

Hiet. Nat. VIII 15 genau unterrichtet: TheHHalomm gentis in-

ventum est, €(juu luxta quadrupcdante, eoruu iutorta cervice tauros

neoar»
; prinius id spectaculum dedit Eomae Caesar dictator. Diese

Kämpie müeeeu mit den epauiscken Stierkämpfen die grünste

Aehnlichkeit gehabt haben. Man vergleiche dazu die Schilderung

Suetone (Claud. 21): Thessalos equites, qui feros tauros per

spatia eiroi agunt insiliuntque defeesos et ad terram comibus
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detralmiit n. . w. Die Art Kampfes verdentUchen uns auch

Münzen tließRaliecher Städte, über die mit Hinzuziehung der

Stellen der Autoren und einiger Bilder Boettiger, kleine Schriften

325 ff. gehandelt hat. Vgl. Dilthey, Archäolog. Zeitnng 1878

2 p. 46 und Röckh, Schol. Pind. Pyth. 78. Uns kann hier

nur dieHe Sitte, Howeit sie auf griechischem Boden und in grie-

chieohen Pflanzatädten heimisch geworden war, iniereaeiren. Und
dafttr haben wir folgende Quellen:

1. Anf einer yon Le Bae, inRcriptions Aeie JMineure,

unter n. 499 ana Caryanda pnblicirten Inaohrift, die nach Le Bas

in das erste oder gu sweite Jahrhundert y. Chr. sn aetien Set»

wird Ton einem Bürger, wie folgt, erzShlt:€ hk €-€ dfid [ xf^ €]> €€€,
[& ]< '

\ €[ ]*
6 vt €[ ],^ (Le Bas €^) -[ ^', €^]>^
\. Dort heisst es weiter: Lc raot^^

montre qo'il ne 8*agit pas ici d*ane vraie chasse, maiR plutot

d'nn combat de tanreanx k la fa^on espagnole, oft on excitait le

tanrean en lui inontrant qnelque objet d'une forme on d*ane oon*^

lenr irritante. Der Yoniteher des Feetea, der, yer* -

theilte am Sehlnea das Fleiach de« geechlaehteten Thierea unter

die Bewohner der und wiee dem Priester eine Ehrenpor-

tion an.

9. In dem Hon. An<^yranum, C. I, 4039, welches ans

der Zeit de« Tiherins stammt, wird erwShnt:

Z. 5. ^5 \ [] [][] 6[] enpiajv.

Weiter wird von einem gewisBtm TTcutv erfühlt: . 14.

'^^()[] 6[]
hl Jxiav und . 41:[][] [}
2£[ €bujK€]v — Äujkcv.

8. £in für diesen Gegenstand äueeerst werthvolles Relief

ist nns ans Smyma erhalten und trägt die C. I. 3318 abgednickte

Inschrift: ^ p . Es stellt nns eine Soene

aus dem Thierkampfe anf das Lehhafteste dar. Bei Le Bas hahsB



und. 399

wir folgende BeBokrdbiiiig: BsmUef repriaentent oinq cavalien

ponnmiTant des tanrenix: devx d'entre eox eakiment obaciin tut

taureau par les cornee, an troisieme est pench^ eur un taureau

^tendu k terre, tandiii que Ron rheval est dfebont k c6te Ue lui;

au desBous on lit l'iafii'ription T. . . Damit sind znsammen-

zulialten die Worte des Diu Casw. Gl, ü:(^ (. Nach dieser lu-

«chrift hatte aleo eine solche J^eetUohkeit in ämjrna den Namen.
4. Die Männer, die sich dieBer üebnngen befleissigten,

Ueieen, wie wir ans der Inechrift Aphrodieiae, C. I. II add.

3759 b Wimen,, die frellieh kein gronee An-

seilen genoieen haben mögen; denn sie werden den eiadiatoren() nnd Verbannten (xardbucot) zugezählt:[] , *[]. Einen anderen Kamen für sie gibt Hesychios an:

€€<€· o\ ^ *
bi . iliie Thiitigkeit wird bezeichnet

mit, wofdi im TheRanruH 3 Belegstellen nncegeben

werden: Diod. 3, 42 . €; Artenul')! 2, 54

. , 5. 49 KaTabiKajHf im £-. Das Wort wird von den Gramraatiicern

auch im Sinne der römischen pUa gebraucht, einer aasgeatopften

Menschenfigur, durch welche man die Stiere an reisen pflegte»

wofür sonst der besondere Name angegeben wird.

5. £ine Inschrift ans Mylasa in Karien — ans der Nähe

von Caryanda, vgl. oben 1 — Le Bas, a. a. 0. 404 erwähnt das

Fest, welches vielleicht religiösen Charakter sn-

gleich hatte und wohl dem€' oder dem€-
buuv an Ehren abgehalten wurde. Le Bae macht dabei mit Becht

auf zwei Glossen desHeeyeh aufmerksam: Taupia' -^ und ', <6.
6. Zu erwähnen ist gleichiuUs daa Fest in

KyzikoR, über dessen Art wir freilirh nichts wissen, da nnpcre

Kenntnii^s von ihm fiirh nur auf eine Glusne des TTes^'chius Htützt:

].)" €.
7. Aus Ephesos berichtet Artemidorus in seinen OvcipO*

. 35, dase die jungen Ephesier biaweilen mit Stieren

SU kämpfen pflegten.

8. Aus Kilet endlich wird die( erwähnt, ftber die

jedoch nichts Näheres verlautet
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diaeoB QneUen ergibt eieh, äun vom eratoD JalirbiiBdert

vor Christo ab an mebreren Orten Kleinaaien« ThierkSmpfe, und
xwar ma ESmpfa mit Stieren, stattfanden, daea diese Festlioli*

keiten,,, biessen.

Boeckh a. a. 0. bat nun die Aneicht aufgeetellt, daes Smyrna in

frühester Zeit schon seit der Gründung durch die Äeolier diese

Kämpfe kenne. Dieswiid aber in dem Werke von Le Bas unter

n, 499 mit Kecht zin urkgewiesen. Denn es ist erstenn ni ht be-

kannt, ob die Thessalie?- schon in friilierer Zeit diese Uebungeii an-

gestellt haben, und zweitens ist nicht auszumachen, ob solche

Kämpfe in Smyma schon vor der Zeit, aus der sie uns nachweisbar

sind, stattgefunden haben. Viel wahrscheinlicher ist es dagegen,

dass, als in Born solche Spiele von Thessalien her eingeführt und

gefeiert wnxden, dies im grossen, weiten fieicbe Naobabmnng fand

nnd von da ans in die einxelnen PioTinzen verpflanst wnrde. Aneb

in Laoedlmon, denke iob, beben sich diese)( Eingaog

versobafft nnd sind dort genannt worden. Ken
bat dabei immer im Ange an bebalten, daes die Inaebriften,

wekhe uns das Wort besengen, ans der Zeit

Marc Aurel's stammen.

Leipsig. Jobannes Bannaok.



Hiecelleii.

EiB anlieaehtetee Bmchstfiek d«8 Ptolemftens L»gi.

Synesiue hält, im 15. Capitel Beiner, nicht ohne behagliche

Schalkhaftigkeit ansj^eführten Lobrede auf die Kahlköpfigkeit,

i\fm Vertreter der cv^nerischen Ansicht, Dio Chrysostomus, ent-

gegen, dasö er, in Heiuem ^^, zwar der Sorgfalt

gedenke, mit welcher die Lacedämonier vor dem Kampfe in den

Thermopylen ihr wallendes Haar geordnet und geechmtlokt hätten,

dagegen einee anderen Ereignimes, welohee die UnntItsHelikeit

yoUen Haarwnchsee im Kampfe beweise, absiobtlieh TergesBe(€). IXe Macedonier haben ihr Haaz
Iv inegesammt Rieh abscheeren lassen:

0 f] bßo ,
HuveTpaijiev, ,6^',* hi , Hvfefpca€v,)€. Es folgt, Cap. 16 . 79 C—80 (Petav.; . 22

Krab.) die Erzählung des Ptolemaeus, dorchaas mit den Worten
dee eyneuni wiedergegeben: daher ein Bericlit Uber den Inbalt

hier geniigen wird. £n Maeedonieclier Krieger, nit langwallen-

dem Hanpt- tad Barthaar geaolimtlokt, wird von einem Perser,

anf welehen er einatfinnt, an Bart nnd Haar gepaokt| zu Boden
gerissen und mit dem Säbel niedergemacht. Andere, zuletzt alle

Perser ahmen ihrem Kameraden nach, werten, p-luich diesem,

Schild und Speer bei Öeite, packen die iiacedonier an ihren lan-

gen Haaren; Alexander, um nicht in dieser zu er-

liegen, läset zum Rückzug blasen,, -' ,^ ^^&^^6€ €&. Den Persern war nun
dieae Art des Kampfes gelegt. — Diesen, auf Ptolemäus zurück-

geführten Bericht findet man nicht beachtet in Geier's und Miil-

ler's Sammlungen der Frni^nirnte des Königs, atirh hat ihn weder
Stiehle (Philol. IX), noch, nuviel mir bekannt, irgend ein Ge-

lehrter neuerer Zeit zur Vervollständigung der MtQler sehen Samm*
lung herangezogen.

BbeiD. ·, f. Philol. N. F.. 20
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Gegen die ZnverläRsigkeit des Berichtes äen Synesius wird

der Leser freiUcL akLuid Bedeukeu empfinden. In der Gestalt,

in welcher der fromme Rbetor dte EreigDiae daretellt, kaiiti ei

immöglich bei FtolemSne enShlt gewesen sein. Diesem kunt
mftn wohl eine stsrke Zntfaat iberglÜibischer Fabeln und Beriohle

zn seiner Erzählung von Alexanders Grossthaten ^ aber nimmer-
mehr in militärischen Dingen eine so abgeschmackte Abweichung
von aller Möglichkeit und Vernunft nachweisen oder ziitranen,

wie sie in bei SynesinB unter seinem Kamen berichteten

Anekdote liervortritt. Hätte wirklich Ptolemüus vom Abbrechen
des schon begouueneu Kampfes zum Behuf einer grossen General-

sehnr des macedonischen Heeres, welcher die Perser, mnse man
wohl denken, yerblttift und nntliütig saachanen, gefobelt, so würde
Arrian'e nttcbtemes TJrtheil ihm den Tadel nicht enpart haben.

Nun aber weiss Arrian von der gansen Geschichte nichts. Rein

zur Verzierung und ohne alle Berechtigung hat nun jedenfalls

Synesius den Namen des, durch Arrian^ zu hoher Achtung ge-

brachten, königlichen Schriftstellers nicht hingesetzt: für die

AppHcimng solches kurzen ErkenntnisHes nnf 'Schwindel*, für

welche manche unserer starken Geister von heute und geetem
eine ehaiakteristisohe Vorliebe seigen, ist bei diesem reoht nn-

kritisohen aber dnrehans ehrlichen Antor ganz und gar keine

Stelle. Möglich würe es ja, dass Synesius das Werk des Pto-

lemäus noch selbst, wiewohl flüchtig, gelesen hätte, nnd dass

ihm sein Gedächtniss bei der Wiedergabe und weiteren Aus-
schmücknnc des einst Gelesenen einen Streich spielte. Dass er

auf sein Gedächtniss sich mehr, als dessen Stärke rechtfertigte,

verlassen hat, sieht man B. aus Cap. lU derselben Schrift:

wo er behauptet, gewisse von Dio citirte AVorte des Homer, die

auch richtig II. 22, 401 f. stehen, seien in allen Bhapaodien
nicht anfnifinden (p. 82 D), nnd knn vorher (p. 82 C) von Phi-

loKtrat*s so redet, daes man wohl merkt, er wixre

Erinnemngen an diese Schrift nnd ein, unserem 'Bietya* thnlicbes

^ Bekannt ist die Erzählung dee Ptolemlus von den zwei -€, 1€, welche dem Heere Führer durch die Wüste
zum Aiumouorakel dienten. An die Bedeutsamkeit der Opferzeichen
Bcheint Ptoi geglaubt sn haben, nach dem Bericht bei Arrian V 98,

4

zu urtheilem £in Omen ani ihm entlehnt bei Arr. I 17,6? vgl. Droyeen
Gesch. d. HeUen. »II, 197 A. 2. Das am Oxns meldet Ptolemäua
dem Könige, Aristander deutet es: IV 16, 8; hier ist doch die gr<>sste

Wahrsflheinlidikeit fBr die, dass die ganze Ersählung von
Ptolem&os herr&hre. Ob etwa gar die aufdringliche Wichtigkeit, welche
dem Aristander in den Berichten des Arrian (auch des Curtias und des

Plutardi) g^eben wird, in letzter Linie aus den Berichten de« Ptole-

maus sich hertehreibt. weldie den Gottennann so stark in den Vorder*
grond gerückt hatten? Vgl. auch Aelian v. h. 64.

* Dass die, nuf Ptolemäus bo^ÜErlichen Worte des Synesins: ,
. . . < |((6€ in Erinnerung an Arrian's Vorrede (§ 2) ge-

«dirieben sind» bemerkt schon Krabinger.

. j i^cd by Googl
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Fabelbuch darcbeiiiander Hier aber scheint es aiu näclisten zu

liegen, nicht einen Gedächtnieefehler dee Syuesius aDzuiielimen,

sondern das Unglaubliche in seinem Beriolito über Ptolemäae ans

Benntsnn^ einer späteren Schrift, in welcher Ptolemlnji nur oitirt

war, so erklilren. Gegen die Annahme nnyennittelter Benntnmg
des Ptolemäue durch Syneeius — welche von Tome herein wohl

nicht ecnderlicli wahrscheinlich ist — könnte man auch geltend

machen, dass der Ort der Schlacht bei Synesius Arbela heisst,

mr]\t (rangamela, wie bei Ptolcmäus (Arr. V^I 11, 5). Fand mm
ai)er Öynesius, etwa in irgend einer Erzählungsammlung neuerer

Zeit, fUr einen Theil des von ihm wiedergegebenen Berichtes den

berühmten königlichen Geschichtasehreiber als Gewährsmann ge-

nannt» BD kann er leicht, ToUende wo er ans minder genauer£*
nemng wiederersKhlty den gansen, ins Eindiaehe anigeaokmttokten

Bericht jener Sammlang dem PtolemSns irrthümlich anf die Hech-

nnng geeetat haben« Daas der Kern der Erzählnng, die Nach-
richt von dem Befehl Alexander'«?, den Bart zu fcheeren, ans

Ptolemäue stamme, dies zu bezweifeln echieint mir kein Grund

* heieet p. 82 C: ()
«dw 6€(€, öeücvuoiv 6 4-^€ €) , , -€€, bi ,

iicpi'. , uämlich was ich so eben von seiner

berichtet habe. Krahinger besieht das auf das nun Fol-

gende : cT T€ €" . . .€, indem er dieses für eine

wörtliche Miitheilung aas der eben bezeichiipten Schrift irepl

hält. Was er sich hierbei des Genaueren gedacht hal>e, verrätb er

nidit Es kann aber gar keta Zweifel darüber bestehen, dass die Worte
cT € . . . die ei|^en Worte des Synesius sein iollen, nicht

ein Citat, sondern eine in eigenem Namen von Syrtpiiue gegebene freie

Ausführung der Schilderung eines Standbildes des Uektor in Troja bei

Philostratas» Heroie. 10 p. 161, 34 if. ed. Kays, (an- welche Stelle

aooh Krabinger p. 225 erinnert) mit Einmischong einer Reminiscenz
ftn 189, 24—27 dererlher) *>rhrift. Derjenige nun, welcher€" let eben Philostratus . 161, 28 f., 18K9, 26f.
Bamaoh sollte man denken, Philottratnt sei ra yerstehen anter dsm( irepl ^^ Gewiss hat auch eine
Erinnerung an Pbilostrats dem Synesius bei diesen Worten
vorgeschwebt; aber das Weitere: ärt £€

hk €€, passt ja durchaus nicht auf rhilostratus,

auch nicht auf die Einkleidung, welche dieser seinen Fabeleien gibt.

Sein Protesilaus tritt ja doch keineswegs als Schriftsteller auf. Man
begreift die Worte des ä^neeius nur dann, wenn man annimmt, dass

in die Erinnerung an Philostratus sich ihm eine andere eindrängt an
ein Bach fiber die Helden des trojanischen Krieges, welches zum Aatw
(0^) einen jener Helden selbst haben sollte. Synesius muss
ein Buch gekannt haben, unserem Dictys (eher als unserem Dares) ähn-
lich, vermuthlich das griechisch geschriebene Original des Dictysbuches,
für dessen einstiges Yorhandenaein zuletzt Mommsen, Hermes X 888
einin^r Beweise beigebracht hat, die mir durch C. Wfirrm r's Einwen-
dungen (Jahrb. f. Fhüol 1880 p. 609—512) nicht im Geringsten ent-

kräftet zu sein scheinen.

Digitized by Google



804 Miaoellen.

vorhanden zu Bein. Arrian braacbt die, für ihn wenig inter-

eseante Geschichte nicht erwültiit m liaben, aiieli wenn er sie

im FtolemSne las: ans Aman*» Schweigen nicht sn viel sa

Mhlieafon^ wild man ja endlich, znmal nach Grote'e Hahnnngen,
gelernt haben. Im Uebrigen ist die Erzählung nicht unhczeugt:

Plutarch erwähnt ihrer, reg. apophthegm. Alex. n. 10 (p. 180 B),

Thes. 5; atich Polyaen kennt sie: TV 3, 2 Polyaen berichtet

von flpTn Befehl, in einer clironolo^iscli geordneten Keihe von

Rtraiegemen Alexander'^, vor der Belagernng von Tyms, will

ihn also wohl vor die Schlacht bei Issuh, vielleicht vor die am
Granikus versetzen; Plutarch apopbth. scheint an die Sohlacht

bei lataa m denken. Plntarcb kdnnte die Nachiiobt ana Ptole^

mftne geaehftpft haben; Polyaen theilt aie in einem Abeehnitt

seiner Alexanderstrategeme (§ 1— 10) mit, den R. Petcrsdorif,

BeUr. ew Gesch. AJeaanders des Gr. (Berlin 1873) p. 8— U,
selbst zweifelnd, auf KaUiethenes zurückführt^. Zu einer t;« 1 ];en

leitet kaum der leiseste Schatten eines allergering-

fügigsten Anzeichens, Der Abschnitt enthält Angaben sehr ver-

schiedenen Werthes, sicherlich nicht aus einer primären, schwer-

lich auch nur aus einer einzigen abgeleiteten Quelle geschöpft.

Unser Strategem (§ 2) ist, wie ich glanbe, einfach enUehnt ans

Plntaroh, ans demselben fünften Capitel des Plntatehischen The*

sens, welches Polyaen bereits I 4 benutzt hatte. Mas vergleiche

nur:

Plut 5. Polyaen. lY 3» 2.

MoKCb^a *6€>^- € Hupciv^>- MaKfbovujv^,
Keboviuv, Tiu\)txo\cy0€«- ..
So viel wie Plutarch berichtet, mag wirklirb bei Ptolemäus zu

lesen gewesen sein. Ein späterer Anekdoteiiscbreiber machte aus

dem spontanen Befehl des Königs eine, diesem durch die £rfah-

rang im Beginn einer Schlaobt abg^ngene Ndtfaigung zu solcher

Haassregel. Ich Terrnnthe, dass diesem ansgesehmttckten Berichte,

in welchem nnr noch der Kern, aber dieser doch wirklich, anf

Ptolemäus snrftokging, Synesius unkritisch gefolgt ist. Wem, ob

dem Gewährsmann des Synesius oder diesem selbst, die Ansdeh'
nnng der anch anf die Haupthaare, die nicht eben geist-

' Sämnitliche Stellen führt, auch die des Synesius nicht verges-
send, Wyttenbach FUU, Moral VI p. 1068 an.

' Worin ihm Droysen, GescK d. Hellm. l, 107 A. 2 beistimmt,
freilidi Tiur mit einem 'vielleicht*. Petersdorff selbst bat nicbt über-

sehen, dass die Strategeme 1—10 zeitlich unter den Tod des Kallistbencs

herunter führen. Die mit Polyaen § 2 parallelen Angaben ^es Plutarch
nnd des Synesios kennt er nicht

ui^u\^c0 by Googi
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reiche weitere AuHeolimtickiing der Fabel and die Verlegung dee

Hchiuiplatzes ilersrl])rn nach Arb(!la verdankt werdf. fl;i rüber

kann man nicht einmal etwas vermuthen. Gelehrte Erinnerung

hat den liericht des Synesius mitverwertheu wollen zu einer Be-

gründung der Ansicht, daes das Pompejanische Moßaik der *Ale-

xanderschlacht' eine Scene aus der Schlacht bei Arbela darstelle.

So alt wie dieses Hosaik oder gar wie dessen Original ist die

Localinmng der Gresehiohte von der Bartsohnr der Macedonier

bei Arbela soliwerlich: wenn auf dem Gemälde die wenigen noeh

erkennbaren macedonischen Kö}>fc allerdings ])artlo8 erscheinen,

80 folgt der Maler einfach der Sitte der Zeit, die seit Alexander

(Chrysipp. Athen. 565 ; Hermann, G r. Privatalt.^ j». ?»)
das ganze Geeicht bartlos zu halten vorschrieb. JJer König* Ibst

mag zu dieser Sitte den Ton angegeben haben*. Anzuiuimien,

dass die Erzählung von Alexanders Befehl an seine Krieger, den

Bart zu raairen, niehts weiter sei als ein Versncb, den TTrsprnng

der Sitte der Bartlosigkeit bistoriseb zn erlftntem) und also kei-

nen thatsächliehen Bestand habe — das würde vielleiobt Manobem
recht besonders * methodisch Bcheinen. Im üehrigen wäre eine

solche Vermuthung völlig unbegründet and willkUrlidi: iob über-

lasse sie gerne curieneen Liebbabem.

Tübingen. Erwin Eob de.

Zi PUlMtntu.

Da das, was Usener in seiner sebSnen Einleitung En

Eayeer*e Homerischen Abbandlnngen über dessen wiseensebaft*

liehe Thätigkeit lobend bemerkt, bei jedem Leser einen nacb-

haltigen Eindmck hinterlassen wird, so kommt es mir nicht

leicht an, in einem Punkte ein viel weniger günstiges Urtheil

über Kayser fallen zu müssen; es betriiFt die philologische

Thätif^keit, welche wir recensio nennen. Tch glanbe nicht zn viel

zu biigeu, weuü uii behaupte, dase die bewunderungswürdigen

Ifnsternnd Lebren, welebe vna Laobmann nnd Madvig gegeben
baben, an Kayser nabesn spurlos vorübergegangen sind. Man
braucht nur seinen ComifioinT nnd seinen Fhilostratus anxnselien,

nm dieses Urtheil nicht zu hart zu finden. In der Schätzung der

Handschriften zeigt sich eine merkwürdige Unsicherheit, eelbst

in den einfachen Fallen werden keine bündigen Schlüsse gezogen.

Wir wollen dies an f'mom Tiptspiel darlegen. In den vitae so-
,

phietanuu des PhiioBtratus etossen wir auf zwei Handsobriften,

* mar. Alexander'» Kopfhaltung nachzuahmen suchte, ist

bekannt; nicht minder, wie oft in Monarchien der Herrscher im Aeusser-

Hehstcn die Mode des Hofes und Iiaiide8 nacli seinen eigen r-n Gcwobn-
hciteu bestimmt hat. Einen m^rkwürdin-'^n Beleg will ich hier beiläufig

hervorhebeu : in'' €. iKcfpovTO. 6 (die Mimen traten ja capUe
raeo auf) ^€£ 1 €* IkcCvou.

Qalen. XYU . 150 .
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den Vaticanue 64 (p) und den Havnieneie 60 (k). Kayeer be-

rii htpt uns selbst, dass der Havnieneie jünger ist als der Vati-

canue, dass derselbe plernmqtie correctinTi rpfert, dass er ver-

dorbener ist. Sei bat ein fluchtiger Blick aui die Lesarten der

beiden ilandäcbriften genügt, um zu ersehen, das k aus abge-

lehrielMii iit Allein Kayier wagt niohte weiter als die Behaup-
tung : ez libro flnzit qni plenunqne ooneetum referebat. Dann
lügt er hinsHi qnoininiie ez ipso descriptam putem, differen>

tiae qaaedam non patiuntur. Um jeden Zweifel in der Sache
auszuschlieesen, habe ich meinem ehemaligen Schüler K. MüUer,
als derselbe in Kom weilte, einige Stellen znr Vergleichung

mit dem A^aticanus vorgelegt. Biese Vergleichung bestätigt

vollkommen die oben auegesprochene Ansicht von der Ab-
stammung dee k auti p. 228, 3 Tuiic. (cf. edit. Heidelb.

p. 871) ] in k iit statt gesohrieben hl; rieht man
nach, so findet naot daee hk eo geeohriehen ist, dass ee von

einem fittehtigen Leenr leicht als gelesen werden konnte;

das Merkwürdige ist nun, dass diese Beobachtung bereits Kayser
vorlag, denn er schreibt : ita exaratum est (in k)f ut faeillime

cnm bk confiindi pORsit. p. 265, 27 T.^] k hat

(ci. p. 370 H.). Der Vati- iims schreibt i(J-

so, das» es mny. leicht als trelesen werden kann,

p. 267, 1 ] hier

lesen wir in k (cf. p. 372 H.) ^. Auch diese Yeraohiedeiiheit erkl&rt rieh dnreh ab
Vorlage, denn es steht zwar \ in , allein ein Fleeken,

der von fap ergrilfen, macht, dass ( mit Oompendinm
geschrieben) leicht mit verwechselt werden kann; statt

i?tand von erster Hand im Vaticanns o'i;
eine zweite Hand setzt über ol und macht aus dem \

ein (also — '); wegen der Correetur konnte ein flüch-

tiger Leser lesen. Selbst die ganz sonderbare Discre-

panz 260, 18 T. wo wir statt

in k finden ^ ir€pl (cf. . 360 .) iMsst

rieh nach der Yerricherung meines Gewährsmannes, selhstver-

stündlich eine grosse Flüchtigkeit des Schreibers TOranegesetst

(woan noch kommt, dass die Worte, die zu dem MissveretSiidDieB

AnlasR gaben, am Ende der Zeile stehen), einigermassen ans

erklären. 22G, 26 T. hat k (cf. p. 266 H.) €7€. Nach Kay.ser hat der Tatiuanue

von erster Hand wie

andere Handschriften, aweiter Haad^)
£ £ . Danach würde sich eine IKscrepans

zwischen k und der zweiten Hand von heransstellen. Allein

diese Diserepaat Terschwindet, sobald man niher prüft. Hier€
ißt corrigirt€)

|
. Also i^ibt

k mit Ausnahme des t in((€ seine corrigirte Vorlage in p.

WUrzburg. M. Schanz.

. .d by
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Di« SprieliwIrteresaBiHng dei Eeeiriiüeitls.

Jn der Reviie de philologie N. S. II 219—237 hat Gh. Graiix

iintf r dem Titel ' Supplement an corpus paroeuiiograpborura* Ex-

cerpte aus einer angeblich unedirteu Sprichwörtereaiiimiuog des

Eeenrialoneie-—20 bekannt gemacht. £e ist ihm dabei ent-

gangen, 4· die ganse 8ammliiBg in der intereeeanten, von
den friüieMn Henmegebern ttber aSe Gebttkr emaohlltMigten
MiiMwJlan-AIdine yon MDV bereite gedruckt vorliegt, und
zwar auf Gnmd einer b<M«eren Eds., doroh welche die Lücken
des Esrnrialensia durchweg ausgefüllt und schwere Schäden ge-

bessert werden; wie z. B. No. 27 (p, 225) für das fehlerhafte

(Gr<iux falsch mit den VulgärhdHs.)
in der Aldino Column. iü völlig befriedigend

sn lesen ist^ Grenauere Nachweise über Entstehung and Werth
dieeer Sammlung sind nnr im Zneammeabang einer Unterenobung
Aber daa Yerbältniee der vereeliiedenen Beoeneionen dee Zenobioe

an geben nnd mttawn daher Ar einen anderen Ort anfgeepart

werden.

Leipng. Otto Orneiae.

Die elalkidisekea StMte wihiend iei eiBieehem AnlMandei,

Bei der Schätzung des Jahres 439/8 wurde der Phoros von
11 thrakieehen Stedten erbdht, und awar wurden eeohe mit einem
bttheien Betrage als je eingeeohAtit, fünf wieder anf den alten

Satz der ernten beiden Schattnngsperioden nach Verlegung der
BundeskaBse gebracht. Diese Städte lagen üuit eSmmtlich en der
Westküste der Chalkidike und auf Pallene, Die meisten von
ihnen zeigten pich nach dem samischen Aufstände höchst unzu-

verlässig: Bie blieben vielfach mit ihreBi Phoros im Rückstände

und schlössen sich dann theils im Jahre 432 dem cliaikidischen

Aufstände an, theils fielen sie zu Braeidas ab; vgl. Philol. 41, 667.

Da nan die Athener im Jahre 439 noeh eine Anzelil von Orten,

die dieeen Stidten benaehbart waren nnd in Syntelie mit ihnen

geetanden eein müssen, an bundeeonmittelbaren Gemeinden er-

hoben, 80 ist ans dem Znsammenhange aller dieser Umetttnde nnd
wvtiev Berücksichtigung der Abtrennung der Insel Amorgos von
Santnf^ '/ schliessen, dai^s während des samischen Anf'itandes min-

destens Ünbotmässigkeiten unter den (jhalkidiern vorkamen. Philol.

a. a. 0. Eine Bestätigung erfährt dieser Schloss durch folgende

Beobachtung.

Die Idete des threkiiehen Phoroa vom Jahre 440/89 wies
im Ganaen 37 Kamen anf, eo daee Stidte, die eonet wihreod

' Wie im cod. Laorentianus : . F. Schöll iu der Festschrift zur
Begrüssung der Karlsruher Philoli^envereammlung (1882) S. 40. 0. B.
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der laufenden ScbatzungepericMl*' gezahlt ludten, fehlen; v«rgl.

Philol. 41, 653 und 074. Vr n N n 37 Isameo Bind 24 tjrlialten,

eB bleiben also 13 . ken. Nun ist ee doch gewies kein Zulall,

daes eich luiier den blädten, deren ^'amen mchi erhalten eind,

9 Yon jenmi 11 beflndeiii dma Phoroe im Jahn 439/38 gestei-

gtrt wurde. Wir yermiesen nSmlioh die l^amen der Stildte Stoloe,

Spartolos, Skabala, Mekypema, Sane, Skione, Apbytis, Assen
und Maroneia. Man wird um so weniger einem Zufalle JKanm

geben dürfen, als fast alle Städte, die wir außserdem noch auf

der Liste vermissen, immlich: Thyssos, OlophyxoH, Neapoüs,

Abdera, Aineia, Akanthos, Ötageiros» Peparethos, Othuron, l'he-

getioi, regelmässige Zahler zu sein pflegten. Mithin musö wohl

ein Theil derjenigen Städte, deren Thoros im Jalire 439/8 er-

höht wurde^ iriUneud dea «^« Snegee keine Zahlung ge-

leiatet haboi.

Wir bemerkten femer, daee seeha von den 11 Stedten mit

einem höheren Betrage als je eingeschätzt wurden. Ebenso Ttele

haben nach Ausweis der Liste im Jahre 440/39 keinen Phoros

gezahlt. Gewiss ein merkwürdiges Zusammentreifen! Dazu kommt
der Umstand, dass von den 5 Htädten, deren PhoroK nur auf <]en

alten Satz gebracht wurde, zwei ; nämlich Mende und Aigai, auf

der Liste erhalten sind, wogegen die bech» sämmtlich fehlen. Es

aind daa die Städte: Btolos, Spartoloa, Sana, Skienei Assen,
iCareneia. Bieae Stitdte haben also aller Wahraohemliehkeit naeh

wihrend des samiechen Aufstandea ihnn Phoroa verweigert und
wurden dafür nach der Niederwerfung desselben beetraft.

Beachtenswerth ist die Haltung Poteidaiae. Bekanntlich

traten während des samischen Anfstandes die Korinthier im yAo-

ponnesischen Bundestage energisch L'eiren eine Intervention zu

Gunsten der Samier auf und trugen dadurch wesentlich dazu bei,

dass die Athener zur Unteiweriung ihrer abtrünnigen Bündner

freie Hand behielten. Es wird nicht leieht sein, den Sohlttssel

au dieaer den Athenen wohlwollenden Politik au finden, aber ea

verdient doeh die Thatsaohe einige Aufmerksamkeit, dass sich

Poteidaia an den Unbotmäesigkeiten der chalkidischea S^te
während des samischen Aufstandes nicht betheiligte, sondern in

den Jahren 440, 439, 438, 437 regelmäHsiiT seineu Phoros zahlte.

Erst nm die Zeit der Begründung von Amphipolie trat eine Ver-

ändn uiiLT der Beziehungen der Poteidaiaten zu Athen ein. Im
Jahre 437 oder 436 wurde ihr Phoroe mitten in einer Finanz-

periode plötzlich um daa Anderthaltfaehe dea hlaherigen Satiea

gesteigert und sugleieh verloren sie wahraoheinlieh eine Anaahl

bisher von ihnen abhängiger Gemeinden; vgl. Philol. 41, 667.

Uebte nun während des samiaohen Krieges das Verhältniss Ko-
rinths zu Athen einen Einfluss auf die Haltung Poteidaiae ans

oder war daa Umgekehrte der FbH?

. ij.i^cd by
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Die K»Mteu des samisiheu Krie|^.

Nach leokratee XV III soll Perikles zur Einnahme von
Samo8 1000 Talf^nto vf^rl»ra\icht haben \im\ ähnlich spricht Nepos
Timoth. 2, unzweifelbatt dem Ephoros fuliz-f'nf), von 1200 Talenten.

Daun heisst es hei Biofl. 28, 3, \ doch anch Ephoros zu

Grunde liegt:€€ € btOKOffüiiv.

Wenn hier Hiebt ttUBgefalleii ist, bo kdnnte man die 200
lUento ab Bäte betraoliten; Tgl. Ad. Sclmiidt, Perikl. Zeit. I

'

149, 1; Philol. 41, 703.

Die Eriegskoeten waren aber viel höher als 1200 Talente.

Wir wissen aus dem Fragment einer Abreohnnrii^ der Schatz-

meister der Göttin (('TA. 1771 dRRR die Athener 1276 Talente

für den samisdipn Krieg aus dem Schatze der Göttin entliehen

haben; vgl. A. Kirchholl', Abh. Beri. Akad. 187G, 43. AVenn
naB die Athener eiob genötbigt eaben, zu Anleiben zu. tobreiteo,

80 liaben eie natfirlieh anoh die vSbrend des Kriegee eingelau-

fenen FbOToi yerbranebt. Es waren dae die im Fxlibjahre 4dO
nnd 439 gezahlten Phoroi im Gesammtbetrage von etwa 800
Talenten.' Femer liegt doch die Annahme nahe, dass sie das

Deficit nicht bloss durch Anleihen deckten, sondern auch auf den
Bestand des eigentlichen Reichsschatzes znrückgrifVcn. Wie dem
auch sein mag, sicherlich haben sie zuan saniischen Kriege weit

über 2000 Talente verbraucht. Eine so hohe Summe würde auch
im YerbSltniBe sn den Ausgaben während der ersten Jahre des

peloponneeisohen Krieges stehen, wie sie Kirohhoff, Abh. Berl.

Akad. 1876, 5 nnsweifelhaft riohtig berechnet hat.

Die Uebereinstimmung der Angabe des Isokrates und seines

Sobülers mit dem Posten der Schnldurkunde weist auf ihre Quelle
hin. Dass sich Ephoros Monumente ansah und die Znblen seiner

(|uelle abzurunden pÜegte, ist ja hinlänglich bekannt. Er hat

also die von der Göttin entliehenen Summen mit den Geaammt-
kosteu des Krieges identiücirt, ohne die sonst verausgabten Sum-
men Hl hertteksichtigen.

Die Absahlnng von zwei bis dreitausend Talenten nebst
Zinsen war für Samos keine geringe Last, nnd die Baten mügen
sieh reeht wohl anf je 200 Talente belaufen haben. Die Samier
mussten auch grosse, höchst einträgliche Grundstücke, die an 100
Talente jährlich einbrachten (CIA. 188; Kinhhoff a. a. 0. 67),

abtreten. Unter diesen Umständen ist es sehr begreiflich, warum
sie nicht ausserdem noch zum Phoros eingeschätzt wurden. Denn
Pboros können sie, wie Droysen, Hermes XIU 566 richtig be-

merkt hat, in der That nach Ausweis der Quotenlisten niobt ge-

zahlt haben. Ihre Batenzahlnngen dauerten am AnfSange des
peloponnesischen Krieges noch fort (CIA. I 39), nnd Thnkjdidee
muss sie in seine Berechnung der Gesammtsnmme des jährlich

einkommenden Phoros mit einbegriffen haben, weil sonst die Yon
ihm angegebene Summe 600 Talenten yiel zn hoch sein

würde. Philo!. 41, 703.
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Betrachtete man nnii die Batenzahlungen zunäohet als Er-
satz für den PhoroB, ro wurden die Samier nach ihrer Unter-

werfung; in Be/ncr auf ihm Buodeeleietungen genau 80 gestellt,

wie die übrigen unterthänigeii Btindner. Denn sie hatten jähr-

lich bestimmte Summen an den Vorort zu entrichten und waren
ausserdem zur Stellung von Landheer-Contingenten verpÜichtet»

Tlmk. 57; Shein. Mob. XXXVH 687

Kiel. 0. Busolt.

Die Regierungszeit des Könige Paeri^iadee I von Bosporos.

In dem XXXIJT. Bande ZeitRrhrift, R. 424 ff., hahp

ich den Fehler in Diodor's Zeitrechnung der UosjxjranisL'lien Kö-
nige darin gpfunden, dass er annahm, Leukon Söhne, öparto-

kos III und i'aeneades I, hätten einer nach dem andern, jener

fünf Jabre und naoh dem Tode des Bruders dieser 36 Jahre,

regiert, wSluread der xn. ihren Ehren erlassene attische Volks*

besehlnss lehrt, dass sie anfiuige gemeinsohafüieh die Regierung
führten. Hieraus ergab sich femer, dass Leukon Ol. 108, 1 347
starb, und daee Paerisades I von diesem Zei^nnkte ab die 38
Jahre seiner Regierung zählte, von deneTi die ersten fünf (bis

Ol. 109, 3. 343/2) ihm mit dem älteren Bruder Spartokos Iii

gemeinsam waren.

Diese Berechnung wird als richtig erwiesen durch eine In-

sehrift, deren Beziehung ich frtther (S. 606 f. desselben Bandes)

dnreh ein fijsehes Bedenken verkannte.

Die von Ludolf Stephani in dem Gompte-rendn de la Com-
mission Imperiale Archeologique pour l'ann^e 1875. St. Peters*

bourg 1878 S. 87 yeröffeniUohte Inschrift einer Marmorbasis lastet

nämlioh:

f I

I

ÂTEQN
mit Stephanie Erp-Hn^ungen des Titels 06[€5] [] .

Hiervon abweichend wird Paerisades 1 uuf den übrigen lu-

schiiiten, welche seine Titel aufweisen, vollstiiiidiger bezeichnet;

auf drei In«chriften: 56 0€u-5 € ; die vierte

fttgt am Sohlnsee hinsn , die fünfte[]
(a. a. 0. S. 607).

Ich folgerte hierans, dass auch die oben aufgeführte In*

Rrhrift dnrch Beifügung von \ . 3 und von[5] . 4. 5 zu ergänzen sei.

Diese Bemerkung ist falsoh, wie der Herausgeber, Compte-
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rendu von 1876 St. Petereb. 1879 S. 8 Anm. 2 und S. 223 er-

innert hat und wie eine mir freundliclist übersaniltc Photugrapliir

der Aufschrift erweist , Von ilieser ist rechts nichts 'abgeschla-

gen', sondern nur auf der OberÜäche abgerieben: sie hat niemals

mehr Bochetaben enthalten als in ätephani'e Wiederherstellung

vorausgesetzt sind.

Dunit aber liefert diese kttnere Titolatar den Beweis, daae

der ftltere Brader Spartokoe III sieh' die Havptitadt Botporos

(oder Pantikapaeon) und einen Theil des Gebietes vorbehalten

batte, und dass Paerisades einstweilen als Archon Uber Theodoeia
und als König über die Sinder und Thateer in den östlioken

Strichen des Beichee hemohte.

Bonn. Arnold Sohaefer.

2ir Parthenfe.

Plutarch im Leben dee Penklee eap. 13 beriebtet: 6 bi€02[ € £6bou ^ Der Name des·
lers Wiir rilso * (' zu lesen gewesen; es fragt sich nur,

was unter '' zu verstehen ist. Nach Michaelis (Parthenon

S. 38) und Anderen — welche bei Cicero Tusc. I 15 § 34 noch

'cum inecribere non liceret* lasen, während schon die Heraus-

geber Winckelmann's (Werke VI 2 S. 116, 383) ohne Zweifel

lichtig 'oom inioribere nomen lioeret' yorgeschlagen haben; vgl.

aneb Weber, Jabrb. für daee. PbUol. 1874 8. 80 ff. nnd MttUer-

Strübing ebd. 1883 8. 818, 11 — ward dee Meisters Name ge^

nannt 'auf der marmornen Inschriftplatte , auf welcher naok
athenischer Weise Perikles und die übrigen Baukoinmissare über
<lie Bauzeit u. s. w, Rechonschnft nblfgtert'. \ach MüUer-Strü-

bing (a. a. 0.) wäre dagegen der l'leiler, auf dem das

Götterbild stand und der Künstlername darauf angebracht gewesen;

auch nach den Herausgebern Winckelmann'u (a. a. 0. S. 117, 384)
war der Name dee Pbeidiaa *anf dem Fassgestelle* der Statne

sn lesen gewesen. IXe nene Copie der Parthenoe, welobe am
30. Deoember 1880 beim Varonkion zu Atben gefunden wurde,

^bt m. £. anob bier die richtige Erklärung an die Hand: die

Stele', auf der nach Plutarch der Name stand, war jene Siiule,

welche die mit der Nikr vorgestreckte rechte Hand dfn' Athena
stützte. Diese ' Säuh uiiiHchrift* des Pheidias war vormuthiich die

Ahne aller jener Kuiistlerinschriften, die später an den zu Stützen

dienenden Baumstämmen sich vorhuden.

Halle a. S. H. Heydemaun.

AddeDduu epietolae Flaatiaae (s. p. l sii )

Ad. p. 3. Sero in mentem venit versus Kaeviani qui apud
Nonium legitnr p. 197: 'res divas edicit, prnedirit castus*, quam-»

^oam adfimare nihil licet, oerte non eolehant Latiue sie lo^nL
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cf. lordanoe Hermae vol. XV p. 10. — Prise. I 198 *Liviu8 in

OfiysBia — nam diva Monntas filia docnit': *divina' GLK. —
ibid, (idn. 1 Non *doraina\ sed 'domna' proniintiari voluit Teren-

tius lieaut. IV 1, 15 *domna ego, enis dainno aiiclus est'. —
ü. 8 Nondam apud Catonem, «ed m Conulici arte inveniBiuB

ipsorum' 20, 33 IV 37, 49 Mpeanun' 24, 39 et eaadem
formas apnd Gaeearem et Cioeronem band raro. — p, 10 adn,

TnrpU. 130 B. *ae' pro 'eae' Nonü Codices, 'ae* pro 'hae* eae-

piusonle, — p. 16 adn. 1 ' multiloquium* etiam Don. Phorm. II

1, 1. — p. 18 cf. Don. And. III 2, 34 de Mlico*. — p. 21 Adde
Amph. 714 *advenientem ilico' Most. 434. In Pomponi Pictorum

fragmento V (116 R.) quod trailunt Codices *iii Graeca nierce

deilico curävi ut uccuparem' ('iiiercede* ante Bergkium, ille 'iiht-

ced' non ita ad persnadendum apposite) eane diligenti diguuia

est oonaideratione. — p. 24 Needo an aic fere eoiipserit Tttmiue

Setinafirg. 13 B. *qiaom procnl iepezit» inbitere | Tolnft: zeyortit

qii6 eatapvlta [aotn) yolat* (vel ^inbitier*; Nonü libri 'inmitter'

et Mmmittere*
;

£pid. 145 'nieam domum ne inbitae*)* — p, 26
east, FestiiB p. 313 'etrebolas Plantaa Umbhco nomine appellat

eozendioea*.

h\ L.

LexiealiwiMr Znwaoki mu Serini eynneelvran lotiv trantlntla Utii».

Bei Durchlesen der kürzlich von V. Boae beranagegebenen

apätlateiniBchen Bearbeitung der Gynaecia dea Soranne, deren

Yerfaaeer aiob ICnaeio nennt, aind dem Unterzeichneten die bier

xnaammengeetellten addenda lexicis aufgefallen, tbeila noua (die

cnreiv gedmekten Wörter), tbeila neubeatätigte rara. Wohl fin-

det man das meiste davon und mehr in Rose^s Indox, doch ist,

was hier dargeboten wird, iiiclit aus jenem hergenommen, und

zum Theil liier mehr in seinen Zusammenhang gestellt. Einiges

für die lateinische Lexikographie weniger in Betracht kommende
ist unbeachtet gelassen, ausserdem von dem Wörter, welobe nna

nieht ganz nen sind, betreffenden manebea bier gefliflaantlicb ttber^

gangen, znm Theil anderswo verwendet worden.

oanceratio 71 8i ttUus fuerit caneeratio, Lucif. — co>M

flumio I 72 ladis ad iMmnüas conflu.r}o. — defrigidatio app.

17 pessus ad defriflif^afionem ninfriris, 21. — esectio II 83 post

csedronem earnm Oiaemorroidum) pro exsectio Oio., recc. Cf. esu-

datuB Coel. Aiir., esaccatio Gass. Fei. — sanguinatio II 40

sanguinatio matrki üccurrü ex difficiUimo partu ml ex ahomu . .,

44, 82 al., Coel. Aur. — teporatio l 60 oleum, eaUda^ tepofOr

Uones (dafür 64 calefactiones), spongiae moUes; teporatna Plin., -re,

eantilatrix TL 7; oantilare App.
gelamen app. 16 ad ptduerem redactas rum gelamine otuf

rum nUsces, ib. sup. ouorwn gclamim elLvata, 13, 20.

frigdor II 17 forpor et in genibus frigdor (mscr.) eis oc-

curritf Ps. Soran. ^nu. med., gloas. Cf. caldor Yair. alia^ne in
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-or lf 110IÜ. — **^turbor I 86 niaternum lac de lahore 2^ritis et

turborc . . malum est et . . indigestibik^ Th. Prise, Coel. Aur.

curuedo II 59, 9 colli mairicis curuedine ud tortione^ 61,

27. Die abstr. auf -isdo sind überhaupt Torwiegend reco., wie

z. B. aoredo, albedo, daredo, muleedo, nigredo, pigredo, rauoedo,

Tubedo, salRedo, eerpedo, turhedo, tnrpedo, tueeedo, unguedo.

^oentifolium suhst, II 88 centifolio imrino trito; -mfl adi.

Plin. rosa. — *1 (oui, = *^', Dotter) II 74 OMO .

.

cocto c'fhmr ipsiiis mm pnJmidis heiic icriiur, TT 12 ex.

pr Hhi'Ha II 83 gummi de prunella. Cf. prunellatum (Lowe
Prüdr. glüssar. lat. p. 56). — *naucella (pr. Marc. Dig.) trnsl.

(Wiege) I 116 in naucella strata (ponendus est infane), 118 nau-

pensiUs «t/, et prmo Im^er mtmeri indpiai (infane). — Daa
unveretindliehe primariola II 54 bleibt uneingereibt. Vielleiolit

aber ist als demin. lU fassen micina (mica) 130 jyanosum

(cibum) ?ioc est micinas . . in lade infueaa (ood. Uafh.). Vgl. De
lat. ecr. hist. Aug. p. 25.

dida Zitze) I 44 iiequc pectwalibm fetscüs didas consfrmgere^

n( et laefe impleri possinf, 1(3, 107, 108, 110 td ante lauatrtm

atU in ipso laxtacro nutuiuam accipiat didam^ III, 129 al., wovon
Yielleicht abgeleitet titina I 131 uasctdum uitreum ad simili"

iudinem pupillae formahmt^ quod rusüei uhuppam(
anU tiiinam, — *mamma i. nutrix I 107 tjna maimma et wm
digesserit hahiemH ei sie lade dederU, 134 al., iuBer. — ^uhuppa:
ob. 18.

lotialis (ombilicue) I 54. — olrstetriealia I 1 ratio, 61
sella, 63.

floccoBiiR II 10 sirameuii^ nouis et ffoccosis, App. herb.

natiüa i. natis Ii 55, 4 aliqiiando ita duplicatur (infane

namne), vt mknH mnüis naiicas forte oetendat, II 60, 22,

Ambr., glose.

aboreoriue I 57 r^us' läboireoni» (recc. aboreus part
II. 9ft. aboreus, ns). — ef^neeptorius app* 4 peeearkm alimd

conceptorium ualde mirifJcunit . . cum uiro suo coeaty et statim

concipiet; 5, 6, 7, 49 al. — oonatriotoriue I 43 (ciboe), II

65, Caps. Fei.

(idünai tni I 2 qme oduriatim pofff^if et per partes . . aece-

detUia mitigare. Das uerb. adunare, bes. pari, perf., findet sich

aeit Inatin. und Cyprian. Adnerbia auf -Mi, meiet von park, perf.,

kennen wir 437, davon c. '/» '«oo* — iniueum 16 a6 timM-
lico iniumm, II 50; iuanm I 103 commp. ane deoranra (vgl.

Suppl. Iiexio. Lat. 3099), susum für aursuni (Kchon bei Cato) H
94 sTisTim axe posito*. Vgl. insursum II 18 ipmm oriftcium . .

intus insursutn conäneitnr, a foris 3.5, in for'p trabcre 60,

15. — ordinabi liter f 32 fjuae ordinabditer die suo pur-

gatm\ II 49, ib. 82. — per.suadcnter II 66, Chalcid. Adver-
bien auf -ter von part. praee. kennen wir 353, davon recc. be-

trifehtUoh Uber Vs.

peseare 42 eo€Meare plemm praedieUs eueie ad*
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inIwm et cum älbore oid peua$ i. *peeeirinm (peeenm) mformM*.—
*oanoerare inir* H 10 si (uiilniu) camemiwe coeperUt ador jm-
Hdus ibi nascitur, 71. — ^coagulare intr. I 125 ewii eoagu-

lauerit (iofane) ei ad Bedendum 9e fregmiHua eresBetUf 121. ygL
dilatare intr. I 11.

encathismarr (pncathisma) II 32 enca^hisway)nfs (eam)

aqua, in qua decaqmmus . . et indcium. — enchymatieare(4€) oUo . . ccdido ttwymatizandae sunt.

connaturare Coel. Aar. muliebr. fragm. p. 142 Ko8e seinen

imdia matriee eMephm mmtme teneiur «el corniafumliir, letd.

Orig. XI 8, 10. Vgl. Gaee. Fei. 26 p. 42 'dnritiae . . miiaoo-

losis membranie connatoratione infixas, quod Graeci cata eyn*

fjHin uocant* und die angeführte Stelle dea laid,, welelie lautet:

aÜa (portenta) sppundum connaturationem, nt in alia mann di^iti

pluree connaturati et cohaerentetü reperiuntnr. — exterhiH l 09
spmtgia lods extertis. — imping er e (piiigere) I 11 quac ain-

gulae partes (matricie) ni coymucmdur . ., uolui eam impingere

(impingere a pangere e. c. 157). — inturgescere Coel. Aur.

frgm. p. 144 et inammae . . kigetio laete kämtffemamd^ Yeg. net. -*

prataolutrt I 128 praesohda (dextra infontia) imotu mo exer-

eeeUur. — regyrare II 85 si omnia matrim rei^4aa {i, oomvn)
effusa est (pr. Flor. ' bellum in Hispaniam regyrauit' i. orbe con-

feoto rediit), cf. *gyrarf> lieliren IT enm Ugahis ui voti sr ffirare

possit, 63 si na: girari possit ncc onhryulcis adduci (infaiis), ib.

8up. — resimplicare I 103 ut Spinae sfondifi . . facillime ilec-

tantur et ncrui resimplicari possint (Soran. -
), Coel. Aur. *tard. V 1,20'. — submalefieri II 59, 10
mdmäi^kiUes dckrüms resummut pam ferumU uA Mo. —
8up9reip9r€ Coel. Aar. fragm. p. 142 mpereeplm eibm wm
digeriiitr, — trananngere I 104 t^^ . . iransunguant iolum.

*agere aliquem behandeln I 68 quomodo agenda est post

partum feta?y 90 qufi nita agevdn e^t nutrix?^ 94. 9fi. 9^ al.;

cf. accipere I 75 rebus chahsticis tumor bene accipttur, 77, 91.

Dies dürfte das Wesentlichste von dem sein, was dieser

Schriftsteller dem lateinischen Lexicon übermittelt. Ihn selbst

zu charakterieiren ist aiii nicht angelegen. Doch scheint uns

eine Spraehe nieht die «nes epftteren J^rhnnderts, eondern nn-

gdfUhr dieselbe zu sein, in welcher Ckielim Anrelianne nnd Oassina

Felix reden. Mit dem letztgenannten oder beiden hat er Unter

anderem z. B. auch folgende spätlateinisohe Idiotismen gemein:
sie auch die zeitliche Folge detenninirend, q. i. deinde,

eodann (wie Cass. Fei. z. B. 1 p. 5, vgl. S(mf. . 10* sq.) I 52
guod infam cadit in tena et sie iJJac seeundae (die Nachgeburt)

eaeuntj II 80 primo calltts coinnudaxandus est, et sie ferro

subkUus facUlime sanari poUa, I 67 s. f., 90 bis, 107 bis, 109,

13. 8o n. a. anob HieronymoB ep. 22, 8 *prine nenter

(ebrietate) eztenditar, et eie eetera membra eoneitantar% 65, 1

*ioeiroo debeo primum obtreetatoribue meie respondere, et sie

nenire ad diapatatinnoalam qoam rogatia' al.^ Bufiji. Orig. in Bom.

1
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8 'ammae hommum priue in pecuilibue fuieee, et sie ad ho-

minee meidBM*, intpr. Orig. in ]f«01i. 60 (debet afiqme) postqnam
traotenerit nerbiini teemidiim ea, lie pronvntiare^ quid potiseimmn

nerivs sit eorum*, 5$ *ooneeqnene hiit, primoa peneie qui in

depreBsioribiu terrae partibus habitabant, post eot autem, qai

modice (i. paallo) in altioribas, et i noniMimoB, qui io altia*

limifi montibiis Tnorabantur*.

ab den ah!. Vjpini Coniparativ determinirend (wie Coel. Aur.

tard. I 4, 139 'non minus ab epilepticis cadenfi' i. non minus

quam epileptici al., Gase. Fei. lU 'cum coeperit pendigo eaniem

eindidaai et . . adinifl a olito exoludeve* al., ef. Sorot, p» 96 el

9*) 1 96/ phta weto lae habentf 60, 35 d pluree ab wie
fuerint, Beispiele anderer auK nngefibr derselben Sprachzeit autd

Hier, in EocL 9 p. 459 Vall. 'atUiorem eeee qnemuie indoctum .

.

a praeceptore perfecto, qui iam mortune est*, 4 p. 419, 9 p. 466^
ep, 100, 15 ^Diinns putat ab eo, quod onpit, omne f|nod poaeidet*,

iu Ezech. hom. 5, 4 und 5, h. 6, 7, h. 9, 2, Rutin. Orig. in Num.
26, 1 *Runt aliqui celsioreH ab iie, qui summa bellatomm dicti

8uut\ id. Orig. in Leuit. 14, 4, id. Famph. pro Orig. 2 p.

Lomm., Gaeeiaii. in Coli. I—X praef. 'qnantom a eombiia aaa-

eboredi, et ab aetnali nita, qnae in eongregationibni ezeroetnr,

oontemplatio Dei, cni illi lüri (anaeboretae) aeinper intenti sunt,

niMor atque snblimior est*.

etiam et (wie Coel. Aur. acut. 9, 54, Gass. Fei. 42

p. 99 al., cf. Scrut. p. 27) 41 rfiam rf sepfimani nasci possunty

ib. 48, II 88 aucis . . senunis imi, etmm et maluarum, 14, 38,

42 . f. al. Andere Beispiele aus der Zeit sind Hier, in Isai.

III ad 7| 14 *qaod coactum esse et uioleutum etiam et etultie

patet\ id. in Epb, I ad 1, 21, anon. in Job , 182 LoamL
qui etiam et impia« eogitationee eeminauit in anima illina* (et

etiam, wae scbon früher vorkommt — Hand Tore. t. p. 522 iq.— s. B. Bnfin. pro Orig. 5 p. 386 L.).

Von anderem, was man vieHeicbt f^obon zu den Barbariemen
rechnen kann, sei nur erwähnt: der Uativ alinp 67 aliae ww-
lieri^ II 66, 31 al., den bereits Granmiatiker des vierten Jahr-

hunderts als etwas gewöhnliches aniühren, wie iu Paradigmen
Chane. II p. 163 aliae (uel) alii, Diom. I p. 333 blos aliae hat;— aliqnabne I 21 aliquahua eUms, aUquaHma lordte (initor

pnrgatio), ib. 89; — ipsnd II 94 al.

Beval. G. . Panoker.

. Hiidielififlllebei nr lelianis dei Gerippu.

In dieeem Mneenni (34, 188 ff.) madite leb anf die apSr-

lieben Anaattge aas der lobannii dee Corippas aafneikiam, welebe

nna eine Yeroneser Excerptemammlnng yom Jabre 1829 erhalten

bat Die Vorlage dee Excerptora ist verloren. Ebensowenig be-

aitaen wir eine etwa seit Anfang saec. XVI yerscbwnndene Ab-
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ecbrift, die DesiUerius, Abt von Monte Caseino, im 11. Jahrb.

anfertigen lieae. Erhalten ist mir «ib einziger Codex saec. XIV ex.

in der TriTulnana m MoilaDd. Ave ihr floee die editio prinoeps

(OD HasBuecheUi 1820), lud tie bildet auoh die einrige Grand-
läge der trefflichen Aaegabe von Joseph Partsoh (Monumenta
Germaniae hietorica: anctoree antiqnieeimi III 2 a. 1879). Aber
noch von einer vierten Hp. haben wir Kunde, einem Codex des

Mattbiae Corvinus, der im IG. .Tabrbnndert zu Budapest von Job.

Cuspinianns benutzt wonleu ist. Dieser codex gilt als versebollen,

existirt aber glücklicher Weise noch heutzutage, und zwar — ein

merkwürdiges Zusammentreffen — ebenfolls in Mailand. Zum
Voreeliein gekommen ist er dnreh die Blihrigkeit der Ungarn,
die OB als DKÜonale Ehxeniaelie betrachten, die in alle Welt Ter-

streuten Ueberbleibsel der berühmten Bibliothek anfanepüren.

Johann Ceontosi gibt in der Ungarischen Bücherschau (VI p. 137 ff.«

mir nur aus dem Referate in der Philoloirifclu'n Wofhenschrift

vom 24. Februar 1883 sp. 232 ff. bekannt) ein ' bibiiograpbisches

Verzeicbuiss lateinipcber Codices Corviniani\ in welcheui als

Nr. 77 und in der Privatbibliotbek der Marchesa Trotti in Mai-

land befindlich aufgeführt wird: *Flavii Cresconii Corippi lohan-

nidoB Libri aeptem . Da die einsig bisher bekannte He. dnreb

BiStteransfall und andere SebSden gelitten hat (Paiteoh p. XLYIII),
dürfte sich Ton dem neuen Codex, wenn er niebt etwa ans dem
Trivultianne abgeschrieben ist, eine beträchtliche Förderung des

Textes erwarten lasi?en. Ob diese Erwartung zutrifft, darüber

bolfe ich binnen Kurzem genauere Nachricht geben zu können.

Die Einsicht der Hs. selbst wird auch die rücksichtlich der

Bücherzabi zwischen Cuspiiiiauus und Gsontosi obwaltende Dif-

ferenz (s. Rh. Mus. a. a. 0. p. 140) anfklSren.

Göttingen. Gustav Löwe.

Beriebt i^runpf.

Im 1. Heft S. 145 Ztnle 25 von oben ist zu lesen CU IV n. 96

.

sUtt CIA n. 90. M. St.

Verantwortlicher Redacteur: Hormann Rau in Bona.

Dnlr«nlUla>Buchdmckerei von Ciirl Qeorfl In n««in.

(20, Min mx)
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Die Ueberliefeniiigsgescliichte der tereiizisclicii Ko-

mödien und der CenmeAiftr des DonatHe.

Die UeberlieferüngBgeecIliQhte der teresnscben Komödien

bietet eine Anzahl wichtiger Momente, die noch wenig beachtet

oder anUsekÜrt sind. Das Interoeae liegt freilieh vorwiegend in

littenurieolien Qeaiefatepnnkten ; denn was die Textkritik anlangt,

eo wird weder die Stellnng dea Bembinna eraohttttert werden,

nooh eine rio^tigere ClatBiiLcimng der anf Oalliopina* fieeenaion

anrfiekgehenden Handachriften den im Bembinna fehlenden Par*

tien ein wesentlich yextodertes Anesehen geben, noch auch die

Kluft uberbrückt werden, die den une überlieferten, wohl in Nero-

nischer Zeit iixirteu Text von den wurtlirhcn Anführungen Varro'e

und Cicero's trennt. Aber unsre hintüriscbe Kenntnise erfahrt

sowohl durch die Hiuidsclniften sclljst, deren alterthümliche Merk-

male und Zuthuteu den Blick über ihre Entstehungszeit hinaae

erweiteniy ah auch dnrch die Beschaffenheit des Donatcommentan

nnd dessen Stellung snr aonitigen Ueberlieferong mehr ala eine

wiehtige Ergäniang.

Die in Betracht kommenden Handiehnfken der EomSdien

dea Terens aerfallen in iwei Abtheiliingen» deren eine dnroh den

Bembinns allein yertreten iat, wihrend die lange Beihe der ttbiigen

anf die dnreh die Unteriohriil hecengte Beoenaion dea CalliopiaB

anrttokgekt. Dieae aweite Abfheiling iit wiederam sweitheüig:

anf der einen Seite atehen die Bilderhandeehnften (Parieinne Ya-

ticanns Ambrosianns), anf der andern die Handschrift des Petnis

Viciorius mit den verwandten, welche eich von den Bilderhand-

schriften äuHserlich dnrch die Ausstattnng, die Reihenfolge der

Stücke, die Art der PerBonenbezeichnung, innerlich durch dieBe-

gchaffeuheit des Textes unterscheidend Die Fis^tf welche von

* Ausser den von Umpfenbach benutzten vgl. besonders über eine

Pariser Handschrift . Frltseh Philol. XXXIl 44G fl., über eine Leip*

ziger 0. lirugman, i It-ckcis. Julab. CXiii 420 A.. Moa. f- PliUol. M. F. XIXTIU. SI
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dteien beiden Unterabtheilviigeii eigeDtlicb als Beprfteentantiii der

Beeenrioii de» CaUiopine sa betraobten iit| viid im folgenden

beantwortet werden.

leb beginne mit den IHdaicalien. Biese bSebat werühyollen

Doenmente sind in zwei Faarangen erbalten: die eine Im Bembinni,

die andre im weeentlicben gleieblantend in den beiden anf Cal-

liopine snrttckgehenden Handtcbriitenclaseen; letiteren eoblieBsen

eich die donatinchen praefationen der einzelnen Stücke in ihren

didaHcalischeii Angaben mit geringen Abweicbangen an. Zur

Aiulria fehlt nicht nur dem am Anfang verstümmelten Bembinus,

Boinlrni auch den Calliopi«RhandK< hriften die Didaecalie gänzlich,

während JJonat die entaprechenden Notisen ganz im Stile der

übrigen mittheilt \

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dase die Bldaeealien

zu jedem Stttcke Kotisen über rerschiedene Aufftihningen ent*

halten, die nreprfinglieb anf Ornnd amtUeher AufzeiohnnDgen nnd

litteraiiioher Foncbnng, wabreeheinliob in Varro's Sobrift de eeae-

nieie aotionibnt, aneammengeetellt waren nnd yon dort ana in die-

jenigen Handeohriflen gelangten, von weleben unsere üeberliefemng

üiren Aufgang nahm*. Die beiden nne erhaltenen Fassangen

stellen selbstindige, willkttrlicb nnd versHadnisslot gemaebte Ex-

cerpte derselben Vorlage dar, gestatten aber durch Beconstruction

der gemeinsamen Quelle über fast eäiumtUcke Einzelheiten ein

sicheres tJrtheil.

Nach der Angabe der Didaseftlien ist die Andria als erstes

Btück im Jahre 588 aufgefulirt, die iiecyra 589 gedichtet und

die Aurtührung wenigstens versucht worden; es folgen Heauton-

timorumenos 591, Eunuchus 593 an den Megalensih, Phormio au

den ludi fiomani, Adelphi 594. Nun ist die Reihenfolge der

Stfteke im Bembinus nieht die hieraus sieh ergebende, sondern

es folgen sich Andria Ennuchns Heantontimommenos Phormio

Heeyra Adelphi. Die Heoyra kdnnte mit den Adelphi snsammen-

> Die erste nnd in maneher Beriehnng absehlisssende kritische

Bebandlnng der Didasoalien hat Dsiatsko im 20. nnd 81. Beada dieser

Zeitschrift gsgebea. Wsseatliobee ist daroh die späteren Arbeiten nidit

gefördert worden.

' Die Didaecalie zum Stichus des Plautus weiss nur von ein»:

Auffühnmg; das Stück hat keinen Prolog und seine Beachaffonheit ge-

stattet auf wiederholte Auffvilininp' kiuuen sicheren Sch!n>^s; die zum

Pseudttlus, der sicher aui' der Bühue wiederholt wurde, ist verstümiaelt.
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gestellt aein, da die Autiührung nach dem verfehlten Yerftuohe

5^9 erst 594 gela&g; aber die Stellung des Eunuchue vor

dem Heantontimommenos ist chronologisch nicht zu erklären,

auoh nioht mit Hinianahme des Umstandee, dass eine zweite Auf-

ftthrang des Heautontimontmeno» vielleiobt> das Jahr 595 (Cn.

Goneliai Dolabella, · Fnlyine Nobilior) anzanehmea iit^;

denn das Uebetaeben des enten AnfRUiron^jabiee wäre abaonder-

lieb, und wer ao reobaele, niiaete das StOek den Adelpbi naeb-

aetien. Wir würden demnach, wie in andern Fttlen, anf Er-

bUbmng der bandaobrütlioben Beibeniolge Torzicbten, wenn niebt

in denselben Didaecalien, ans denen wir die wirkliche Chrono-

logie der Stücke erfahren, die Keihcnfolge des BemLüius als

chronologische bezeichnet wäre durch den jedem titulus beige-

fü^eii Vermerk 'facta II bis 'facta . Und zwar findet sich

dieser Vi inierk des^'lt iuhen m den Didascalien der Calliopius-

Handschriften zu Euiiuchus Heautontimorumenos Phonuio, während

SU den Adelphi übereinstimmend nur 'facta' mit Auslassung der

Kummer notirt ist; zur Hecyra ist diese nebst andern Rubriken

nnausgefüUt gebliebeni da hier die gehäuften Angaben über die

wiederholte Auffikbrnng verwirrten; dooh tritt dafflr, wie wir seben

werden, Donatus ein mit der Bemerkung ^fiutta et edita qninto

loeo'. Knn baben in den BUderbandscbriften der Beibenfolge des

Bembinns gegenflber Adelpbi nnd Fbormio ibrePlitse getansobt,

im Victorianne und seiner Sippe ist ttne neue Beibenfolge ein*

geffibrt: Andria Adelpbi Eonncbos Pbormio Heantontimom-

menos Hecyra. Beide Aendemngt verrathen eine mit Bewusst-

sein ordnende Hand : die erHte ist geschehen, um die au« Menander

übersetzten Stücke den nach Apollodorus gearbeiteten voranzu-

stellen» nach Maesgabe von Donat's Zusatz zur Suetuuischen vita

'diiae ab Apollndoro translatae esse dicuntur coniico, Pliormio et

Hecyra: quattuor reliquae a Menandro' (vgl. praef. zur üecyra zu

Anfang); durch die zweite ist alphabetische Ordnung hergestellt:

der Urbeber derselben schrieb *Formio* und gehörte wohl an den

Ton Donat in der praefatio widerlegten *qui Phormionem parasi-

tom pntant a formnla litis quam intenderit nominatam' (vgl. an

pro!. 26; I 2, 72)^

> mit Dziatzko (Hh. M. XXI 69) fiir 608. Darüber s. u.

' Vgl. Eua. prol. 9 'PliaHiim* nembiims, " Fasiim' Calliopiue, woraus

ansser im Parisinos ' fama' und'' wurde. ' nouen fabulae Fana est'

Kugraphius.
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In den Bilderhandschriften stimmt aleo 'facta IV* nicht mehr

snr Stellung des Phormio, im Yictorianas *fMtA II' und* nicht

meltr zu der dee· und Heantonümornmenoe. £· ergibt

•ieli mit Sicherbeit lunSobBt, due die Notiz ^faeta I—VT in den

vollatlndigen DidaBcalien, aas denen beide Fassungen stammen,

bereite entbalten var; sodann dass Galliopins, der sie anf Tren

nnd eUrnben binnabm, seiner Beoension ein Bzemplar mit der

Reihenfolge des Bembinns und den nocb yolletSndigen Didaecalien

Äu Grunde lugte. Ks scheint, dasB bereits Sueton die Stücke iu

dieser Keihenfolgc bcBprochen hat; denn auch er beginnt mit der

Andria als dem Erstlinffewerk p. 28 Reiff, fRitsehl op. III 207),

ohne docli dit- dironologische (>rdminc^ einzuhalten: er fährt fort

mit dem Eunuchue und schliesst mit den Adelphi; vor der Er-

wäbniiDg der Adelphi ist mit Sicherheit die Lücke erkannt, an

deren Stelle einst, wie iob nicht zweifle, Notizen Ober die drei

andern StAcke sn lesen waren. Der Vers des Yolcacine über die

Heeyra wird nnr gelegentliob nnd nm widerlegt sn werden ange*

ftbrt» niebt nm Aber das StUek sn beriebten. Anek lebrt nftbere

Betraobtnngy dass bis cn diesem Yerse einsebliesslicb Yarro ans-

gesobrieben isC^ während das folgende Sneton in weniger genaner

Anlebnnng binzngefbgt hat Das wird bewiesen erstens dnreb

die Anf&brang Yarro's am ScUnsse: 'Adelpbomm prineipinm

Varro etiam praefert principio Menandri*; sodann durch die Notiz,

dass die Summe des für den Eunnehus gezahlten Preises * titulü

ascribitur'. Dieser titulue ist oüciilj ir der dem Siück im Exemplar

vorgesetzte, d. h, die Didaacalie, und eiu Hulches Exemplar gab

es für Varro noch nicht. Wir ertaliren also hieraus nifht nnr,

dass die von Sueton gelesene Terenzausgabe bereits die Didae-

oalien hesass, sondern ancb, dass diese wenigstens für den Ennuchus

mehr enthielten als in den uns erhaltenen Excerpten überliefert

ist. Der Preis war nur für den Ennnobns notirt nnd die Notiz

(vgl. die snm Tliyestes des Yarins) ist in lUmlicber Weise sin-

gnlSr, wie für die Heeyra der Yermerk, dass yon den beiden

Prologen keiner snr ersten AnfRlbmng gebört

Die jeder Didasoalie beigefügten ebronologisehen Yermerkep

. die siober bereits dem Galliopins yorlagenj sind nnn offenbar dnrcb

Anlehonng an die in sehr frttbe Zeit snrtlektnyerfolgende Ordnnng

der Stücke, deren eigentlicher Grund nicht mehr ersichtlich ist,

entstanden. Der Herausisreber, welcher zneret aus Varro den

Komödien die Didasculieii vorsetÄte, verstand nicht mehr richtig

iu ihnen zu lesen und nahm die schon gangbare Heihentolge ohne
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*

weiteres für die chronologieche* ; oder (da eine solche Unkennt-

niss für einen vorsin tonischen Grammatiker nicht als wahrschein-

lich gelten kann) die clinnujlon^i^rhpn Notizen sind > '\neT etwa

im 3. Jahrhundert (denn weiter herabzugohn verhindert, wie wir

sehen werden, die Zeit des Calliopias) der handechriftlicheii

Beihenfolge entnommenen Interpolation zuzuschreiben. Doch bietet

die entere Amiahne den Yortheil, daae aie die in den DidMoalien,

•elbat jD der Toranesiuetsendeii voUetindigeren Faeemig, lienr-

eoliende Unkiarlieit und Terwiimng auf leielite Weiie erUirt

Nnr ecbeinbar dentet der oben berfllurte Vere des IToloaeiiie

anf eine edion vor oder wibrend Yarro^e Zeit angenommene ab*

weiohende eluronologiselie Beihenfolge. Der Vera ist cornipt

überliefert 'snmetnr Hecjra sezta ex bis fabnla'. Von vom-

herein ist anzunehmen, dass Volcacius nicht historisch berichtet,

sondern kritisirt; vollkoiinutn verständlich erscheint alsdann das

Verhum: . soll an sechster und letzter Stelle gerechnet werden'.

Nach Öueton's Einfährung des 'f'rsts muss aber in demselben

auch gesagt gewesen «ein, dass das Stück beim Publicum über-

haupt nicht Gnade fand; und so mag 'exclusa* für 'ex hie von

Elischl richtig hergestellt sein. bleibt aber folgendes zn be-

denken. Donat führt in seinem Nachtrag die vielbesprochenen,

von Fleokeieen endgültig emendirten Verse des in den Hand-

schriften Yallegins und Yalegins genannten Bieliiers an (so Bitselil

opns. in 314)

tnae, Terenti, quae voeantor fabnlae,

oniae sont? non has, iura qni populis dabat,

summo ille bonore adfectne feoit fabnlae?

Büfheler hat in diener Zeitschrift XXXTII S. 492 die evident richtige

Bemerkung gemaeht, dass dieser Valegius niemand anders als Vol-

cacius ist. Ich füge hinzu, dass auch der Titel des citirten üediohte

*inactione' identisch ist mit dem Titel des Gedichts, aus welehem

Sueton den Vers über die Hecyra anführt * dennmeratione om-

ninm': dieser ist verdorben ans *de ennmMiüone omninm' (*de'

statt 'in* naeb bekannter mitlelalterlioher Citirweise eingesetzt)»

' Wfnn man annehmen darf, daes die Didaecalien in der varro-

nischcn Fassung ausser den Tnhrcsangabcn noch eine besondere Nnmo-

rirung trugen (wie die 0£ zu Aristophanes Vögeln, Sophokles

Antigone, Euripidee Alkestis, vpl. Wilanntw tz Anal. Kur. 133), so liegt

ts nahe, in dem seltsamen 'd iiu secunJu der Hecyra-Didascalie die

missverstandeue ursprüugliciie ciironologische Angabe zu ündeo.

«
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jener ane *in enumeratione', auf die vorige Stelle zurückweisend,

'eniimeratio omnium' war natürlich kein bes inderer Titel, sondern

ein von Öueton oilerVarro, daraufhin von Donat, so bezeichneter

Theil des den Terenz betreffen le Abschnittes aas YolcaciTis'

Buche de poetie (Gell. XV 24), des Abechnitt^s, aas dessen

Verfolg die von Saeton ebeiif«Ue citirten Verse fiber den Tod

des Dichters stammen; und zwar haben wir in den von DonAt

mitgetheilten Venen offenbar den Anfang der ennmentfio. Dum
füat Donai fort: Mnae ab Apollodoro traaelatae eise dicnntiir

oomico, Fhormio et Hecyra, qnattaor reliqnae a Henandro. ex

qnibnt ma|;no eaeceeea et preUo etetit Emmdme fiibnla. Hecyra

eaepe ezclnsa, viz acta est'. Wanun gibt Donat aoaeer der ex*

qnieiten Kotia über die grieobiaelien Originale nur awei Dinge

naohtrtgUeh an, die fast ebenso bei Sueton zu lesen ateben? Viel-

leicht liegt eine Antwort auf diese Frage in der Thatsache, dass

die Worte * successn et pretio stetit Eunuchus fabula einen tadel-

losen Senar bilden. So mag wenigstens die Vermuthung hier

eine Stelle Huden, dass "Donat nach wörtlicher Anführung der drei

citirten Verse denVolcacius weiter paraphrasirt, dassdiesov, mit dem

Urteil des Pablicums tibereinstiramend, wie der Hecyra den letzten

so dem Ennochns den ersten Platz gegeben hatte, und dass die von

Sneton oder Varro beigebrachte Stelle orsprünglich etwa eo lautete:

anmetnr.Hecyra eexta ex hie, [iure optimo]

ezolnea eaepe, vix peraota fabiüa.

Znr Beetiitignng ftthre ich an, daae Donat. an Enn. proL 10 daa

Argument von Lnedva* Theeanroe, wenn nicht allea tiaacbt, nach

einem ihm vorliegenden metriechen paraphraeirt: 'adnleaoene qni

rem fimiliarem n6qnitia prod^gerat,

eervum &d patris monumentum mittit^ qndd aenex

eibi vivus magnis opibus appanWerat,

ut id aperiret, inlaturue [ibi] epnlas,

5 quae pater post annum caverat decimum sibi

inferri; «ed Pinn a?rum, in moninuentum extitit|

senex quidam avarus ab aduiescentr rmerat.

[ille h0o] ad aperidndom aoxüio uhüb eenie

ibidem reperit th^sanram cum epistula.

10 fienex theeanram timqnam a se [hostili metu]

ilUc defoeanm ritinet et sibi viadicat^

' 2
' roittit' nach 'servum ' 6 decimum cavcrat 6 monumentum erat

eervue ad aperiendum monumentum 9 thes. cum ep. ib. rep. 10 a

te per tomnltam hostilem.
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Hier wird die Erzählung specieller und Bonat verläset, wie es

scheint, die metrische Vorlage, üebrigens nnias ich hinzuffigen,

dass die auffallende Menge von regulären Trimetem, die auch

sonst in Donats Commentar frsrheint', minh verhindert im inu

das Citat aus Volcacius betreffende Annahme für gesichert zu

halten. Ich würde dieselbe unterdrückt haben, wenn nicht die

berührte Thatsache an sich Beachtnsg verdiente. Sicher ist, dase

die Stelle, die Volcacius der Hecyra gibt, nichts mit der chrono*

logiaehen oder der handfl^riftlichen Seikenfolge der 8tfloke xa

Hkiin hnAf also auch die UebereiBstiiiimasg mit dem Yietoriumi

und eeiner %ppe aU snfiilHg tu betraohteti iat.

Wie yerhilt sich mm in dem bisher Ermittoltoii der dona-

tieehe Commentar? In den praefationee zu den eiaselnen Stocken eind

die didaaoaiieolien Kotiien, fast genan mit den Ezeerpten des Cal*

liopins übereinstimmend nnd ohne Verständniss fttr die Verworren-

heit und Lückenhaftigkeit derselben, mitgetheilt*. Hier wird zur

Andria angegeben *haec prima facta est, acta ludis Megalensibus*

etc. (cf. Reifferscheid, BreBlaner Programm 1875/1876 p, 3); zu

den Adelphi (p. 7) 'hanc dirunt ex Terentianis secundo loco

actam etiani tum rudi nomine poetae itaque sie pronuntiatam

'AdelphoeTerenti* noa 'Tere&ti Adelphoe^ quod adhuo magie de

Cabnlae nomine poeta quam de poetae nomine iabala commenda-

' Die Beispiele lieseoa sich mit leichter Mühe ins Unendliche

lAiifeiL Ich ffihre nur eines so jedem Sttteke an: And. V ^ 1 'hic

error iperietur fibalae* Enn. IV 5, 1 *hio semigravie iadfteitiir

vin6Gbremes
|
priomm memor [et] tftubans inpraesdntibns* eto.( dann

'paalitim peroepti &tqne intelleoti mali* 'an imeretrios o6int tampri-

dim dolnm* *data T^rbaiant. qnia bibere daloe est, ibriam | fieri tnr-

pinimmn* e. q. ·» Ad. IQ 4, 16 'iniSrtar oanea oür non ditnmolet

pateTi 1 qnia filius, qaia m&ior est, quia Aescbinus'. Phorm. prol. 84

'exol6stit totiens animum non abieccrit'. Heo. praef. (p. 12 R.) 'cum
reliquae quattoor eint Menandri comici', dann unter anderm: 'divisa

est autem ut ceterae qninqne äctibns
]
legitinns, qiios in snbditie (dietin-

guimiis)' propfprea quod saepc exclusa haec comocdia' ' nec t&men

abhorreant a consnetfidine 'maritos et item deditn«» matri suae'. Ob
Erecheinnngen ähnlicher Art mit dieser in Verbiiiduug zu bringen und

weitere bchlueee zu ziehen sind, müssen wir vorläufig unentschieden

lassen.

* Die Didasoalie aur Hecyra trennt in beiden Faisungeu deatliob .

naob der Vorlage die Aueiihroi^Feii. Aus dieser bat Donat in der prae-

fstio nur die Notiien sor ersten AnfEBbrung; im Commentar so prol.

1, 1 ist das Qanae parapbrasirt.
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batar'; zum Eimnchae (p. 10) *]i«ee edita tertiom (L tertU) eit

et pronmitiftta Teronti Ennnohae, qnippe iam advlta oommenda-

tlone poetae ao meritis ingenii notioribve'; sam Fhormio

(p. 14) 'edifa est qaarto looo K. Valerio et C« Faimio oonanlibiis';

zvLT Heoyra (p. 12) ^faeta est et edita qainto loeo Cd. OoCavio

T. HanKo eonenlibae*. Man sieht, daaa die fttx Adelpbi awei*

folnd and für Eanncbne mit Beetimmtheit angenommene Stelle

weder zu der chronologischen iieiheufulgc iiocli zu der im Bein-

binus und den Bilderhandschriften befolgten stimmt. &gege^
haben im Victorianus Adelpbi die zweite und Eunnchns die

dritte Stelle; dieselbe T^eihenfolge hat Donat in der Commen-

tining der Stücke eingehalten, wie aus der Unterschrift des ·
driaoommentars im codex des P.Daniel hervorgeht: 'Aeli Donati

V. cl. oratoris nrbis Eomae commentum Terentii Andriae explicit

I. incipit eecnndue Adelforum^ (Umplenbaob praef. p. XL). Dasf

» keine ohronologieohen Untenncbiingen an Ornnde liegen und filr

eine firübere Entatebnngeseit der Adelpbi dnxobatie kein Xadieinm

in Donata Angabe Torliegty beweiet allein der seltiam,e Zneati Sit

beiden Notisen fiber die Yerkfindigung des Titels vor oder naob

dem Kamen des Dicbters (vgl. Donat, de com« p. Xvill 23 sq.

Kl. p. 11 Beifferseb. Frogr, 1874/1875). Wabrseheinliob gaben

die äusserlich noch unbeschädigten Didascalien, nach denen Donat

arbeitete, für Audi ia und Adtjlplii den Titel, für die vier folgenden

den Namen zuerst, und wahrscheinlich nicht ohne Absicht; denn

aufFallenderweise bieten die Didascalien des Bembinus /war *En-

nuchus Terenti' und 'Heantontimorumenos Tf renti', aber 'Terenti

Phormio, 'Terenti Hecyra', 'Terenti Adelphoe'.

Es ist also dem Donat ähnlich ergangen wie dem Granuna-

tiker, der den Didascalien das facta I bis VI binzogefngt bat: er

kielt die Keihenfolge der von ikm sn Ghnmde gelegten Handsobrüt

fitr die ebxonologiBebe nnd Xneserte diese Heinnng wo er einen

Bestfttignngsgrand für sie zu finden glaubte, sn Adelpbi nnd£a-

nncbns. Andria nnd Fbonnio baben im Bembinns nnd Yietoii-

anne ttberonstimmend die erste nnd vierte Stelle. Wie kommt

es aber, dass Donat der Hecyi^ die fünfte nnd nicht, wie der

Vietorianne, die eeebtte Stelle anweist? Es w&re irrüittmlieli,

sich auf das Nichtvorhandensein des Commentars zum Heauton-

timorunienos, der sicherlich einmal vorlianden war, zu bemfen.

Ich habe oben die betreffenden Stellen ausgeschrieben, damit ibr

vcrscbipdener Cbarakter in die Au^'tn fqlle; die B( iiu rkimgen zu

Adelpbi und Eunacbns stehen von den didascalischen Notixen
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getrennt, die in Andii* Heoyre ndtten m der Peraplunue

der Bidaioalien: bienni ist niclit der Sohlm tn sieben, daei

wie Andria und Phonnio, so eaoli Hecyra in der Handachrift

Beaate dieselbe Stelle wie im Bembinne batte. Tielnebr bat

Donat in diesem Falle auf eine mit der bandecbriftlichen Ordnung

übereinstimmende Ditirung einfacb verzichtet, weil er keinen

weiteren äudKeren Aiibalt für die Entstehung der Hecyra au iünfter

oder sechster Stelle anzuführen wuHi^t^.

Bnrch das Bisherisr^ sehe inen mir, das VerhältnisH des Donat

zur sonstigen Ueberiicierung angehend, zwei wichtige Thatsachen

bereits erwiesen: erstens daes Donat seinen Commentai an eine

Handsobrift aas der Recension des Calliopine aneobloss, and swei-

tens, daas diese Handschrift zu der Klasse des Vietorianus, nicbt

SU der nnaerer Büderbandaobriften gebSrte. Daiana ergibt sieb

emmal em terminae ante qnem Ar die Anegabe des CftUiopina,

ttber den wir weiteres niebt wissen; sodann die Erkenntniss, dass

die nnprfingliobe Gestalt dieser Aosgabe ftr nns niebt in den

Bilderbaiidsebnften» sondern im Viotorianns und seiner Sippe re-

inrisentirt ist

All dies widerspricht direct der von Umpfenhach aufge*

stellten Hypothese über das gegenseitige Verhältnies der Callio-

piu8-llan<l8chriften: er betrachtet die BilderhaiidBchriften alB die

Repräsentinten der urspröncrlichen üecension, den Archetypus des

Victorianus aber als hervur^-egangen ans einer mit Zuhülfenahme

des Servius und Priscian unternommenen Ueberarbeitung der-

selben naob Donat's Commentar, der dem Bearbeiter an den Rän-

dern einer mit dem Bembinns verwandten Handschrift vorgelegen

habe (praef. p. LXiX). Diese Hypothese wendet eben so viele

Yoraossetsimgen anf, wie die Sache Sebwierigkeiten bat; sie er-

ledigt sieb dnrcb die Frage, wober denn Donat, der die Didas*

oalien nnr in der Fassung des GalHopins kennt, seine Anordnnng

der Stlleke babe. Der Gommentar pHegt sieb doeb an die Binricbtimg

einer Handsebrift ansnscbliessen; aobon bier fAbrt also die Meinung,

dass die Ansgabe sieb nach einem vorhandenen Gommentar ge-

richtet habe, ins Leere. Aus der nahen Beziehung Doiiatb zur

Textgestait des Victorianns ist ein stringenter Gegenbeweis nicht

zu führen, denn die grosse Zahl der Fiillr, in denen der Commentar

sich an die Lesung des VictOriamis anklmt, läsRt sicli nadi dir

andprn Seite umdeuten, Dass aber der Commentator frühere, auf

andern Texten beruhende Commentare sowie Handschriften mit

vielen sonst niobt überlieferten Lesarten benntst bat, liegt auf der
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Hanri. Dagegen iet leiclit erweisen und anerkannt, dass der

Text des Victorianae dem Bembinne weit näher etebt als der der

Bilderhandachriften. Die natürlichere Annahme, dase diei Yer-

hältnies ursprünglich nnd nicht darch deeoltorieehe Correctur

entetanden Ut| viid dem fibxigen Thatbeatand gfemlsa aneh die

liobtige sein.

Efl kann aber ftberbanpt anf dieser Babn kein fernerer ScbritC

mit Sieherbeit getban werden, so lange niebt der YeTsnob gemaebt

iet| ans der ftberlieferten Sobolienmaeae die yon Donat aelbet

berrftbrenden Beetandtbeile anesnacbeiden. Da ein solober Yer-

Bucb nioht zn Ende geführt werden kann Rolange ee an einer

kritiBcben Ausgabe des Donatcommentars mangelt, beechränke ich

mich auf wenige Bemerkungen.

Kein Zweifel besteht an der Autori?chaft des Donatus für

die jedem Stünke vorausgeschickten pracfationes. Desgleichen ist

als Verfasser des ersten Tractate 'defabala hoc est de comoedia*

(der Tractat selbst leitet nämliob p. XIT 21 £1. p. 4, 0 Keiff.

von den allgemeinen Bemerkungen über das Drama ziemlich abmpt

zu der besondem Abhandlung fiber die Komödie hinüber, der

Vorlage Gewalt antbnend, wie aucb der Ansdraok an beweisen

sebeint) dnreb die Gitate des Rnfinns (gramm. YI p. 654 JL)

Donata älterer, in Konatantinopel lebrender Zei^^enosae Enan-

fbiiia besengt; nnd swar eitirt Snfin 'Eoantbins in eommentario

Terentii de fab. ete.*» wKbrend aneb die Beaiebnngen anf Terens

im Tractat selbst bei der Allgemeinbeit der Ansf&bmngen be-

weisen, dass der Tractat als Einleitung zn einem Terenzcommentar

dienen sollte (p. 4, 11; 5, 20; 6 R.). Da nun die überlieferte

Scholipnsnnjmlung angefüllt ist mit doppelten, zum Tlieil einander

ansBchliebsenden, Erklärungi ii drrselhcn Verse, sicher also aus min-

(lp«tpjis zwei Commentaren zusammengcBclirieben ist. so ist Upeners

Schluss (Kh. M. XXIII 493) zwingend, dass Bestandtheile aas

dem Gommentar des Enanthins mit dem des Donat vereinigt die

Hanptmaase der Scholien bilden. Usener bat selbst ein Kriteriam

angegeben, nach dem unter dieser Yorauasetzung eine Eeibe

Doppelsobolien mit Sieberbeit su analyairenist.

Gegen die Grundlage dieser Argumentation, die durebBufin

besengte Autorsobaft des Euantbius, ist niobts ausgeriebtet mit

der riobtigen Bemerkung . Teubers (de anotoiiiate eommsn*

tomm in Terentium ete. Progr. Eberewalde 1881 p. 3 sq.)» dMS

die Angaben der praefationes über die Akteintheilnng sich dlreet

und wörtlich auf die entsprecbende Partie des dem Euanthius
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gehörigen Tractats bezielieti. Tfuher liatfp noch ien Schlufls der

prRpfatio zu den Adelphi luitanführen können und dann wohl

eelbet die Lösimg des Rätheele gefnnden ; denn die TöUige Ueber-

einetimmong dieser Stelle mit dem Schlasee der praefatio zur

HecTra, der mit den Worten * docet aatem Yarro* eiiigefllhrt wird,

sdgt deatlioh, daes die Stellen des Tractate trie der praefationee

auf dem Wortlaut der Tarroniaehen Dantelinng bernben. Bonat

liatte alflo wie Enantiime in seinem bei der Yereimgnng beider

dnreb einen Bedactor yerstfimmelten Traetat die von Yano aus-

gegangene ErOrtemng wiedergegeben. Und EoanÜiinB fülirt diesen

om Yersebwinden des Chors nnd der Beibebaltong der IBr diesen

nreprünglieb bestimmten Akteinsobnitte bändelnden Pasevs mit

den Worten ein (p. 14, 3 Kl. 6, 20 R.) 'de qua (nova comoedia)

cum nitilta dicenda sint, sat erit tarnen velut admonendi lectoris

causa «juod de parte chorica (ho für *arte comirn' der Hds&.) in

Veteriim chartis retinetur expnjiere'. KtwRf? amlers, wenn aucb

ähnlicli verhiill es sich mit den Argumenten, die Teuber fp. 5)

ine Feld führt, um die nachdonatisobe Entstehung des Tractats

an erweisen. Die Parallelisirong von Tragödie nnd Komödie mit

Ilias nnd Odjssee ist nioht eine ' absurda sententia» qnae a gram-

matieis qvarti post Christnm saeenU aliena est\ sondern die etwas

missTonitaadene Wiedergabe einer anf Aristoteliseher Doetrin be-

nbenden Ansobannng (poet 1449 a 1). Dass aber Yarro selbst

die rümisebe Idtteraturgesohiehte naeb der nur für die grieobisebe

passenden peripatetisoben Analogie pragmalieirte, kann jeden die

Analyse von LiTias 3 lehren, wo LiTins Androniens *ab sa-

tnris (mit denen er gar nicht« zn thnn hatte) ausns est primns

argumento fabulam serere', d. h. €€ -
xhiaq . Denn aufh die

römische satara hat Varro mit der attiHchen Kujuiubia in

parallele irfstellt, und unter dera Einfluss die^f r Anscliauung siebt

Horaz nicht minder aU die Grammatiker; m Ündet auch die ab-

sonderliche Folge der dtpxcdo, satura nnd v^a)0( bei £nan-

thins, die Tenber demselben ebenfalls nioht zutrauen mag, ihre

gnte Erklämng.

Die BarateUiuig im Traetat des Enaathine ist bis p. XY 15

Kl. 7, 7 B. zwar bnnt dnreb den Wechsel sJIgemeiner nnd speeieller

Erörtenmgen, aber atemlieh sosammenbingend; von da an liegt

nur ein &cerpt in Gestalt abgerissener Kotisen vor, DiQgo be-

handelnd, die zum Tbeil (ttber die Arten der Komödie, über -
Tins Androniens, ftber die Thefle der Kom94ie) in dem folgenden

üigiiizea by LiüOgle



828 Leo

Excerpt aus Bomite Tractat wiederkehren und für die wie für

das vorige zum Theü die originalere snetonische Faeenng bei Dio-

medes u. a. vorliegt (Reifferscheid Sueton p. 6 sq.). Aehnlich

verhält ee sich mit dem zweiten Tractat, der mit der Varronisch-

theophraetiBchen Definition beginnt und die Ciceronisrhe anschliesst,

wodurch, wie durch den Hinweis auf die italischen ludicra

compitalicia (über die Bemerkung daes die Komödie 'in geetu

et pronnntiAttoiie conBietit^ s. u.)? die Autorschaft Donats be-

etäÜgt vnd ausser Zweifel gestellt "wM, Auch luer werden die

üraprlbige des Dramae ('haec autem oarmina in pratis priamm
et oollibiie agebantar\ nioht 'in pxatii primiun moUibne') eii-

eammenhängend, mit Einmieoliiuig dee Römiiclien enIÜilt. Dana
folgen« wie im £xoerpt ant Enaathins, ani den Fngen geldate

Kotizen, deren swelte Gruppe eieli im weeentUohen an die Bn-

briken der Didasealien aneeblierat. Hit p. XTII S9 (9, 2a R.)

beginnt kein neuer Tractat. Der Vereiuiger der beiden Abband-

lungen scheint den besonderen Theil des EuaiitLius, den allge-

meinen des Donat starker beschnitten zu haben, ohne dass doch

die offenbaie Absicht, dm einen durch den andern lediglich zu

ergänzen, sorgfältig durchgeführt wäre.

Dass der von Hieronymus (adv. Ruf. 1, 16) and dem Com-

mentator der donatischen ars (IV · 486 .) sowie von Priecian

Up. 281. 320 bezeugte Terenz(?ommentar Donats einen Haupt-

beatandtbeil der überlieferten Sekolien bildet^ beweiet die Be-

nennung des Ganzen und die prae&tiones. Data der Commentar

bei der Toranesnaetsenden TieUaehen Umiobreibnng nsd «ehliees-

licbea Einordnnng nidit intaet geblieben, liegt in der Natnr der

Sacke und ist direct ans Benntaem des vollatindigeren Commen-

tars zn erweisen. Vgl. Umpfenbacb, Hermes 938, üsener a. 0. 496,

der auf die Glosse ' inpendio] nota esse adverbium, ut Donatus (zu

Eun. ILI 5, 39) dicit' des Mai'schcn Glossars (cl. auct. Vll 550 sq.)

liiinveipt. So haben wir zu And. III 3, 4 'ausculta paucis* (so Bein-

binuH und Calliopius) im Cojiiniciitar nur die Bemerkung ""et paucks

et pauca legitur, aus beiden oben citirten Stellen Pricrian^' aber

erfahren wir, dass Donat* pauca' aus 'autiqui Codices' anführte und

ans metrischen Gründen vorzog*. Engrapbias sokeint nnr nnsre

' So ist das anf Aeron zarttckgeheade Seholion zu Ad. I 1* 16

ans Charis. p. 829, 28 sa evginsea, das su Ad. II 1, 26 aas Laotaat

Eft Stat. Tkeb. II 417 sn ergiasea aad sa emeadlrea (* qaod divanam

est* dir 'qaod TCram est*).
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Saannlimg benutst liaben; ob vollitiiidiger iit eine andete Fnge
(gl. s. B. Bonat, Eugrapbins und Ftob. oaiboL p.33 za fion. 8, 28,

wo gewiss in beiden Commentsren tob *gnu»]a* die Bede war).

E^selne Sebolien sind mit Sicberbeit auf Denat snrttokcnfabren.

So erwähnt Hieronymus zweimal den Vers Hec. II 1, 4 (die

Stellen bei ümpfenbiich), einmal hinzufügend *quod consulto am-

bigne extulit*. das andre mal * quod ^iuamquanl ambiguum Kit,

tarnen propemodnm naturale est'. Im Commentar lesen wir 'neces-

saria eenteutiae ad describendam utramque personaui ' und

dürfen sohlieaeen, daes Hieronymus seinen Lehrer citirt (vgl. Don.

art gramm. p. 395, 20 * ampbibolia est ambiguitae dictionis quae

fit aut per caenm accusativum* e. q. s. und schol. Hec. I 2, 13.

y 2, 6 Phonn. proL 7, 34 I 2, 24. 67 3, 7. 19 And. I 1,

129; 5, 26. 27 3, 32 3, 25; 4, 52). In der ars lebrt

Donatite (p. 387, 13 E.) 'praepositie sepaiatim adverbüs non ad*

plieabitor, quamyis legerimns de repente, de enrennii de snbito

et ex inde et ab usque et de hiae, sed haec tamqaam nnam partem

oTationis sab uno aeoentu pronimtiabimite'. (of. Diom. p. 405, 35

Charis. p. 116, 22, aus Donat Cledonius p. 69, Pompeius p. 255

u. a.). Damit vergleiche man das Soholion zu Hec. IV 1, 8
* derepente una pars orationie est ut defessus. adverbiis cnim prae-

positiones separatim non adduntur*, dann ein Auszug daraus de-

repente ' ?v. nam si separaveris non est latinuui de repente*.

vgl. zu V. 39 ' derepente una pars oratiouis est'. Weitere Schlüsse

auf ilirecte Autorschaft selbst der sonstigen Bemerkungen über

das ' (And. I 2, 4. i); 3, 6 II 1, 30 II 2, 24. 34 III 2,

41; 5/2 EuD. V 8, 27 fieo. I 2, 40 3^ 26 Ad. 1, 21;

IV 3, 4^ 17 y 5, 7, anob sobol. Bemb. an Eeant. 1 2, 1) wiren

nat&rlieb trflgeriscb; so erweist sieb das SeboHon an Eiin. II 2, 24

dnreb yergleiobnng mit Gbaris. p. 201, 3 (an Enn. I 2, 46) als

dem Aeron gebürig. Aebnlieb Terbält es sieb mit anderm was

ans der ars allenfalls zu gewinnen wäre. Widersprttobe mit den

Lehren Donata hat W. Hahn (zur Entstebungsgeecbiobte der Sebo-

lien des Donat 1870. 1872) nachgewiesen.

Scholien ganz secundärer Art, offenbar Auszüge der neben-

stehenden, zeigt der Commentar an vielen »Steilen (vgl. Teuber

a. 0. S. 9 ff.); mir ist nur ein Versuch des Compilators aufge-

* Der Yerfaner desScbolion an Ad. lY 3, 4 bat die Leeart des Osl-

liopiosCexpoetnlant*) vor Angen, erkennt die Coiniptel und weise mobt«

Ten der riabtigen Leeart, die im Bembinns steht fespoetnles*).
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fallen, die nebenemander geeteliten Faseungen verschiedener BaimI-

schriften zu verschmelzen (zu And. II 6, 26 *ut diximue*, bei

Klotz Z. 31, auf das Anfangsscholion bezogen). Dagegen seigen

eine Anzahl der besten Scholien den frühere Erklärungen mit

Prttfang und Polemik benutiendea Bedaotor. Diese Stellen som
Theil anf Donat sarflekzufilhren wird vielleicht im ibigenden ge-

lingen.

YorUiiiflg gelangen wir aber anf diesem Wege nicht an er»

beblichen Beraltaten nnd aaoh die Auflösung der Scholien in

ihre Bestandiheile ist nur die Erledigung einer Yorfrage. Ver-

suchen wir weiter, indem wir nach den Gesichtspunkten fragen,

die III den Commentaren beeouder« ins Auge gefasst sind. Die

Cümmeutare umfassen uile in der Schultechnik auögebildeti Ge-

biete der grammatischen Thätigkeit: lectio, emendatio. cnarratio,

iudicium. Mit besonderer Vorliebe aber ist einerseits die iisthe-

tische Exegese, die sich zunächst auf Ausdruck und Gedanken,

dann auf Oekonomie und Ethopöie richtet', andrerseits die pro-

nuntiatio, das knnstm&ssige Lesen*, * ,
und damit snsammenhängend die seenische Darstelinng des öe*

dankens, der gestns, behandelt. Besonders an diesem lotsten

Punkte treflbn sieh rhetorische und scenisehe Technik* und grade

diesen sehen wir in dem Exoerpt aus Donata Einleitungstractat

bssonders heryorgehoben: 'comoedia vero, quia poema sub imita-

tione yitae atque morum similitadine compositum est, in gestu et

pronuntiatione oonsistif. Wir dürfen also sdiliesaen, dasa der

ursprüngliche Donatcommentar mit dem erhaltenen die besondere

Hervorhebung dieses Gcsit htspunktesi thciUe. Nun wäre es

natürlich irrig auf diese i^ramiesen hin die Bemerkungen über

pronuntiatio undgeetasi die sicher in keinem Schulcommeutar zu

' Quint I 8» 17 praedpue Tero illa inflgat animtt, qnae in oeeo-

nomia viiins, qnse in deoore lerum, quid penonae euiqne oonvenerit»

quid in sensibos laudandumt iquid in Terbii^ uU eopia prababUiSi ubi

modus.
* Quint. I 8, 1 puer ut sciat ubi suspendsre spiritum debeat) quo

loco versum distinguere, ubi olandatur senens, unde iacipiat, quando

tollenda vel eubmittenda sit vox, quo qnidque flexu, quid lentius oe-

leriu8, oonoitatine lenius dicendom» demonstrari niai in opere ipeo noo

polest.

^ lectio und actio gegenübergestellt z. B. zu Ad. III 2, 26 Eon.

II 3, 87 Phorm. I 4, 33 And. II 1, 10. IV 3, 7 i»raef. Phorm. p. 362, 5

Kl. 14, 17 E. divcrbm iacctissimie et geetuiu desiderautibus suaenicum*.
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Terens fehlten (dtet almmehmeii genügen die Hinweiee Uninti-

Um anf die menandriMhe Komödie I 8, 7 X 1, 69. XI, 3 'b. n.),

dem Boneft als EigenÜinm an yindicirai. Aber anf iwei Punkte

darf ich hinweiien.

ZnnAehst gibt ee in den Bemerknigen Uber den geetue (ich

hebe diese heraus weil sie oharakteriotiaeher lind nnd nachher

noch zur Besprechung kommen) so viel ich sehe keine selbständigen

doppelten Fassungen in unsern Scholien; wo ein l^lralIelßcholion

vorhanden, let es aus dem in unserer Sammlung vorliegenden

ausführlicheren excerpirt, gehört also in die Reihe der nach Teu-

ber's Anleitung oben von mir berührten. Als Beispiel hebe irli .

die Adelphi heraus. Kar zwei vom gestns handelnde Scholien

haben doppelte Fassung. Zu XX 4, 1 ist die ganze Anmerknng

(Z. 1 bis 16 Kl.) eine wohl zusammenhäogende £rklärang| nnr

unterhroehen doroh Z. 11—-13, einen dttnnen Anmg ans dieser

Erklärung Z. 7—10 nnd 13. 14. Das Original sagt Uber den

gestos: Oportet antem *nien qnaeiit?* enu qnadam geetionlatione

et aabsnltatione sperantia lenonia ad hoc se qnaeri^ nt acoiptat,

pronontian*, dann *oocidi. nihil yideo] niire hoc verbo apparet in

yulta lenonia et spem mortnam et eztinetnm gandinm'; das

cerpt: 'et simnl geatnm considera loqnentis ex yerbis*. Sodann

zu III 4, 8 ist 'haud sie auferent' im zweiten Scholion erklärt

durch die Bemerkung: * senilis et mutura cumiiiiiiatiu et est 'sie

dictum dt iiuHistratio * gestum continens levissimae ac parvae sigui-

ficationis'. Das erste Scholion (Z. 6— 9) weiss nichts von dieser

richtigen Auilassung und steht dem Veriasser des zweiten fern;

dazwischen aber findet sich die Notiz 'haud sie] est'-:

diese ist dem zweiten entnommen*. Von den Scholien aar Andria

seigt nur ein hierhergehöriges, und dieses nnr scheinbar, eine

zwiefache Fassung: an 1 1, 61 ist Z. 11— 16 Erklärung der Frage,

Z. 17—19 derAntworty beides vom selben VerfoaserherrOhrend;

*c«mTit* · 15 ist sn streichen. In diesen Stücken bilden also

die Scholien ftber den gestns einen nur ans einem Conimentar

stammenden Complez.

* Za ' diotnm* TgL sn 89 n. a., sn * demonstratio' Oon. And.

I 2, 9, cum Ganzen sohoL R. Ar. Ach.8 6
ttv ktf€U

* Don. Ad. 1, 9 *hmna teumaAv est* eta And. 1, 88 *hie0€ * und oft
* Vgl. über ' istoo Yilins* sa V 9, 24. zu ' roaae' nnd *omitte*

£nn. IV 6^ 27.
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Diese iMUioli niiaaimengeliöiigen Scholien nmi (und daa

führt ans m dem «weiten Funkt anf den teh hinwelpen wollte)

eind aaoh dorch eine in gewiuen Eigenheiten dee Anednioka eich

«eigende StOShnHehkeit Terbnnden. Das Tedmiaehe dea Anadrncka

lasse ich beiseite, denn da wäre die TJehereinstimmnng auch bei

verscliLedeneu Veriasbient fast selbstveretäiidlicli. Aber luuu ver-

gleiche Scholien wie das zu Ad. V 3, 9 *non quid dicatur, sed

quo gestu dicatur Rpecta et vidoliis iie pie repreesisHe adhnc

iracundiam nequf ad se rediissr JJeaieam; sed quam mira est at-

que perepicua moralitae, in huius modi rebus apparet' und das

zu £. V 8, 42 Ooneidera quo vultu hoc dicendum eit

et intellegea et 'militem* et 'rivalem* et ' recipiendum' et *ego

censeo' quanta significent* e. q. ·^: man wird nicht umhin können,

beide demselben YerfiMser anznweiaen. Hiermit nehme ich gleich

einige Scholien andern Inhalte auaammen: an Ad. II, 85 'remi*

ni Beere leetionem et inyeniea interrogationem hnina modi

Tel invectionia prinoipio oonvenire vel obinxgationis* an Phorm.

I 4, 49 'conaidera aingnla et inyeniea et natural! ordtne

et per dicta* (an II 2, 8 ^eonaidera triam renun, quaa

proroittit, gradus per eßse eervatoa*), femer zu Ad. III

3, 44 'respice ad arguine ntum et videbis haec optantem

Demeam
,
vgl. zn 79; zu II 3, 8 wird eine andre Meinung (*alii

putant') über 'festivura caput' mit den Worten widerlegt *8ed

male, nam caput Aeschini i. e. ipsuin Aoschinum etc. quod ipsiim

sie eeee observatum a bonis auctoribue, ei exempla

penitus coneiderare Stüdes, inyenies'. Es läset sich nicht leagnen,

dasB diese Scholien eine indiyidnelle Stileigenheit gleichmisaig

anfweisen.

Bios ztigegeben dlirfen wir schon von diesem Uaterial ans

weitere Schritte tibnn. So steht das xnletst angefthrte Scholien

in einer Beihe mit einer ganaen Anaahl, die in ihnlicher Wtw»
die Meinungen eines oder mehrerer Torgänger anführen nnd

dattn, dnrch 'aed melius*' oder *sed ego'* nnd Xhnlich eingeleitet,

die eigne Erhlämng ohne weitere Widerlegung, nur dnrch Gegen*

^ Aus dem folgenden ein Auszug Z. 19.20, ein ganz verecUiedenen

Seholion Z. 9—18.
« VgL Don. Ad. m 8, 85. 78. y 8, 34 San. I 3, 86 8, 90 m

3, 6 y 8, 49 Fhorm. I 4, 9 And. IV 1, 37.

• ygl. Bon. Ena. I 3, 5 IV 4, 33 y 1, 7 Ad. 8. 6 8, 86

ly 3, 30; 7, 84 Phorm. I 1, 18; 3, 34 And. II 4, 7 Heo. ly 4,89 u.a..

auch And. I 1, 38 Ad. I 1, 38; vgl. Eon. I 3, la 64 IV 7, lOw
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ttbenteUnng aoknfipfeii. Aach diese Scholien haben keine Parallel-

fitfenngen (aneeer, wienatttrlioh, sn einzelnen TheUen: of. adEnn.

I 2, 5 And. III 2, 3); der Redactor kann nicht der letzte Coni-

pilator sein: es ist Donatus.

In ähnlicljer Weise wird man einerseite einj^elne Grupnen

von Scholien, wie über die Einhaltung der Charaktere, über die

Vermcidnn;]^ des Tragischen in Ausdruck und Situation, über iir-

ohaieche Worte und Wendungen n. dgl. zueammenstelleu und

unter Beachtung der Doppelfassungen auf ihre Zusammengehüiig*

keit prüfen, andererseits anf gewieee etete wiederkehrende Eigen-

heiten dea Anadmcka achten mttaaen* So atehen dem angeAhrten

*epeeta et yidehia* aar Seite die Hherana hinfigen Wendungen

*yide qnam oxatorie' (Ad. III 3, 53; 4,57 Hee.iy8, 13 ^epeota

q. o/ £an. Y 5, 39) *v. qnam yigilanter' (Ad. lY 4, 10) 'v..

qnam faoete* (Ad. IV 7, 11; V 9, 13) qnam grate* (Ad. V
4f 10; 5, ü) \\ q. veniute* (And. I 1, 85) q. familiariter*

(Enn. I 2j 15) n. a. in groster Zahl, so wie ähnliche Wendungen

(*vide8 quantum valeat* Side magistrum ad nequitiam* *vide

initium convcniens' 'vide* *attende qnam bene inventum

sit* 'vide senem' 'vide quae facultas etc. etc.) und

Ausruff wie Ad. IV 7, 33 (' sed magna in verbie eiegantia!

vide enim quam im pignificet' etc.) und häufig. Ferner ist eine Reihe

äethetiech'kritischer Ausdriit ke, wie facete, eruditej eleganter, ve-

mute n. a., besonders aber das immer wiederkehrende mire ^ für

den epeoiellen Stil dea den emndatock der Soholien bildenden

Commentatora eharakteriatiaoh. Wer diesen Fingerseigen folgt,

wird sehen wit sieh immer nene Haufen von Scholien an den

Beaten des nreprttnglichen, nach einheitlichen Geeichtapnnkten

angelegten nnd mit grossem YeratSndnias fftr die Feinheiten der

nenattiachen Komödie ansgearheiteten Donatoommentara anaammen-

fttgen. Die Analyse hier vorsnlegen würde nnthnnlich nnd llber-

flüseig sein; wie weit ein Herausgeber in der Trennung des

donatischen vom fremden Gute zu gehen hätte enthalte ich mich

zu entsclieiden. Aber ohne Frag^e wird bei der Benutzun.i,' der

Scholien in jedfin einzelnen Falle die Bestimmung, ob donatisch

oder nicht, wenn rnüf^lich vorzunehmen Kein.

Die Anwendung des eben Erörterten auf das meine ünter-

anehnng xnnächat angehende VerhältniaB Donata zum eigentlichen

* Verwandet wie Qnint. X 1, 71» aber farbloser; hinfig aach c. B.

bei Porphjiio an Eoras.

natla. Xiuk f. FhlteL V. V. ZXXTin. 32
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Text dee Calliopine ist Torlfiufig vieht m niAolieii, da irir ftW
die Ueberliefenmg des CommeDtars, insbesondere Über die fldes

der lemmata, niokt genügend nnterftehtet sind und ancb unbe-

streitbar ist, dass Donat in den Commentaren des Frobns, Asper

uA Aeron wie in HandsebrÜten jede Art UeberHefemug

rar TerfUgang batte. Ee kommt binra» dass flir den grSeslen

Tbeil des in der Handschrift P. Daniele erbaltenen Fragmente der

Bembinus und damit die Controlle leLlL Dagegen ist über die

Vorzüge des Victoriauus und seiner Sippe vor den Bilderhand-

schriften mit voller Sicherheit zu urtheilen Von entecheidendem

Gewicht ist die jenen HandBcbriften mit dem Bembinus luul (]f jn

Vetos des Plautue gemeinsame Personenbezeicbnung durch grie-

chische Buchstaben, an deren Zusammenhang mit der Bollenver-

theilung wohl niemand mehr glaubt, deren Zurückgehen auf alten

Gebrauch aber unbestreitbar ist (vgl. Sen. trag. I p. 85). Es kann

kein Zweifel seiut dass für die im Bembinns feblenden Partien

(fast die ganse Andria, An&ng der Hwym, Soblnss der AdelpU)

der Yietorianns su Gmnde su legen ist Dass die nrsprttngliehe

Beoenaion desCalUopins in dieser verhSUmssrnSssig reinen Gestalt

bereits dnreb Goneetnren manebe Yertndenmg eifabren bat, kann

natOrlicb nicht in Abrede gestellt werden, wie denn aneb inter-

|wetamenta ans Donat in die calliopianische Reoension einge-

drungen Bind (vgl. Sydow 8. 48); desgleichen freilich in den

Bembinus, z. Ii. Hec. III 2, 8 *eum* III 4, 3 *quantum*.

Die auf eine Vorlage zurückgehenden Bilderhandschriften

(Parisiiiue VaticanuR Amhrosianus) repräsentircn eme Leber-

arbeitung der ursprünglichen Hecension des Calliüpius, die aber

von ihrem Veranetalter lüoht als eigne Ausgabe, sondern nur ge*

wissermassen als neue Auflage der Galliopinsausgabe betrachtet

wnxde; deshalb versah er sie niebt mit seinem Namen, sondern

liess den des Calliopins unangetastet in der übrigens zurecbt-

gestatasten üntersebrift: EXPUCIT — FEUCITEB CALUOPIO
BONO 80800^ Aneb diese Nenbearbeitong mnss noch

' Das Material lisgt gericbtet vor in der soigflltigen Ablisad*

luog von Conrad S^ow, de fide libvoram Ter. ex Calliopii reeenifame

dnetorom Berlin 1878. loh darf mioh daher einer anaflQirUoben Be*

handlang dieses Punktes enthalten.

* Wenn *bono seolastioo* aaeh imArdhetypus von D hinter dim
einfachen 'Oalliopius recensui* »tand (Umpfenbach p. XIX), so kann et

offenbar nur aus einer Handschrift der andern Klasse interpolirt sein.

Der Indes der Stüeke auf foL 1 * sohkiei mit F£[Lia]T£B [GA]L.
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die Zeit dee itbkeadeii Alterfhame gehören» denn sie eetst

dnreli metrieohe Gorreetiiren und die beibehaltne Yentheiluig

metrieohee Veratändniss (das fUr Terenz bekanntlich früh ver-

loren ging), durch die prächtige Augstuttmig' ein Leeepublicum

mit iebendit,'* III Interesse für den Dichter voraus.

Ich rede zunächst von den bildlichen Daretellnngen, die

den Schmuck und das charaktpristisehe Merkmal dieser Hand-

schriftenclasse bilden. Im Parismus wie im Vaticanus folgt dem

indicnluB (foL 1^) das Brustbild des Dichtere auf fol. 2*, im

Bahmen, von zwei Histrionen getragen'. Jedem Stück igt ein

armarium mit den Masken der im Stück vorkommenden Rolloi*,

Jeder einseinen Soene die Deretellnng der anfiretenden Penonen

In einem beseielinenden Mement der Handlung voraiugeeohiokt

Dieee lUnetrationen bedürfen einer genauen, vor den Handeebrilken

seibat ansaekellenden und auf Beoonetmetion ihres Arefaetypns

sn gründenden Untersuebung und verdienen eine solehe in bobem

Grade ven mebr als einem antiquariieben und litteEarbistorisehen

Genobtspnnkt, besonders aber weil siob an ihnen ein ganzes Ka*

pitel der schauspielerischen und rhetorischen Technik des Alter-

thums demonetriren läset*. Die vorhandenen vollständijsren Pu-

blioationen der Bilder des Vaticanns* »md leider so willkürlich

LIOPIO, der übrige Theil der Zeile ist leer. In der folgenden stand

wahrscheinlich ' incipit Andnii*, die letzte (arguxaentom Andriae) ist

noch ganz zu lesen. Dies nach Autopsie.

' Ohne das Beiwerk bei d'Agiucourt t. 35, 1. BernouUi, Rom.

Ikonogr. S. 66 befindet rieb mit seiner Annahme von zwei Porir&ts,

mit leip. ebne Etnfaimrag, im Inihmn.
* Und swar in der Beibenfolge des entens Auftretens, wie man

aneb ant der mangelbafton Pnblieation der ürbinatitohen Autgabe mit

leichter Hflbe erkennen bann. Nur sufiUlig stimmt die ZaU der 18

Heiken zur Andria mit den 13 Rollen, die Quintiliaa an&ihlt (XI 8, 78).

» Vgl. Ueener Rh. M. XXVIII S. 409.

^ Ausgabe mit italienischer Ueber»etznn{( (von N. Fortignerra),

der lateinische Text nach D. Heinsius, 'Urbini sumptibos Hieronymi

Mainardi' 1736. Ferner ed. Cocquelines "Rom 1767 (mir nicht zur Hand).

In der Urbiuatischen AuPcraTif' sind z. H. fülgende Bilder, die theile in

der Handschrift verloren, thah wegen andi i r Sceneneiniheilung nie vor-

handen gewesen sind, einfach hinzu rrruadeii: zu And, I 3 IIS V 1.2

(der Verlust dieses Bildes ist wegen der von Ficcoroni crkauuten Aehnlich-

keit der Scene mit dem bekannten Relief (Ficoor. le maechere soeniche

t. p. 11) SU beklagen) V 5, Maiken und Prolog xum Etmuohas, Ad.

nie. Viele Ubgenauigkeiteu und Fehler im einseinen iind leiobt naob-

snweiien.
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vnd stilwidrig, dass man sie nnr mit grDfleer'Yoniclit beiiQtie&

darf; daa zeigt auf den ersten Bliek die Yergleicliang der

d'Aginconrt (t. 35 n. 36) in genanem Faceimüe gegebnen Proben

Aber mit Hinzunalime derselben wird sieb die Erörterung der

uns zunächst angehenden Punkte zu sicherem Abeohlaes bringen

lassen

* Nebst den von Mai, Plaut i frg. ined. (Mailand 1815) pfegcbm

Abbildungen düs cod. Ambrosianus auch bei Wieseler, Deiikm. d. liüliueuw.

t X, vgl. Text S. Ü3 ff.

* Durch die aueeerordentliohe Liberalität der Leidener Bibliotheka-

verwaUnng bin ich in den Stand gesetzt, die Haadsehrifb des Lipsina

(Lipa. XYIII Nr. 26 a. X) hier zu benutzen. In dieser sind die ersten

10 8oenen der Andria (bis III 8) illnstrirt, da an ist vor jeder

Soene leerer Banm gelassen. Leider entfernen steh die Bilder soweit

vom Origtnalf dass sie der Untersuchung nicht dienen können. Die

Aendemngen sind sahireich und willkürlich, die Behandlung von Qe*

wand und Stellung ungeschickt und verständnisslos, auf das Fin<Ter*

spiel ist zwar besondrer Werth gelegt, wie die Gestaltung der Hände
in p^anz unförmlichen Dimensionen (ähnliol! den jüngern Bilderhand-

schrii'ten des Vergil) beweist, aber antike Tradition ist f»ffcnbar nicht

mehr vorhanden. i)era Stil der Zeichnung, sowie der liehandlungRart

von Kleidungf und Gestus nach gehören diese ]?ildor mit den von Mai

aus der Mailänder iluiidscLriii publicirten zusaunnen: eine directe Ver-

gleidiUQg ist nicht möglich, da dorn Auibrosianus die Audria wie dem
Leideneis die Bilder au den folgenden Stücken fehlen, lieber die etn-

selnen Bilder der Handschrift gebe ich noch folgende Notisen: die Dar*

Stellung des Prologs fehlt» anoh ist kein hinreichender Raum fSr die-

selbe gelassen. 1 1 Simo mht mit der rechten Aeksel auf einem Kriidc-

stock (wie an I 2 n. 6, der Stab fehlt an U 4), den er mit der linken

fasst, die rechte ist erhoben mit yorgestre<dKtem Zeigefinger. Reebta

stehen nur zwei Figuren, der Sosias des Yaticanus ist fortgelassen und

seine Bolle dem einen der beiden Sklaven, der ndi mit erhobner Hechten

zu Simo umwendet, zugetheilt; er trägt einen am Ring hängenden

Fisch, der andre einen Krug (beide Gegenstände auch im VaticHTins,

nur in andrer Vertheilung). 12 1. Simo auf den Stab gestützt, r. tritt

Davus mit der linken gesticulirend (s. u.) ans «·? Hause von mittel-

alterlielier Architektur. I 3 Glycerium aul" dem langer, am Kopfende Ar-

chylis, r. Mysis (im \ aiicanus steht nur Archyiis in der Thür, Mysis ist

herausgetreten). 1 4 Pamphilus und Mysis, willkürlich umgestaltet (für

Mysis liegt das Facsimile aus dem Yaticanus boi d'Agincourt vor; dsss daa

TorUld das gleidie war, seigt im Leidensis die Haltung der Arme). II 1

Charinos und Byrrhia einander gegentlberateiiendohne Panipbilus (dessen

Name hier wie in den fthnliohen mien riöbtig über der Scene atdit; den

Bildem selbet hat der Maler eigne Titel beigesoihriebai» so su 1 1 * Simoni

afferuntnr enlogiae*, hier *CharinuB Birnam de nuptüs Bdsdtatnr'). II 2
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Das FiDgeripielS dnrch Körpereteilung, Kopflialtnng nnd

}]( \vfu:un£? der übrigen Gliedniaeeen unterstützt, musste dem

griecliibchen Schauspieler, sowie dem römischen seit Einführung

der Masken auf die römische Bühne, gradezu das Mienen-

spiel ersetzen , duK dnroh die Starrheit des Maskenausdrucks

negirt und durch die speciellere Ausbildung der Maskentypen,

wie sie das von Pollax im vierten Buch wiedergegebsne Yer-

xeicluitse des Haekenrepertoiree einer Tecknitentnippe alezan'

drimecher Zeit anfweUt, auoli fttr die Gxüseeiiyerhältiiiese des

antiken Theaters keineswegs entbekrlicli gemacht waf. Die Finger-

sprache liegt dem Griechen und mehr noch dem Italiker im Blnt»

der Gestne fttr jeden Affeet nnd jede WiUens&usserung ist im

Tolksrerkehr ansgebildet, Btthne nnd Forum entnelunen ihn der

gleichen Quelle und bilden ihn kunstmaasig aus-. Daher der

enf*p Zusanimenhiiiig tier schauspielerischen und rednerischen Kunst-

ulmrig auf diesem Gebiet; griechische Rhetoren (vgl. Longin p. ,'511,

10 Sp., proll. rhet. Walz VI p. 35, 18 u. a wie römische (Cicero de

or. III 220 und häufig, besonders Quintilian) warnen zwar vor den

Uebertreibungen der Bühne (»chon Cornificius III 15, 26) und wollen

keine imitatio, aber der gute Schauspieler ist ihnen das Muster für

die eigentliohe actio. Die Schriften des Plotius, Nigidius, Plinins

Aber den gestus (Uuint. XI 3, 143 Tgl. 148) sind verloren; aber

Qnintilian gibt im 3. Kapitel sefnes 11. Buches eine systematische

Darstellung nnd damit auch ttber den scenischen gestns genaue

AulUSrung*. Die Gestiealation der Terensbilder erkllrt sich

freilich Tollkommen dnrch die Worte des Textes. Aber die Yer-

gleichnnf mit Qulntiliati gibt die Gewissheit, dass die Gesten

Davus laultini, l'ainpliiilu»* ihni die Linke entgegenstreckend; Charinus

felilt. Ich breche hier ab, da ohue Wiedergabe drr Bilder eelhet die Ab-

weichuiigeii vom Vaticanus nur mit grosser Wi i; iaufigkcit sich angeben

liesseu. Das bisher Mitgetheilte wird zur i harukterisirung genügen und

einiges zur Ergänzung der obigen Ausführungen beitragen.

' Ein eehr ungenügender Versuch von T. Baden *über das ko-

mische Geb^irdenspiel der Alten* findet sich in den Neuen Jahrbftcbern

Sappl, üd. 1 8. 447 ff. Iorio*e 'mimioa degli antichi secondo il gettire del

popolo Kapoletano' (1882) hier zu berncksiebtigen konnte nur Verwirrung

schaffen.

2 Durch das Vergnügen, das der romische Zuschauer am aus*

druckevolien Gestus fand, erklaren sich viele dem modernen I^eeer un-

erträgliche Längen bei IMautus, wie in der ersten Scene des Amphitruo.
' Er wül i§ ISl) nicht 'omnis argutias in gcstu' durchnehmen

nnd exemplificirt diese am Eingang des Eunuchus: 'hic enirn dubita-

tionie morasi vooie flexusi varias manusi difcrsos nutus actor adhibebit*.
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mebt allein dem Text, sondern der BfUine nAohgebildet, mmdestent

ans lebendiger Anschauung der Bühne hervorgegangen sind. Dazu

kommt der Commentar Donats. auf dessen besondere Berück-

sichtigung der G-esticnlation ich oben hini^ewieRen habe. Er hält

hei Erklärung des (Teil;ink(-nft sein Augenmerk 8t<'ts auf die Er-

klärung und Ergänzung des Wortn durch die Bcwc^'imL: s^ericbtet

und giebt so eine Reihe von Bemerkungen, die aus einer dem

Charakter jener Illuetrationen dorchaue entsprechenden Anschauung

vom dramatischen Spiel hervorgehn. Einiges Allgemeinere führe

ich hier an: Ponat spricht vom gestus abeuntis vel abituri (Ad.

1 2| 47), vom gestne oogitantie (And. 1 1, 89), oheerrsnlü (116,4),

stomachantis (DT 8, 11 n. oft), offereotis (Fhorm. 1 2, 3), suppli*

oantie (Eud. II 3, 50), von der paraaiti gesticnlatio (Enn. II 2, 1.

48), oft vom gestae tervilis (And. I 2, 18 *niore senili et yer-

noli geitn. sie enim voeati a dominis serri yaltacte agnn^, vgL

Ad. IT 2, 28 Eon. I 2, 50 II 2, 43) n. a. All dies ISsst sich

wo nicht durch die entsprechenden Bilder (da natürlich die dem
fortlaufenden Commentar entnommenen Isotizeii oft den grade

dargestellten Moment nicht trefiPen), so doch durch Illustrationen

andrer Scenen belegen.

So lüRRt sich mit Hülfe des Textes, des Commentars und

der Anweisung des Khetors der antike Charakter dieser Bilder

vollkommen erweisen. Die von d'Agincourt t XXXV mitgetheilten

Kaaken sind leider ohne genauere Angabe verschiedenen Stücken

entnommen; die Yergleichung mit der Mainardieohen Ausgabe

gibt keine Sicherheit» Nliher «ntersneht müssen die Maekea*

gnippen für die Ergftnmng der Angaben des Pollnx nnd viel-

leieht für hiatoritdie SeUtteee ttber die Entwioklnng deeKaeken-

wesene vonttglich ergiebig sein, da sie aSmintlieh beetunmbar

und naob Stand und Alter scliarf ohankterieiit sind. TonSeenen-

blldem tfaeüt d'Aginoonrt mit 1) t XXXY 8 (Wieeeler t. X 2)

die Fignr der Mysis zu And. 1 5. Sie erschrickt über die Worte
des Pamphilus, der in der Urbinatischen Ausgabe ebenfalU, und

zwar in der stereotypen Positur des klagenden Selbstgesprärhs

der adulesceutes dargestellt ist: die hohle Hand zur Brust oder

zum Geeicht erhoben, vgl. zu A I TV 4 Phorm. 1 Hec. III 3

Eon. IV 2 und ähnUch z. B. Heaut. II 3>. So Uuintü. XI 3,

* l€li beuntie hier nnd im folgenden mit allem Vorbsbalt die

Bilder der Urbinatisohen Ansg^be, aber nnr soweit die allgemeine Stel-

hing, niöbt einaelne Feinheiten in Betraebt kommen.
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134 *Uliid qaoqiieim deoebit, eavm mann nunmia digitU paetu ad-

petere, ei qnando DOimat ipaoe adloqaaminr oohortantaai obiuiigaiitae,

mieeraotaa' nad yorher 133 *femar ferire — et usitatrini est et indig-

nantie deoet (vielleicht Phormio II 2 cf. PI. Triic. II 7, 42. Mü.204).—

de fronte (percutiemla ) diegentio (vgl. Chaerea Ean. III 5) : nam etiam

complodere Diauu« scaenicnm est et pectns caedere*. vgl. Comif.

III 15, 27. MvrIh hat heide Arme nach den iSeiten halb ane^e-

etreckt und macht eine zur Seite fliehende Bewegung, beides wie

auf t. XZXY 1 (Wieseler t. X, 3), jenes ähnlich wie bei ähn-

lichen AfFecten Doriae Eun. IV 1. 3, Sophrona Pborm. V 1,

Hjrrhina Hec. lY 1, vgl. Quint. % 114 *eive in hdns utramqiia

(palmam) diatondimae\ Von den eeiten mit beiden Minden, die

Qnintiiian liier anfttlirt, aind nooli an belegea * palmaa nüiiMnentea

ant rapplioantea (diTerai antem annt bi geatna) aommittimna*

dnrob Bnvna And. IV 1 nnd fiinliob P^aa £nn. V 1, ^aliqna

demonatralione ant inTooatione protendimna* dnrab Tbraso Bnn.

IV 7 (. .), Soatrate Ad. 1, Geta III 5. Baa Vontreaken

eines Armes (§ 84) ist ttberans blnfig. Bonat gibt zu And. I 5

keinen Gestus an. — 2) Der Prolog zuin Phormio, den Zweig

tragend (vgl. Wieseler S. 71), mit der 8fhr häufig, auch in andern

Monnraenten (so in dem Vergilbiide bei d'Agincourt t. XXIV 1)

vorkommenden Fingerstellung, die Quint. § 08 bf^schreilt; die-

selbe aui fig. 5 (Phaedria), 6 (Gnatho), t. XXXVI, 2 (Menedemua)

nnd Cbremes auf dem von Mai nach dem cod. Ambros. pnbli«

cirten Bild (p. 47, bei Wieseler t X 9) an Heant III 3. —
3) £nn. II 1 Phaedria dem Parmeno seine Befeble einschärfend

famalomm mnltiloqninm et vaniloqninm* Donat naob dem Prolog

snm Kercator mit yoxgebengtem Körper nnd dem eben barAbrien

Geetna; Parmeno nngednldig anbSrend, mit dem * geatna abitnri'

(i. 0.), die mit der Linken gefaaat. Aabnliobe Gmppe
a. B. Hee. 4. — 4) Daa vielfigarige Bild an Enn. IV 7:

Tbraeo einen Sobritt binter «einer Sklavenmanneebajl (die Namen
sind unrichtig beigeschrieben) : von linke folgen aiebSimalio, Sy-

riecus; diese nicht gaiiii nach der Angabe v. 5; der eine die

mit beiden Händen fassend, der andere einen Stein

' Ich habe oben S. 332 auf die im Donatcommentar vorkommen-

den Anedrüeke ans der Komikcrsprache hingewiesen (dats Donat an

der obigen Stelle den Meroatorprolog selbst vor Augen bat, bitte iob

biomfBgen kSnnen) nnd balte in der Tbat diese Wendungen Ütr eine

der Merkaeichen, an denen der wirkUcbe Donat an erkennen iat.
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hebend; Bonax mit der Brechetange in der Beehtes, Sftnga mit

dem penionliifl^ in der Linken', die Rechte boeb erbeben neeh

SUavenart (denn die Grenien der Bewegung, die Quint. § 112

orsebreibt, Bcbeinen im ganzen eingehalten zu werden), dann

Gnatbo der ünferbefebUhaber 11. 44) am Flflgel commandirend,

den der mittelalterliebe Gopitt fSleoblieb anf die Gegenpartei

bezogen zu haben scheint. Gegenüber stehen nur Thais und Phae-

dria. J)er( der Thais ist von Wieseler (S. 69) riflitig er-

klärt : sie stützt Rorgloa und nichtachtend den rechten Ellenbogen

aui die linke Hand und bewegt nur leise die rechte. Es ist,

etwas modificirt, die hergebrachte Armhaltung bei tiefem Nach-

denken und ruhigem Zuhören, besondere ausdmcksToU in der

Stellung des Davus, And. IV 2, die ganz der plautinisehen Be-

flchreibnng Peeud. 457 sq. und Mil. 201 sq. entspricht^. Ich

komme darauf unten zurück. Cbaerea endlieb etreokt den Zeige-

finger der erbobeuen rechten Hand vor, eine der zahllosen Bei-

spiele für den von Quint. § 94 zu mannigfaltiger Verwendung

angegebenen Gestns^ — 5) And. IV 3 mit der wie gew6hnlxch

andeutungsweise (und offenbar ohne richtige Yorsfellnng auf

Seiten des Copisten) verbingten Thür und dem Altar mit den

TM'benae; zu beiden ist Wioseler zu vergleichen, lieber den

gedtus der Mysis s. o. Duuat zu v. 7 *haec scaena actuosa est:

magis enim in gestu quam in oratione est constitut^i'. — 6) Heaut.

1 die beiden Alten, mit ländlicher Scen*'riü, in dem zur Feld-

arbeit nicht paeseudeu pailium ^vgl. Wieseler S. 73); und wirklich

> Den peniculus hat Wieseler nichterkannt und darum ttberbaupt

die Personen nicht richtig bezeichnet.

* Die Brechstange dient als Waffe, der peniculus soll nur die

Wunden abwischen. Durcliweg werden unmittelbar Iwnnizte Geräthe

in der Kcchtcü, uubcnut/tü la der Linkrn getragen, bü hftt Davus
Pliinin, I 1 den IJeuttl in der Linken, in der folgenden Scene, wo er

ihn Geta reicht, in der Rechten, vgl. lleant. IV G und IV 5;

80 trägt t. XX^VI 2 der arbeitende Chremes den Karst in der Hechten,

der xnsehanende Menedemus in der Linken. Dies bemerke ich wegen

Jlaaas (s. u.) p. 119.

* Vgl. auch Wieseler t XII 17 und Text S. 93.

* 8yrue auf dem Bilde des cod. Ambrot. (·. .)· der auch den

Zeigefinger voretreckt^ gesticnlirt wie Chremee (·. o.) und oft die

Figuren der Leidener Handschrift mit der linken Hand, was einen·
beholfncn Eindruck macht und auf willkttrlicber Aendsrong eines Co«

pisien bfrnht. 'mauus sinistra numquam sola gestum reotofacit*. Quint.

§ 114.
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beseligt Vanro gegen Ende des 2. Bnobs de le nut, due mui
eie (wie Strepeiades in den Wolken 71) mit angetluui

anf der Bühne sah. Yermathlich liep^ hier das Miseverst&ndniee

Liiit'R Copisten vor. — 7) Die stürmische Scene Phorm. II 3:

Demipho mässig redend, etwa nach (^uint. § 84 f* bracchii mode-

rata proiectio, remissis humeriR atque Pxplii antihns se in profe-

renda manu ilieiti«'); Phormio ihm c ^'^ nüli' r licitirr mit

vorgeetrecktem Arm und einer Fingerbaitung, die beim Copiren

nicht intaet geblieben zn sein scheint; zwieoben ihnen Geta, den

Zeigefinger am Nagel des Daumens 'remieeie eeterie* (Qnint.

§ 101); rechts die 3 Advocaten, Gratinns als Mann (of. 4, 7) mit

erbobner Reebten, die beiden andern als adnleicentee in be-

scheidener Stellnng. Die yielen analogen Handbewegongen, die

bierza ans den ttbrigen Bildern annfllbren wiren, laaie ieb der

UnsnTerllangkeit der Pablioation wegen bei Seite; ebenso die

ferneren Belege an den von Qnintilian noob yorgeaebriebenen

Gesten. Aneb über das Roben anf dem rechten Fnse ('Interim

datnr, «ed aequo pectore, qui tarnen comicns magie quam ora-

toriuH gentus est' § 125) muRR man ilie Originale befragen. Nur ,

zu dem charakteristisrlien gestns servilis, der contracta cervicula

(§ . 180 und K* In- häufig bei Donat, . .) führe ich noch

einigt' Belege an: And. I 2 II 5 Eiin. III 2. V 9 Heaut. lY 1

Pborm. 11 1 III 2 Hec. V 4, Zu vergleichen ist der Sclave vor

dem miles auf dem pompejanischen Gemälde, Heibig 1468 (Wie-

seler XI 2). Ueberhaiipt sind die Stellungen des aufgeregten,

laufenden, Überlegenden, aufmerkenden, borobenden Sklaven be-

sonder« lebendig ansgebildet; vgl. And. II 5 die 'fignra eorporis

obeervaatie qnid agatnr* (Don. sn v. 4) n. a.

lieber die Kleidung, Attribute und das eeenisobe Beiwerk

bat Wieseler eingehend gebandelt, aueb einige Verstösse naebge-

wiesen, die sicberlieb zum Tbeil anf Reobnung des binügen Co-

pirens, das die Bilder bin zur Stufe ihrer heutigen Erhaltung

durchmachen raussten, zn setzen ist. Die Vergleichnng mit den

übrigen erhaltnen ^lasken und Schauspielerfigiiren kann erst nach

der Neuuntersur hung der Handschriften vorgenommen werden.

So viel wird durch die binhprige Krörternng bereit« ausser Zweifel

gestellt wein, ^nm die Bilder auf antiken Ursprung zurückgehn

und auf' antiker Bnhnenteobnik beruhen. So zeigen denn auch

die bekannten Darstellungen von Komödienseenen, das oben an-

geführte Neapolitanische Relief (Ficcoroni t. II Wieseler t. XI t)

und die pompejanischen Gemilde (Heibig 1468 ff. Wieseler t. XI

Digrtized by Google



848 Leo

8. 8. 4* 6 Tgl. Mmmm Aim. 4. Ist 1881 p. 108), wenn min die

WOB der Moniimeiitgattiiiig noh erkUrenden Eigenlieiten

dmehaus ihnliolieB Clwnikter« Wir rntteaen mm weitetg«lien

und Temchen, ob eieli die Zeit, der die Bflder simweiieD miid,

nSlier leetammen lisst ISnen terminiie peet qvem haben wir ui

der Einfuhning den Maskengebranchfl aaf die römieohe BfUine.

Die Zeit Bteht voiikummen fest durdi Diomed. p. 489, 12, der

nach Sneton und Varro die Neuerung dem Roecius zueohreibt,

verglichen mit Cic. de or. III 221: hier berichtet Craegus, nach

der Fiction im J. 663, dass Roscitiß, wenn er niRRkirt epielte,

den an Mienenspiel gewöhnten älteren Zuschauem nicht sonder*

lieh gefiel. Daee sich diese Nachricht mit der im Tractat dee

Donatus überlieferten, die dem Cinoiiie Faliecns und Minneias Pro*

ihymiift die Einführung der Maeken zuschreibt, wohl vertrigt, hat

Bibbeek (Röm. Trag. 8. 661) geseigt. Man wird die Nenenmg ale

ein Eindringen des grieehiichen Gebnmdie betraehten und aie auf

dae Evaeheanen grieehiaeher Teehniten in Born inrllekfllhren mUatttL

Ohne Wirknng war natlirlioh die griechiMhe AnflBhnuig. an den

Triumphal spielen dee L. Anieine(587), die nne dae fömieohe Fabli-

enm ganz im Liebte der Hecyraprologe zeigen (Polyb. 30, 14); von

enteoheidendem £inflnee dagegen/ wie es scheint, die Spiele des

L. Mummius (609. Tac. ann. XIV 20): und m dieser Zeit waren

auch nach Ausweis der Didascalien die Stiif ke des Terenz auf

der Bühne wieder oder noch lebendier. L. Atilius T^raenestinus, wie

man annehmen möchte der Nachiolger und Erbe des L Ambivins

Turpio, der 595 (nach der Abreise des Terenz) oder 608 den

Heautontimoramenoe, 608 den Ennuchus, kurz vorher den Phor-

mio*, aniierdem anoh Andna nnd Adelphoe wieder anführtei

wird in diesem Znenaunenhang nieht genannt Dase Minnoins

Frothymne Jttnger war, ist eine dnrohana gereohtfertigte Annahme.

Wie kommt aber Donat dato, in der praeüatio der Adelphi be-

aondera und anadflieUieh sn bemerken (p. 7, 10 B.) *agentibiis

L. Ambivio et L. qni enm anie gregibna etiam tum peraonafti

agebant* (wo an iweiter Stelle AtiUo ao gnt wie lOnneio ans

den Didaaealien erginst werden kann) und zum Eunuchus (p. 10,

11 B.) 'agentibus etiam tum personatie L. JVlinuoio Prothymo

* CSalliopinB gibt die Didaioalie m 698. Im Bemb. ilad all Con-

foln Q. (Serviliai) Gaepio Cons. 614 and Cn.8erviIiaa(GMpie) .618
genannt Da ist offenbar ' cos/ falsch und die Caepionet waren triel-

mebr im gleiobea Jahr Aodileiit d. h. etwa 606—607.
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L. AmbiTia Torpione*? Base Tem» auf maskiite Sohauspieler

niobt gereclmet hat, geht ans Stellen wie Fhonn. I 4^ SS m^.

V, 7 7 hervor und steht durch das oben angeführte vollkommen

feet Mir will Bcheinen, dass Donat sich durch sein *etiam tum*

eelbRt Venrath. Ihm ist das richtige bekannt, aber er fühlt sich

durch irgend einen andern Umfätand zu einem trügerifchen Schluss

veranlasst. So ißt die Antwort gegeben: Donat kannte die Scenen-

biider, in denen die Sohanspieler maskirt dargeatellt nnd denen

die Haakengrappen voranfgeecbickt aind, er eeUoee ana denlUv«

atrationen auf die Zeit dea Dichtere.

Der terminne ante qnem, den wir hierdnreh gewinnen, hat

einigen Werth, da er den Umstand eineehÜeaat, daaa Denat, an

deaaen Zeit die Kaahen von der Bfthne wieder Tereehwonden

waren (daa Sehelion in And. IT 3, 1 iat donatiadi) den Bildern

hereiti hohea Alter snaehrieb. Es erlieht eioh nnn die Frage oh

Honnmente vorhanden aind, die mit den Terensbildem eh einer

und derselben Gattung geboren. Da bieten eich zwei neuerdinge

in Pompeji auigeiundne Folgen bildlicher Darstellungen: zunncbst

die Ton Robert, Arcb. Z, XXXVI 8. 13 ff. t. 3. 4. 5 (und Holz-

ßchnitt auf S. 20) publicirten, im Perietyl des im Jahre 1872

ausgegrabnen Hauses Fiorelli I 2, 6 eich befindenden Masken-

gruppen \ deren eine von Robert mit Sicherheit auf Enripides

Andromeda gedeutet iat Die übrigen geben zwar in verscbie«

denem Stil, aber nach dem gleichen Princip wie die Terensband-

achriften, die Hanptmaaken einzelner Stttoke, and awar t 4, 1

(stark aeratürt) nnd 5, 2 von EomAdien.

Das sweite Honnment iat ein erst im Jahre 1879 anfge>

deokter FHea, der in einem Hanie der Nolaner Straaae den ana

Perietyl grenaenden Saal eohmflokt. Er iat pnhlieirt Konnmenti

XI t. 80--32 nnd anafthrlich besprochen ron E. Haaaa, AnnaH
1881 S. 109—159. leh verweite im allgemeinen anfdieae Arbeit,

die sich durch meine Bemerkungen ergänzen lässt, kann aber den

SclilüRsen, die Maase hauptsächlich aus dem Fehlen der Kothurne

an den tragischen Figuren, dem vermeintlichen Vorkoimnen einer

Scene dts Satyrdrama« und der Rückführung der Mede;is( eno (t.

31, 11) auf eine oacheoripideiecho Tragödie auf die Zeit der Uri-

* Dam das von Fkurelli 8. 40 and imgiornale degli soavi II t.X
von SogHano pabUoirte Bild (PaUadienianb), daa aich in dem an jenes

Periityl anatonenden 8aal hofiiidet, ebenfolh DaitCelhmg einer beitimm*

baren TragSdienaoene ist, werde iob bei andrer Oelegeaheti naehweisen.
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gin«le gUuVt siekeii zu dfirfea, niclit beietimmen. Dae Fehlen

der Eothnnie erUirt sieb ans malerieohen GiUDden; dass t 90,

2

zu emem flatyrspiel gehöre, ist nicht erwiesen (denn der Masken-

aufsatz des Alten t. ;iO, 5 ißt so hoch wie der des Jünglinge

30, 2, und andre komische Jünglingsmasken zur Vergleichung"

liegen nicht vor); die Medeascene endlich kann trotz des gezückten

Rchwcrts wohl Illustration der Scene in Enripides Medea 1002 flF.

sein, ja dass die Tödtungsecene selbst gemeint sei, darf man

wegen der Anwesenheit des Pädagogen nicht annehmen. Ich

kann daher keinen Beweis dafür erblioken, daaa die Originale der

gewiss ao wenig wie die Maskengrnppen nreprünglich für den

Wandflohmnek erfondenen Bilder in eine wesantlieh frOhere als

die neroniseh-flavieehe Epoehe gehören.

Dieser an der linken Wand des Saales beginnende und über

drei Wände sieh erstreckende Fries enthält in abwechselnder Folge

9 TragÖdiensoenen (31, 11 mit Sicherheit als Medea nnd 30, 4

mit Wahrscheinlichkeit als Priamos Tor AohiU von Ifaaes ge-

deutet) und 5 Komüdienscenen, von denen selbHtverständlich keine

zu deuten ist ; denn die allenfalls zu einem ins Lateinische über-

setzten Stück passenden Scenen passen nur deshalb, weil sie für

die Komödie typisch . Diese Bilder nun finden ihre nächste

Analogie in den Illustrationen der Terenzhandschriften und stehen

mit denselben völlig auf einer Stufe. Sie zeigen manchen eigen-

thdmlichen Gestus und im ganzen mässigere Grade der Bewegung

:

das mag datier rühren, dass die pompejanischen Bilder zweifellos

grieohisohen, die Terenzbilder rdmisohen Ursprünge sind; anch

darf man nicht vergessen wie viel näher jene ihrem Ursprung

stehen. Aber der (bedanke ist derselbe: derBfihne nachgebildete

Illttstration dramatischer Werke; die Teohnik ist die gleiche^

Typen nnd Bewegungen entsprechen sieh, soweit die Gegenstände

sich entsprechen, mit der angedenteten Einschränkung.

Stellnng und Gestus des .Uuigliiigs auf t. 30, 2 sind in den

Terenzbildern ungemein liiiufig, vgl. And. 5 Heaut. IV 5 \ 2

Ad. TT 3. 4 Phorm. TV 4 Hec IM 4. iil rnill Jüngling und

Sklnvp '/.nsanimen. Audi auf dem pompejanischen Bilde mit der

Jüngling den Sclaven, der seine Anwesenheit noch nicht gemerkt

hat. — Auf t. 32, 16 kommt ein Alter, den Zeigefinger der

rechten Hand mit dem Arm ansgestreokt, heftig redend von rechts

auf einen andern Alten cn, der an einen Pfeiler gelehnt, den

lioken Fnss Aber den rechten gesehlagen, den linken Ellenbogen

anf die rechte Hand nnd die linke Hand an den Bart legt: er
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Btekt aleo vie die oben angeflBlirteDi Datub (And. IV 3), der anoli

ale netk anlelmeiid uspifingUeli gedacht ist, und Thais {Eon.

ly 7). In den Terenzbüdem gleicht der Ankommende sehr

häufig im Gtestae dem ersten dieser beiden Alten; der Empfangende

pfle^ eine G-egenbewegang zn machen. Dae Bild entspricht

solchen wie zu AnJ. III 3 Heaut. III 1. IV 7.'V 1 Ad. I 2

IV 7. V 3 (an die drei letzten wird man zunächst zur Ver-

gleichmig denken) Phorm. IV 1. — Andere Vergleiclrnngen wage

ich vor der Kevision der Handschriften nicht vorzunehmen.

Kobert schliesst seine Abhandlung üher die Maskeugruppen

mit den Worten: *— man wird eich der Einsicht nicht ver-

sohl ie^s^nn können, dass die Ausgaben der Tragiker und Komiker

in der That der echickliche Ort für solohe Darstellongen sind.

Ob man dann die weitere Vermnthnng wagen dflrfen wird, dass

unsere Haskengnippen von den Wanddeeoratenren ans solehen

illnstrirten Handschriften entnommen sind, würde sich nur ent-

scheiden lassen, wenn wir ftber das Alter nnd die Einrichtung

dieser Handschriften genauer untenichtet wären*. Mir will soheinen,

dass diese Vermuthung durch den neuen Fund eine glänzende

Bestätigung gefanden hat. Denn angesichts der Terenzhand-

Schriften kann man, selbst wenn man der Meinung wäre, dass

diese ohne die Grundlage des Textes so interesselosen Komödien-

scenen um ihrer selbst willen geschaffen sein könnten*, nicht

zweifelhaft sein wo der Maler solche Vorbig-en gefunden hat.

Ilbistrirte Ausgaben griechischer Dramen* gab es also lange vor

dem Jahre 79. llichts hindert uns, daseclbe für römlBchc anxu*

nehmen.

Doch haben wir hier einen Terminus, üher den wir nicht

hinausgehen dürfen. Das erste illnstrirte Buch anf rdmischem

Boden, von dem wir hören, sind Varro's imaginee; kurs darauf

yerfasste Atticns seine Portifttsammlnng rümischer Staatsmänner

und Feldherren (Kep. Att. 18, 5); denn da Plinius (35, 11) he-

seugty dass Varrels Werk das erste in seiner Art war (was su-

nächst nur fttr die römische Litteratnr gelten kann), so muss das

des Atticus z.wischen 715 und 722 entstanden sein. Mit diesem

kann des Atticus 'volumen de imagiuihue', dessen Erwähnung

^ Ueber sceniicfae Malereien vgl. Maaw 8. 165.

* lUoitrirte Herbarien» wie das des Dioskoridea, gaben schon

Crateoas (Zeitgenoese des Hithradates: Plin. 26,62), Dionysius andMe
trodorns herane naeh^Plin. 25, 8. Vgl. UrUohs Rh. V. XIY 610.
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Fliniiu der Stelle über Yanro'e iuMginei Tonnitebickt, olebt

ideatisoli aein. Ueber den Inbalt dieeei yolnmea etwas in wiMen

wSre imtent erwfinaolit. Weiio ea niolit bietofiioliy eondern

teeHnisoli war und dem Bnohhindier, nioht dem Gelehrten Attieaa

sein Baeein yerdankte» eo ISge die Yerrnnthaaif nalie, daae anoli

andere BUderhändaeliriflen anf*& svrückgehen.

Jedesfalle werden wir nicht irren, wenn wir anf die in Rom daroh

Varro und AtticuH inauLnn irte \^ereiniguiig von Bild und Wort

das Entstellen von Ausgaben znräckfüliren wie diejenigen, anf

welchen iin«pre Terenzliandöciiriften und die Vaticanischen Vergil*

biatter berulieii. .Senera führt als einen Luxus, aber einen ge-

wöhnlichen, die opera ' cnm imagiuibus suis descripta* an (de

tranqnill. 9, 7) und unter den apophoreta Martiala trägt der Yer*

gUins in mcmhranis das Portrttt des Dichtere auf dem . ersten

Blatte (XIV 186). £b war kein weiter Schritt von der lUnetriroDg

dea Bildes dmli den Text zn der des Textes dafeh das Bild, «id

hier wenigstens lagen die grieehisohen Master vor.

Wir keinen an dem Ueberarbeiter der Beeension des Gsllio-

pitts snrOek. Wober nahm dieser die büdlkhe Ausstattung dar

neuen Auflage, die an Alter sieherlich Aber daa des Galliopiaa

weit hinansgelit? Denn dasa nieht etwa Galliopins sehen die Dln»

strationen übernommen und diese nur aus irgend einer änsser-

liehen Veranlassunj? in dem der Sippe den Yictorianus zu Grunde

liegenden Exemplar weggelassen wurden, zeigt schon die Scencn-

eintheilung, die oft in dieser Klasse von den Bilderhajidachriften

verschieden ist (z. B. mit Bemb.: Eun. V 8, 10 Ad. Y 5 Phorm.

Y 3, 13, auch gegen diesen: Heaut. V 2, 27 Hec. V 2 Ad. IV 7.

So fehlen in der üeberschrift Phorm. II 3 die Advocaten, Hec.

XY 2 Laobee, die in den Bilderhandschriften mit dargestellt sind).

Es liegt nahe, diese Frage mit einer andern zu oombiniren. In

der Ueberarbeitang ist aneh die Beihenfolge der Stfioke gefindert»

nnd swar ist die althergebraehte Ordnung« die CaUiopiiis ittgeworfen

hatte, wieder eingeAhrt mar mit der Ansnahme, dass Phormio

nnd Adelphi ihre Plltie geweohseli haben (a. ·). Mag der fbr

diese Modifieation oben angenommene Grand richtig sdn oder

nicht, jedesfalls hat sich der Ueberarbeiter in der Anordnung der

Stücke im wesentlichtüi nach biuer Handschrift gerichtet, die der

Recension des Callioi)iu8 fremd und vermuthlich älter war; denn,

wie Donata Beispiel beweist, hatte jene Reoension eich so gründ-

lich Eingang verschafft, wie eUva die interpolirte Recension von

Seneca's Tragödien, der gegenüber nur ein £3templar von echter
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üeberlieliBniiig nch erhalten liat. Die Yemiütlumg bietet neli

TOD eel1>it und ist wohl G^ewiseheit, dMs die iUnrtrirte Hand-

•olirift, welcher der Ueherarheiter den Bfldereehmnok fflr die seiuige

entnahm, die anch dem Bembinae eigne Reibenfolge, die wir eelbtt

bei Sueton wiederfanden, besass und dass nach ihr der Ueber-

arbeiter die holge der Stücke ordnete; ein ganz uatuiliches Ver-

fahren, da die Bilder der Handschrift S< ene für Scene copirt

werden raussten. Den Text Überarbeiteteer sieherlich naeli einem

dem Archetypus des Yietorianus etc. weit vorauHliegenden Exem-

plar, aus dem aber jener dennoch direct abstammt: denn im

£xemplar des Ueberarbeiters fehlte bereitn die Didascalie znr

Andria, die Donat noch aus der Beceneion dee Calliopine eatoahm«

CaUiopina arbeitete nach einer mit dem Bembiniu Terwandten,

aber dieeem betriebtliob vomuHegendeii Handsohrift: darava er-

klärt rieh, dan er die DidaacaUen noch in yollatlndigerer Faeanng

Torfand nnd daae einielne seiner Lesarten bei offenbarer UrsprOng»

liehkeit dem Bembinna yorzoziehen sind (vgl. Sjdowa. A. S. 42 ff.).

Hiermit bin ieh am Ende meiner Unteranchnng, deren Re-

snltate ich, eoMreit sie die Textgeechichte betrefiFen, folgendermassen

zusammenfassen kann. Calliopius hat in seiner Edition den Text

nach einem Wirgänger des BembinuH frei bearbeitet. Dieser Edition

folgte Bonat in der Ausarbeitung seines Commentars ; sie ist er-

halten im Victorianus und seiner Sippe. Noch in der Zeit des

sinkenden Alterthums wurde eine neue Auflage derselben mit

ielen Textändemngen veranstaltet, die nach einer aus bester Zeit

stammenden Handschrift iUustrirt nnd geordnet ward. Die Fol-

geningen für die Textbehandlung ergeben sich von selbst: daae

der Text wenig dnrch sie gewinnt, habe ich gleich Torweg be*

merkt Man wird aber anch an nnd iQr sieb die klare Einriebt

in eine so mannigfaltige nnd Tielvenweigte tTeberliefenwgs«

geschiohte nicht gering anschlagen.

KieL Friedrieb Leo.
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Zwei Doublettan in Livfne.

L

Die tiesandtschaften der ROmer ait die Karthager im Jabre

535/219 und 536/21^.

lieber die Gesaiidtscliaften , die im Jahre 535/219 uinl

536/218 der römische Senat in Angelegenheiten der Stadt Sagunt

an Hannibal und die carthagieche Regierung gesandt hat, sind

TUIB eine Heihe von Berichten erhalten, die uns drei, beziehnnge-

weise zwei verschiedene Versionen bieten.

Auf der einen Seite eteht Poljbine 3, 15; 20; 33; auf der

anderen Liyins 21, 6; 9, 3—11, 2; 16, 1; 18; Caeaina Dio fr,

55/9—10 B. (Zon. Bf 21; 22); Appian Ib. 11—13 (Flome 1,

22, 5—7; Entrop. 8, 7^8; Angnatinns d. e. D. 8, 20), mit denen

Fabina, Diodor nnd Cicero ttbereinatimmen
;
Cicero, soweit er über

die Saebe epriebt*; Fabine nnd IModor soweit ibr Zengnisa er-

balten ist (Pol. 3, 8, 8; Diod. 25, fr. 15 D.). Auf der dritten

Seite steht — weiiu wir diesen Autor in einem solchen Falle

überhaupt berücksichtigen wollen — SU. Italicus 1, 564 t.;

2, 270 f.

Livius, Cassius Diu u. s. w, heriehten nun, daps auf die

Kunde von dem Be^'inn der H( lai:i lung die Kömer eine Oc-

sandtschaft an Hannibal geschickt hätten, mit der Forderung die

Feindseligkeiten eininsteilen; falls er nicht geborohe, sollten sie

* Cic. PliiL 6, 10, 27 non enim ad Hannlbalem mittimns, nt a

Ssgonto recedat, ad qnem miaerat olim eenatna P. Valeriom Flaocnm

et Q. Baebinm Tamphilum, qni, li Hannibal non parerel, Gartbaginem

ire jnasi innt
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2«ei Donblelten im LiTiu. 140

in Karthago offloiell Beeobwerde iUiren. Tob Hannibtl aeien

die Geaendten nüt Yerletsiuig dei YOlkomehts aiclit yorgolaason

worden, und so seien sie ihrer Weisung getreu nacli Karthago

gefahrtiii. Da man sich in Karthago Einmischung in karthagische

Angelegenheiten verbeten habe, seien die Gesandten anverrich-

teter Sache nach Rom zurückgekehrt. Entrüstet darüber und über

die während dis AutViitbalts ihrer fTefitaTulten in Karthago er-

folgte thatsächliche Einnahme bagunts hätten die Horner sofort

eine neue Geeandteohaft nach Karthago gesohickt mit dem kate-

gorischen YerlaiigeD, Hannibal auszuliefern, oder wie Cassins

Dio^ and ganz ähnlich Livins' angibt, die unzweidentige ErkU*

mag sa fordeto, ob Hannibal mit oder ohne Eimnlligang der

karthagieeben Begiemng Sagnnt ai^gegriffan habe. Sei erateree

der VtXif BO BoUten sie auf Geangtbniing beetehen; würden die Kar*

thager anf Hannibal die Yerantwortang eehieben, eo eoUten sie

deeaen Aailieferang verlangen ; werde diese verweigert, den Krieg

* Dio fr. 55, 9 D. löoEc '^ -0 ', , fi ^
im', ci ö' (^Ktivov%€, ^5(-, , 6€4€. . 8, 22 . 237 D.

' Livius 21, 18, 2 Legatos Romani iu Africam mittunt ad per-

conctandot Carthagintenaee, pnblioone oontUio Hannibal Sagnntom op-

pagnaaset, et^ ti — id qaod faotnri videbatitar — fatereafnr ao defen-

derent pnblioo eonsilio faetimii nt indieereat populo Carthaginienu

beUnm. Die Aoslieferong HaambaVe ist so in Lt?iat nioht anedrilekHoh

erwähnt, dennoch aber ftülmdiweigend in der Anfrage eingetohloawn

'pnblioone oonailio Hannibal Sigontom oppngneasetV — denn was soll-

ten die Eomer verlangen, wenn die Karthager das Vorgeben HannibaUs

dösavootrten? Die Auslieferung Hannibal's hatte Livius schon durch

die vorausgehende Gesandtschaft 21, 6, 8; 10, 6, deren Aufgabe in

Karthago in Wahrheit nur gewesen war, «icb über Hannibal zu be-

scbweren, (Appian, Dio-Zonaras, Cicero, Eutrop, Fiorus a. a. 0.) —
wie die jetzige Forderung zeigt, übertreibend — verlangen und von

den KarthagePü ablelmen lassen. Sie konnte darum nicht noch einmal

vorgebracht werden. Ihre Wiederholung hat Livius durch die ge-

schickte Eiiitülirung von 'id quod facturi videbantur* in das darauf-

folgende 'et si faterentur ac defenderent publico consilio factum' ver-

mieden. Dieser an sich harmlose Umstand ist an allen möglichen

Kombinationen ausgebeutet worden, GUbertt Bom nnd Karthago p.

196 tr.; Vollmer, Qnaeritnr nnde belli Pnniei soriptoree soa hansertnt.

Gotting. 1872 p. 68; p. 65 f. n. a. Beebt scharfsinnig hatte WSlIflin

die Sache anflgefSbrt, Antiochos p. 29 f.

Bbeis. Miw. f. PUlol. H. F. XXXVID. 38
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evUlren. war ein Ultimatnm, wie ee kfir^r und energisoher

nicht gefiMst werden konnte.

Von dieser Darstellung unterscheidet sich die des Polyhius

3, 15; 20, 6—10; 33, 1-4. Bezüglich der letzten Gesandt-

schaft stimmt er in allen Tunkten mit Livius äbereiii :

kennt er die erste ( ef-mult-^chaft desselben überhaupt niclil. An
Steile dieser erzählt er von einer einfachen Expertencommission,

die die Börner, bennmhigt durch die Fortschritte der Karthager

in Spanien nnd noch mehr dnroh die zwischen Karthago and

Sagnnt eingetretenen DiiFerensen, ein halb Jahr frfther, vor
Beginn der Belagemng€^ -
TUiv naeb jenem Lande geeeUekt Uttten. Dieselbe habe aiob

aneb mit Hannibal in Unterbandlnngen eingelaaaen, nnd ibn anf*

gefordert von Gewaltmaeeregeln gegen Sagnnt abaoeeben, da die

Bttmer einer aolebän EventnalitSt niebt mbig würden snecbanen

kSnnen. Angeeiebte der Weigerung Hannibal*e auf die Voretel-

Inngen der Gesandten einzugehen, hätten die letzteren die Unter-

handlungen abgebrochen und sich nach Karthagu an die Regie-

rung gewandt. Welche Aufnalmic sie dort gefunden, bcncLiet

er nicht; dans aber auch die Antwort der Kegierong ausweichend

lautete, scheint er im folgenden vorauszusetzen.

Sil. Ital. 1, 564—2, 24; 2, 270—3ü0 gibt eine dritte Ver-

aion. Nach ihm existirt im Ganzen nur £ine Geeandtsehnft. T)Ie

von Hannibal nicht vorgelassenen Boten, ^^alerius und Fubius

geben nac h Karthago und erklären dort naob Ablehnung des be-

reite mitgebraobten (1, 691) Ultimatnma lofort den Krieg. £8

lenobtet ein, daaa Silina bier, da er im Widereproob mit aller

. Tradition nnd aller Wabracbeinliobkeit atebt, die wir niebt nü-

tbig baben, erat an erSrten, keinen Anapnieb anf bietoriaebe

Glaubwürdigkeit erbeben kann. Er bat ans poetiacben Qrttnden

die Ereignisse gekürzt, wie selbst Heynaober zugesteht, Die Stel-

hing des Silius Italiens etc. pag. 16, sosehr dieser sonst jede

Diilcrenz des Silius mit Livius zu Gunsten seines Ennius zu ver-

werthen sucht, — und hat die zwei Ii vi uiist hen Gesaudtschaften

in Eine zusammengezogen. Zwei GesujidiHchaftsverhandlungen zu

schildern mit ihren Verwicklungen und Gegensätzen, dazu reichte

die Phantasie des äilms nicht aus.

So bleiben zwei Parteien bestehen, die eich anscheinend

* Na«di Lifbu gebSrt Yalerinsm ersten Ctosandtschaft o. % 8;

Fabios sor xweiten e. 18, I.

«
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2wei Doubletten im Livius. 361

ge^enUherstehen; auf der einen Seite Polybiue, auf der anderen

die übrigen Historiker.

Der antipolyhianische Bericht iet in neuerer Zeit viel, ja

fast ansBcbliesslich angefochten worden; ihn wollen wir zuerst

einer angehenderen Kritik HDterwerien. Er wird gewöhnlioh «k
willkührlich erfiinden ans der Geschichte gestrichen^ der poly-

bianieche dagegen als der allein glaubwürdige anerkannt. Erfin-

dung nun nnd Fftbwhung der antiken Hiitoriker yeirUh noh

duroli innere Widenprttcke meist selbit. Da der ÜTiaaieclie Be-

riebt eine Menge Details» ebronologiscli wie saeblioh, Uber das

Sohicksal der Gesandten bringt, wird es niebt scbwer sein, dvrcli

genaue Betraebtung desselben Uber seine Glaubwürdigkeit zu

einem festen ürtbeHe 7.n gelangen.

Als die Gesandten, sagt Livius 21, 9, 3, die Hannibal auf-

fordern sollten, von der eben begonnenen Belagerung abzustehen,

vor Sagunt landeten, widerfuhr ihnen die Beleidigung, dass sie

von Hannilial vfrletzendster AVeise nicht vorgelassen wurden.

Sie sehen eich gezwungen nach Karthago zu gehen, um hier ihre

Beschwerden vorzubringen.

Dass Hannibal die Gesandten nicht vor sich iSsst, ist auffallend.

Soweit wir sehen könneUi wSre das wenig verständig gewesen.

Da der Krieg bereits last' unvermeidlich war, handelte es sich

für ihn dämm, dem Gegner möglichst suvonukommen und die

belagerte Stadt einzunehmen, noch ehe in Rom seine Weigemng

von derselben abiusiehen, eingetroffien sein würde. Statt nun die

römischen Gesandten ansnnehmen, nnd durch wenn auch noch so

wenig ernst gemeinte ünterhandlnngen einige Wochen Zeit su

gewinnen, läest er sie kaum landen; er schickt sie am selben

Tage naeli Karthago weiter, und giht seiner Gegenpartei im kar-

thagischen Senat, die ihm ohnehin zu schaffen luuchte, Gelegen-

heit, ihn der Verletzung des Völkerrechts anzuklagen (Liy. 21,

10, 6).

Livius gibt die Motive an, die Hannibal zu seinem selt-

samen Betragen veranlasst haben sollen; die Unveretii^dlicbkcit

derselben macht uns aber nur noch aufimerksameT. Auf die Nach-

richt, es seien Gesandte von Bom angekommen, schickte Hannibal

denselben Boten 'ans Meer entgegen'» und liest ihnen sagen: es

ständen gegenwärtig zwischen ihm und ihnen soviele *efl^renatae

gentes' unter Waffen, dass sie nicht ohne Gefahr au ihm gelangen

konnten; zudem habe er für seine Person im jetsigen Moment,

wo soviel auf dem Spiele stehe, ffSsr fremde Gesandtschaften keine
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Zeit*. Sagurit liegt 15 Minuten vom Meere entfernt ^ Hanni-

bal's Lae-er ist Äwischea der Stadt nnd dem Meere', d. Ii. am

Meere selbst, ond gleichwohl Rollen narh HanTiibal's Worten die

* vielen, unbotmässigen Völkerscliaiten zwiBciien ilim und den

Geeandteu Hannibal bindern, eine Zusammenkunft herbeizuführen.

Unter den 'gentes* etwa HannibAl'e 'militee' zu versteheDy ist

natürlich nnetftttlialt ^ Angenommen aber, ee wäre je spraohlich

mSglioh: yon Hannibal, von dem Polybina II, 19 und Lmne
Se, 13 preieen nnd dnrcli Beispiele belegen, in welch* bewnnderne-

wertber Znobt er jedeneit seine Trappen gehalten, sollte man
erwarten dflxfen, er werde doch mindestens soyiel Diseiplin im

eigenen Lager halten, dass Gesandte eines Staates, der sicli im

Frieden mit seinem Yaterlande befindet, nngefihrdeten Lebens an

ihm kommen können.

Nehmen wir aber an, es stand dennoch so schlimm mit

des grossen Xannes Truppen, so war der Ausweg vorlüinden,

dass Hannibal die wenigen Schritte — es können nicht 5 nuten

gew( seil fein — selbst zurücklegte und zn den GpF?auilit!n nuf

deren Sciiiif ging, um sein Bedauern über die unliebe Störung

auszudrücken. Aber zu dem weiten Wege hat er * keine Zeit'.

Letsteiee, obgleich, wie die Ueberlieferung ausdrtokUch besagt,

um Hannibars Antwort noch unverständlicher zu machen, ob*

gleioh zur Zeit der Ankunft der Gresandten Waffenruhe war^
Einiges Licht in das Dnnkel wirft Dlo-Zon. 8, 21 p. 235.

' Liv. 21, 9, S Interim ab Roma legatos venissc nuntiaturo est;

qnibus obviam ad mare missi ab Hannibale, qui dioerent nee tuto eos

aditoros Inter toi tarn effiranatarum gentium arma, nec Hannibali in

tanto disorimine reram operae eate legationes andbre. Ueber den

Spraohgebranoh opera in der Bedeutung 'Müsse*, 'freie Zeit*, Tgl.

Liv. 4, 8, 8; 6, 15, 6; 44, 86, 18; in der «teren Latinitat Pkntos Mere.

286; Tnio. 882.

* 7 Stadien Pol. 8, 17, 2; mille passus Liv. 21, 7, 2; Zon. 8,21

p. 283 D.€ dvw ; Sil. 1, 273 haud procul

litore dementer creecente jngo; vgl. Niebuhr, Vortr. u. r. G. 2,71 hl.

* Liv. 21, 7, 4 erfolgen die HauptangrifTe auf der Thnl-, d. h,

Meerseite der vpdsobi

gelegenen Stadt.

* Obgleicli bereits Cassius Dio das Wort, das seine Vorlage ihm

glcichfalh bot. so (l<nit< tc: Zon. 8, 21 p. 235 D. -, ,{ .
* Liv. 21, 11, 3 (anschliessend an cap. 9» 2).
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Dort läsRt Hannibal den Gesandten eagen, 'er befinde eich luo-

meutan überluinjit naht vor Sdguiit; er sei in ferne Lande ge-

zogen, und könne eic darum niclit anliüren* Die persönlich

hält dienen Befeeheid ilannibars für eine unwaiire AuHHucht. Auf

Grund der von Dio selbst überlieferten Thateache jedoch, »lasR

die römischen Gesandten, die in Spanien beste Gelegenheit hatten

eich von der Wahrheit der Angaben Hannibal'e za überzengen,

ihrerseits die Entechiildignng Hannibare ohne Miettranen

(0€€) anfiialimeD, iferden wir dieselbe nioht ohne weiteres

mit Dio für Lttge halten nnd als Lüge znrttekweiten dürfen,

eondem mindeeteas in einige Erwlgung steliea mtteeen.

Nnn erfahren wir anoh ana Appian, Ib. 10, daaa Hannibal

wShrend der Belagerung Sagnnte die Stadt eine Zeit lang yer»

lassen: naehdem der erste Sturm misaglttckt, habe ersnmZweok
einer regelrechten Belagerang einen Wall um sie gezogen, nnd

hIcU hierauf mit ZurUcklassung eines starken Heeres entfernt, —
übne dase Appian einen Grund dafür angibt, — sei jedoch bald

wieder zurückgekehrt*. Auch Livius 21, 11, 13 und Bilins

2, iiOl kennen eine solche Abwesenheit Hannibal'e von der Stadt

und sie kennen auch den Grund lur dieselbe. Während der Be-

lagerung Sagunts wollten die Oretaner und Karpetaucr einen Auf-

stand machen, und dies drohende Ereigniss bewog Hannibal per^

sönlich in deren Jjand an stehen, um dasselbe im Keim an

nnterdrtteken.

Gelinge es ans naohznweisen, dasa Hannibal in jener Zeit,

als die Gesandten vor Sagnnt landeten, fem der Stadt mit

der ünterwerfong dieses Anfstandea beaohiftigt war, so würde

jene erste Stelle des Liyins,- yon der wir ansgingen, jetst ihre

ünyerstlndliehkeit yerlieren. Die anfMindisehen Spanier wären

die *effrenatae gentes', die zwischen Hannibal und dem Heere

liegen, und durch welche Fremde niclit gut ziehen können, weil

sie Gefahr laufen ausgeplündert und getödtet zu werden. Der

Aufstand wäre der Grund, warum Hannibal die Gesandten nicht

selber anf^^nrhcn kann. Nur um deren Beschwerden anzuhören

kann er nicht die liarpetaner verlaseen and an die See ziehen,

* , -60.
* €(2,€€ . Vgl Schweig-

hinser s. d. St.
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'da soviel auf dem Spiele steht'. Hahen die Römer wichtige

Betsohsft, 80 kann der Senat in Karthago de entgegennehmen.

Keller, der «weite pontsohe Krieg und seine Quellen p. 185

bat an oharaktetistisohen Merkmalen geseigt, dassJAmm 21, 7, 1~
15, 2 ans awei Berichten, ans römischen und karthagischen su-

sammengesetst ist, und swar so, dass die erste BXiStö c. 7, 1 bis

11, 2 rdmitober Tradition entetammt, die andere c. 11, 3—15,2
Silen. Von vorn herein dürfte danim nicbt auffallen, wenn gluicb-

zeitig erfolgte Ereignisse in diesen Kapiteln des Livins an vert^cbie-

dener Stelle ettinden. Es zeigt eicli aber, dass Keller anf halbem

Wege stehen geblieben ist. Wir haben es nicht, wie er annimmt, mit

einer blossen Verschnielzüng zweier Berichte zu thun, von denen

jeder einen besonderen Theil der Belagerung darstellt, sondern

mit einer Doublette, indem in cap. 11 dieselben Ereignisse noch

einmal erzählt werden, die in cap. 8 bereite erzählt sind. Ist

dies aber der Fall, so muss die Ankunft der römischen Gesandten

vor Sagont (cap. 8) und der Marsch Hannibal's in das Innere

Spaniens (cap. 11) wirklich als chronologisch aosammenfUlend

gedacht werden, wie folgender Vergleich der an beiden Stellen

gesohilderten Ereignisse im näberen beweisen mag.

Zerlegen wir nimlioh die Ereignisse von cap. 8, die nach

römieoher Quelle geschildert sind, in ihre einseinen Bestand theile,

so erhalten wir:

Cap. 8.

1. In Folffe des vorausgegangenen Kampfes, in dem die

Punier den kiirzf ien !j;rz(igen hatten, fand mehrere Tage lang

mehr eine ruhige Cemirung als eine Belagerang statt, eine quies

certaminum.

2. Während dieser Waffenruhe wurde ohne Unterbrechung

geschanzt.

3. Der darauffolgende Kampf war heftiger als yorher,

so dass die Saguntiner, die, um alle Theile der Stadt gleich-

ndCssig- zu sehttiien, nach den versohiedensten Seiten derselben

eilen mussten, nieht mehr ausreichten.

4. Durch punische Mauerbrecher wurden die Kauern stark

beschädigt, an einer Stelle eingeetürzt, und dieser Stnr« zog den

Einbruch von drei Thürmen uud der ganzen zwischenliegeuden

Mauer nach sich.

5. Die Pnnier dringen durch die liresche ein, es entspinnt

sich ein mörderischer Kampf, in weichem die Saguntiner sich

auf die Häuser besohränken; die Panier haben die Mauer inne.
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6. Der Kampf dauert immer fort; da werden di^ Pnnier

dnreli einen Vetsweiflnngaanifall der Saguntiner plötilioh ganz*

lieh beaiegt. — Jetit erfolgt die Ankunft der romieoben Ge-

sandtschaft. *

Cap. 11, 3 wird bericlilet:

1. In Folge des voratisp^egangenen Kampfee, in dem die

Punier besiegt wi rilon waren, fand eine panconim dierum qiiiee

statt, in welcher lio Sagiintiner weder selber Ausialle machten,

noch auch angegriflen Avurden.

2. Während dieser Waffenruhe wurde ohne Unterbreohnng

geschanzt.

3. Der darauffolgende Kampf war heftiger als vorher,

10 dase die Bürger, da anf allen Seiten der Stadt gleiehmiiiig

die Angriffe erfolgten, bereite niebt mebr woieten, wo eie snent

hineilen nnd belüsn tollten.

4. Hannibal yereoheneht dnrcb einen Thurm die Terthel- ·

diger von den Wällen, läset die ICaner nnterwttblen; ein Theil

bricht ein, nnd dieser Slnrz zog den Einbmch eines weit grösseren

Theiles der Mauer nach eich.

• . Die J'unier brechen durch die Bresche ein; es ent«pinnt

eich ein mörderischer Kampf, iji welchem die Saguntiner sich

auf die Hänser beschränken; die Punier haben die Mauer inne.

6. Der Kaiuiif dauert immer fort; — da erfolgt der Auf-

stand der Oretaner und Carpetaner, und Hannibal's Abreise.

Der einzige ünterschied zwischen beiden Berichten besteht*

darin, daes in der Ausführung der Einzelheiten in dem punischen

Berichte die Punier nnd Hannibal mehr in den Vordergrund treteO|

beeondere in Theil 4, im TÖmisoben die Sagnntiner. Zn Anüuig

bedürfen naeb dem pnniseben Beriebte wobl aueb die Pnnier der

Waffbnmhe, aber banptsSchlicb sind es doob die Sagnntiner, die

sieb genöthigt sehen, In der Zwiscbenpanse ihre gestürzten Maneni

benmstellen. Nach dem rSnusobea dagegen hatte der Toraiu-

gehende Kampf nur den Karthagem Schaden zugefügt. Am Ende

femer muss natürlich in der römischen Darstellung Hannibal zur

eroberten Stadt wieder hinausgetrieben werden, um den Eintritt

der EreiguiüHC von cap. 11 möglich zu machen. Gerade so, wie

beim Apenneninenübergang des JahreH 537/217 Hannibal, nach-

dem or 21, 54—56 am Trehia glücklich gcHiegt und 21, 58

die Apenninen überstiegeu hatte, 21, 59, 1 wieder zurück musS|

um sich 21, 59, 2—10 zum zweiten Male am Trebia schlagen

und sodann 22, 2 anm sweiten Male die Apenniaeo Ubenfteigen in
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kdnneii'. Im Übrigen blieb der Inhalt beider Kapitel nnver^

Sadert Es iet sogar im zweiten Hieile (cap. 11, 8) die Bemer-

' Wie der von dem Compilator vorgebrachte Grund für die

Kückkehr ilsAniiibuFs von den Apenninen, bo ist auch die Motivirung

weßig goschickt ersouuen, durch welche Kunstgniie die Saguntiner ^zu

ihrem plutzlighea Siege gokommen. Die leUteren beeassou nämliuhy

wie erzählt wird (Liv. cap. 8, 10), ein eigenartige! ^Tuifgetohoee, fa^

laviea mit Hameiii an denen Sobafta eine drei Fnas lange eiserne

Spitse steckte. Letstere umwickelten sie mit Werg und Pech, das

sie ansflndeten. Mit diesem Verfahren machten sie die Waffe so fnrdit-

bar, daas sie die siegreichen Panier, die bereits die Hauer erstürmt

hatten, aus allen Poeitionen zu verdrängen vermoehten, *dass sie deren

Reihen, besiürst wie die Panier nun waren, in immer waduende Ver-

wirrung brachten» bis sie am Ende dieselben in wildester, regellceer

Flw^t in ihr Lager zurücktrieben*.

Man wundert sich nnr, dieses trcffliclie Go«c]ioss im Stande

war. den geschlagenen und decimirten Saguntinerii ül)cr dcu siegm'chrn,

durch die erstürmten Mauern uud die entstandenen Steinhaufen gugen

Wurfgeschosee gedeckten Feind das Uebergewicht zu verleihen, wie

die Saguntiner, als sie die Truppen noch vollzählig, die Mauern iutact

besasBcii, überhaupt besiegt werden konnten.

Die ganze Erzählung von der falarica, wie sie in Livius vor-

liegt, ist htttoriseb munSglieh. Ein Warfqpiess, der eine ^ vom
Ende des Schaftes an gerechnet — drei Fuss lange Eiseuspitse hat,

wie in oap. 8, 9 erkürt wird, wire fBr den Einiteifcampf vermSge sei'

ner Schwere kein pralEtisebes, sondern ein höchst onpraktisohee Oe-

schoss, und wenn weiter berichtet wird, dass dasselbe mit der Hand
geschleudert im Stande gewesen sei, Panser and Mann zu durchbohren,

so ist dagegen zu bemerken, dass eine gewöhnliche Menschenkraft zu

einer solchen Leistung nicht ausreichte. Daran» dass je Ein Mann
nothgedrungen immer nur eine beschränkte Anzahl Wurfspiesse im

Kampf zur Verfügung haben, auch die Wirkung der Spiessc demnach nur

eine beschränkte, niemals eine die Entscheidung herbeiführende sein

kann, dass die Beschaffung von Feuer für mehrere tausend ieger,

die bei dem wechselnden Terrain der Schlacht (cap. 9, 2) bald hier,

bald dort ihre Waffe in Brand setzen und versenden wollen, bedenk-

lidie Schwierigkeiten haben musste, daran scheint der Compilator nicht

gedacht cu haben.

Ein Geschoss wie die von Livins besohriebene falarica konnte oben

on der Hauer herab seine Dienste thun, nänmermehr aber in offenem

Felde; dies bezeugen die Alten alle ausdr&cklich: so Fest p. , der

dabei das Wort, fretlidi vergeblicli, su etymologisiren versndil^ &la»

rioa goaus teli missile, quo utnntnr ex falisi id est es loois exstrootis,

dimicantes. Non. p. 666 falarica telum MOiBMlllim. Dictum hoc genus

teli a fidist id est tumbus ligneis. Serv. ad Aen. 9, 706 de hoo tele

legitnr, quia e$t^, tomo factum, habe» fenram cobitale^ sapra
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kung Btehtin gel)lieben, dass die Mauern HagunU uralt gewesen,

älter als die Yerwcudaug des Kalks, indem die Steine derselben

qnod velnti qutedam epbaera, pondu« etiam plmabo angetnr:

didinr etiam ignem habere adfixum atnppa cinmmdatDm ei pioe obli*

tum, raoensumque ant vulnere boetem aut igne Gonsaniit Hoo aatem

tclo pugnatur de turribuß, quas falas dici manifeetnm est* jSbento Itid.

Orig. 18, 7, 8. Gloes. Par. p. 138 Hildebr. falarica— lancea magna,

teloin mulieris (murale? ooll. Caee. B. G. 6, 89; Virg. Aen. 12, 921,

•wenn nicht 'mulieris* wegen Guilh. D. Vita S. 3, 18, wo die Maschinen

vonWoiborn bedient werden, gehalten werden soUl: Gloss. Amplon. in

Jahn's Archiv 13 p. , 25 falarica. g-enus hastsu L,'randis; p. 382,

genuB teli maxinii. Auch Silius, der als Spanier die aus Spanien

stammende Waffe kannte, läs^t dieselbe 1, 351 nur von der Mauer

herab, und 'von vielen Haadju geschwungen* gebrauchen; 6, 215;

9,389 nennt er sie sogar sucta niuvere turres; Lucan 6,198 rechnet aie

an den schweren Geschossen und nach der ZasammeDsteUung mit den

oliferrea kSnnen sie «neb Liv. 84, 14, 11 niobt anden anfgefaasi wer^

den. Naeb Vegetins* anaf&hrliober Besobretbong D. r. m. 4. 18 worden

sie nar mit Hille von Matohinen abgesoboisen nnd gegen Maachiwen,

HoIstbSrme nnd Dinge der Art meist anob Terwandt Im illyrisidien

Feldsn^e 696/166, als der Consnl Marcius Figalos sie gebrauchte, fin«

den wir sie mittelst Catapnlten gegen die Mauern der Stadt Delminium

geworfen (App. III. 11). Die Ersäblong, wie die Anwendung der fa-

larica dm Saguntiuem nach Erstürmung ihrer Mauern bei einer 'inter

minas muri tectaquc urbii? veJnt pntenti campo* cnlsponnenen Schlacht

r,ur Vertreibunp- (]or Ptiuier verhelfen, beruht daher auf Missverständ-

niss und Unkcnntniss.

Falsche Anschauung über das in Italien nie heimisch gewordene

Gefchoss findet sich nach bei Vergil einmal Aen. 9, 705, wo Turnus

eine falarica schleudert im Kampf gegen Bitias: »cd maguum stridens

contörta falarica venit fulminis acta modo. Entweder wurde Yirgtl

dnröh den allgemeinen Anadnudt des oft nachgeahmten Ennina (bei

Non. p. 666)i vilido venit oontorta falarioa mim sn einem UiMver>

atündnim veranlasat, oder er bat, wie lobon Serrina vwmntiut, die

Groeae dea Getehoiaee erkennend, abeicfatlieb übertrieben, nm det Tva*

nns Kraft noch augensobeinliober an maoben. Von Virgil ging die

falache Verwendung wiederum über in seinen Nachahmer Orat. Fal.

pyneg. 8^ manu vibrata falarica destra; dieselbe findet sich auch in

Angustin einmal Ep. 75 (11) 13 lancea et ut ita dioam falaricae mole

percussum est, und so kam sie selbst in die Gloss. Labb. 2, 72 (Gloss.

Rt«ph. p. 660) falarica =€{, während sämmtliche nbn«:^c

Gioesenearamlungen, sovreit sie mir bekannt pfcwordcTi ^ind, die richtige

Bedeutung sonst bieten. Auch die mittelalterlichen Historiker haben
ansflchliesslicli die letztere (groises, meist mit Maschinen geschleudertes

Geschoss, bisweilen aucli eine Maschine selbst, die solche schleudert)

0 Guübert G. D. 3, 4, 5; 6, 8, 23j De viU sua 3, 18; Fuloo, Viae
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Bon oalce diixiita gewesen sein sollen, eed mterlita lato etraotcurae

antiqnae genere. Der Gompilator, ale er eap. 11 auf eap. folgen

lieeBt bat dabei nur yergeesenr daae nach ibm die alte Hauer

eap. 8 eingestürzt, die jetzt in Betraobt kommende oap. 11, 2

erst gebant war; im Jahre 218 v. Chr. wurde aber länget nicht

mehr mit Lehiii, tiouderu bei allen öffentlichen Ikiutru mit, Kalk

gebaut. ist klar, wenn Sagunt zu der Zeit, da die in cap. 11

geschilderten Ereignisse eintraten, noch nach früherem, im Jahre

536/218 veralteten System gebaute Ringmauern besass, so kön-

nen die Ereignieee, die cap. 8 berichtet sind, nicht yorauBgegan-

gen «ein.

Nun echlieeet sich, wie die Yergleichung ergeben liat, an

eap. 9| 2 des Erscheinen der römischen Gesandten, an cap. 11, 12

der Aufstand der Spanier an; beide Ereignisse sind demnach seit-

licb zusammenfallend^ und die Botschaft, die Hannibal nach Li-

mine und Die den Gesandten melden Iftssti ist der Wahrheit ent-

sprechend; venugleicb' die Römer später Zweifel hegten ^ Han*

nibal lüsst die Gesandten nicht vor, weil er nicht kann; er ist

in der That abwesend.

Somit liiit sich der Bericht des Livius und Dio-Zonarae wohl

bewährt. Die von ihnen erzählte Gesandtschaft fügt sich in

völlig widerspruchsfreier Weise in die übrigen Kreignisse der

Belagerung ein, und kein Grund liegt vor ihre Thatsächiichkeit

zu bezweifeln.

Nachdem nun diese Gesandtschaft eich als historisch er-

wiesen hat, ist die IrVage, ob die von Polybius in dem Winter

üicros. 5, 15; Anon. Ilist. Hier. p. 1154; ferner Fortunat. D. Vita S.

Martini 3, 286; Gregor. Turou. Hiet. Fr. 9, 35.

Vurmuthlich hat Liviua die Verwendung der falarica in seinen

Berichten über die Belagerung von Sagunt voruOftuiden: schon Eunius

erzählt ja von ihr. Die ungewöhnliche Waffe duuchtc ilua als geeignetes

Motiv für den Sieg der iSaguutiuer. lu seiner Uubekanutschaft mit

denelben gebraudit er sie aber verkehrt, und verräth 80, nachdem wir

den Sieg, den er die Saguntinsr c^^. 9, 1 erfechten lant, als un-

historiseh erkannt« weiter, dass aaoh die Mittel, mit denen dieser er-

fochten sein Boll, in der von ihm beschrie1)enen Weise gar nidit an-

gewandt werden konnten.

* Daas die Oeiandten adbet an die Anfriohtagkait dea Baaeheides

glaubten (Zon. 8^ 21), haben wir bereits bemerkt. In Rom dagegen

suchte 'man thöriehterweise später eine Chicaae von Seiten Hannibal's

in demselben zu erblicken, und diese Aafiaasong gmg sdfast in die

römischen Berichte äber.
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635/219 auf 536/318 geaebilderte niinmelir nnr aU abwdobende

Dantellung dieser Einen sn betraebten, oder ob eie gleicbwobl

ale bewundere GesandtHcliaft aufrecht zu halten iHt. Ersterea

ßcheint auf den cruteu Bück das nächstliegende zu sein; dennoch

wäre es übereilt. Die von Polyhius erwähnte Gesandtächaft

untersi'heidet sich von der des Livius zu wesentlich in allen

Punkten nach Zeit, Zweck und Erfolg, so daes es schwer glaublich

ist, dase wir nur zwei Relationen einer und dereblben Sache

baben sollten; aagenscheinlicb sind es zwei Tenobiedene Ga*

eandtechaften, mit denen wir es zu thun haben.

Dia Polybianieobe GeaaadUebaft erfolgt vor allem vor Be*

ginn der Belagenuig, Dir Zweck iai niebt» in Hanwibal an

geben nnd Um anm Aufgeben der Belagerung su Tenuüaaaen,

—

aoweit baben eiob die VerbiUtnieee noob gar niobt entwickelt,—
floadem de lat eine Experteacommlaaion, die veraalaaat durch

den Turdetanerkrieg und die Beeorgniea der Saguntiner um ibre

Znkonft nach Sagnnt gegangen war, um dem römischen Senat

über die politischen Verhältnisse Spaniens und die Wahrschein-

lichkeit einer Gefährdung Sagunts autlitmtische Nachricht zu

geben. In Spanien angelangt gehen die (resandten einer Wei-

puu'j: fremäss, die sie von Rom gleichfalls miu rhalten, auch nach

Carthago Nova, ins carthagische Hauptquartier zu Uanuibal,

welch' letzterer ihnen bereit\'iig Audienz gibt, giob aber zu

keiner bindenden Erklärung herbeilaeat Darob das ausweichende

Benehmen von Seiten dea Oberoommandirenden der panischen

Armee miaetrauiecb gemacht, wenden eich die Gesandten direet

an die cartbagisobe Begiemng, um deren Anscbauungen kennen

SU lernen, und wenn mSglieb eine oartbi^obe Einmiscbung in

die Saguntinisob-Turdetaaischen Streitigkeiten su verhindern.

Uan sieht, die beiden Botschaften decken sieh fast in kei-

nem Funkte. Dasu kommt als zweites, daas in Appian Ib. 10;

Hann. 3., der in dieften Tbeilen wie bekannt nicht Polybius, son-

dern, wie Polybius, Eai)ius thcilweise benutzt hat die Spuren

der Polybianischen Gesaiuhschaft gleichfalls vorhanden sind. Zu

der Zeit, da die Gesandten bei Hannibal waren, erzählt Pol. 3, 15

schrieb dieser nach Karthago, und beschwerte sich, dass die

Saguntiner, gestützt auf die Hülfe Koma Kartbagiscben Unter-

Niebubr, VorL fi. IL 0. 3, 61 hier; Hommsen, Fondiungon

2, 264 Anm.; Askennann, Bareiden p. 26—62; Bncbbolz, Quellen des

Appian, F^rita 1B72; WSlfflin, Antioebas p. 82.
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fhanen gegenüber veTtragewidrige Haiidliuigen sieb tu Schnldeii

kommen kseen: €€ tQ ^-
(4] vS^ ' . Polybins

raacbt dabei die Bemerkung über Haniiibal b'. Aehnliobee erzählt Appian a. a. 0.:

Während des TurdetanerkriegcB, sagt er, — zu deßseu Zeit und

aus dessen Yeranlassang diese von Polybiue eben genannte Ge-

nandtscbaft der Römer erfolgte, — sah sieh Haniiibal zw inf^en

in Karthago sich zu beschweren, dase die Sacruntiiier im Bunde

mit Kom karthagische Unterthanen in Spanien dahin bringen

wollen, von Karthago eieh loansagen :^ -€(€ ,' €. Auch Appian

maebt dabei der gemeinsamen ^nelle folgend die Glosse tc

) od MeOtcL Daes Appian mit der Bezeiebnnng&( dvcnceiOeiv dieselben

YorfSlle beseiobnen wollte wie Polybins mit dem Ansdmck 'dbl-

Kefv\ 'nngesetsltobe, vertragswidrige Handlungen sieb sn Sobnl-

den kommen lassen* maobt trotz der Verschiedenheit der Aus-

drücke die Gleichheit des Zusammenhangs wahrscheinlich ; be-

wiesen wird es aber dadurch, daes Appian selber nach wenigen

Zeilen mit dem Ausdruck abwechselt und die durch diesen

Bericht HannibaTs benach ri ch t i irt on Karthager cap. 11

wörtlich wie Polybius bei den Kömern Klap-i führen lässt: Za-.
Gemeint ist mit den jener Turdetanerstamm, den, naoh-

dem er £rUber mit Sagunt verbunden, jetzt von demselben loe-

gerissen war ^ die Sagnntiner wieder gewinnen nnd so der pu-

nischen Hemolmft entaieben wollten, was dann den Anlass vn

Hannibal*s Krieg gegen Sagnnt gab. Der Kampf der Sagnntiner

mit den Tardetanem war mn 'dbtK€iv\ der Zweick des Kampfes,

die letiteren dvoneiOciv.
Darob diese üebereinstimmnng Appian's mit den Ansfllb'

rungen, mit denen Pol. cap. 15 im Einzelnen den Verlauf seiner

Gesandtschaft schildert, wird des letzteren Bericht muht unwe-

sentlich gestützt. Die Aneführungen wenigstens erweisen sich

sicher als aus den Quellen entlehnt. Eine formelle Erwähnung

der römiscben Gesandtschaft steht zwar in Appian bei seiner

* Iäv. 24, 42, 11; Zon. 9, 8 p. 2C1 D. Vgl. meine Dissertation

'Die Cbronologie der Belagerang von Sagnnt' Leipzig 17 . 26,
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Kürze nicht; dieselbe wird aber auch bei ihm deutlich voraus-

gesetzt in dem *€€* voa Seiten der Römer, das sicher

nicht brieflich, sondern durch eine dazu beorderte KommisHiou

erfolgt war. Darnat^h scheint es notiiweudig, den Bericht Jt*ol.

3t 15 als historisch richtig anzunehmen.

LiVins selbst 21, 6, 3 weise nnn interessanterweise ausser

aetner tu Anfang von uns behandelten Gesandtschaft gleichfalls

OD einer Expertenkommieetoii, wie eie Polybiiie ersShlt, die vor

4er BeUkgeniDg Sogimte in Born besoliloBeen worden lei: Plaonit

mitti logatoi in Hiapantam ad res Booiomin inapidendae; — np6<f-€&4(€ ^ t^v-
rdvTuiv sind die Worte des Polybins. Ebenso stimmt Livins noelt

darin, dass die Gesandten nioht bloss naehSagunt, sondern aneb

KU Hannibal sich !begaben, und um eine Unterredung mit ihm

nachsuchten, am Schlusec aber nach Altkanhago gingen, mit

Polybius üherein. In der Weisungsordre der Gesandten heisst

• es nämlich weiter: ^ / // s si videreiur digtta causa, et Hannibali

denuntiarcnt, ut ab riaguntinis, sociis populi Homaui, abstineret,

et Carthaginem in Africam trjgicerent, ao sooioram populi Üo*

man! querimoniae deferrent.

LiviuH fdgt aber im Gegensätze zu Polybius hinzu, diese

so mit InstmotioneD ausgestattete Gesandtschaft sei nie ins Leben

getreten, weil Hannibal, noeb ehe dieselbe habe wirkllob ab-

reisen kSnnen, seine Drobnng bereits yerwirklieht und Sagnal

mit einem grossen Heere sDgegriffen babe. Uit dieser Gewalt-

that seien energtsebere Massregeln von Seiten Roms beransgefor-

dert worden, als eine barmlose ISrmabnnng war; die Experten-

oommission sei wieder zurückgetreten, und die Valerius ge-

führte Gesandtschaft mit den bekannten Forderungen an deren

Stelle an Hannibal abgegangen.

Mit dieser UaiKtellnng wiilcrspricht Liviue dem Polybius

schroff; Zeugniss Rtellt sich Zt nL,qiiss gegenüber, und es ist nicht zu

verwundern, wenn diese befremdliche Thatsache zu den verschieden-

sten Untersuchungen, den mannigfachsten Hypothesen Anlass ge-

geben hat. Nach den Gesetzen der Quellenkritik freilich haben

wir einzig daran festzuhalten, dass wohl in Livins' Darstellung

bisweilen willktthrliobe Umarbeitnngen, Aendeningen nnd Strei-

ebnngen sieb finden; niemals aber ohne swingende Gegengrftnde

dürfen wir Tovanssetien, dass Polybins, wenn die von ibm als

glanbwttrdig beftindene Quelle in einem Falle wie bier ansdrfiek-

liob erwihnte, eine geplante Gesandtsohaft sei lobt abgegangen,
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diesen Thatbefltand in ein wirlilichee Abgeben von sieb aue, zu-

mal ohne die gegenüberstehende Ueherliefening' der Quelle zu

erwähnen, coirigirt habe. Innere VerdaehtPiri iimle gegen des

Polyhiufi Darstelhijjg liegen nicht vor, und sd isl bei der grossen

Ausführlirhi'pit, mit der Polyhin«? «lie t i liaiidlnngen der Com-

niission mit Üannibal und des letzteren aunweichendes Benehmen

schildert, denn doch wohl atiegeschloeeen, alT diese Details ledig-

' lieh als eine Erfindmig von Seiten des Polybim zu betrachten.

Der Grand, wamm Livins die thatsächlicbe Absendnng jener

GommiBiion besweifeltei iSset sieb nicht mebr deatliob erkennen.

Vielleiolit war es derselbe, der die Kebnabl der Keneren den

Tennch machen lieee, die eine der beiden Geeuidteebaften ave

der Geeehicbte in streioben: Idviiu sah in ibnera wabrtobeinlicfa,

eranlatst dnrob das aveimalige gleiebe Ziel, Spanien and Kar-

thago, and die Gleiebbeit des Erfolge, d. h. die tweimalige Re-

snltatlosigkeit, zwei Relationen Einer wirklieb abgegangenen Ge-

sandtschaft. Wollte er aber eine der Gesandtschaften beseitigen,

so lag es bei der Art, wie Livius sich zu seinen Quellen zu

stellen pflegte, näher, die erste wegfallen zu lassen, da das

Aultreten und Schicksal der zweiten in die Auireii springender, sie

selbst zu vielfach bezeugt war; — sie ist uns heute noch von

7 Autoren, d. b. mit Anenabme des Polybius, von allen den-

jenigen tiberliefert, von denen wir ttberbanpt einen Bericht über

den sweiten punischen Krieg haben« Aneserdem war es anwahr-

eeheinlioh, dass die Börner Tor Beginn der Belagenmg Hannibal

mit Oewaltmastregeln sollten gedroht, dem Yerlaof der Belagenmg

eelhst dagegen ruhig sngeeehen haben. Kehr empfahl «ich daher

der andere Answeg, dass die Börner wihrend des Friedens swi*

sehen Sagunt and Karthago diplomatisch nicht einschreiten, da-

gegen sofort nach Ausbruch des Kriegs. Indessen, um sich nicht

zu weit von der Ueberlieferung zu entfernen, beseitigte er die

erste Gesandtschaft nicht völlig, sondern behielt wenigsten« ihre

Vorbereitung intart hei ; mit der geschickten Wendung cap. 6, 5

vereinigte er sie mit der zweiten, und hat mit diesem Mittel er-

reicht, dass er keine inneren Schwierigkeiten sich geschaffen hat.

Noch schwieriger ist der Grund für das Verfahren des Po-

Ijbius zu erkennen. Auch er scheint zwei der drei Gesandtr

Schaftes IHr verschiedene Belationen einer einzigen gehalten zu

haben; cap. 20 beklagt er sich Uber Schriftsteller, die so viel

tther Senatsaitsangea and Yerhandlnagea an Beginn des aweilen

panischen Krieges an berichten wiesen^ wHhrend er der Ansicht
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861, das« die Kömer ohne viel Worte mit schneidiger Energie

uüd Schiirie gegen die Kai-thager vorgegangen seien. Auch er

plnnhte eine der überlieferten Gesandtschaften beseitigen zu

mu88cn. Schon im Vorausgehenden hatte er die tendenz-iüsen

Entstolluugen, die die Gescliichte der Belagerung Satrunt's von

den römischen Seriptoren zn erleiden hatte, erkannt. Die Schil-

demng der militärischen Partien hatte er darum cap. 17 ein-

fach aaegelaseen, weil sich Wahres vom Erdichteten nicht mehr

trennen lies«, und hatte nur die Thatsache der Ersttirmnng ge-

hraeht, ohne sieh in Einselheiten tther die Qeschiohte der Be-

lagenmg einsnlaeeen. Die Begehenheitea nun, die nach dem Be-

richte denelben Seriptoren anf dem Gebiete der Diplomatie yor

den Hanem Sagunts während der Belagemng sieh abapielen,

deren Gipfelpunkt in dem thöriehten nnd volkerreehtewidrigen

Znrltckweiaen der rttmisehen C^esandten von Seiten Hannibal*i'

bemht, mussten ihm hegreiflicherweise gleich nnglanblich und

entstellt erscheinen: da er sicli gegen eine der Gesandtschaften

entscheiden musste, so liess er diese letztere unbeschrieben; er

konnte dies um so bequeuK r thun, als bei der eingetretenen Weg-
lasKung aller übrigen Ereignisse des Sonniiers eine Lücke im

Zusammenhange nicht entstand. Eine Schwierigkeit hat er sich

fireilich mit seinem Verfahren geschaffen, die Livios, wie wir

bemerkti yennieden hatte, dass nach ihm die Römer mehrere

Monate vor Beginn der Belagemng Hannibal einen Angriff auf

Sagont yerbieten, ja eogar mit Krieg drohen (cap. 90, 2)» abge-

wieien jedoch mh^ warten und 8 Monate lang dem Kampfe sa-

achanen. Diese Schwierigkmt ist ans Polybina nicht lu besei-

tigen, xnmal da derselbe das rasche Kinschreiten der Römer
atisdrfioklioh betont wissen will (cap. 20); doch ist anzugestehen,

dass bei der Leere des Sommers nnd der dadnrob entstandenen

raecheren Anfeinanderfolge der Dinge in seinem Bericht, die

Auilälligkeit derselben etwas abgeechwäulit wird.

.
Zar Chronologie des Winters 536/218 aal 537/217.

1. Als Hannibal nm die Zeit der Sonnenwende, Ende De-

aember oder Anfang Jannar * 636/218 (nach dem astronomischen

* PoL 8, 72, 8; Liv. 21. 04, 7; App. Hann. 0; Seeok, Hermes

YIII (1874) p. 164.
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Ealender) die BSmer am Tr«lna geeoUagen liatta, sogen diese

•ioli auf die im Sommer snvor erricbteteo StSdte Plaeentia und

Gremona znrflck, gaben Gkllien dem Febde preis, und begnügten

eich die Straese von Plaeentia nach Arirainum, damals die ein-

zige I^lilitärstrasee, die nach Mittelitalien und Kom führte, ge-

eperrt zu halten, liannibal blieb den Rest des Winters nicht

nnthätig. Die festen Plätze in seinem Bticken suchte er zu neh-

men, zuerst ein Emporium bei Plaeentia Liv. 21, 57, 6; App.

Hann. 7; Zon. 8, 24 p. 244 D., dann Victumulae, einen Ort in

der Nähe der Mündung des Tioin c. 57, 9; Diod. 25, 17; Zon.

L e. Ein Angriff auf Plaeentia selbst misslang, Liv. 27, 39, 14.

Die üntemehmiuigeii Hannibal's im Winter fanden damit

ibr Ende*. Ale die ersten Sparen des Erfililinga ereeiiieiien

braolL er den Winter^nartieren auf nnd maneliirte naeh

am aneli dieae Landsoliaft an gewinnen'« Beim CJeber-

gang Uber den Apennin fiel ihn ein grioliclieB ünweUer aa; er

yerlor eine ICenge Keneoliea nnd Zngtiiiere, und ale der Storm

nach zweitägigem Anhalten naohliese, stieg er, statt in Etmrien

nunmehr einzurücken, den Nordabhang des Apennin wieder

hinab und kehrte an seinen Ausgangsort, nach Plaeentia, zurück^.

In derselben Entfernung wie früher lagert er vor dem Feinde

und WT(' (lanialH gleich am andern Tage nach der ersten Begepiung

seiner Armee mit Sempronius der Kampf enibriiuiit war^ so bot

auch jetzt Hannibal sofort ' postero die' äemprouius, zum zweiten

Male am I^bia, eine Schlacht an. Diese wird mit dersel-

ben Hitse wie früher ron beiden Armeen ansgefochten endet

aber anentsohieden, doch gestehen die Börner einen bedeateaden

Yerlnat an höheren Olfioierea an*. Die römiaehe Armee aiebt

> Den man llogst nicht mehr seit den Angaben Desjardins' in

seinem Commentar zur Tab. Peut mit Victumulae hei Vercellae hätte

identiüeiren . Im wesentlichen richtig Gilbert, Fragmente des

Cölius, p. 425.

'21, 57, 14 bae fnr re hibernae expeditioiiee üaunibalis.

* 21, 58, 2 ad prima ac dubia signa veris.

« 21, 59, 1.

» 21, 47, 8; Pol. 3, CG, 11; 3, 68, 7^ Liv. 21, 69, 1.

* Pol. 8, 108, 8; App. Hann. 6.

* 81, 69, 7 pugna rsfo magis nHa aeqna ^ ntriasqae partit per*

niete darior faisset.

* i msjor Romanis quam pro nnmero jactnnr ftiit, qnia sqne-

stris ordbus aliquot ei tribnni militnm qnmqtie et praefeeti sooiorum

tres sunt interfeeti.
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neh jetzt nr Tertheidigung Etrnrieiw dmIi Luoa; Hamiil>al

Ligures* % deren Wohoeitie damali in beiden Seiten der weet*

liehen Apenninen bis Pisa, Laca und tief binein sttdliob bia Ar-

retium sich ausdehnten demnach wendet er sich nach demeel-

ben Ziele, wie ilie Römer, nacli Nord-Etriirien

Der rieut' römische Consul Fliuniinus, dessen Wabi durch den

Consul S('iu]tri)iiius nur dadurch vollzogen werden konnte, das.s der

letztere unmittelbar nach der Schlacht am Trebia nach Horn geeilt

war trat 15. M&rz bürgerlichen Kalenders, gegen das Herkommen

nicht in Rom, sondern in Ariminnm sein Amt an^. Dorthin

hatte er die rOmieche Armee, die in Placentia lag, sieh eonoen-

triren lawen; er führt eie eodann nach Btmrien*. Mit den ersten

Anzeichen des Frfthlinge bricht auch Hannibal ans seinen Winter-

quartieren ans (Pallien aaf^ sieht über den Apennin und nach

einem höohst beschwerlichen Marsche kommt er in Etmrien an,

wo er die r5mieche Armee tarüEt| die er am T^asnmenersee ver-

lüehtet*.

Innerhalb weniger Kapitel schlägt eich Hannibal zweimal

mit dem Consul Sempronius aiu Trebia; zweimal marschirt

die römische Armee von Placentia nach Etmrien, nnd dreimal

ttbersteigt Hannibal den Apennin, davon zweimal, das erste

und dritte Mal, mit dpm Zunatze, dass er dies bei den ersten

Anzeichen des kommenden Frühlings gethan. Der erete nnd

zweite Apenninenttbergang und damit die beiden Seblaobten am
Trebia sind wenigstens soweit miteinander vermittelt, dass eine

angebliche Hückkehr Hanaibal's nach seinem Anagangsorts ein-

> IdT. 1. 0.

* Pol. 2. 16, 1 tdv *Airevi4vDv— AiYvtfctvoi wnetiioOei ml Int

t6 «4«| « td,
nopd ^ , K^hai|0|(, bi ? *. Vgl. 2, 31, 4; 3. 41, 4; Strab. 5, 2 . 218. Suet. Caet. 94;
Pseudarist. Mir. ausc. 92 (zu letzterer Stelle Strabo 5, 2 p. 222).

* Vgl. Nepos, Hann. 4, 2 lade per Ligares Apenainnm transiit

petens Etmriam.
* Liv. cap. 57; vgl. o. 16, 6.

» 21, 68; 22, 1, 4 f.

« Liv. 21, 63, 1—15.
* lam ver adpetebat; itaque Hannibal ex hibomis movit 22, 1, l ; ~

Cetemm bic quoque ei timor (die Furcht vor den Galliern, m deren
Lande er Uberwinierle) canaa fiiit matarim moTendi ex hibemis. cap. 1 4

* LiT. 22, 2, I f.

niwiB. Uns. 1 PliOoL II. P.. 34
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geschoben ist; der zweite and dritte dagegen, und die Märsche

der römisclu n Armee stehen ganz nnverbunden da: der in Etru«

rien sich befindliche Hannibal nnd die Plsoentis in Luca

angeUuigte romisohe Armee marschiren beide, jede auf ihrer be-

senderen Strswei von Plaoentia nach Etmrien.

Es wire eiilee Bemühen, die Angaben des Idviiis mit ein-

ander Termitteln zn wollen ; dasa wir es mit anTerstiadlioh aaf-

genommenen Berichten, aas den mannigfachitten Quellen geechöpft,

da88 wir es nicht mit der Aufzählung verschiedener Ereiirnisse,

sondern mit der Widerholung Ein mal vorgenommener Opera-

tionen, mit Düubletten zu tliun haben, liegt auf der Hand: Han-

nibal hat nnr Einmal am Trebia sich geschlagen, worauf er im

kommenden Frühjalir nach Etrnrien marschirte, und auch <iio

römische Armee dorthin sich wandte. Die Heere sind aber nicht

wieder zurückgegangen.

Bei den Märechen, die wir zuletzt ^renannt, wird die Doublette

jedermann angeben. Die Sache liegt für die oberflächlichste Bc
traehtnng so klar, dass wir einer eingehenden Beweieftthrung

überhoben sind. Liv. 21, 63, 15 ff. bebt cap. 56—59 auf; in

Einklang zn bringen sind die Berichte nnr, wenn wir annehmen,

was nicht berichtet wird, — dass die römischen und kartha-

gischen Armeen beide nach YoUendung ihres Ifarsches an ihren

Ausgangspunkt wieder zurückgekehrt seien. Dass die weiten

Wege aber nutzlos wiederholt worden seien, ist von strategischer

Seite betrachtet, als widersinnig zuriick/.uweisen
;
unmöglich- wird

die Wiederholung, wenn wir eine nhronologische Berechnung an-

stellen, wenn wir ins Auge lassen, dass die Operationen alle in

den Monaten März nnd April (21, 58, 1; 22, 1, 1; 1,4)» Platz

finden müssten. Werfen wir dagegen cap. 58 59 einfach aus,

80 wird kein Ereigniss mehr zweimal erzählt; die Livianische

Darstellung wird einheitlich; zudem stimmt sie mit Folybins

jetzt überein.

Hehr Bedenken, fürchte ich, wird unsere Behauptung Über

die beiden Schlachten am Trebia erwecken, und man wird ge-

neigt sein, wegen des verschiedenen Ausganges derselben eher

eine Verschiebung in der Zeit und im Zwecke der zweiten Schlacht

anzunehmen, als den Kampf ganz fallen zu lassen. Doch wird,

folgende Analyse der beiden Sohlachtberichte genügen, um die

« Vgl. Soeck, Herraes VUI (1874) a. a. O. Mommeen, R. G. 1 *,

pag. 604.
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Bedenken zu serrtmen. Die eogennnnte SeUaolit am IVebta

dehen vir vor, naoh Polybiu sn geben, <U bei liviim, der sie

im übrigen in grüeetmr Uebereinatimmnng mit Folybius gibt, der

Sehlnee derselben, wie so bSnflg mit einigen ZntStcen yerwoben

iet; die sogenannte Schlacht bei Placentia geben wir nach Livius,

der sie einzig ßchihlert. Zumal für Leser, die an die Benützung

des Polybine durch Livius glauben, iet nneer Verfahren für die

Beweisftthnuig ja Töllig gleiohgUtig,

Pol. 3, 71, 10 ff.; liy. 91, 54, 4 ff. bertobten:

1. Hannibal'e ITnraidier (der Zabl naob 5000» 6000—1000
Pol. 56, 4, 4; 71, 91) greifen das Lager der Börner an (Pol. 3,

71, 10—11; Liv. 21, 54, 4—5).

2. Die römische Armee, nur von Sempronios ohne Mit-

wlikmig di„'fl Scipio befehligt, bricht daraufhin aus ihrem Lager

hervor; die Numidier ziehen sich zurück; die Römer verfolgen

dieselben über den Trebia, d. h. gegen das Lager der Panier zu

(PoL 3, 72, 1—4; Liv. 21, 54, 6—9).

3. Der Tag war mit diesen PlSnkeleien grossentheile hin-

gegangen; die Römer sind vor Hanger und Kälte ermattet. Baa

Gros der pnnieohen Armee batte aicb ao lange im Lager gebalten

nnd in jeder Weise znm Kampf gerlletet (PoL 3, 72, 5—6; .
21, 54, 9—55, 1). Jetat lieben aiob die Rümer etwas aorttek

(PoL 3, 72, 9; Liv. 21, 55, 3).

^4. Hannibal greift mit aller Ifaebt an. hk dem aieb ent-

.

apinnenden Kampfe kommen die B5mer allmäblieb in Kacbtbeil;

den Ausschlag gibt Mago, der mit seinen Reitern im Btteken

erscheint (Pol. 3, 72, 7—74, 1; Liv. 21, 55, 2—9).

5. Es entsteht ein VerzweiÜungskampf ; die Römer werden

gänzlich geschlagen (PoL 3, 74, 2—8; Liv. 21, 55, 10—56, 7).

Idvive 21, 59 beliebtet:

1. TTann^h^i gfeift mit 5000 Balteni nnd einem TheÜe dea

Fteeavolke die Römer an (cap. 59, 1).

2. Die römische Armee, nur von dem Consnl Sempronius,

ohne Mitwirkung des Scipio, befehligt, bricht daraufhin auH dem

Lager hervor, siegt nnd verfolgt die Feinde bis an ihr Lager

(89, 8).

3. Das Gros der puniechen Armee hält sich im Lager ·
nick, zum Kampf gerüstet; ein kleiner Theil unterhält das Ge*

feebt. Dann ist es gegen Abend geworden. Die Römer sind

ermattet, nnd Rind im Begriff sieb aorttekaoaieben (o. 59, 4—5).
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4. Hannilial (preift nun mit aller Kaoht an; die Bdmer wer*

den von den pvmaelien Reitern in den Flanken gefaeet (e. 59, 6).

5. Ee entstellt ein furchtharer Kampf, der am einer ent-

Bcheidenden Niederlage geführt hätte, — wenn nicht die Nacht

die Kämpfenden trennte. Doch verlieren die Körner eine unge-

wöhnliche Anzahl von höheren Officieren (c. 59, 7—9).

lieber die Entötehiing der Doiiblette, beziehungeweise des

eigenthümlichen Auegangs des zweiten Berichte, nach welchem

nicht die Karthager siegen, sondern der Kampf nnentschieden

bleibt, indem die Natur ihm ein Ende macht, gibt uns eine Notiz

des Polybius 3, 75, 1 nnd Plnt. Fab. 3 med. Anfoeliliiee, ans

der nir erfahren, daee naoh der Schlaelit am T^ebia der ro-

mieehe Gonral Sempronitie nieht gewagt, in Born aetne Nieder-

lage elnsngeatelien, sondem data er einen Ittgenbaiten Beriobt

dahin geschiokt liahe, er lifttte mit Hannibal gekSmpft, aei aber

dureb die nngUnstige Jabreeseit (€) an der Erfechtnng

eines Sieges verhindert worden, so dass der Kampf^0 und{bo geblieben sei. In Rom glaubte man ihm anfangs,

wie PoivhiuH weiter mittheilt, und ohne Zweifel dürfen wir an-

nehmen, dass des Consuls Bericht in das Staatsarchiv nnd die

Annaies maximi aufgenommen wurde. Livins redet zwar nur

von der Nacht, nicht vom, der den Sieg verhindert; aber

Dio-Zonarae, der nns die Donblette, — dieser sogar strategisch

bttbaeb angestutzt, — gleichfalls Uberliefert, spricht ausdrlicklicb

'Tom €, der bei der 8cblaobt obgewaltet (freilich nicht in

der Bedentnng yon * Winter*, aondem von *Sturm* ibn fassend,

8, 24 p* 24S D,), nnd die Daratellnng bei c. 59, b seigt,

dass neben der Nacht auch Erschöpfung in Folge Hnnger

nnd Eilte Gnind am Misserfolge gewesen ist.

In der historischen Schlacht am Trehia nnn hatte bekannt*

lieh beides grossen Einfluss auf daH Treffen geiibt, sowohl die

Ungunst der Jahreszeit als auch der frühe Einbruch der Nacht Liv.

c. 54, 9; Pol. 3, 72, 5); der letztere Uniatund hatte die iliimer

vor der Verfolgung der Karthager und grösseren Verlusten be-

wahrt. Yermathlich also wird auch der Consul Sempronius bei*

des in seinem Berichte angegeben haben. Polybius und Dio-

Zonarae in ihrer kurzen Notia haben den ersten der beiden Crrtinde

ala den natürlich wichtigeren angegeben, — andern ist in der

Ungnnat derWinterjahresieit die Kaebt von selber enthalten;—
wibrend Livina* Qnello, die die Kilt« in der SebÜdemng der

ersten Seblacbt sattsam selion verwerfthet hatte, nnd dieses aweito
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Treffen, um oh rhronologisch möglich zu machen, gegen das

Frühjahr (21,58,5) fallen lieee, die Hindemiese der Jahreszeit,

Boweit sie in Schnee und Eis bestanden, nicht noch einmAl brau-

elien konnte* Plataieh a. a. 0. gibt keinen Grand an*

lieber die BüFerensen, — um das nacbndiolen, — weleke

swieolieii Pol. 8, 71—74, 8; Lty. 21, 54—56 und Uy, 81, 69

beeteben bleiben, dttrfen wir ans sieht wandern; eie äind im

Gegentbeil Kneieret eharakterietiflob, und ee ist faet oretannlicb,

« dam der erlogene Berioht des Sempronii» troti adner gtoeeen Kflrse

sich 80 getreu an den wirklichen Gang der Schlacht anschloss, wie

wir es gefunden haben. So ist z. B. das Zugeständniss eines auffal-

lenden Verlustee an höheren Oflicieren sehr interessant. Einen Ein-

bliclv aber in die Fähigkeiten des römischen Consuls erhalten wir,

Avenn wir in dem Berichte lesen, wie selbst nach der Schlacht noch

SemproniuB den auf Täuschung der Römer berechneten Rückzug

der Knmidier allen Ernstes für wirkliche Flucht hielt (c. 59, 3);

daee er die klage Berechnung HaBnihaVe nicht ahnend, mit der

dieeor die Börner tot den WiUen eeiaes Lagers den Ttg Uber

ihre Krifte aufreiben liess, wUhrend seine Trappen rohteo, yon

einer siegreiohen Bestttmang des karthagisdien Lagers sprieht

(e. 59, 8—4); ja selbst den Hinterhalt, den ihm Kago and die

Kamidier gelegt, merkt er nieht; dass karüiagisehe Beiter sein

Heer plötzlieh in den Flanken feesen, beriehtet er, weiss aber

nicht, woher sie kommen (cap. 59, 6). Wenn 8empronius den

ganzen Kampf bis Nachmittags 3 Uhr (59, 5) für einen Erfolg

der Römer betrachtete, so begreift man allerdings, wie er dazu

kam, seine frierendenj ermüdeten und hungernden Soldaten

von den Karthagern jetzt überwältigt wurden, von der MTncrunst

der Winterjahreszeit* zu epreoheo, die einzig ihm den öieg ent-

rissen«

Leiptig. Wilhelm Sieglin*



Zi Uer^diaa'e tekriflea € und ^
^.

AnB der k. k. Hofbiblioihek in Wien wurde mir jüngst «af

meine Bitte der Cod. gr. 293 hierher nach Königeberg geeohiekt;

iob fühle mich der k. k. Bibliotheksverwnltang fl\r diese Libe-

ralität um 80 mehr zu Dank verpllichtet, als ich ilurcli dieselbe

zugleich gauz unverhofft einige Funde zu machen in der ange-

nehmen Lage war, über die ich hier einen vorläufigen kurzen

Bericht erstatten will, indem ich mir ausführliche Mittheiiongen

t'ttx eine spätere Gelegenheit vorbehalte.

Der Cod. gr. 293 ist gegenwärtig mit den Codd. 292 und

294 sn einem Bande vereinigt : 292 enthält Hesiod 8 Werke und

Tiftge nebet Scholien, 293 die Batraohomjomaohia und Graieomyo-

maohia mit Scholien, 394 yerechiedene grammatieche Schriften^

die jetst leider sXmmtlich nnvolletündig eind, nämlich folgende:

I. (FoL 1'—8^)€^€. — €€ bi&ToG, , *, 6 , , 6
ti9e0Trou. —

5 , ,, -, (1.) \ '

() , 0. — u. 8. w. Dieee orthographischen Regeln nind in

ihrer jetzigen Gestalt ans ap&ter byzantinischer Zeit (die Hand-

schrift kann nicht wohl Tor dem 16. Jahrhundert geeehrieben

ein). Der Sohlass fehlt.

H. (FoL 90 hk € * dkmcp iv^6 bicv4vox€ beürcpo5€ £ beirr^pwv (darnach
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R&Bur) ' ,^
. , uutuj ^ ,

ßoujuüi , tüv ßoqi, edv. be im €( *
5, . ->. Welcher Schrift diesee ScbloeeetfLok angehört»

ermftg ich nicht eh sagen. Es bandelt, wie man sieht, der€^: Tgl. Theodoeios in Behker^e

A.n. III 1036, 28 ff. und dasn Choerob. p. 807, 7 ff. Gaief.

III. (Pol. 9'—17*) ZcpTlou
AUiou.

— , , -·
TTUpaüeJti bi ^, 6,

^(, , tv, , ,, ', ,-
hk . \ hk 7€ (

St. ),, , hk.

'

eibci bi (, st. ?)*

icOptOV, bk(' . . w. Von dieser Epitome ana

Herodian*B Sohrift fiber die Beclination der Nomina gab Gramer

An. Oz. IV 383 ff. einige Proben (ans dem Cod. Harleian. 5666),

die dann Lenis in seinen Herodian 634 , an&alim. Da wir

ea hier mit einem anthentiachen Ansznge ans einem nnzwelfelhaft

echten Werke Herodia&^s zu thnn haben (s. Lents praef. p. GVIU),

80 ist €8 sehr zu bedauern, dass Gramer diesen AuBzug nicht

volletandig mittheiite. Aber auch abgesehen davon behält die

Wiener Haadechrift neben der Londoner ihren Werth, wHe schon

der Titel und der oben abgedruckte Anfang der Epitome zeigt.

Hier noch eine andere Stelle als vorläuiige Probe: Crarapr TV

334, 10 = Lentz II 635, 9 lautet im Vindobonensis so:

odv , S, , ^, bUuv 6, , ·, ' ^-, hk, ^.
(st. ) d €' ,, bk0 ,, ,, bk
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€»€ €, , hk €€
TcXiKÖv im 6 , , *5 €€,,, f|

, {,, bi

€ € , ,, . , (^]. -. (Die srnperrt gedruckt Worte

fehlen im Harleiaii.) Einige V erbesserungen von Lentz werden

daroh den Yindoboneneie bestätigt, z. 6. 635, 28

(Cmn. 884» 30); 30 (Vindob.-, Cram. 334, 82 ); 33 ^ (Cram. 335, 1

6 hk ); 68, 7€« (Gnm. 385, 9); 10

(Gnm. 12 t)i 10 6 HcvttT^C (Vindob. rd ö Eeva-» Gnm. 15 *) und andere. Gnm. 385» 1€ * finde ich in

Handexemplar vor eingeeolialtet: tm Yindob.

steht es gleich hinter €0. — Der Schluee fehlt: Fol. 17 endigt

mit iulgdiJen Worten (Cram. 337, 12 = Lentz 641, 8):£ ßo.pOvtiai €(. öoa uev -, ö, . ,* .
bk, bia , ^,. ,

^, bia ,
(. ·€)' * Ik ,

^^,,.)( -« . ,^ -, . hk *
(I. oder ), ( ans oorr.)6€ (1. -€)'6*· * bk ^, 6 S,^^,. ,," (so),,,* ,, tu,. \-

(1.) b bia -^ 6 ,,* hk, , , ^ ^* \ -. -
Ot^puiv. (hier fehlt hk *,

oder dergl.) obo, olbfobo,, ,, *
Digitized by Google



Herodian nepi uud nepl ££» 373. ötuvtiui € -, 5,,^ ()· 0 (hier fehlt , . Lentz Her. II 713, 6 =
Ghoerob. zu Theodos. p. 254, 20)

(fehlt ) bia (? , vikuh. {^£€ lud . .

.

ly. (Fol. 18'^4) €
(dieie üebenolixiftToii jüngerer Hand). — tcorviUv

ß' (aber ß' später aneradirt)* 6 . 6
b00 €( ^€,,,. u. s. w. Es pind die von

Bekker An. III 1)75 ff. publicirten^
und ^ des Theodoeius,

aber am Anfang und am SchlusB vrrstiinniK It: nnr p. 97, 19

bis 1008, 2 Bk. ^veaTumuv 5 eiai sind erhalten.

Die Ueberschrift des Werkes über die Conjngation (p. 100 Bk.)

lautet: €0 (so!) dHv^pu) nepl(€/. Der Text der Wiener fiaadeehrift weicht an manolien

Stellen nicht onerhehliGh dem Bekker^eehen ab, i. & p.

1007, 12 & * £(^ 4(ct ^* , -, ^, , 60,«, ()* TÄv 6 -£, £^ -
|} tviK^v ,6 , -, (), ,

(Vgl. Choerob. zu Theodos. . 465. 18

Gaisf.). Offenbare Besserungen sind p. 977, 26 statt

(vgl. 978, 20). 978, 24 ^ st. . 979, 6 ^-€€ vor ^. 982, 19 ^€ statt des enten€. 990, 16 TT^Xom et TT^ntfu 38 bid et. 6
ff. 994, 34 erst hinter 27. 995, 24

(nicht ) (^ Yind., wie gewöhnlich) ihrip{ €\ uS 1» .
1003, 26 Tv^p€o 6^ 0^. 1004, 16 fivep.

1005, 14. 100G, 22 €. . a.

V. (Fol. 42'—65') ^ nepi-£. — Diese wichtige Abhandlang Herodian kannten
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wir bislier nur ans der Kopenbagener Hmdsehrift Nr. 1965, va»

welcher sie yod W. Dindorf naoh einer Abschrift 0. BloeVe

1823 tum eratenntal hereiiBgegeben wurde (G. Bindorfli Gram-

nattci Gxaed. Vol. I). Weder Lehn nooh Lentz haben fiir ihre

Aoegaben den genannten Codex wieder verglichen; es geschah

dies erst dnrch P. Eg'enolff, der seine nicht unerhebliche Nach-

lese iiii Rhein. Mu8. XXXV »S. Q8 i!'. veröffentlicht hat. Biege

erhält nunmehr durch den Vindobonensis einen neuen Zuwache,

der jedenfalls noch bedeutender bciii wünle, wenn nicht auch

dieses Buch von den Blattverlustcn, weiche die ganze Wiener

Handeohrift erlitten, betroifen worden wäre; gegenwärtig ist nur

wenig mehr als die Hälfte noch übrig (bie p. 27, 18 Dind. biail

ii). Im Allgemeinen steht swar der YindobonenBie

dem Havaienaie an Werth enteohieden nach; doch iat er imab*

bingig von ihm und beriohtigt ihn, obwohl höchot wabneheinlioh

ans derselben Qaelie geflossen, dennoeh an einer liemliehen An-

cahl Stellen* Daher erscheint mir ein genanerer Berieht nicht

ttberflttssig. Ich habe den Wiener Codex mit dem Abdmck bei

Lohrs Her. p. 158 ff. verglichen nnd gebe im Folgenden ein voll-

ständigen Verzeichmee der Abweichungen unter gleichzeitiger

BerückHichtigung der Auegabe Dindorf^s uud der Nachträge

Egenolff'e.

p. 3, 4 Dind. V (d. i. VindobünensiH 294). —
hinter taG ÖT€ ist von Bloch irrthtimlieh als fehlend bezeichnet;

es steht nicht blos in V, sondern auch im liavn. — (5\ richtig

Hayn. (Bloch irrt), V. — 3, 5 V. — 3, 6€ V, — 3, 10 V; ebenso 4, 1. 14. —-^ V (auch Havn.; Bloch irrt). — Havn.,-
\4 V, wodnroh Bloeh*B Conjeetnr, welche Lehre ond

Lents anfiiahmen, hinf&Uig wird. — 8, 12 Ham V.—
8, 13 ofov fehlt Y. - 5« V. - 3, 14 iy (diee fehlt

Havn.) dptfeviiofk . — 8| 16 oö* . — 3> 21

Hayn^ £€ richtig. — 8, 22 (so) notfö*

Tirra . —
fi€^ X^tv Hayn.,

(so) ^ V. Vermuthlich stand in der Yor^

€ C

läge nnd der Schreiber von Y sah das für die

Abbreyiatnr von€ an. — 3, 23€€ Hayn., irct-€€ Y. — 4, 4^ . — 4, 5^ bis

^liloch) fehlt V. — 4, 6 so

Havn. V. —^'^ V mit dem Taunncusis (Havn.
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umgekehrt). — 4, 8 liavn. V (Bloch übersah ). —
4, ' st. V Taur. — 4, 10 b' ' V. — 4,

Havn., V, €€
Taur. — 4, 13 ( nach Corr.)

evöeiqt "\ Havn.,, V. —
4, 15 V (d. i.€) st. €. — € V. — 4, 16 V etets (nicht '). —
4, Tor fehlt , — 4, 19 £ . — 4, 22, nnd ebenso , 20. 8,7. 10,88. 12, 82 (^ ). 18,3( rk). 16, 28. — 4, 25 coboxdou ( V,^ Hayn. ^ . — 4, 27 ·

. — 4, 28 \ (st. )^& . — 4, 29

f\ vor ^.( fehlt in Rasur . — 4* 80-€6 V Taur. — 4, 31 V,- Havn. — 4, 34

b€i Hü VI), laui., V, ovhk. Bloch. — nach fehlt V.

— 5, 1 <0 V,< Havn. — Havn. V. — 5, 2

^5€ V. — V. — 5, 4 iiapKiOoAyitv

V. , fi' ' V. — 5, 7 V. —
5, 8 V richtig. - fehlt V. — 5, 12

Havn. Taur. V. — , 13 ioii Havn., V,

(ohne iaxX) Taur. — 5, 15 be st. 6 V. — 5, 16( Havn.,

V, Bloch. — 5, 17 Havn,,€€^ . — 5, 18 richtig ,-€ Havn. — 5, 20, (ohne ) Ultopfqi . —
5, 21 ( emendirte Lehrt). — 5, 22^ , ^ Havn. — 5, 23

. — 5, 24 Hayn. . — 5, 26-
. ~ 5, 27 . — 5, 28 et.

. — 5, 81 ist im V (sowie im Havn.) hinter eine

Lücke, die aber keinen Ausfall von Worten, sondern nur einen

neuen Abschnitt andeutet. Mit^ hat V eine neue Zeile

begonnen nnd dieselbe, um den Absatz noch deutlicher zu mar-

kiren, luiky etwas auf den Rand liinauHgeriickt. Dieselbe Be-

wandtniM hat es (wenigstens sicherlich in V) mit den beiden an-

deren Lücken, deren Egeuolff zu 10, 3 und 11 Erwähminc^ thut. —
5, 34 statt V. — 6, 1 BIBAiON fehlt

Havn. V. — 6, 3 V. — 6, 4 Hayn., V.

Bei der sehr häufigen Yerweoheelnng von and (vgl. zu 13,

and 26, 19. 8, 22 steht im Havn. and Y st-.) nnd von m and (vgL an 7, 25. 8, 14. 16. 24, 38) in

den meisten Handsehriiten mochte ich glanhen, dasa
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herzustellen sei. — )€ V. —€ fehlt V. — 6, 6

hinter fehlt V (Lehrs hat es gestrichen). — G, 7, V, doch erst nachträglich

herübergeechriebeo. Die fftleohe Lesart ist, wie noch aus dem

Havn. ersichtlich (Im ), ane der irrig gedeuteten

AbkürzTiTiET des Wortes pntf;tanden. Dieselbe Corruptel

kehrt 21, 32 wieder. — 6, 8 6£€€ V richtig. —
V. — 6, 9 € Havn., €6

V. — 6, 10 V. — 6, 11 ^ ^., V. —
() V. — 6, 12 (dies fehlt Havn.) V. — 6, 16

£* 2€' 2 . — 6, 16 (<- . ^ 6, 17 bfiv . 6, 20 cTvai

. — 6, 216€€ , — 6, 22 Havn.,

richtig. ^ 6, 24 (£ fehlt Havn.). — 6, 25' b!e fehlt . — 6, 26 €(€ ( Havn.) hie

28 fehlt V. — 7, 5^ Havn., auch V, hier

jedoch l aus corrigirt. — 7, 7 , € V. — 7, b-
Xuivi . — 7, Ö^ Havn. . — 7, 10 Havn., V
d. i. , denn das etumme fehlt hier oft. —€€ Y.

— 7, ü b' (doch in grösserer Kasiir)

V. Hält man die e:lcichfalls verdorbene Lesart des Havn. dtpi-6» (so, nach Egenolff) daneben, so gewinnt

die kSeidler-Dindorfsehe Conjectur€€ b' ()
doch einige Wahrscheinlichkeit (vgl. C. Wachsmuth, De Tinione

Phlias. p. 32). — 7, 14 (aus -f\ coxr.)"
V. — 7, 15 st.€ . — 7, 16

. — 7, 22' cUhii 0€ . — 7, 23 fehlt

. ^ . — 7, 25 Havn., anoh , eher hier

ans ui corr. — 7, 28* oMiv^ . — 7, 29

Havn. . — 7, 30^ 5 Havn. . —
. — 7, 84€. — 8, 3(» . — 8, 6 eüOctav

. — 8, 6 vor fehlt . — 8, 10 et-
V. — 8, 14 € V statt . In dem -

cerpt bei Gramer An. . Iii 2üo, 17 ist es in€ verdor-

hen. — 8, 16 (st. , hei Gramer) . — 8, 21 V. — 8, 23 d
(dies fehlt Hayn.) 5£ V. — 8, 24 5 V. — 8, 26 -

V. — 8, 27 V. — 8, 30 V. —
8, 33 Ttvvaiav V. — 8, 34 . — 8, 35. £-
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•

V· — 9, 1 . Dae
JEweite Wort hat der Hayn, in Ablnreviatiir; Blocb yermnthete

in ihr € (nicht), Lehrs,
Egenolff petv. — 9, V. Ebüuso 10, 12 und

21. — 9, 5 . — 9, 11

b' V . — 9, 17 steht hinter V. — 9, 18

^, ^bujvV. — _9» V. — 9, 21 Havn.

V. — 9, 23 € et. Havn. . — 9, 26 -
Havn., V. — 9, i's

V. — , 29 V. — V. — 9, 30 V.

— ( nach Corr.)^ V. — 9,

31 )£ pxmwv fehlt V. — 9, 325€ V. — 10, 1

\ V. — V. — 10; 3

(die» fehlt Havo.) V. — . ~
10, 5 6 hinter fehlt . —^& -bU»v corr. (oder

umgekehrt) . übeneo 10, 14. ^ 10, 6 in ist ans

corr. y. — 10, 8 in |> ist ane eorr. . —
10, 9€ (Uber ein anegeetriohener Aent)

Y. — 10, 14 bufpieCcnv Y. — 10, 17 * V. —
10, 18 ii hi' . — 10, 22

. — 10, 23 (üieH fehlt liavii.) V. —
10, 28 ' V. — 10, 30 V. — 10, 31

V. — 10, 32 Havn. V. —.
. — 10, 34 V. — 10, 35

V. — V. — 11, 1,^. V. — 11, 2€ . — 11, 3

richtig. — 11,4^€ V. — 11, 4

. — 11» 7 hinter5 ttbersah Blooh,
welches im Hayn, nnd auch in Y atehl — 11, 13 £ Y. —

'

11, 17 btaadv Y. — odb^Tcpov. . — 11, 19

. — . — 11, 21 -, . — 11, 22**-
fehlt . — ' . — 11, 23 Havn.

V. Ebenso 11, 31. — 11, 25 (, also getilgt) ,^
Havn. — 11, 27 V ( fehlt im Havn., in V ist es

erst nachträß-lioh lierübergeRchriebcn). — 6( Havn, V.

— richtig , (uder )
Havn. — 11, 28

fehlt . ~ II, 29 Havn. . — 11, 33

V. — 11, 34 (so) V. — oOb^iepa
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V. — 12, 2 Havii. V. — Mit V. — 12, 8
ei fehlt y. - 12» 8 Hayn. V. — 12, 9 6,

, eine eoböne Terbeeflemni^ (1.-) der Corraptel beuT^pav (Havn.; Lehre eonjiehte€((7 ), die zugleich paläographiech interessant

c

ist. Der Schreiber dee Hayn, nivee in seiner Vorlage ^^ oder

e

oder etwas Ihnliehes (s. B. tachygraphisoh abgekfint)

€

gefanden haben; indem er nnn für€ (s. zu 13, 19) und

fftr das Zahlzeichen nahm, entstand beuT^pav statt.
Hitte Jemand dies diiroh Goigeetnr gefonden, so würde man es

aller Wahrsoheinlichkeit nach als *xa gewaltsam* abgewiesen

haben. — 12, 10 6 naoh fehlt Hayn. T. —
V. — 12, 11 6 V richtig. — 12, 13 TOtoOro so V,-

Hayn, statt. — V. — 12, 14 . —
12, 15 V. — 12, 16 V. — '

V. — 12, 17€ V richtig. - 12, 18 V. —
12, 19 \ hinter fehlt V. — 12, 21

V, wodurch Lübecks Ck>njectur iOTOfOV an Sicherheit gewinnt.

-- V, also ist für (ho Havn.)

herzustellen. — 12, 22 V. - 12, 25 fehlt V.

— 12, 26€ st.. — 12, 27

. — 12, 29 fehlt V. — 12, 31 b' V
(b* fehlt im Hayn., in Y ist es leise unterstrichen, also yielleicht

getilgt). — 13, 3 (lü nach Oorr.) ' Y. —( Y. —
13, 4 (dies fehlt Hayn.) ( nach Coir.) €-€ . — 13, 5& . — 13, (

6 (so) vSjv (Bloch fiber-

sah im Havn. und ). — 13, 7 (ausgeschrieben)

, Hayn., die Heransgeber (s. 13, 19). — 13, 8'
4bov6vro richtig, 5£
Havn. — 13, 9 richtig. — 13, 10 st.. Dasselbe 13, 16. - nach (€ fehlt V.

— 13, 12 V st. €. — 13, 16

. — 13, 18* V richtig, der Havn. lies«

' weg. — 13, 19 V st.. Dieselbe Abbreviatur, gans

unterschiedslos für und peset/t, kehrt wieder 13, 30.

14, 27 ( ^). 16, 10. 12. 17, 19. 18, 25. 19, 14,
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20, 17. 21, 23. 24, 18. 25, 25. 27. 26, 7. 16. 19. 27. 28(
). 35. 27, 1. 13 und an aaiieren Stellen. — 13, ly V
St. -. — 13, 21, (dit s fehlt Havn.)^ V. -

13, 24 V. — V. — 1, 2G

0^ richtig. — Hayn. V. — 13, 27 b4 nacli-
fehlt V. — 13, 29 Havn. V. — 13. .^0

iÜJK (d. i. iuJKLuv) \'. — 14, 4 \ ni.. —
14, 8 (€0 Uavn. V. — 14, ) V richtig st..
— 14, 12 T€ V. —, V. ~ 14, 18

€ ( aus corrigirt) V. — 14, 19 (wie vor-

her) ö V. — 0€, (wie vorher) V. — 14, 20€ V (Havn. faleoh €). — 14, 25 V, was aller-

dinge woU bedeutet (obgleich der angegebenen Abbre-

yiatiur eonst noob ein t binsnznffigen Jpflegt), m^^liobeafalle aber

ane der Gloese (. Hesych, unter) corrampirt ist.

— 14, 26 et.. — 14, 28 . — 14, 29

V. — 14, 31 (dies fehlt Havn.) V. —
14, .32 llavn. . — 14, 33 vor (so) Kasnr \, —
14, 36 hinter fügt V noch hinzu: vielleicht ist

für und für herzustellen. Oder sollte

(ro) ein Eigenname sein? — 15, 2 fehlt V. — 15, 10 -€ V. — V. — 15, 12 V richtig. — lö, 13 -
V. — 15. 14^ V. — ?6 V. — 15, 18

(£6 , — b'^ ( in Rasur) V. — 15, 20 Havn.

. — ef fehlt . — 15, 22 . —
15, 23 ivctvnO^aci . — (swieehen nnd Saenr)

, nieht ^^, nnd eo etete. — 15, 25 . —
vetxil . — €|> , also das erste getilgt. —
15, 26 Havn.. — 15, 27 . — 15, 28

Havn. riohtig. — 16, 1 . —
16, 3 V statt . — 16, 7 V (1. ),
Havn.. — 16, 8 V richtig, Havn. — 16, 9

(dies fehlt Havn.) (ho; — 16, 12

V. — 16, : V richtig. — 16, 15^€ V. — 16. 18€ < auegeschrieben) V. Dasselbe

bedeutet, wie Egenolif sah, die Abkürzung im Havn., die Bloo^

las. — ( naoh CJorr.) V. ~ 16, 10 €€ Havn,

V. — 16, 21 V. — 16, 23€ V. —
16, 24 iet erst naehtri^>lioh. herttbergeechrieben(
fehlt) . — 16, 25 . Ebenito 37. — 16, 26
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iet aus Y hinter hinznzurügeii. — 16, 29

4<mv y. — y richtig. — 16, 31 (diM ooiri^) .
—, y, — (oiit Raeur

hinter ) . — 16, 33^€0 Havn. . — 17, 1>6 ftne -€ corr. . — 17, 2€ . — 17, 6
(ohne ) (diee fehlt Ham) richtig. —

17^ 6 6 und itS (so Havn.) fehlt. —) V. — 17, 7 V. — 17, 8 so V. —
17, 12 b' V. — 17, 14 V. — 17, 15 aus

corr. V. — 17, 16^ V. — V. — 17, 18

V. — €€ b' (dies fehlt Havn.) . — 17, 20 -^^ . — 17, 22 ,
\ V. — 17, 24 (im üavn. Dittographie)

fehlt V. — 17, 25 V besser als Havn. — 17, 28

V. — 17, 30 . — 17, 31 Bavn. V. — 18, 360 richtig. Ehenso 18, 6. — 18, 4 ^-
X^iuv Kupiuiv . — 18, 6* crx^biov bi, CXc

. — 18, npoirapoCüvetai. 18« 8(*'
Mixedbioq- . — 18, 10 . — 18,11 (dies

fehlt Hevn.) V. — ftei irp6 . — 18, 12 b'

k' ÖT€ . — 18, 13 Ham . — 18, 14 ^
, ^ Hayn^ ** Sdhneidewüi. — 18, 15b . — 18, 1^] i . — . — 18, 19

V. — 18, 22 ^] V. — 18, 24

V. — 18, 29 0* (dageji^en 32), Havn. im Text^ ' und am Bande -. — 18, 32 iv Havn. (iiicht ). — 18, 33

Havn. . — 19, ä . — 19, 4

(aus dem ersten soliolnt jedoch corrigirt). — 19, 6

lUXcvbe fehlt Y. — 19, 8 (dies fehlt Havn.)

Y. — 19, 9 ( Havn.) fehlt V. — 19. 13

^ —( . — 19, 16 V. —
19, 18 hinter folgt noch: Muii |€6
Havn. . Demnach wSre nicht mit Lehra nnd 6 ein-

«Mchaltcii, londem vielmehr€ in streichen. —-
. — 19, 19{) ( ans corr.) . — 19, 21

. — 19, 22 ^ f| Havn. . — 19, 23 €
(dies fehlt Havn.) . — 19, 28

80 , albo das zweite Ejctilpt. —^ V. —
19, 30 . — 19, 31 . —
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. — 19, 34 € V. — 20, 4 ^
() KiCfüv V. — 20, 5 xpeir) V. —5 richtig. —
20,8 ( V. Ebenso 20, 19. — 20, 11

V. — 20, 13 V. — 20, 16 V. — 20, 20€ V et.€· — 20, 22 V. — 20, 23 6
nach 04 fehU V. —€ V. — 20, 24 -(, (das ente fehlt Hayn.}. —
90, 99€ t € . —6 6 .
— 90, 31 €€{ . — 90, 39 . — 90, 35] (Hayn, od«r-, nach Egenolflf ). — 91, 1( so , aleo getilgt.—
21, 2 ToO statt 6. — 91, 6 * V (bei Lehia

. sowie bei Lentz II 927, 9 sind die Worte -
ansgeiiilleii). — 21, 6 V rich-

tig. — 21, 7 (ohne €) V. — 21, 11

( mit rother Tinte hinzugefü^'t) V. — 21, 12 V.

— 21, 14 ' oöv V. — . — 21, 15 € -
(dies übersah Bloch im Havn.) . — €l

. — 21, 20 fehlt . — 91, 94 in€ ist

ane oorr. . — nach€ fehlt . — 21, 25

C€€ V. — , ' V. —
21, 27 Havn. \ .

— 21, 28 so Havn. .
21, 29 (« ( fehlt). — 21, 320

st. 6. — st. (s. zu 6, 7). — 21, 33^ aus 60 corr. V. — Havn. . — 21, 34

Sayn. (der Ciioumflex in ans dem 0rayi8 conr.). — 29, 1

ToO (aus corr.) Y. ^ 99, 9 6i vor fehlt Y. —
22, 3 . — 99, 4* . — 99, 5 . —
4^€ ( fehlt im Havn.). — 99, 6 . — 99, 7

. — 99, dxatii^ . — 99, 9 ^€ riohtig. —
99, 10^ . — 99, 11 &pu hat (fehlt Havn.). —
22, 12 st. -€. — 22, 15 V. —
22, 19 uach fehlt \ . — 22, 21

wie Havn. auch . — 22, 23€ V (nicht 26). —
«

22, 27€ . — st.. Ebenso

29. — 22, 28 ^ V st. -€. — 23, 1

. — 23, 2 fehlt V . — 23, 5 V. - 23, 7

nach 6 fehlt V. — ^^, Tcpcjiiuj' (so) (^
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V. — 28, 8 V. — 28, 9 ftcw V etett€ —<€] €€ V, wodurch Bloeh'e Conjectnr-<€ entbehrlich wird. — 23, 12 (st. hi) (diee

fehlt Havn.) V richtig. — 5'€
V. — 23, 13 in iöt süb corr. V. —

23, 16 V st. (aus mif verstandener Abkür-

zung). — 23, 23 V. — 23, 27 V. — 23, 29

V. — 23, 33 V et..
— 24, 1 640€ Havn. V. — 24, 2 V. — 24, 2

V st. ^€. — 24y 3 ^ ()6€ (« daoIi

Corr.) . — 24, 5 Ufropiov' (dieaee Wort iat je-

dooli anegeetriehoa)0€ m\ (€ fehlt

hier im Havn.). — biq»86nou Y. — 24, 7 V
richtig. — 24, Idttv Y. — 24^ 8 4>ba (so

anoh Havn.) (das zweite naohtrSgUoh herüber-

geeohriebeii). — 24, 10] (so auch Havn.) während

des Schreibens aus corr. V. — 24, 11 V. st. £€,
Havn. — 24, 12 V. — 24, 13^

V. — 24, 14 aus corr. V. — 24, 16\ . — 24, 17 hinter steht noch einmal V (im

Havn. ). — 24, 19 aiveiv V. — 24, 20 hat V die Worte

ÖTi . im Text (. £genolff S. 102). — 24, 21

V. — 24, 23 V statt ivOev. — 24, 30

bouvat Y richtig. — 24, 38 K^cm Y richtig, ^€€ Havii. —
24, 84 U . — 25, 1 ^ (dies

fehlt Havn.), . — 25, 2 yor fehlt .' — 25, 8 |
' aai * oorr. (oder umgekehrt) . ^ 25, 7 fehlt .
~ 25, 9 et - — (€] hier ist i aas ef oorr. Y. —
25, 125 Y. — 25, 15 . — 25, 16

€€,€5 Ham — richtig. — 25, 174 . — 25, 20 € €£ (, im Havn. €,
dae Blooh wegliess) . — 25, 24 4 7 . —
25, 25 i<rrt . — 25, 27 bdipa] boOpa V richtig. —
25, 30 (dien fehlt Havn.) 55 V. — 25, 31 V st.

. — 26, 4 vor fehlt V. — 26, 6 nach hat V
noch. — 26, 8 \ st. (£ emen-

dirte Lehre). — 26, V2 V( fehlt; vgl. zu

27, 3). — 26, 14 ä (dies übersah Bloch) Havn. V. —
26, 16 b4 V, auch Havn., der aber

bi wegläset. — 26, 17 Havn. Y et.. 26, 18



Herodian uud nepi &. '
TOlOÖTOV Havn. V et.. — 26, 19^ ( ans

corr.) V 8t.£. — 26, 20 Havn. V". — liü, 21

biü b' V. — 26, 22 V. — 26, 23- (so;

damit schlicBst die Zeile) b' euie V. -7" "^ Havn. V. —
26, 25 £ (aus corr.) V. —

26, 29 €' so V. — 26, 31

V et.. — 26, 33^ V. — 26, 34 bi statt. — ^ov.V. — 27, 2 \ V. — 27, 3 bi V (dies

wie das Uebhge im Text, Allee yor denelben Handj vergl.

Egenolff S. 102). — € () nachträglich herübLTirescliripbcn

V. — 27, 5 Y richtig. — 27, 8 a\

hk. be( so V. — 27, 15 in ist i aae

€1 corr. V. — 27, 16 V richtig. — löiy V. —
27, 17 . — biail V.

Die Httgliohkeit ist nieht anegeicbloieeii, dnw emsigere

NaehfoTsolifiiigen in den Bibliotheken den jetxt fehlenden TheU

des Wiener Codex oder gar eine neue Handschrift Herodian*e au

Tage fördern werden. Aber aneh sehen das obige Material allein

erweckt den Wnnsohi dass Jemand das lehrreiche nnd instmetlve

Bttchelchen (gesondert yon den ttbrigen Herodianea) in nsnm

echolarura Leiausgeben möchte, zumal es darin trotz des bewun-

demngewürdigeu Scharfsinnes, mit welchem Lehrs es behuudtiii

hat, an interessanten Problemen keineswegee fehlt. Ich erinnere

nur an dtu vollii]^ riithselhaftt Ai tikpl 20, 25. Uebrigens

hat sich Lehrs nicht ganz Htreug au Bloch's Abschrift des Hav^-

niensis gehalten und Lenta scheint sich tun dieselbe Uberhaupt

nicht gekümmert an haben.

Ki&mgshefg. Arthur Lad wich.
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Zv Climoli^ie der AreiBoe fliUadelpboe.

Nach den Berichten der griechiechen Autoren veranlasete

Ptolciuaeus Pliihidelphu.s kurz nach seiner Vermählung mit seiner

Schwester Arsinoe diese seine Söhne aus erster Ehe zu adoptieren *.

Kach ägyptischem Gebrauche wäre zu erwarten, dass gleichzeitig

mit dieser Adoption der älteste Sohn und mnthmaeelioke Thron-

erbe als nomineller Mitregent angenommen worden wäre, dooh

Mgeii die sehr Ittokenhaften Quellen hierttber Niebte Beatimmtee

ans. Nur eine Kotii könnte anf ein aolebei Ereignira ge-

deutet werden, die Behauptung des Suidae i. ., dasa

Ptolemaeua III Euergetes sein KSnigibum Ol. 127, 3 (871) an-

getreten babe. Cbampollion-Figeae batte bierin eine Datierung

derüebemabme der HerrBehaft ttber Cyrene durob Euergetes sehen

wollen, doch trat dieser Aneicht mit Recht Droysen ' entgegen,

der zugleich hervorhob, das« diese Angabe allein iniverwendbar sei.

In ein anderes Licht rUckt diese Notiz, wenn wir die in

neuester Zeit durch Reviilout alli^emein zugänglit Ii gemachteit de-

motischen Papyri und deren Datierungen mit zu Käthe ziehen.

Es sind uns hier eine Eeibe von Aktenstücken über eine tbe-

banisobe Frau Mesobunsu und deren Familie erhalten geblieben,

deren ältestes aus der Zeit Alezander*B II stammt, wSbrend wir

die Familie bis in die Zeit des Euergetes verfolgen kdnnson. , Unter

diesen Texten datirt ein grosser Tbeil aus der Zeit des Ptole-

maeus, des Sohnes des Ptolemaeua, und awar aus dessen 8, 10.

33. und 36. Jalire, wllirend swei Texte, welebe in die Zeit der

> Vgl. Schol. zu Tbeocrit XVII 128; angeblich bitte Philaddpbus

nicht gehofft von der alternden Sohwester Kinder zu erhalten; Tgl.

dagegen das Epigramm des Sotades und Lwcian, Icorom. cap, 15. Ar-

flinoö war nach Droysen, Diadochen (2. Auil.) II p. 236 zwisclieu 320

und 316 geboren, also rnr Zeit der Vermahlung zwischen 46 und

Jahre ait, so dase das üervorgehen von JbLindem aas dieser £be niobt

absolut ausgeschlossen war.

* £pigoaeii (2. Auil.) I p. 27.

Digitized by Google



Zur Chronologie der Aninoe Philadelphos. 886
•

gleichen Eepiemng fallen müssen, die Daten dee 19. bez. 21. JahreR

des Ptolemaeus, des Sohnes des Ptolemaens, xind seines Sohnes

Ptolemaens tragen. Sachlich könnten bei dienen Paten Ptolemaens

I und II in Betracht kommen, da keine entscheidenden Titel dem
Namen Ptolemaens beigefügt sind. Bevilloat ^ welchem wir die

Kemitiiiee auch dieser Texte verdanken, entscheidet ^ich fdrPtole*

maens I und nimmt an, dieser bftbe sich in ofäußUen Akten*

•tfleikeii al» dea 80I111 des PtolemMiis Iwseieliiien lamen, ao liabe

aeia Vater aaeh tiiateftohHe]i g«Meeeei^ der von den Klaaiikem

UberHefotoirameLagoa Mt nur elnSpttnuune geweaen, waaanoh
daiaua liervorginge, daaa m der Septnaginta fttr ^Haae' m an-

dern Wort ala gewilili worden id.

Bas leKtere Argument maelit bereits die Beweisfülining Re-

villout'ß fraglich. War Lagos ein Spitzname des Vaters des er-

sten Ptolemaeus, so konnte es den Ptolemaeem gleichgültig sein,

ob das Wort in der LXi Verwendung fand. Nicht gleichmütig

aber konnte es ihnen, wenn ihr Vorfahr wirklich Lagos hiess, sein,

wenn deaaen Name in der Liste der unreinen Thiere aufgeführt

ward» und dieae £rwägang ist gewiss der Grund gewesen, der

die LXX an einer anderen Beseiehnung des Hasen bewog'. Bann

lat bei der ttbereinattnuaenden Angabe der klaaaiaeben Antoren,

— von denen Einaelne, vie Aiiian anf daa Werk Ptolemaena'I

aelbat aurüokgingen, in welebem aieh doeh jodenfidla der wahre

Name dea TatorB dieaea Herraehera und niebt deaaen Spitaname

ftnd — daaa der Vater dea KSnigs Lagos gebieaaen babe, an der

historischen Richtigkeit dieser Angabe nicht zu zweifeln. Ueber-

dies erfahren wir aus den Klassikern, dass Ptolemaeus I durch

die Sage ein anderer Vater gegeben wurde als Lagos und dass

man erzählte, er sei eigentlich ein Sohn des Philipp von Macedo-

nien, welcher seine schwangere Geliebte dem Lagos vermählt

habe*. HäUe sich Ptolemaens I unter diesen Uniständen seines

Vaiera Lagos geschämt, so hätte er zweifelaobne aeine Herkunft

von dem Könige abgeleitet, den ihm die Sage bereite als Vater gab,

er konnte bierin sngleleh ein Anreebt anf den igyptiaohett Tbron

' Kerne 6|^tologique I p. 10 flf.

' Daes die LXX bei Mos. 11, 6{> für schreiben,

hebt bereit«? der Jem^alemer Talmud zum Tractat Megilla I 10 mit

annähernd nclitig-cr Begründung hervor.

' Fausan. I 6» cf. Curtiua Bnfus IX 8. 8S; Fseudo-Callistb. ed.

Müller Iii 32.
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*

fisdeo, keioeiifaUe liStte «r * fttr die DttSnuig in dm IgyptinkeB

Urkniiden eiaen beliebigen Yater erflinden.

Ist ee 80 vmiiögliob, in dem in «neem Texten «ifIretendeD

Ptolemaetie, dem eobne des Ptolemaene, den ersten Lai^den zu \
sehen, so können ^vir dLiiselben nur iur i'biladrlphus haltrn.

Hiermit stimmt es, dass in den vom Jahre 19 und 21 datirten

Urkunden eine Kanei^hore der Arsinoe Philndelphos erwähnt wird,

welche iu der Zeit des iSoter iiiis chronologiBchen Gründen nicht

aufbreten konnte. Der Ausweg Keviliout*«, enzonebmen, die Jah*

lesangahen bezögen sich hier auf die Regierong dee Pbiladelpbne,

man babe aber daneben Beter genannt, ebenso wie man dieJabre

des Sotei auf den Münien weil ttber denen Begiemgiende binaas

fertgeiSblt babe, iet nicbt mögUeb. Auf den betreffendeii KUosen

dea Pbiladdpbva und seiner Kaobfolger, auf denen wir Daten

Tom Jabre S3 bis 117 finden, wird nieht naob Jabren des 8oter,

sondern nacb der Aera der Lagiden gesShlt; ans dem Jabre 16

datirt dann die erste Münze nach Jabren des Philadelphns selbst

In unseren Texten wird gerade nicht nach der Lagidenaera

gerechnet, sondern nach Jahren des Philadelphns, fo dass eine

Nennung den Soter hier ganz zwecklos wäre. Gerade im Ver-

gleich zu diesen Münzen sind die Texte von Interesse, da sie

zeigen, dasR Philadelphus bereits in seinem 6. Jahre, also wohl

von seiner Tbronhesteigung an, ganz analog den iltem Igyptiscben

Herrsebem, nacli seinen Hegierangsjahren datizto, wenn anek

daneben die Aera seuier Dynastie, analog der sonstigem Sitte der

Piadoebeo, Verwendung fand.

Haben wir demnaeb in Ftolemaens, dem Sobne des Ptole-

maens, Pbiladelpbns wiedererkannt, so mnsa unter semem 8obne

Ftolemaens Energetee Terstaoden werden, weleber also in den

Jabren 19 nnd 21 des Pbiladelpbas als Mitregent galt. Dies

stimmt vollkommen zu der Notiz des SuidaR. War Euergetcs 271

König, bez. Mitregent geworden, so ist damit erklärlich, dass er

265 und 263 als solcher erscheint.

Der Grund der Adoption nnd der des Kuergetps

zum Mitregenten ist leicht verständlich. PbiJadelphuB wollte auf

diese Weise, fiir den Fall, dass Arsinoe noch Kinder erhalten

sollte, abnlicben Vorgingen vorbengen, wie sie seiner Thronbe-

steignng yorbergegangen wsxen. Damals batte Sotor den geilbr-

' Vailhmt, Hist PteL p. 32; of. Poole, Nnmismalie cbroniole.

N. Ser. vol. IV Nr. XV. Sspt 1864 p. 165 £
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Uohiii PiiMd«Bifdl geeohaifco, mit Uebeieelning des ÜlMtoa

Sohnes (Kenumoe) dnein jüngeren, einer anderen Fran ge-^

borenen (Pliiledelphue) den Thron zu hinterlamen. Mit demselben

Rechte, wie hier Philadelphne, hätte auch ein Sohn der Arsinoe

und de« Königs eeinerBeit« den Thron beanspruchen können. Eine

Bolche Möglichkeit war durch die Erhebung des Euergetes zum

Mitregent auege?( lilossen, dieser war damit zum Thronerben er-

klärt und diese Anwartschaft auf den Thron ward dem Volke

daduroh vor Augen geführt, daae in offiziellen Aktenstücken die

Namen beider Könige auftraten. Daee diese Sicherung der Thron-

folge gegenüber etwaigem Sdhnen der Arsinoe der Grrund der

Kitragentschaft des Energetes wir,* geht ans swei Thatsaehen her»

or, flimaal daiaaii, dass derselbe in den Jahren 8 nnd 10, Tor

der Venalhlnng mit Arsinoe nieht erseheinti und splter in den

Jahren 38 nnd 86, naoh dem Tode der Arsinoe, gleiohlalle nieht

mahr erwlhnt wird, da damals an einen Thronprätendenten nieht

mehr an denken war.

"Wir wiesen in der Tluit durch eine besonders von Droysen *

hervorgehobene Notiz, dues ArKinoe nicht lange vor Philadelphne

starb. Es wird niiiulicli bpriclitet, Philadelphus habe dem Archi-

tekten Timoohares befohlen, der Aremoe — doch gewiss erst nach

ihrem Tode — in Aiexandria einen Tempel aus Magnetetein zu er*

riehten, damit dann in diesem eine Statue derselben ans Erz zu

sehweben schiene, der Ban wäre nicht vollendet worden, da der

Architekt nnd der König Tor der Vollendung starben*. Es ist

dies oflenbar der Tam]»el der Arsinoo Zephyritis, ftr welohen

Etesibins Asora ein Horn fertigte, welches, indem es Wasser

ansgoss, einen harmonisohen Ton hören lieas*. Dieses Horn ward

nebst den andern in dem Tempel anfgestellten Weihgeschenken

von Hedylus von Samos, welcher als Zeitgenosse des Kallimaohns

bekannt ist, besungen. Alle diese Notizen verweisen uns für

die Anlage des Tempels auf die letzten Jahre des Philadelphne. —
Leider ist die Serie der bisher aus der Zeit des PhiladrlphuK be-

kannten Texte 7M kiirz, als da«*? pich genau das Jahr angeben

Messe, in welchem Euergetes als Mitregent erscheint, also von

Arsinoe adoptirt ward, und das Jahr, in welchem er aufhört ge-

nannt an werden, also Arsinoe starb. Jedenfalls ftel das erste

* Berliner MonaUbcr. 1882 p. 229.

» PKn. Bist. nat. XXXIV 148; cL Strabo 1. .
• Ateasos XI 497.
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SrMgniw «winlien die Jalite 10 mi 19, du Ewdte swieohfln die

Jalue 31 imd 88 dei Fhilftdelpliiu.

Für das Todeijfthr d«r Anbioe lisat sicli ms den Insoltrifleii

kein geiuuierw Datam enoliUemeii, dagegen irt möglich

für ihr Yermihlimgejabr einem heetiramteren Bemltale an ge-

langen. Hierzu verhilft unB eine groeee von Philadelpbue zu

Ehren des Mendesischen Widders erriciitctü Stele in Bulaq deren

liißtorifiche Bedeutung DioyBen * hervorhob. Bereits früher hatte

Diiiysen ^ gezei^'t, das« die YermählTUig der Arbinoe vor 266

etattgefunden haben miissp, da etwa in dieses Jahr die Ergrei-

ftmg imd EnBordung dee 8otade» wegen eiuee beieeenden £pi'

grammefl auf dieee Ehe durch Patroklus * zu setzen sei. Ein

solches Epigramm konnte erst nach der Ehe entstehen, ohne daes

ea nothwondiger Weiae tuunittelbar naoh ihrer VaHiiehiing »hge*

iaaat aeiii mttaato. Hiermit atimmt» die Inaehrift G.I.A» 838,

nach weloher die £he swiaeben 297 ud 268 abgeaehlcaaen ^ifir

und der ohen erwShnte Text, in welohem im Jahre 266 eine Ei^

sephore der Arainoe eraeheint Auf der Inaehrift yon Xendea

nun erscheint in der oberen Daratellnng die Königin Arainoe mit

allen ihren Titeln, so dass sie also im Jahre 21, in welches

etwa nach 1. 19 die Errichtung der Stele zu setzen ist, Gattin

des Philadelphus war. Auch schon vorher muss sie es gewesen

sein, da naeh den an (iicRer iStelle klaren Worten boreite

damals ihr Name in den Inschriften des Tempels zu Mendes neben

dem ihres Gemahlea anfgeaeichnet worden war. Von grösserer

Bedeutung, als diese, nur Bekanntes best&ttgende Stelle, ist eine

ihr vorhergehende, welche wörtlioh ttberaetit nnd mit Angabe
der Llleken* lolgendermaBBen lantet: 'Ala aeine Xajeatit' pjSugere

Ltteke^ an deren Ende daa Wort her 'erater, obmr* atdit, dam
fehlen awei Zeichen, dann folg^ daa Zdohen · *aeiaa* nnd daa

mit einer aitaendeo Oeatalt determinirte Wort Netet ·^ imh]
nnd die Göttin Ba-abt4. Man machte zu ihren Titeln MieFfiratin,

die Grosse der Ehren, die Herrin der Aumuth, die Geliebte, die

* Entdeckt von Eniii Bmgech 1871; publ. Mariette, Mon. div.

pl. 43—44j übers, von II. Brugsch, aeg. Zeitechr. 1875 p. 83 £.

* BerL Mooateber. 1882 p. 226 ff.

* ZeitMhr. für AUerthnnwwiw. 1843 p. 62 £
* Die Anekdote atammt aas Hegesaadroa von Delphi frg. 12 bei

Mnller IV p. 415.

» Eine Gollaftioalrang des Teatea Terdanka ieh der Güte dea Horm
Dr. Stern in Berlin.
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Selitee, empliu^pen h*t die Krone ynm Ohu- ud Unter-

Aegypten, wtlehe «Mit den Palaet nit Ihrer SoliVidint, die

Gelielite dea heiligen Widdera, die We (Frieatorin dea Wlddara),

die Sohweflttrr dee Könige, die grosie Gemahlin dea Könige, welche

ihn lieht, die lürstui beider Länder Arsinoe.* *Im Jahre 15

im Monate Pachons.* Hier folg^t eine lange Lücke, an welche sich

die Erzählung anBchliesHt, dans raan an der Göttin, d. h. an Ar-

ainoe, heilige Germonien vollzogen habe.

Die Erkenntniee der Bedeutung dieser durch die sie um-

aohlieaaenden Lücken unklar gemachten Worte ist eine schwierige*

Bmgsch hatte in ihnen eine Erwihnnng der Vermählung der Arsinoe

nh ihrem Broder finden wollen nnd eine naeh dieaer Biohtiing

Inn eiginsto VebeiaeAning gegeben. Allein dieae Siylnnng iet

eine fireglielie. Klar aind die Worte -von ^llan ninebte nn* bia

snm Sehlnaee dea Sateeai aber ea giebt kein Mittel erken-

nen, wdehea daa regierende Subjekt dieaea Sataea iat. Bmgook
nehm nn ea aei der König, doob tritt in Fillen, wo der KSnig

als Subjekt eines solchen Satzes gilt, in der Kegel dessen Titel

'Seine Majestät* als Eegens auf. AVahrscheinlicher ist e«, das«

der heilige Widder Subjekt ißt und dass dieBer Arsinoe ihre Titel

verlieh, ebenso wie in älteren Texten die ägyptiBchen Götter den

Pharaonen ihre Titel geben. Die Beziehung, w^lehe zwischen

dieser TitelTerleiknng und dem vorhergehenden besteht, ist un-

klar. Dagegen leigt das naohfolgende Datum, dass die Titel*

Verleihung spätrotena im Monate Paebona deo 15. Jahree dea

Pbikdelpbne (270) atettgeinnden beben kenn« deaa alao Arainoe

Pbiledelpboa daninla bereite Königin war. DnYon, deaa aiok>
ainoe damala anoh mit ihrem Bmder yermlblt bebe, aegt der Text

direkt niobte. Man kSnnte diea nnr indirekt dasmna aoUieeaen

wollen, daaa die Eibelnmg zur Prieaterin dea Widdera nnd mr
Göttin eine Folge der Vermählung gewesen sei.

Im Gegenaatze zu einer eolchen Annahme zeigen die Texte,

dass die Aufnahme der Herrscher und Herrscherinnen in die pries-

terlichen Genossenschaften imd ihre A^intheoHe ganz unaldiangig

von ihrer Thronbesteigung war. So erfolgte die Apotheose des

Ptolemaeus Epiphanes nach dem Dekret von Bosette erst am 18.

Meohir seines 9. Jahres, die dea Ptolemneoa Euergetea nnd seiner

verstorbenen Tochter Berenlce nach dem Ton CSanopna am 17.

Tyhi aeinea 9. Jahrea. Ea atebt diea im Gl·egenaatee sn der alt-

igyptiaeben Sitte, neeb weleber der Kdnig von vorn berein «la Qott

betnebtet wnrde nnd eine beaondere Apotbeoae dnreb die Prieeter-
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wluft nieht ak erfotderikli galt, Zeigen idion dteM Befipiele,

da» dieApofheoae in Ptolemaeeneit mit der Thionbealmgiiiig

einee Herraohen Niobte thim hatte, so wird diaeae nodi klarcr

wenn man bedenkt» daaa die gttttlioke Tenlming der elnielnen

Henaober In den yereehiedenen Tempebi aticb ztt yereohiedenen

Zeiten eingerichtet wurde. So wurde in PtolemaiH in Oberägypten

und in Alexandrien ein T^iridenkult von PtolenifieuR Soter ein-

gerichtet und ilasellist wur len aurh dessen Nachfolger verehrt.

In Thpben richtete erst I'hiladeiphus einen Kultus ein nnd ro

erscheint denn Soter hier nicht. In Memphi«, wo der Kult erst

von Energetee herrührt, fehlen Soter und Fhiladelphns ^ Die

beiden erwähnten Dekrete zeigen, daes eich die spätem Könige

ibie Knlte von der Prieeteraohaft für alle Tempel auf einmal

feataeliett lieaaea« waa grSieeie Einfachbeit darbot; die entea^

Ptolemaeer liebtoten aiob jeden KuH beaondera ein. Neben den

Kdnigen ereebeinen eine Beibe von KQmgiunen ala veifStterte

Weaen nnd nnter dieaen wieder am binfigaten nnaere Arainoe

Pbüad., welebe in Memphis, wo ibr Bmder niebt ereobeint, einen

Priester, in Alexandrien, Ptolemaie nnd Theben eine Kanephore

liatte. Die genauen Daten der Einführung aller Kulte derArsinuc

an den einzelnen Orten kennen wir nicht, doch wissen wir, dasFi

Bie im 19. .Tahye des Phiiadelphus in Theben als (rottin galt, und

erfahren aus der Mendesstele, dasR sie in dessen 15. Jahre in

Mendes za einer solchen ernannt wurde. Ein weiteres Datum er*

giebt sich ans einer Inschrift zu Paris, welche, obwohl sie bereite

von darao' publizirt worden iat, doch meines Wissens bisher

keine entepieebende Beaobtoag gefunden haL Der betreffmde

Tert beatobt ani 11 Zeilen, weldie, da ibie Biebtong von oben

naeb nnten Unit, an einem Tbfirploeten geatanden an babea

•ebeiaen. Weder «m Aafbage noeb am Ende feblra gasae ZftUen,

dagegen aind die erbaltenen alle am Anfang nnd am Ende be-

aebftdigt nnd ftUen Anbaltq^OBkte^ um deraa nraprlbtgliebe Länge

zu bestimmen

* Vgl. Lcpeius, Ueber einige ErprVtni^pc der 'ägyptischen Denk*

niäler für die Kenntrii^«) der Ftolemaeergeachichte in Abb« der BarL

Akad. 1852 p. 455-506.
» II pl. 242 Nr. 406.

• Einige im Magaxin des Louvre aufbewal>rte und angoblich zu

der Inschrift gehörige Fragmente sind eme moderne Fälschung, zu-

sanuaengesetzt ans einzelnen Worten und Zeichen des ächten Textes

nnd nrsprünglicb aur Ergänzung der abgebroehenen Stücke bestimmt

gewesen.
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Zur Chroiiologi» d«r Aniiioe Pliiladelpluit. 8tl

Dieser Text iMriehtet nach den «lilielieii Titeln det Ktaigs

Ptolemaene, in welclien dieser als der Liebling der Keith, der

göttlioben Mutter, der Toclitei des J\a bezeichnet wird, was

daranf hinweiHt, dasH unsere IriHchrift aiiä Sais 8tamrat| der Herrscher

sei ein sehr mäcliti^er König /areworden, habe ans den Ländern

Aeien» Tribute empfangen, die Elenden {?) besiegt und die asi-

atiechen Pomaden gezüchtigt. Seinen Gegnern habe er die Köpfe

abgehanen, so dass keiner übrig geblieben sei, nnereohrocken sei

er in ihre Menge getreten und Blut eei bei ihrer Verfolgung ge-

üoeoen. Dann wird eniUt, Sofaiffe, Streitwagen nnd Pferde seien

heraagerilekt, er aber habe gesiegt Weiter heilst ee: [*Und sie

harnen] in «aUreiehen Booten nnd sahlloeen Schiffen, mit saM-

reichen Pferden nnd Tiolen Wagen, mehr als solche hesassen die

Firsten Arahlens nnd Fhtfnisiens*. Naoh einer Llleke, in welcher

wohl Yon der Beeiegnng dieser Feinde die Rede war, wird von

einem Feste berichtet, welches der König feierte und erzahlt,

Alles habe sieh gefreut, weil Hie (Arsiiioei^) wiederergriffen habe

die Krone Aegyjitens. Xiirh einer neueo Lücke folgt eine Nennung

des KriniiTP Ptoleniaeus \\ni\ (luniit der Rchliips <\pn ersten Theilee

der Lfiechhft. Die folgenden Zeilen (7— llj, weiche für uns hier

hesondere in Betracht kommen, lanten wörtlich:

'(7) Im Jahre 80 eprach Seine Majestät s» den Fürsten,

welche bot ihm waren: Han m9ge herbeibringen an mir die No*

marehea, die Tempelvorsteher, die Priester nnd Priestorinnen ana

den Tempeln Ober» md Unter-Aegypten inm () . . . ·

[es franen sieh] die CK^ttlnnen, dieweil die Tochter dieeee Eünigs

(Ptelemaens Soter) TcrechMe dieee Stedt (Sais) mehr als dies

TOYor geschehen war. Sie (die Priester) sprachen vor Seiner

Majestät die Worte aller Fürsten, damit eie handelten, gleichwie

sprach der Herr .... (9) .... . [die Beamten] der Tempel Ae-

gyptenfl waren mit ihnen. Siehe! Sie kamen an den Ort, an

welchem Seine ?tInjeHtät war, rtäralinh nach dem Hafenplatz

Sais (wo der König eich befand) um Leben zu geben dem Lande

naoh dem Elende. Siehe! Er machte Verechönemngftarbeiten an

ihm .... (10) .... vollbringend das Ghito. £s niherten sich

die Priester nnd Prieeterinnen des Neithtempels dem Orte, an

welchem Seine Majestlt war. Sie sprachen Tor Seiner Migesfit:

0 PttretI ünoer Henri Laeee aofetellea ein Bild der Priniesein,

der Brhin beider Linder, der Isis Aieinoe FUladelphe . . * * (11)

. . · . [ee waren] in feinem Gefolge Wagen ind nngehener Tiele

Finde, deren Zahl mm i^eht kernt, Solditeii vid Sütetmppen,

Digitized by Gopgle



*

889 Wiedemftttn

welolie Juan Ende adunen. Es ging hineui der König in den

Tempel der Kutter, der Herrin [von Seie] ..·..'

So abgebrochen anoh die einselnen Zeilen der Ineobrift er-

scheinen, so ist es döch ohne Schwierigkeit möglich, eioh ein

Bild der durch dieselbe berichteten Ereignisse zn entwerfen. Der ^
Krie^, von dessen crlücklicher Beendigung am Anfange des Textes

die Kede ist, ist der gegen Magas von Cyrene, für welchen wir

doroh QAsere Inschrift zom erstenmale einen bestimmten chrono-

logieehen Ansatz gewinnen. War bei diesem Kriege eneli nach

nnsem, übrigens lehr wenig eigiebigen Quellen, Magas selbet

nicht in Aegypten eingedrungen, so hatte doch dieses dnreh den

Anfstand der 4000 Gnlater Im Heere desPliilidelplins sn Isiden

gehabt Diese liatfon es Teranohti sieh der Sehitie des Kttnigs sn *

hemlehtigen, wurden jedooh eigrifiin nnd nnf eine Wiste Kilinsel

an der sebennytisdhen KUndang gebraehl, wo sie nmkamen. In

diesem Znsammenhange ist es begreiflich, dass in dem nahe hei

dem sebenny tische Arme gelegenen Sais nach der Beendigung

des Krieges KeconHtruktionRarbeiten nöthig waren, welche Phila-

delphu^ ausführen liees um dem Lande Leben zu geben nach

dem Elende.* Yermuthlich hatte der Kampf — denn freiwillipr

werden sich die 4000 Galater nicht haben fortführen und um-

bringen lassen — gerade in dem saitischen Gebiete getobt.

Aehnlioh, wie in den uns sonst erhaltenen Apotheope-Da-

hreten dient dieser erste Theil der Insohiüt, in weiehem dieVer»

dienste des Fhilsdelphns nnd der Aninoe nm Aegypten nnd

speoflU nm den Tempel derNeith snSaia hervorgnhchen werden,

als Motiviraag fitar die im sweiton Theila heriohts(tan Ereignisse.

Hier wird enfthlt^ derKdnig habe eine enaninünng der erosasa

nnd Priester des Beiohes einhemfen, welohe Uber die Verdiensle

der Arsinoe um den Tempel von Sais verhandelt habe. Dann

seien sie zu dem Könige gekommen nnd hätten diesem erklärt,

man solle eine Statue der Arsinoe Pliiladclphos aufstellen lassen.

Den Zweck, welchen man bei dipsem Statiienanfetellen verfolgte,

erfahren wir aus den Dekreten von Kosette (1. 38 ff.) und Canopus

(1. 58 ff.). Nach diesen errichtete man Statuen der Mitglieder

der königlichen Familie in den Tempeln in dem Augenblicke, in

welchem diese Mitglieder sn Gdttom eridirt wurden. Ihre Bilder

spielten dann in den Heiligthttmem dieselbe Belle wie die Qlfttor»

stataeni es wurden ihnen Opfer daigefaraeht und Feste gefieiert.

Basselbe sollte demnnoh mit Aisinoe in 8ais geeehehen. Die

letnten Werte der Insehrift heriehtan mir neeh, dise PMIadelplnii
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Zur Clironologio der Arsinoe Philadelphos. 3d3

mit gTOseem Ghepr&nge in den Tempel zog, jedeniails um die

Apotheose seiner Schwester zu feiern.

Aufl dieser Inschrift ergibt sicli, dass die Apotheose der

Areinoe in Sais im 20. Jahre dea PhiladelphuB erfolgte, während

dieeelbei wie wir oben eaheoi in Mendee bereite im 15. Jahre

eingetreten war. Dies zeigt weiter, daes die Apotheose der kö-

nigliohen Gbrnahlin unter den ersten PtolemMem nicht eine vn- *

»ütellMi« folge ihrer Throabesteigimg, bez. ihrer Yennähliitig

irvtf foideni deneUMn In TenohiedMieiL HelUgthflineni ta Ttr-

ohiedeiieii Zeiten folgte. 80 kenn man denn ans der Apofheoee

der Aninoe im 16* Jahre dae PhHadelphne keinen Bttekeohlnea

daianf laaehen, daie die Yemihlnng der GeachiHater in diesem

Jahre erfolgte. Wir gewinnen dnrdi die Mendedneohrift einen

terminne ante quem, aber kein absolutes Datum.

FaHsen wir die Resultate, welche sich auB den besprochenen

Texten ergeben, kurz zusammen, so erfahren wir:

1. von ArBiiiut Philadelphos, dasH der AbscliluHH ihrer Ehe

mit Philadeiphüs iii oder vor dessen 15. Eegierungejahr (270)

fiel. Dies stimmt überein mit dem Ansätze des Saidas, welcher

Energetes 271 Mitregent werden lä«t| ein £reigniee| welches mit

der Vollziehung der Ehe der Arainoe zusammen fiel, so daaa wir

alao die SeUieiinng dieaer Ehe «of dae Jahr 271 antoaetsen

haben. Im Jahre daianf (S70) wird Arainoe in Mendee« fünf

Jahre aplte (866) in Baia aar GKütin erkUrt, wihrend aie be*

reite 266 in Iheben als solehe aillriftt

3. Ten Ptolemaena Snergetea, daas dieaer im Jahre 271

snm Mitregenten aeiaee Vaters ernannt wnrde nnd in ofliaiellen,

aus den Jahren 266 und 264 stammendeu Urkunden als solcher

ersühemt.

3. von dem Kriege gegen Magas und dem sich an diesen

anschliesBenden G-aiute raufstand, duH8 der^<elbe in daw Jalir 265

oder kurz vorher zu setzeu ist und wohl besonders in der Um-

gegend vonÖaia, in dessen liiUie er aneh sein Ende fand, spielte.

Bonn. Allted Wiedemann.
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Ueber ile SpriehwtrtereaamlugeB Umn
tiaiiiie 80» 13.

• Die Spric1iw0rter Zenobiiit wtcnn eiiMtt Beiiolite des

Snidas (.) zufolge ureprünglioli in drei Bllelier einge-

tnellt. Daes von dieser Eintheilung in der Sammlang des Zeno*

biu8, wie sie im Göttinger corpufl vorliegt, keine Spur jnehr zu

finden ist, fand bereits Scbneidewin i j ra^f. XXIV) sehr auffallend.

Derselbe liesa jedoch die Frag-e nnerortrrt, ob die Nachricht des

Suidas auf einem Irrthum beruhe, oder ob die ursprüngliche Samm-

lung dee Zenobius eine spätere Umarbeitung erfahren habe, durch

welche die frühere Eintheilung gänzlich yerwieeht wurde. Bine

Lüsung dieeer Frage glaubte £. Miller gefnndMi m haben. Dieser

entdeckte nSmlioli m einem Sloeter det Berge« Atkos eineHead-

clirift Rüi dem. Jahrhundert (M), welohe nnter anderem vier

ProYerUeneammlnngen entiiielt, und yertHButftohte dieselbe in

seinen M^langea de lüt^ratnre Qree^ne, Pari« . Sil ig. Von
diesen vier Samminngen sondert sieh die vierte yen selbst als gm
fremdartig ab. Die drei ersten bielt Miller für identieeb mit den

drei ursprunglichen Büchern des Zenobius. Wenu nun auch nicht

zugegeben werden kann, dass Zenobius in deu drei MillerVohen

kSaiu];i hni^^'t'n unversehrt erhalten ist, ho steht dooh fest, dass den

alphabetisch geordneten Proverbien des Zenobius, welche das

corpus Paroemiographorum enthält, ebenso wie der verwandten

Sammlung des cod. Bodleianns, welche Gaisford in seiner noch

immer unentbehrlichen Ausgabe derParoemiogrnphen yollständig

verVffentlioht bat, ein Archetypus lu Grunde liegt, welcher in

der Anordnung der SjpiiebwOrter yQUig mit übereinstimmta.

Der letiters gewinnt bierdnroh natllrlieb fttr Jede weitere For-

sebung im Gebiete der ParQmiographen eine bervorragende So*

deutung. In Folge davon gewinnt auob der Lanrentianns 80» 18
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Ueber die SpriGhwörtereAmmluugen des Laureuliauua 80, 13. 8d5

an Intereeee, deeten enge YerwtBdtibhaft mit bereitt Freienine

'

erwiesen hat. Aus dieser Handschrift (L) ist bisher nur die Saram-

long veröffentlieht, wdche der dritten lUiiler'bchen entspricht.

DieBC ist zaerst herauögegebea vonJ. Gronov im X. Bande aeinea

Theeaur. antiq. grate, praef. p. 6 flg. und zuletzt abgedruckt im

Göttinger corpus H. 321 tig., wo sie den Titel führt:^. Die zahlreichen Fehler,

welehe bereito die Gronov'aohe Auegabe enthält, und yor kanem
verbeBsert von F. Sdhüll' nftoh eiiier GollAtioii de« Lttiir., die

B. SohttU beMist bat

Bine genaue Kenntniis avoh der ftbrigen Satninlimgeii tob

L mwu un eo erwttnaebter ereeheiaeii, all ana demeelben die

gmee lAoke, welebe in awiiehen dem Ende der dritten und dem

Anfimg der Tierten Sammlung sieb findet) ergämt werden kann.

Daee es mir aber ermöglicht wurde, den Laur. sn ooUatioBiren

uüd yo einen genauem Eiubliek in den Charakter dieser Hand-

schrift zu eröffnen, verdanke ich der überaus tretin IliclieT) Bereit-

willigkeit, mit der die Küuigi. itaiieuisehe liibliutlicksver\s altuiig

in Florenz die Handschrift an die hiesige X'niversitütBbibliuihek

übersandte, ebenso wie der aasserordentlichen Cxüte eiues Hohen

KteigL frenssiechen Kultuaminiateriums, welches die Uebersen-

dnng yermittelte. Zugleich epreche ich auch Herrn Prof. HiUer

an dieaer Stalle Ar seine gütigen Bernttbangen in dieser Ange-

kganheit meinen benliebeten Bank ans.

Der ood. Laar« enthilt fünfS^ebwQrtenammlnngen* welebe

aber niobt in derselben Beiba anf einander folgen, wie in der

Killer'seben Handsebrift. An erster Stelle befindet sieb dieSamm*

long» welebe der dritten Miller'eohen entspriebt and die Unter-

schrift trägt: *€>€.
Sie reicht von Blatt lV2r— 17iv Zeile 9. Ihr folgt eine zweite,

welche in fehlt. Diese füllt Bl. 175 aus und besteht aus 31

Proverbieu. Von diesen beiden Sammlungen getrennt steht auf

Bl. 18Ür—182r L = IV. Ihr unmittelbar folgt ein V er-

zeichniss der Sprichwörter L IV = I, welches die Hälfte

Ton Bi. lS2y einnimmt. L lY seibat reiobt ron Bl. 183r—ISiv.

' De AiEtujv Aristophanearura et Suetonianarum excerptis Byzan>

ticis, Äquie Mattiacis 187ö p. 37 flg.

* Zu den sogenannten Proverbia Alexandrina des Pseudo-Plutarch.

Heidelberg. Festsebrift cur XXXYL Yemmmlnng deutsober PhiloL eta

in Karlsrabe 8. 68 fig.
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Auf Bl. 186r findit lioh daan dai YeneiolmiM der FkmffUni
TOB L y » , dem die Stmiiiliiiig L idbit auf Btetl

185t—187r folgt IXe leiste Stelle endUoli nimmt du Yer-

zeiohniee der Sprichwörter von L III ein, welches den Rest von

Blatt 187 ausfüllt. Es ist übereclirielien

t^.
Bevor ich über das Yerhältniss von zu L spreche, wird

es gut sein, einige Worte voraaszuscbicken, welche klar legen,

wie sieh L za einem dritten nicht mehr erhaltenen Codex verhälti

irelelier derselben J^Msilie wie und L angehört In der Ee-

Yue de phiiel. ete. 1878 p. 319 flg. yer^ffentUohte ntmlieh Granz

einen Anmig einer Spriehwörtemmmlnngi irelehe In einem Beoii«

alensis (—1—SO) eleli findet 2r leigte ragleteli, dus dem
£k)oiielenBi8 (S}aeben andern Sammlungen anoh ein CSodex in Grunde

liege, velober lebr Khnliob eei, lieee ee aber dabin geatellt, ob

dieser* cod. 'ebenso wie in vier Sammlungen getheilt gewesen

sei. Kuch ihm BV)c]ite Warncroas* das VerhältniBK der drei Hand-

schriften M, L und festzustellen. Er bewies, dass näher

mit L als mit verwandt sei. DagcT^ou musste neiiie weitere

Behauptung, der cod. S enthalte ausser fcJuidas und Zenobius uit htH

als die Sprichwörter von , und habe elcher ebenso wie

vier Sammlungen enhalten, vom berein als sehr gewagt er-

eobeinen. Der Laurent beweist nun, daee eie in der That un-

xiobtig iet. £e ist nimlieb offenbar, daee anob I« II» welebe in

leblt, in geeteadwi bat Beben in dem Annage nimlieb,

weleben Granz gegeben bat, finden eieb folgende Pro-

Terbien mit ibren Brklirungen in wlhrtlieber Uebereinetimmnag

mit eoloben ano LII: .89»5', 56€\ 88«', eSosirS

50»t€, 8»', 778»Ktt', 8S«eKb', ^l^, 90»'.
Einige unter diesen, wie namentlich ^= Gr. yO bieten

eine eigenthiimliche von allen andern TJeberlieferungen abweichende

Erklärung dar. Auch sonst finden sich noch Spuren, welche

zeigen, dass eine Sammlung, welche der 2. des Laur. ähnlich war,

dem 8cor. mit zu Gründe liegt. So bemerkt Graui unter 62.,

dass die beiden Lemmata tdv TleX. und bei€ € in 8 vereinigt eeien. Dieeelben

finden wir aber anob in L II nnter einer Nummer it^ lUMauuMi*

* DeFufoeniographiB capitadiio,Orypbifweldiee 1881. Bisa p.9.

[Ueber 8 vgL Gnuios oben a 807]·
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Ueber die Sprichwörtersammlungen des Laurent!anus 80, 13. 897

gefasst und zwar steht auch hier . ohne jede Er-

klärung unmittelbar vor bei€ .
Am Anfang der viertfn Samnilung fehlt in eine beträcht-

liche Anzahl von Proverbien. Dicst^ Lücke >vird durch L er-

gänzt. Auch hat diese Sammlung vollständig euthalteu ; denn

in dem Auszüge^ welchen Granx ans S gibt, finden sich fast

sämmtliche Provorbien dieses StUckee mit ihren Erklärungen in

wOrtlioher Uebereinstimmnng mit L. G-ewdhnlich ist in 8 die

ErkUbrtiDg, welehe dieser Sammlung entstammt, dureh

oder an eine andere üeberHefenmg angeknüpft

ITm das YerhSltniss zwischen L and an beaeielmeny

stellte Wanieiose folgendes Stemma auf:
I

X

M cod. exceiptas

L

Die Beispiele freilieb, welche er als Beweise fllr die XTnabhÜn*

gigkeit des ood. yon L beibringt, sind, wie bereits F. Schöll

p. 51 flg. geseigt hat, sehr unglücklich gewShlt. Anoh sonst

lassen sich, den sehr zahlreichen bessern Lesarten des Lanr. ge-

genübeTf nnr sehr wenige Stellen finden, in welchen die Ueber-

lieferung des cod. vorzuziehen ist. Ferner sind im Scoria-

lensis mehrere Ueljcrlieferungeu zusammengestellt. Es war also

für den Verfasser dieser Sammlung nicht schwer, Fehler, die sich

in fanden, aus anderen Vorlagen zu verbessern. Dass in der

That der Verfasser von 8 selbst hin und wieder die bessernde

Hand angelegt hat, scheint mir auch «daraus hervorzugehen, dass

sich in ä Fehler corrigirt finden, die und L gemeinsam haben.

So steht L III zweimal, dasselbe findet sich in M;
dagegen hat S (0r. 37) mit Zen. I 74 das richtige XevKUiv.

L mvpf nnd H lesen falsch |€, S (Gr. 36) richtig9€. L nnd an der entsprechenden Stelle haben

dveibcm, S (Gr. 33) liest: dveibedl . L· 8
(Gr. 35) finden sich die Worte ,
die anch bei Apost. I 92 an lesen sind, aber sowohl in L wie

auch iu felilen. Man könnte daher glauben, dasb (oder

Bhein. Uae. f. Pbilol. N. ¥. XXXVIU. 26

Digitized by Gopgle



m
8) nkiit nnr den AiehMjpiu mit L gtmdiiMia liAt^ Mndim awi

L lelbat entstammt. Dieier AnmltiiM rnämpnobm jedook einige

eigenthttmliebe Leearten, die eieh in 8 finden. 80 eteht 8 (Gr.

17):, LllltV:. Daaa dereelbe 8ebxeiber

null in TT verbeeeert nnd rieh gleieb im folgenden Bnebataben

verschrieben hat, ist wohl nicht anzunehmen. Aehnlich liegt die

Sache in LIIIi'= Gr. 5. Hier bietet L: , S:€ fllr das richtige^. Auch die Lesart€(, welche S (Gr. 31. Z. 14) mit (S. 376. Z. 8)

gememsam hat, während sich in L e findet,

scheint dafür sa Rprechen, daes das Stemma lür M» L und S|

irie es Wamcroee aufgestellt hat, als richtig ansnseben ist

Um das VerbUtniee zwischen L und feetsnetellen, Ter*

gUeb Fresenius (8. 37) die Peendoplnt Frovefbien mit der

dritten 8nmmlnng der IGUer'eeben Handsebrift. Er fimd, dann

in L eebr yielee feblt, was in etebt, anderen Terkünt nnd

erstümmelt ist nnd daee besonders die Zengniese der Antofen

in L fket alle feblen. Dieses Zengniss Uber L wird dnreb eine

Yergleicbnog der übrigen Spriohwörtersammlnngen mit nnr

bestätigt.

Ueberhaupt ist der Verfasser von L mit dem Texte seiner

Vorlage ziemlich wilikürhch umgegangen. So pflegt er den Theil

der Erklärung-, welrher mit beginnt und angiebt, in welchen

Verliältniesen dan Sprichwort gebraucht wird, an die Spitze der

ganzen Erklärung zu stellen. Die untergeordneten Sätze, welche

in und durch( und €2) eingeleitet sind, ersetzt

er dnreb beigeordnete, die er mit den vorbergebenden Satitbeilen

dnreb yerbindet

Gans anders nrtbeilt F. SebSU p. 48 flg. Uber daaVerbilt-

nisa wenigstens der jisendoplnlarobiseben Ftoverbien in L in ·
Derselbe glanbt» dass der emndstoek dieser 8animlnng ans einer

Aniabl ExoevptenreCben bestebe» neben denen sieb nneb Beiben

inbalflieb znsammengeböriger Spriobwerter fSnden. 80 ezistirett

nach Schöll Klearchos-, Duris-, Dicäarchreihen, während wiederum

z. B. Plut. 70—73 durch ihre gleiche Beziehung auf hieratiache

Ding:^ zu8ammei]gehuren. Diese Reihen nun sind zersetzt und

getrennt durch Retlicn alphabetisch geordneter Sprichwörter. Die

letzteren verdanken ihr Dasein einer Interpolation aus alpha-

betisch geordneten Uandschriften.

Eine gleiche Interpolation wie der Archetypns von nnd

L bat dann ferner naeb Scbttll M allein wiedemm erlitten, oo
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Ueber die Spriohwörtersammlungen des LaurentiaDus 80, 13. 399

*dfte8 das Melir von mindestens grösstentheils auf lüterpolation

auB einer alphabetischen Sammlung beruht* (p. 45).

Endlich finden sich noch 62 Proverhien in der Plutarchi-

Bchen Hammlung, welche sich keiner der genannten Reihen ciu-

ordnen lassen. Für diese hat Schöll einstweilen keine Verwendung.

Gegen die AnnAhme Schölls , dass iein Mehr einer

gpitoni Interpolation verdanke, spricht der ganze Charakter der

beiden Handecbriften und L. Exeeiptenreiben nnd Beihen

inbahlielL Terwandter F^verbien laeeen sieb ebenso gnt wie in

amsk in den zwei frttberen Sammlnngen feetiteUen. Ein

üntersebied iit also in dieeem Punkte zwieoben der Peendo-

plntarehieeben Sammlnng und HI nnd nicht zu finden. Ancb

eneheinen die Erkltmngen der Piendoplntarebiecben Proverbien

denen der dritten Miller'schen Sammlung gegenüber in derselben

Weise verkürzt, wie die Erklärungen in den Samnilungen dee

Ijanr., welche I nnd II entsprechen. Sind aber im liehrigen

die Sammlungen des Laur. denen der Miller*eichen Han lsrhrift

gegfiiübLT verkürzt, bo ist wohl von vornherein die,
dass L eine Anzahl Proverhien durch Verkürzung der ursprüng-

lichen Sammlung verloren hat, natürlicher, als dass sein Mehr

in dieeer Hinaioht einer spKtern TTiterpolation verdankt.

Femer lassen sieb ans den ProTerbien, welche in MI nnd

II allein enthalten sind, wibiend sie in L fehlen ^
alphabetieche

Beihen nicht bilden. Aneh gewihrt eine Yergleiohnng

mit der entepreohenden Sammlung in L einen Einbliok in die

Art, wie die YerkOnung stattgefimden hat Hier sind nämlich

nnter den 19 Sprichwörtern 39—^57 der MilWeehen Sammlung

10 in L ausgefallen; also hat die ursprüngliche Sammlung, welche

in L im Ganzen um 24 Proverb ien verkürzt erschemt, an dieser

Stelle einen unverhältniBHmäBbig grussen Verlast erlitten. An
derselben Stelle aber sind auch die Erklärungen der erhaltenen

Proverbien in L deiien der Milb r'scheii Handschrift gr gen Ii Ii er

unverhältnissmäseig stark verkürzt, so dass also Ausfall ganzer

Proverbien und Verkürzung der erhaltenen hier Hand in Hand

gehen. Diese Erscheinung scheint mir einen Beweis zu liefern,

cbuiB wenigitena in dieser Sammlung das Hehr yon nicht einer

flpitem Interpolation dieser Handsohnft, sondern einzig nnd allein

der stSikeni Yerkttrsnng des Laurent, anzuschreiben ist Baa

gleiche Yerhftltniss zwischen nnd L auch fttr die beiden an-

dern ganz gleichartigen Samminngen anzunehmen, ist zum Min-

desten sehr nahe liegend.
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Aber Mioh gegen die alphttbetiaclieii Beiheii mtShtA, welohe

Seholl eonitniiit» läeet eioli maDclierlei eiDweaden« In meiner

Diaeertation' babe iob deoKaobweiB xn führen vereneht, daae die

Anordnnng der Sprichwörter im Arehetypue der «Iphabeftiseh ge-

ordneten Handscbriften eine gleiche gewesen lei, wie in ML.
Dieser Beweis wird durch Schölle Annahme nicht im Geringsten

erschüttert. Denn stellt man von den 45 rruvtiLicu, die Scholl

als Richeres Fiindanient der pseudo-plut. Sammlung übrig ge-

lassen hat, z. B. die /nHaDüuen, welche mit begiimeni so er-

giebt sich folgende Keihe :

Plut 7. . (Heracl.) . VI 14. — PL 37. xabe6 . (Dicäarch) . VI IC. — PI. 47. [öti] .
(hierat) . VI 17. — PI. 68. (Klearoh.) . VI 18.

— FI. 124. .^ (Axiat. Bya.) fehlt.

Die Exeeheinnng also, daea die SpiiobwOrter von ML, welcbA

mit denselben Bnchataben beginnen, eine gleiebe Beihe bilden^

wie in den alpbabetitob geordneten Handaebriften, darf fieböU

nicht ala Beweia für die Biohtigheit aetner Hypothese ansehen.

Sieht man aber die alphabetisohen Reihen selbst geoaner an, so

»ohruiupfen sie auf ein Minimum zusammen. Zunächst kann man
alphabetische Reihen doch wohl nur solche nennen, welche aus

einer Anzahl von Sprichwörtern bestehen, die uinnittelbar neben

einandei sti lit u und mit demselben Buchstaben beginnen. Wenn
also z, B. III ' ' ' mit beginnen, so geht man

wohl zu weit, wenn man hier von einer T-Beihe spricht. Ebenso

dürfen III t \ iß' ib', von denen in ML iß' (€
tidv.) und ib' (0 K€pK.) nicht einmal mit beginnen, wohl

sehwerlich als K-Beihe bezeichnet werden. Ana gleichen Gründen

ist anch die a-Beihe ' ', und ' an atreioben. Femer

aind in der a-Beibe oZT ' ' (= Plnt I 48^60) awei ur-

sprüngliche» nXmliob I 48 nnd I 50, welche einer Daris-Beibe

angehören. Ebenso gehen in der C-Bribe pvß' = Plnt. 113,

pvr'ssPlnt 113, pvb'— Plnt. 114 das erste anf DioSareb, das

zweite auf Duris zurück und gebären nach ÖchüU (p. 48 und 50)

zum Stauiiue der Sannuluiig.

Endlich musn auch von der -Reihe pi == Plut. II 19;

pHa' = Plut. II 20; pEß' = Plut. II 21 (ti mp\ .)
da« letzte abgezogen werden. Dieses ist nämlich schon im Arehe-

typue der alphabetisch geordneten Handschriften verderbt gewesen,

* Qnaestionnm de Psroemiographie pars pr. De Zenobio. Hai. 1882.

8. 6. 8g.
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wie die Tabelle auf S. 8 meiner Dissertation beweist. Dass es

also aus einem alphabetisch geordneten Codex in richtiger Ge-

stalt in ML intorpolirt sein soll, ist schwer glaublich. Beschränkt

man so die alphabetischen Reihen , so bleibt nur noch eine

K-Keihe übrig, welche aus drei Proverbien besteht und eine An-

xalil anderer alpliabetischer Reihen, die von je zwei Proverbien

gebildet Averden. Dase dieee fUr die SchöU'eche Annahme be»

weisend seien, kt bei den eonetigen Sohwierigkeiton, die sich ilir

entgegenstellen, doob sebr zveifeUiaft.

£ndUe]i ist anch die Art nnd Weise, wie naob Solidll die

Interpolation vor sich gegangen ist, eine schwer glanbliohe.

Plnt. 48 nnd 50 z, B. sind zwei ^Duris-Stellen*. Die letztere

von beiden beginnt mit zwischen beiden steht nnter49". Ferner beginnen auch Plut. 43 und 45 mit , also

ist Plut. 50 nach Schöll das Stammritat (p. 47 flg.), an welches

sich eine -Reihe angeschlosHen hat. Derartige Stammcitate mit

Anschlnss interpolirtcr alphabetischer Reihen von einem oder

zwei 8])richWörtern finden sich bei ihm öfter. Hierbei ist nur

wunderbar, dase sich der Interpolator, welcher doch keine alpha*

betisoh geordnete Sammlung herstellen wollte, erst die Mühe

gab, solche Sprichwörter anfzaschlagen, die mit demselben Bnoh-

staben beginnen.

Was die Übrigen Andeutungen angebt, welche SchSU in

Betreff der Znsammensetznng der Killer'schen Samminngen macht,

so glaube ich mich einer nSheren Besprechung derselben nm so

ehe^ überheben zn können, als in nächster Zeit hierltber eine

eingehendere Arbeit von Crusius zu erwarten steht.

Dass die zweite Sammlung des Laurent, auch in ent-

halten gewesen ist, habe ich bereits gezeigt. Auch der Arche-

typus der alphabetisch georünct'n Snmmlnneren dos Zenobius

scheint sie enthalten zu haben und zwar Kcheiuen hier die Sprich-

wörter dieser Sammlung ebenialls hinter den pseiidoplutarchischen

gestanden zu haben. Die alj^lialfctiKch geordneten Sprichwörter

Yon III nämlich , welche mit 0 beginnen, schliessen im Bodl.

mit 745. Die o-FioTerbien von L II setzen sich an jene in fol-

gender Ordnung an:

Ln ofba . 747; 6&
748; ' 790; ' 6 . fehlt

Die T-SprichwQrter der 3. Miller'sohen Sammlung sohliessen

mit 903. Diejenigen der 2. Sammlung des Laar, setzen sie fort:

245 (. .}. 5'
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904. ' bf Abou5 905. '
€. 883. 6 ßoib. 907. 2 &

908. ' bidv und ' ·
€. feUen.

Ob im TJebrigen dieee Sammlong den drei eratoo UUler'-

echen gleichartig ist, wird eich erst mit Sicherheit beetimmen

laesen, wenn die Art der Zusaiumcnsetzung jener drei Samm-

Inngen klar gestellt ist. Die Form des Textes, welche allerdinge

bibweilen (vgl. LIlKß) auf eine sehr späte AbfasHungazeit hin-

weist, kann nicht den Ansschlag geben , da wir ja bereits ge-

sehen haben, daee der Schreiber von L eich dorohaue nicht ge*

wieeenbaft an die Form seiner Vorlage gebunden bat.

Die venobiedene Beibenfolge endlich der Sammlungen in

If nnd L hat wohl einen gans teeeerlioben Grund. Blatt 180

Mb 187 sind nlbnlicb als beeonderer Faecikel der Handeebrilt an-

gebeftet. Wabreobeinfieb wollte alao der Sobieiber L wegen

Baummangele unprUnglicb nur einen Tbeil der Sammlungen ez-

eerpiren, fttgte aber dann, ale er seinen PergamentTorratb er-

neuert hatte, aueh die übrigen binsu. Eben aus dieeem Kangel

an Haum erklärt es eich wohl auch, dass den ersten beiden

Sammlungen des Laurentianus die Sprichwörterverzeichnisse fehlen.

Der Collation des Lanrciitianiis, welche ich hier folgen lasse,

habe ich theiU die Melange« etc. von Miller, theiln dt ]! Aii&/.üg

des Seorialensis von Graux zu Grunde gelegt. Nur die Sprich-

wörter, welche in diesen beiden Sammlungen nicht su finden sind,

habe iob mit den entsprechenden im Güttinger corpus vergli^en

oder unverkürzt wiedergegeben.

Laur. Sammlung II

a' olba : 2Sen. 41. — . 3 -€. . 4€<(~. . 5
dkrre—. Die Worte biönep— feblen.

' * : -.
* Zu der Scböirscben Collation LI habe ich folgendes naob-

sntragea: Plot 2: L:4€ nicht. PI. 10: L:, Oron: . PI. 48. . 4. L: duoMdOoi€6«<. PI. 48. . 8. L:. PI. 6& . 8: bUiuncc.

PL 77. . 1:(. PL 97. . 1:. PL 108. . t:. PL 188. . 1 : ^.
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. hk bucrl .<^ 6/ ^ hl

4 66.€*
— (Bodl. 245

Gttif. Zen. 81 kr. Anm ).

t ürrcpßepCToia. Zen. VI 80. ~ Z. 1^ xpovbiv. 2. 8 KoXelTau

h' £k » 89.

c' . Gr. 56. — . 1 auvcic^beiiov. Z.2 iMpaOpov.. Zen. 88. — . 9 McXt«. . 4 — €€. . 5 €, . 6€. . 8*€€. Das übrige fehlt.

2f : ^6 € oö-

6<€€ irepi \. .\ \ bvb€ ev^ 5> ^. 0
* cuLiToO äbou. (vgl. Z^on.U ).

&5^: icepi^pruiv \<€ 2::
»! 0 MTt)v. fj (, 6
bt0m\€€€ tSn 0€* 68€v

nuA54 ^ etofv. (vgL Diog.

89 und kxit Anm.)
0' hf TTOvrt 6 ^bo:

baibaXov ^ -
, . IV 6, aber . 10. . 1Ü. fehlt.

' : bia ibiov

€: ' : ' bk^*. TÖpbioi -^: bb|. ^-
)€. 5piot !< 65. -

^^ : *·
20 0€{ .
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404 Jnngblvi€ hk -
CFoOffu( 0. 66 ^' . . . (Baoh-

etaben Terwiecht) . OeiOT^m (oder €?)€ 4<.. \
KUVUJV ^ . 0 -£. — (vgl. Zen. V 25).

' App. IV 15. —
- . 1. . 2 f^hlt. . 3 (.

Gr. 88. — . 2.
' : Erklärung fehlt.— (vgLZen. IV 92).

— ^ f\ bei €<(^ € = Gr. 62.

' fihi T^pnei — Erklärung fehlt — (ygl. Diog.

V 16).

— * KO0* : €€> dvcXüiv€ Icpdv € {6 IS €. b* 0€ «-^
be 6' . — (vgl. Diog. V 45 krit. Anm.).

' ^ = Gr. 50.

15"' : buvaTUJTepiuv(^ im) ^
ÖTI 5 6

idov ^» €1 nviftu

— (vgl. Zen. V 23).

UT ' limuiv * 6: tuiv dnrd

f|Kdvtiuv. — (ygl. Zen. II 88).^: ihsip b^ov-. — (vgl. Diog. V 46).

' ( €:̂€ -. — (vgl.. III; in der Pbcudoplut, Samm-

lung fekit dies Proy.).

* Oder Ktttoutt, in L nndeatliöh.

* Zn lesen: o05'{.
* Nummer fehlt

* Nummer fehlt
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ßoibiov» Gr. 58. » . 1 btovutfou. . 3(€.
6 € = Gr. 77. — . 1€u

. 2 '.
=. II 35. — . 1

fcXXrivüJv 6 — iYtvovTO. . 4 €
— 6. . 5 Bearpov.

: -: dm ^ -
aeuiv€€ (^S^- ^°· ^ ).

Kb' € Gr. 88. — . 1.
. 2* Ttvuiv btoßoXufv.

€' 5:€ &
5{ () btöt dci

\€€0 biicd£cd6at. — (vergL

Diog. VII 53).

Kc ( = Gr. 47 von" an.

KL : biujv -^ '
€ oubev ^''^€̂

€€ .: U
iv j^uicov X^touat€, 6. (vgl. Suid. n. and ).' 1|biv = Gr. 90. — . 2 €

ßfov. . 8 € — €.' ^ :€.-
\ -.

Untergeechrieben findet sich .

Cod. Sammlang I. Laar. Sammlung IV.

er b€: inX € )-
vtKiiivTuiv.

' buibiuvdtov€: cf -
b€mvuv.

büo 00b^ : £, '. — . 3 \ bid . fehlt.

b' : (vgl. Zen. III 59). — .
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iv ^0€.
Das ttbxige fMt

€ €: itiW6» .
5*' 4pMÖbuipoc€€: ' (vgl..).

— . 8<€^ €(€€ imiiXcL

Dm übrige fehlt.

—
» ötpav 6€: Ml' (vgl. Zen. VI 26). — Z. 2 ncxp.

fehlt.

t' €: (vgL Zen. VI 31). — Z. 1

irop. €ip. fehlt. Z, 2.
' ;' (vgL Zen. VI 3). — . 1 clp.. fehlt.

—· : Mib' (vgl. Zen. III 7). — · 8.€ fehlt. . 3 &
& Ukt( oö bte-< ^ bfbo

&£0^ wA bt^otiHfCv.

8' ( € IvOcv: fiSkv dva-€| (..5 öe -
6 £^€ -. — vgl. ).: '. — . 1 . fehlt

. 4.
' : \ inü(, ' (vgl. Diog. Viad. U 48).

— . 8 KOT^xct £)€: 4€-
£€€.

' dv6u €: ^ -
wv ^&. 8€& lÄ»' (vgL.

88). . 58 . febli.

IT : '. — . 1 ftjUt. . 8

<{». . 2 & . fehlt.

' oub£ : *. — . 2—€ fehlt.

ic' : £ ?€ '.
ovhk : ^ 5., €'. — . 3 fehlt. . 5. fohlt

> KnniBMr fahlt * KiuBBier f«Ut
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tT €{ : ini .(
X^T€t elvat,' (vgl. Zen. III 86). — . 3€. fehlt.

' ' ;
ßouXoMtvujv , ' (vgl. Zen. V 37). —

. 3. . 4 bia . iehit.

' : '. — . 1 f) .
€. fehlt . 2€ oub^v 6t . 3 -. . 5 '.

' : -
v«Dv ctpaTcuövnuv ,' (vgl. App. II 65). ^ . 4 Upd
ckiW 0€<. . 4 . lehlt.^€ oök^V€: &€€. \ , '
(vgl. Zen. IT 85). — Z.MI feUt . 12— . . 13^ . fehlt.

' ; . — . 1:. . 2 .
fehlt. . 4 .

Kf' 0€ biovuoov: ' ^. Zen. V 40). —
. 2 . eip. fehlt. . 3 ^-. . 5 fehlt. . 7 . fehlt.

Kb' : '. — . 2 . eip. fehlt

. 3 — . . 4.
' : (kt(>(, Mb'

(ygl. 8«. II 86). —
· . 5 ißcKlUeuae. . 6*. fehlt : 4&

dMiXciov [1.]. ,
MXc' (Tgl. Zen. 79). — . 8 . fehlt

* \ : ^"*. — . 1 .
tip. fehlt. . 2 övov.

' bi' : ', —
· . 1 fi.

fehlt. . 3 .
' "·: ' (vgl.

Zen. 75). — . 2 . fehlt . 4 4
TOÖTO. Das übrige fehlt

' 6 :' (vgl. Zen. V 46). — . 1. c!p. fehlt . 3 4. . 4 .
* Miller hat die Zeilensahl nicht richtig angegeben an dieier

Stelle.

* YmMaimt ^.
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': ' (vgl.. 31). — . 2-
icövTuiv 0 €€ *. , 4

5(€. . 6^·
' € : -.€ €, '.
' :, '.
Xb' € ': ' (vgl. Zen.

IV 17). — . 3 (. . 6 £0€—.€
ivX .

KC : (^€
€ 0 cl €€*
ci ^. ini vS^i.
' (* (:' (vgLZeii.T

80}. — . 3. . 8 hk 6 . fehlt

' : -. — (vgl. ^ ).

' : im ,^, Mu?*. — . 4 fehlt. . 4.
. 5 —. . 6 —^. . 7 . fehlt.

' :' (vgl. Zen. TV 65). — . 1

f). eTp. fehlt. . 2 \ doi^au . 36. . 3 . fehlt.

':' (Tgl. Zen. d2). — . 1 efp.. fehlt . 8—€. . 4^|. fehlt

' : bemvit0VTU)V. ,. — . 3. . 4 . fehlt.

h' ' : -
ti 5.

,' (vgl. Zen. IV 75). — . 2 -. . 4 . . 6. . 7 —. Das übrige fehlt.

' :,' (vgl. Zen. VI 27). — . 3. . 4 .
fehlt

' €: Mvc' (ygL Zeo. VI 8)
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ut : '. — . 1 f|. elp. fehlt. , 3. . fehlt.

'€: im -' iv( bk €€. — (vgl. '. Zen. V 95).

' Tttiv € :\ ,' (vgl.

Zen. VI 13). — . 7€. . 8€^ €' : €: Das

ttbrige fehlt

V 6€: ..
, MHb' (vgl. App. IV 32).

vo' 5; MEß' (vgl. Zen. VI 15).

— . 1 f). . fehlt. . 3.—. fehlt, . 3. . 5. . hl, . 8 ^.
€€. . 9 dv€-6€.
—5: (vgl. Zen. I 1). — . 2.— feMt. . 3 . . 7 boiTupöoiv:^ £v3cv5 1>€.
' 66: MHg'. — . 1—. fehlt.

. 8 €€. . 3 .—^ fehlt. . 4-.
— ^: boo, tAlt (vgl.

Zen. 87). — . 7 —
-€u . 10

0 . fehlt.

vb' pbvo: £'. — . 1 .—, fehlt.

. 3 . bk fehlt. . 3 . . 4

b'. . 4 . fehlt.

' dvou€: -: , ' (vgl. Zen. V
39). —· . 6 6 . . 7. . 8 &

— AcTCV . . 9 . fehlt

yg : »& fiv *
&-,' (vgl. Zen. 23). — . 5. . 6-. fehlt.

' Ueber civ nuL
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irXcncidboR KflA otäiaipv: lid & pMffiN düiifv^.0 \, '. . 3 . . 5. feUt.

' : Mob'. . 1»
fehlt. . 3. . 3.^ . fehlt.

' ; Moc (vgl. Zen. V 1). — . 1.
. 4 —.

?' 5 ^^:. — . 1€

—

. fehlt. . 2 . fehlt.

' €€(:' (vgl. Zeo. IV 37). — . 24€.
* 5€UT^puiv€: im bcuT^pa€-*€: Du «brige feUt (vgh 3').
St' k&V € diOpd: Muß' (ygl. Zen. lY 30). — Z. 2

KttKTiTÖpwv*€ duL Z. 8 feUt. . 3—. . 4 cUrtom hk de
ib' : ' (vgL. V 32). — . 1

fehlt. . 3 . . fehlt.

He' :6 (vgl. Zen. V 31). — . 2^.
' £: Mne (vgl. Zen. 11 18). - 1.

fehlt . 2 . fehlt. . 5^. fehlt.

b* Unv: ^. — . 2. « '

— b^ cd— dSiat. . 3 .
' impa: , — . 1 eTp. h* ibhlt . 2

). . 2^. fbUt

SO' boibuS: ^ &
€6(. ( bi boibuC €* lybn. — (vgl.')·

' 1€ €^^ ,' (vgl. . 85). — . 16. fehlt.

Cod. . Sammlung . Lanr. Semmliuig V.

' <ppoup€!v ^^: Zen. YI 32. — Z. 2 . cYp.

fehlt (vgl. Mic).

ß' : Mig' (vgl. Zen. IV 24). — . 1

fehlt. . 2. . 4 ^-.
Die Worte^ . iehlei».

* Veneiehnist:.

Digitized by Google



lieber die Sprichwörtersammlungen des LaurentiAnoi 80, 18. 411

6 : Mii: (vgl. Zen. V 30). — . 2. fehlt.

h' 6 (vgl. Zen. V 51). —
, €.

€ €: ' (vgl.. II 10). — . 1 f|.\ fehlt.: ' (vgl. Zen. IV 34). - . 2. fehlt · 8 Ivctaev. . €»).
. 7€ . feUt.^ €«<: <9^ 6 *

^T^ * bopclou bi',' (^. Zen.m 90). —
. 3«. 5 (ee fbUt €€. ».).
. 5 £6€ £( . Dm ibrige

fehlt

' ·:^ 6€: ^ -4 ^. — (vgl.' und

Zen. V 52).

' : (vgl.. V 17). — . 2€.
. 4 . . 5 —^ toO^ . . ..
. 6 clnev .

' (€: 5'. — . 1 -
4«€ . . 4

4*........ . 4 €(. fehlt

ib' (fiel) xivci(: €' (vgl Zen. 18). —
. 1€{ elvoi .....*. . 2 oi -0€ €. . 4 -

\ hl -
( , bk

>6€ KXabouq^ 52[€.

' 00* oötc: ' (vgl. Zen. V 53). —
. 1 . . fehlt.

ig' € SS : 2>.
* Verzeichnias :.
* tyl . . . am Ende der Zeile.

* Verzeichniss :.
* Zwischen und sind einige BuohBtaben wegradiert

Wahrecheinlioh stand hier.

* €0 ist verwieoht. ist uüch zu erkennen.

* Die ttbrigen BudutAben dSeaee Wortee aind verwitoht
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€ U * td Tpd<. — (vgl.' nnd «. 28).

' 6\ : € -
xpujutvLuv. — (^. ').
' €: im (^. — (vgl. ').
—( ^ Eeivov : (€. oirep ^, * Xt€. —

(vgl. '). [Verz.€ pev Heivov" bi].
' € b^ov:' (vgl.ZeB.IIl 91). — . 1

fehlt . 3 fehlt. . 4 nach

ist ndirt und sweimal Q {5 geeettt, hierauf folgt:. . 5 < 4 € &: Das ftbrige fehlt.^ bi2 :-€ \ \ ·
oöv . — (vgl. MXb'

und. V 19).

KO' €: MXc' (vgL . iU 92). — . 1-. . 2 . . 3—.
. 4 . . 5 . fp>i1t.

' : . — . 1— fehlt,

. 7€€€.
' :^&€0*,' (vgl. Zen. 1 54). . 9 -€0 em ^.
Kb' €{ «: (vgl. Zen. VI 42). — . 2

Ol

Kc' <: '. — . 1€ fehlt . 2.
Kg' oi mpl& : '. — . 1 ^^ —. fehlt . 2. . 3 .
* : ' (vgl. Zen. VI 33). —

. 2£. . 3^ . fehlt.

' :^. — (vgl. ' und . V 72).

' : ^ ö

bta, .
— . 3 . fehlt.

' : £rklärang fehlt

- (vgl. ').
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üeber die Spridiwortenamiiilangeii des LfttmntiAnDB 80, 13. 418

idvujv< oüb4v &v. Erklanuig fehlt.

— (ygl. Mvr').

Xp' ' : Erklimng fehlt.

— (vgl. ').
' ' €€( & (: iiA. — (^\. ).
6' 5' : 5]. — (vgl.

').
— *-0€. — (vgl. £ ).

Xe' €£:
ÖUVCXUJq. — (vgl. ').

' &€: \ \€ . — (vgl. £6').

Xf XeuKuiXevov xcpbiü€: ^ x^pbei€{. — (vgl.

— <&: MEg'. — . 1 .
* fehlt : bibovTuuv

€ 6 im )€

:

6 ^ , Möf
(vgl. Zen. II 61). — . 19 . fehlt.

'
: ' — . 1\.

— 04 fehlt. . 2 \ .
' €: .,'

(vgl. Zen. 34). — . 3 8 &nim%y€ 6. . 4^). fehlt.

' cT: dvdvbpiuv. —
(vgl. Mo).

' ^: ^*-'
oübev fj oö. — (vgl. ').

' ' ^€: *
((\. Zen. JY 35). — . 3£ . . 4 -. fehlt.

' YenseiehiiifB: fehlt. Auch hier ^.
* Die fibrigen Hdiehr. haben tSinnitlieh. LentMh eu

App. Y 16 ooiyie.«.
BlMta. Mos. f. PMtol. · ir. xxxvm. 27

«
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414 Jnngblnt

0' ^': -, ^: imi xmkp, Mob' (vgl. Zen. VI 23).

'> : : 8 €^ €-
\·€ € ^6. — (ygl. Moc imd Zen.

V 74).

' bi re :
bi& ., Mog' (vgl. Zeii.V

76). — , 8 6(. . 10 €€ ^. . 12

hl .: .
·ftvütv, (vgl. Zen. ').

Ttipabi ^: -
, '. — . 4\ . fehlt.

' in\ :
boOvai buupov ',' (Tgl. Zea. 20).: \ (. — (vgl. und Zen. 89).' ^£ : -,' (^^.. V 26). — . 4 .

' :
6,' (vgl. Zen. ^' 100). ~ . 5 .
. 5 fehlt. . 6 *&. fehlt. . 8. Das übrige felilt.

' öpTuE : -
' :, ) (vgl. Zeo. V 66). — , 6.

VÖ' ^: '. — , 1 —
fehlt . 1 . 3 —.
. 4. . 6 . . 7^.

' ^: iid . d 6 -,< (vgl. Zen. II 12). — . 3 divO'05. Das ührige fehlt.

V^' 5 .' -
* Dies Lern, frhlt im Verieichnies.

' Vgl. B. Hendeae, oracula Graeca etc. Diu. philol. Hai. 1680.

Digitized by Google



Ueber die Sprichwöriersammliingen des Laurent iauus 60, 13. 415

ßfeo *^ . — (vgl.

und Zen. IV 78).

vi' b iv ^: ö5. — (^\. ').
' €up€: ^' (vgl. App. IV 11). —

. 1. . 4 ( irap.. Die Worte 6 -
fehlen.

(!) ':* ^. — (vgl. ^').
€ 0: \ Turv6 ( bttKpuövruiv

\ : 6
bttKpuövtuiV , M^e' (vgl., V 8). — . 7

(für : ' ).
' : (6

uuiiucvou ^-.(6. ^-'. — . 3 ^TfXfuTi]atv. 0 -
ßüUiXtcx. . 4

Ttv. . 5 . fehlt.

?f ': ^' (vgl. Zen. Y14S). — . 1. . 2 . Das folgende fohlt.

ib' : ^' (vgl. Apost. XVI 14).

^ . 1 . fehlt . 3 . . 6 (eic!)

.
' .^: ^

(rectc pro ) .
- (ygl. ').

" : ' (vgl. Zen. VI 10). — . 2. €. fohlt. . 2. . 3 — fehlt.

. iKtTeue. . p^ . fehlt.

' ; €'.'. — (vgl. ').
' £ : ^55 — (vgl. Mpb' u. Zen. III 95).

Se' 6(:' (ygl. Zen. II 83). Z. 2-. . 3 . . 4

IV. S. 75 und Anmerkiinff; vgl. ferner Anmerkung zu Zun. IV 78. —> Ii l>aHmus }mt diese Form des Lemma mit der Erklärung von
Zen. (Adag. Chil. 628).

' Dies letzte Wort ist verwischt und kaum zu erkennen.
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ÄIG Jangblni

o' f| nepT^o: drupnuv, Mp^. — . 26< €0. . 3 .. fehlt.' bpöv: ^, ' (vgl.

Zen. VI 12). — . 4^.
üntergeschrieben sind der vorletzten Seite ('—') dieser

Sammlunjc;: € uupiov tu, wenn ich richtig gelesen

habe. Die Worte niiid hier selir undeutlich geschrieben.

Cod. · Sanunliing IV. Laar. Sammluiig .
a'^ ßtoi ßiov: Tuhf iroXureX^at, Graiix L —

Z. 4~5?. . 55. ·

* €: Gr. 7 . 3.—. 5€€. . 10. Das übrige fehlt.

' : im ^ -. — (vgl. Zen. I 2).

b' €: Gr. 8. — . 2 4.
' €: b\ .,

Gr. 2. . 2 — . : auf Ras. . 4 .
g'. , .

\ : €Ö /
\ €0. — (vgl. Gr. 4).

t b*^ &^€: Gr. 3. — . 2 bt' -
TUIV.

' 5( = . (Chr. 6) dem, vae nach

Btebt. L hat . 2.
* =s S. (Gr. 10).

' aöou Gr. 5 nach \.
' &'. - Gr. 9. — . 2.

= Gr. 13 nach .
' 5€€ 05 66 = Gr. 12 nach . —

. 5.
ib' (ieiov 5(5€ \ (: -:. — (vgl. Gr. 18).

' : . —
(vgl. Gr. 19).

^' 06€:
= Gr. 28 nach ., . .

^ Yerseicihiiiae:.
* Yeneiehniat:0.
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Ueber die Spridiwöriemmmhingeii des lAurentianos 80, Id. 417

(^€€. : ivX vm ;&5 imx&r.
' €:* * -* «* *':. (vgL Gr. 17).

' Kopubou: (. 20 naeli -. . 4. . 5 KOpuboO.

' : Gr. 16.

' vt = ür. 15 nach.
' ^ \ 6:.
KT* ;( auf Ran.) £0·

tuiv. . — (vgl. Zen. II 51).

¥b' 2: Gr. 81 nAch ^. — . 4.
' :* (zwischen und ist wegradirt)

Gr. 36. — . 2

— l^b ]* 6: Gr. 27. — . 8 \ . fehlt.

' tütuaaTo; Gr.

23. — . 2 ib. . 5 (für),
' 1? : Gr. 29.

' : . — (vgl.

Zen. 1 34).
1

— : 6\. — (vgl. Zen. 1 35).

' = Gr. 34 nach *.

£ b' :
Gr. 30. — . 2 hi — . Uae

übrige fehlt.

' = Gr. 22 nach .
Gr. .31. — . 1 . . 2-

aaßüu . 3 ^. . 5 .
. 6 6. . 8 . . 11. . 13 . . 14

' Yenefchnise:, des .
* VerseidmiBe: olci—iriirrouoiv.
* Yenseiohnies:. * Terseiehnifs:.
* L het also riebtig irjXKiiiatTodvTVJv für S:.
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Jaagbliii€€. . 14 be. . 15. . 17 €€
tüUTi]q . 1« ' . . 20

— b'. . 21. iJae übrige fehlt

hat L richtig: . 9 ' mit ; S: '. . 11

mit gegen : . . 13 — «tebt in ML
fehlt aber in S. Z. 15^ mit gegen Ö:^.
. 15 L wo S:€ eder. . 20. Nach( ist in L das Zeichen: +, wolchee gewöhnlich 2 Pro-

verb. Yon einander trennt. Dann folgt loti 6' .
Xb' ^:^ bt1*&

&be. K€v&* (.* :
Gr. 24 nach . — . 6 dvuövTUiv im. Also

. 5 L () richtig: , das. in S fehlt

' \ Qlbo^o: .
\f^ (. 33 nach f\ [. 3 buaaKOviTiTOiq

(aber liat liier eine Form, die eehr äliulich ist) Ö: 5-]. — . 3 ovtibeai.
= S (vgl. Gr. 25

— 377). — . 4 ' bnXovoTi. Das übrige

fehlt [in L und S fehlt also Z. 5 bis Z. 6].
£: 377. — . 2 äbouOiv.

. 10 zw. nnd rad. . 10 fehlt.

' dxpov £: 377. . 1 ördv. . 2 boO^v ( bu)pv)—.
' * b(: 877.

' : 377. — . 2 dvTuiv* |.
' \

b' b: 377. Die Worte, —
der Hdschr. S (vgl. Gr. 35), fehlen m L wie in: 378. — . 3.€. . 4 . . 5 b4 -( fehlt.

b' 5 ^:
378.

' : 31 378. — . 1. . 6 .
' 6 : 378.

— : 378. — . 2 ^^.. . 4 opb * . 7.
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0eber die SphchworierBainiBlangeii des LwireatiaaiiB 80, IS. 419

' = S (vgl. Gr. 40 naok). [8 und L richtig ßiqi; . 1 falsch .]' € b'6 €€ ^:
379. — . 3 6<— btdtei.

^ ^: 379. — . 2. .
' £6: H 379. — . 2 bittKCiH^vuiv

\ —. . 3' dcl . fehlt.

' €2^ :: 'M9. — . 2 . fehlt.

' &\\ b'

q>e()u: Gr. 37 -- vgl. 379 — . 2 —-, . . 3 .
' : Gr. 38 — vgl. . 379. — . 1. . 2€. . 3. . 5

' == S — vgl. Gr. 39. —

-

. 2 .
vb' *^ &' = Gr. 44 saoh . ^ . 2 4.

. 3 ^ — uc(btov. . 4€. .
ve' = Gr. 43, dem was vor

steht. . 3 (das erste auf Sae. es scheint ans ui oorr.

ZQ sein). Z. 7 böSav ( am Rande),

also . 2 L richtig mit gegen S:.
— '^ :' .
^ b' : 380.

oube : — . 1 —
* . . 3. . 4 ' — b. . 5. . { aber k auf Bas. . 7 Ol

hi . . fehlt

' : 380. —
. 1 . . 2 bo. . 3 \ —
OÖ TMju' : 380. — . 3«. . 3^ . . 3. fehlt.

€' iy bou : U 380.

' ^: 381. — . 1

^ bti ' oubi

tue . Das übrige fehlt.

£' : 381. — . 2 '
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420 Juagblat Ueb. d. äprichwürluraauiinl. d. Laureatiauus 80, 18.. . 2 (. . 4 ' öOcv.
Sb' 6: Gr.

75. — . 2 itdCOiKdnuv. . 4 0. Also L richtig:, wo S falflob:.' : 381. — . 1.' 6 : 361. --. 1 tQ -.
UC ' ' 6: Gr. 69.

dbpaffTCia €: 6vv^po: .5. : vergl.

. 382.
—€: ;382. — . 1 tuovo.
—: . 382.: 382.
^: 382.' £: 381.' : -: (vgl. .382).

' : .382.' : :. —
(vgl. 382).' : 382.: 382. — . 2 €(.

— * ^: 382. — . 1 fehlt.

. 1. . 2 6 hi. . 3. . fehlt.

~ biov

Kiiibiov \€peiou € bii

0 Öwep. — fvcrl. 383).

ob' : im .' : . 383. — 1. 1 \ hl . fehlt.

og' 2:: 383.
— &: 383.

ciC : 383.' : \ .'; , . :^
-' ^^. ^' ^>

vt .
—: 383.

— ßaTTapU:€tv: . 383. — 1. 1 .
Halle. . Jangblut.
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Alkameneg uud die Giebelcompositionen des Zens-

tenpels in OljrHpia. Die kmetgeeekicbflieken Angabei

de» loanues Izetzes und des Saidas.

Ueber Zeit und Heimat dei Alkamenes haben wir zwei

Veberlieferongeii: saeb der einen iet er Zeitgenosee reep. Keben-

bnliler des Pheidias und Lemnier, nach der andern 8chttler dee

Pheidias uud Athener. Die neuere KunBtgcBcliichtHschreibuDg hat

beide Ueberliefeningen in Concordauz gebracht, indem sie ihn

eiuerseits zu einem Athener und Klerurhen in LemnoB* oder zu

einem ].(umier und attischen Jileruchen- machte, amlrrciRoitR ihn

Zekgenosse und Schüler des Pheidiae zugleich sein liese, indem

sie annahm, daee er sich erst als reiferer Mann in die Lehre des

letxteren begeben habe'. Dieser Aufsatz will darthun, daee nur

die zweite Ueberliefening, wenigstens bezttglieh der Zeit des

Künstlers, Anspmob anf Glanbwttrdigkeit habe, und will an

einem neuen Beispiele zeigen, wie Combination ohne Prttfnng der

Quellen vom Uebel sei.

Die zweite Ueberliefening findet sieb deutlieb an zwei

Stellen des Plinius aasgespreeben: In der XJebersiobt über die

Erzbildner 34, 72; Alcamenes Phidiae di^dpulus et marmorea feeU

ei aeteum jjcntatUum qui vocaiur encrinomenos und in der Ueber-

' So 0. MfiUer, Hsndb. d. Areh. § 118.

* So Overbeck, Gesch. d. Plast. I 270*. Brunn, die Soaipturen

TOS Olympia II (fier. d. Bayr. Akad. 17, 466).

' So Brunn a. a. 0. Ihm suetimmend sagt W. Klein, Arch.

epigr. Mittb. a. Oestr. IV 4, dass sich die Ueberlieferong gegen Alk.

darin vergehe, dass sie aus ihm, dem jüngeren Nebenbuhler, den

Schiilfr des (älteren) Phidiae maeho. Üöttichcr, Olympia S. 289: 'Von

Alkaincnes wuseten wir, dass er ein Zeitgenosse des Pheidias war, dase

er einmal mit Glück gegen ihn ooncurhren könnte*.
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Förster

eiobt ttber die Uamorbildhaner in nnmitteHmrem Ansohliue an

Pheidias 86, 16: AUanmm Athemensem^ quoä eerimn est, docmt

(jPhidiaa) Im primis nobilenty cuius sunt opera Athenis complura

in aedibns sacris praedarumque Veneris extra muros quae appcl-

latur Aphrodite . huic summam manum ipse Phidias im-

jtosui^se dicitur. eiusdem disci/i/iliis fuit Äi/oracriiim Parins ei

aetate gratiis^ ifaqne e suis openbus pleraqite tiontim eius dotuissc

fertur. certavere atUem inter se disciimli Vettere facienda

vicUque Alcamenes non op&re sed civitatis suffragiia eonlbrfk jiere-

ffriftftm .v(o fmmtk. quare AgoracrUus ea lege Signum snum ven^

didisse tradiimty m Aikmis wet^ et afpeNoMe Nmesm, id pasi-

tum est Shammmte pago AUieae^ quod M, Varro cmmlHU sigma

praeMU, Bentttsimg dee Yam an dieser Stelle ist nioJit weg-

znlSngnen. Daaa PL ihm anoh die Datining des Alkamenee ent-

nahm, iet cum mindeaten aehr walireoheinlich. Ans der Bemer-

kang quod eettum est aber darf geeohlomen werden, daas aioli

dem Gewährsmann die Schülerechaft des Alkamenes als ein be-

sonders gesichertes Kesultat der Forschung ergeben hatte.

Zu dieser TTeberlieferung Btiiniut daß chronologisch ge-

sicherte Werk des Künstlers, da« Weihgf < -hi iik, welchcK er

für Thrasybulos und seine Grenossen nach dem Einzüge in Atlipii,

also jedeofalle erst uarh dem September des J. 403 (Ol. Ü4, 2),

für das Herakleion in Theben arbeitete'. Mit ihr verträgt eich

auch ein «weites Werk, die , welche neben

dem Niketempel auf der Akropolia von Athen stand^ mithin— die

Annahme ist kaum absnweieen— nach demselben errichtet worden

war, auch wenn man den Niketempel den Propyltten* seitlich mög-

lichst naherilckt. Daas ein drittes Werk, die Hera des von Hardonioa

eingejlscherton Tempels auf dem Wege von Phaleron nach Athen,

von Alkamenes war, spricht selbst PaneaniBS nur als hypothettach

* Pens. IX 11, 6 *|(»€,€, ^, hi,^ ^ .
^ ?:·8. II 30, 2 ^t" ? , ?

T€ Kui (. 'AXKfjutvpc hi öoKClv npuiroc^ TrfirMi^xoutvii (, -
*: öe ^ . Vgl, £. Pe-

tersen, Archäol, epigr. Mitth. a. üeetr. IV 144 und 172.

• Vgl. iiarpocr. s, v. '>. So hinge der 'm&ptlK*

wirklich war, gab aui ihm keiueu i'iatz für eiuu btatue.
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Alkamenes und der Zewtempel in Olympia. 423

aus 1 1, 5 TO b€ 6 {€iV, Xt fouaiv, '-£ errtiv tp'fov, 6 £-^ mal unterliegt dies einem Hi luvercii üe'lt iiken -. Die Stelle

leigt aber, daee PauHaniae, &h er das erete Buch Hchrieb, von

der waluren Lebenszeit de:^ Alkamenee keine Ahnung liatte, da

er es für möglich hielt, daee denelbe eohon vor dem Jaiire 480

eine Statue gearbeitet habe.

Dag^n berabt die Ueberlieferimg tob dar Zeitgenoeeen*

eebaft dee Alkamenee

1. auf dem Zengniie dea Pliniiu ftber Pkeidtea und eeine

Zeitgenoseen 34, 49 fhruU autem (fMias)1^€ LXXXIIZ,
eircUer CCC wbis nosfrae wmum, quo eodem <mjMre aemuH ewe

faere Almmencs, Critias^ Nesiotes, Uegias^ et deinde üijfmpiade

XXXVII Ilagdades, CalloHy Go)-<//>is Lacon, rursus LXXXX
IHyclUn^^ Phradmouy Myron, P<i(Jin<jvras^ Scopas^ Perillvs. Es

ist nicht mehr nöthip die vollbtändige l'nhaltbarkeit die^^er Syn-

clironismen darzuthun^; ee sind die. Eatcerpte dee Plinius in V er-

wirrung gerathen, und ist die Verwerthung dieees Zeugniesee, in

welohem Lehrer and ächUler, Vorgänger nnd Nachfolger duroh-

einander gewürfelt sind, für die Cbronologie dee Kttnetlers prin-

oipaliter abanlebnen. Und gerade wenn, wie lebr wahrschein-

liob, diesen Syaobroniemen, ebenao wie der obigen Stelle dee

Plinine, Yarro sa Gronde liegt, kann kein Zweifel darüber eb»

walten, welebea der betdeo eieb gegenftbentebenden Zengnine

* Die Einechiebung von ei scheint mir durch die Konstruktion

gelH)t«n; woun €\' niciit Nach-

saU wäre, müsstc oinc Folfrcrunfifepartikel stehen. Andererseits faset

Bmnu (Gesch. d. Künstler I 235 unter Zustimmang Overbeck's, Kunst»

mytboL in, & 192, A. 81) die Stelle nicht richtig dahin aaf, die Hera

sei Bwar besebSdigt, aber als ein Work des Alkamenee künne sie nicht

wie der Ten^el anr Zeit des Mardonioe, sondem erst später Schaden

gelitten haben. Die SteUnng des yc lunter seigt» dase ee sieh

nioht am den O^gensats der Besdiadigong dordi Uardonies nnd dnroh

4 Änderet sondern um den Gegensata dieses Werkes nnd des Tempels

handelt; letsteren hatte Mardonios beeebidigt, ecsteree, wenn es fiber^

banpt von Alkamenee, also schon da war, nicht.

* S. Overbeck, Kunstmythol. a. a. 0. Vgl. auch Paus. X 36, 2.

* Vgl. Schreiber do artif. aetat. p. 21. Furtwangler J. J. Suppl.

IX 22 «(f, Oohrnichen PHnian. Stud. S. ISO, Anders frcilit-h lirthoiH

dariibt r Klein, Areh. epiirr. Mitth. IV, S. 22, .\. 8*J. Kinstwrihn jedoch

haben wir seiner Rcchtfertig^ung derselben noch entgegeuifueeheu. Vgl.

Brunn, Ber. d. Bajrr. Akad. 1880, 4M sq.
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Föriter

du viiTenelirte iet'. Eventnaliter wKre sagen, dase die 83.

Olympiade als Termin der Aufetellnng des Zetie in Olympia in

Varro's (|uelle (ciwa, Apollodor) bezeicLiiti " und Alkamenee in

dieselbe Olympiade gesetzt war, weil der Westgiebel deKselben

Tempels auf ihn zurückgeführt wurde, i^abs ubriij^ens acmuU auf

keinen bestimmten Wettkampf, sondern auf Nein iibuliierechaft im

allgemeinen hinweist, bedarf kaum der Erinnerung.

2. auf dem Zeugniss des Fausanias 10, 8 6
€ 6( beirre-€ (. Ueber die

fiedeutong dieser dem Faiuaniae inxwisohen gewordenen Beleh-

rung* wird erat naeh F^rSfiing des dritten Zengniasee su spre-

chen sein.

3. auf dem Zengniss des loannes Tketsee Epist 77^-
0€!b{a, "·

db^n^ev 0-
€£[ €€€,

kui cuj

oub€v-^ . 6 be ebi, €»£€ , €i €, ^€0-
€ , ^€. -5(, &5 rc0 & (dvc-

? &6 (corr.) bou tQ *€€{ ,
6€£-

1 Wenn Fnrtwingler'B (a. a. . 8. 78) Beobaehiong Sticdi hftlt,

dass riiniiu im 86. Bnehe seinen Quollen im ganzen getreuer und ohne

viel Besinnen folgli so würde andi dies sn Gunsten nnserer Annahme
spreoben.

" Vgl. Oehmiohen 8. 200 und Losohoke, Phidiss Tod in den

'Hittor. Untersuchung-en' S. 44.

* Di^cr iielehrunjif muss man eirnrerlrnk sein, wenn man ver-

stehen will, was Pausanias an einer spateren Sti'lle über die Zeit (les

Praxiteles sagt VIII 9, 1 bi ^ Imw,, hi excpov ifpov ntu^tuv£€ 0 £ £ viOTcpov

* Diese Stelle ist bisher noch gar nicht herangezogen.
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Alkftmenet a&d der ZenatempeL in Olympia. 425

^ , - Ik -^,
und Hifltor. VIII 840 eq.

6 ^() ,
bi* . tKivöuveuat () üaveiv €0.^ ^€,

bk biaxpißuiv€ \ < ctxcv.

bk €0( €> Kcd^^^{< tc^ ,,<,
hk

XtA {6
cTxe ^.

b' ibir\Oi *
K10VÜJV ,5 ^^.

\ ,
0€ ( €&«^ ^

€ £ .
(boH 6' cTvat.

. (.
b'^ \ ,

^boEe ,
bia 5,

5' *.
hatte in der Gesch. der Künstler I 195 HxeRf Gc-

Bohichte vom Wettstreit des Pbeidias und Alkamenee ielirreich

* Ich habe bei Schreibung dieser Stelle die von Preeeel (Tzefz.

epp. p, 97 sq.) miigethciltcn Lesarten der Pariser Ilandscliriften benützt.

* Auf diese Stelle wird Bezug genommen XI 836—838

ToO €( Tc '
|^ fimifOcv

.·
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426 Fdreier

geaMmt und geurtlieUi: *fie Uit uns «war nur ron Tceteea ttber-

liefert, aber da ihr eine innere Wahreelieinliclikeit keineeweft

abgebt, so nehmen wir keinen Anstand aie wemgetens in den

Hanptzügen als auf Thateachen bemhend annierkennen*, und

anob in dem Anfeats *Die Senlptnren von Olyntpia' II 9. 466eq.

nimmt er eie durcbaus em^haft und oombinirt sie mit den tlbrigen

Zeugiiifisen dießer wie <ler anderen Uoberlieferuno:, welche wir

betrachtet haben, wie mit der Stelle des Suida»*
zu folnfendem LebensliiMe des Künet-

lere: 'Alkamenes niatr seine .lugend in den KuriHttuiHchannngen

seiner nordgrieobischen Heimath (Lemnos) zugebracht haben und

noch jung, aber doch eohon als selbBtändiger Kttnstler nach

Olympia gegangen sein, wo er die Weetgiebelgruppe nm Ol. 84

bis 85 ansftthrte. Erst von dort scheint er sieb in sein Stamm-

land Attika begeben und im Wettstreit mit Fhidias eifahren an

haben, wie sehr sieh in der lotsten Zelt tmd durch den persön-

liehen Einflnss dos Fhidias die attische Knnst ttber die aller an-

deren Sebnlen erhoben hatte. Besiegt, aber in richtiger Erkennt-

nifls der geietigen UOberlegenheit des Siegers beogte er sich 'der

Antorität deeeelben und wurde nochmals Schüler, aber Schüler

einee Phidins'. Und allerdings ist dadurch erreicht, dass M>ei

diesen Aufsteilungen kenies der Zeucrnisse «les Alterthuiiis ver-

worfen oder bei Seite L:e-(tzt wonlen ist^ dass 'alle sich unge-

zwungen in den Zusammenhang haben einreihen lassen'. Aber

ist es nicht nötbig, ehe man oombinirt| nach der Legitimation

der Zeugnisse zu fragen? Und nnn gar in diesem Falle, wo ein

Gelehrter des 12. Jahrhunderts nnd ein Tzetses, welchen Tonp

einen fiiiitiseiwmß imiäbria genannt hat, als alleiniger Zenge auf-

tritt? Ctewiss ist eine solche Untersuchung der Frage, woher

Tsetses seine knnstgesehichtiichen Angaben habe, nicht angenehm,

aber nöthig und, wie ich sagen kann, nachdem ich sie angestellt

habe, für die *8obriftqnellen' der alten Ennstgesohtchte, wenn

auch nur negativ, ergiebig, und aneh wer meinen Ansichten ttber

die Künstler der olympischen fTiebelskulpturen nicht zustimmt,

und das werden viele sein, wird doch die Resultate diceer Unter*

Bttchnng annehmen können.

Ks handelt sich dabei um die^ und noch mehr nm
die zur Erläuterung jener Musterbriefe verfaesten IcTTOpiai, iUUcb-

licb Chiliaden genannt.
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Aikameuee und der Zeustempel in Olympia. 427

Eiktn über die kmistgeseMelitliclieii Angaben des

loaiinM fsetsM.

Wenn Tzetzes einerseits von seinen die Walirlieit ans den

verborgensten Winkeln herrorholenden *Tzetze8-Naolifor«chnni::en'

redet (hißt. XII 73 ^ £€£-,
I

fv , |
'€ öeucr^ov vgL 124)« so irt dies

eeine genugsam bekannte Ueberbebnng. Wenn er andemseits

des öftem in den tOTOpiai bervorbebt, dase er (dvcu

ßißXiuiv) scbreibe (VI 407. 475. VIII 11. IX 751. X 389.

XII 11) und sieb nur anf sein GhedScbtniss vorlasse, und das

mag wabr sein, so ist letsteree keineswegs so stark und treu

gewesen, wie er selbst (I 276. 847) rühmt; besondere hat es

dem allerdings erheblichen Umfang seiner Lektüre gegenüber

nicht genügt. Wenn man endlich dazu nimmt, dass er nach

eierenem GeBtändiiiss (VI IT 182. 20. 525. X 367. XII 12) die

sehr rasch zusammenschrieb, so wird mau durch das

folgende Kesnltat weniger befremdet werden; gase eridärt es sich

aber nur durch die jeglichen historischen Sinnes baare Leicht-

fertigkeit and Gewissenlosigkeit, mit welcher er gearbeitet bat.

Ts. entpuppt sieb mebr als einmal als FalsebmUnier.

Per Gesiobtspnnkty nnter weleben die Anordnung dieser auf

die knnstgesebicbtÜcben Angaben besobrSnkten ITnterencbnng

stellen ist, kann fttr uns weder die Chronologie der EHnstler

noch die Reibenfolge der eineeblagenden Stellen des Ts., sondern

nnr dae verschiedene Verhältnise sein, in welchem er zu seinen

uns mit einer theilweisen Ausnahme (Ptolemaios Chennos) noch

erhaltenen Quellen steht ^

* Nor in einer konen Anmerkung sollen die Übrigen anf Ar-

chSologie besoglieben Stellen avf ihre Quellen zurSdcgefOhrt werden.

Die EÜUilnng IHagoraa und dem höltemen Herakleibilde biet.

XIII 376 geht anf SehoL s. Arist Knbw 680, die Angabe Aber die

Hippokrateeportraits VII 978 auf den ^( von Soranoe

(Wosterm. hiogr. 451, 59), auf weldhen Tz. eich selbst V. beruft,

die Bemerkung über die Darstellung des Eros in der Malerei V 500

auf das Epigramm des Palladafl Anthol. Plan. lY 207 zurück. Aber
schon die Anpfabr- über Münzen dr^ l'nttos mit Silyiliion VI 32 öirep() Ol

I
tw ^ (^,

|?6€ |)€
j€

j
£
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4i8 Forftter

Der F^U, daae Tb. sioli genaii an aeine QaeUe hilt, tat viel

aeltener, ala der, daaa er aieb bei Wiedergabe derselben Yeraehen

oder starke Entstellniig oder gar vollatSndige Erfindung an Schnl-

den kommen liest.

Niebta anderes als was er in seiner Quelle fand» gibt er

wieder in seinem Bericht über Theodorofl von Samoe und den Ring

des Polykrates VH 211 sq. (Erläuterung zu ep. lü), vergliclieu

mit Herodot III 41, über den Architekten Mandroklee I 826 sq.,

verglichen mit Her. lY H8, ühpr Apellpf^ nnd seine

Vni 392 sq., verglichen mit Lucian, Caluinn. 2 sq., welchen

er selbst als Quelle nennt, wenn anoh die Soheidong in Y. 397

awisoben nnd (^^' nicbts als leere Phrase ist

Daran sohliessen sieb die FKUe, in denen er dem Berichte

cweier Quellen tber denselben Kttnstler folgt So setst neb was

er Vm 416 nnd XI 100 (vgl. ep. 76) Uber das Alexanderpor-

trait Lysipps sagt, ana Plntareb *Me£dvbpou

II 2 nnd Antbol.^ Fla». IV 119 (vgl. 120) snsammen; desglei-

chen was er über Perilaoe und den Stier des Phalarie I 6(>7 und

(vgl. VII 186 nnd III 879) weicht nicht nnerheblich von der Quelle,

dem Sehol. s. Arist Plat 92S (oi) (Bdr^) tQ ßooActcnf, ng bi€ irapd €·, ab. Und wenn Ts. 140 ond 862 es als ein^
gewisser«|^4 beseidinet» dass Piaton dem Tyrannen Diony-

sios anf die Frage naidi dem edelsten die atheaisdien Tyrannen*

mSrderstatucn genannt habe, so wird er n6k derTerwediselnngschnl»

dig gemacht haben. Denn d'w Aoueserung wird-entweder dem Kyniker

Diogmes (bei Laert. Dio^. VI 2, 50) oder dem Antiphon (in den vitae

X 0. Ant. p. 833 und bei Plutarch de adul. et amic. c. 27) in den

Mund gelogt, an der letzteren Stelle ab^r, und das erklart die Ver-

wochsolunf? des T/., im Anschluss an den Beridit über cino üuterhal-

tong zwischen Piaton und Diony^io«.

' Scholien des Tz. zu Epigramnien der Anthologie erwälmt Fa-

hriciue- Harles bibl. gr. XI 241, und wenigttena den Namen des Tz.

tragen Scholien, welche im Cod. Par. Suppl. gr. 31G fol. 1— 123 stehen

mit der Aufschrift: 'lufdwou

€( , jedodi theilt mir . Omont, von welchem

wir demnichtt einen Katalog der Handschriften des SnppMment gree

erwarten dürfen, freondliehst folgende auf Blatt 1 stehende Note von

Andr. Schott mit: FtM ffreeaäm gm hatt Jb. TnUm tribmt^ hm
eupuHiaU: qmm reemüorum pleraque es oro alMics Ubri treu-
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Alkamenes und der Zeueiempel in Olympia. 429

V 841 sagt, aus Lucian Phalar. I § 11 und 12 ale Haupt- und

dem 1 22. Phalarisbriefe als Nebenquelle, insofeni er letzterem

foltrend den Perilaos iiieht zum Akragantiner, sondern zum

Athener maclit, obwohl er sell si .in der ersten Stelle nach Nen-

nung des Luciau, Diodor und Piiidar den Brief ale seine alleinige

Quelle bezeichnet *,

Unentschieden muss bleiben, ob die Angabe über Praxiteles

und die knidisclie Aphrodite VUI 375 anf Lneian und die Nene

Gesohlchte des Ptolemaioe oder anf letitere allein snrliok-

gelity veü mm dieie niobt melir erlialten ist. Dase Ts. nur

die letateri und swar mit einem avoli in eeinem Soholion zu I

144* vorkommenden Irrtlnime als Werk des Ptolemaioe Hephai*

etion anilllirt, kann nieht gegen Benfitsnng von Lneian, Zeoe

Tragr. § 10( €^) wenigstens fttr V. 378

beweisen".

Dem steht zunächst eine grosse Anzahl ' Versehen bei

Wiedergabe der (Quellen cregenüber.

So gellen, um mit den leichtesten zu beginnen, beide Stellen,

an welchen Tz. von der Person des Daidalos redet, I 490 und

XI 884 anf Apollodor bibl. III 15, 8 und 9 zurück, aber an der

ersten macht er aus TT^pbiH, dem Namen der Scliwester des Dai*

daloB» TTepbiKa ^ an der sweiten nennt er als £iteni dee Daidalos

Eupalamos und Metiadnaa, wahrend letstere bei Apollodor (III

15, 5) Toekter des Enpalamos Keisst, nnd er selbst an der ersteren

Stelle, auf welche er ansdrttoklicb Besag nimmt, Alkippe eis

Mutter des Daidalos genannt hat. Der Bemerkang Uber die dft-

daliseben Kunstwerke^ I 518 6 &&^[

* V. 667 ircpl hk 6, | -5 ^, bi (, | &€( « j 1(.
* Dttbner Bh. . IV 22. PresMl Ts. Epiit S. 98. Gramer Aneod.

Oxon. m 351.

' Dass die Hauptstelle, Lucian*s ürotee, nicht brnützf ist, ;^eigt

sowohl die Angabe über den Marmor in dieser (§ 13), als anch die Angabe über den Namen des Frevlere

§ 15 ^^ upritK M'p]oe verglichen mit Y* 880 Kai

TTfjiivüioq, .
* Dagegen trifl't die Schuld iür als Namen des NefTen

des Daidalos V. 493 nicht ihn, sondern die IlaadiKjUriften des Apoliudor.

* Die Angabc über die EIrfindung des Daidalos 1 539 ist aus

Diodor Sic. IV 70 entnommen,

BtieiB. Maa. t. Fhilol. N. V. ZXXYIIIt ^
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430 FSriier0 Hym ^&€ laveteOat bOKCl. liegt

eine Verweobeelnng des Platon mit Enripidee sn Chninde, welche

darAns erwaelieeti ist, daee In der Quelle, dem Sohol. zu Enr.

Hec. 821 (838), das betreffende Fragment dee Euripides (373

Nanck) einem ähnlichen Fragmcut dee Komiker Platon (Ii G82

Mein.) vorant^eht.

Für den irrthum, daRR Polykiet' auch Maler gewesen sei (VITT

319), ist allerdings nicht Tz., Rondern seine Quelle, dn^ Kpigramm-

des PollianoH in der Anthol. Plan. IV 150 "Abe€, o^bi
|€ -

venuitirortlich zu maolieiii wohl aber beruht seifte Angabe,

daiB mcht nur eine Statue, sondern anob ein Öerattlde* dee Meieten

als Kanon beieiolinet worden sei( dS3 Ygl. XII 5&6, ep. 69),

anf flftehtiger Lektüre Galen de temper. I 9 (I 566 Kühn)^ dvbpiavTonotoi € -<( € '<, € ,^ € ^€,, . -
oder de plac. Hippoer. et Plat. lib. V p. 426

ed. Müller € .
Die Geschichte, wie eie ep. 21 €6 6€ ·,* ciböri

€i) « '*^ dWOnxEv lirrrerpo-**((,^ (€?) bi* €()(€ .
Pheldiafl und Agorakritoe erzBhlt wird, iet ane Zenobioe Prov.

V 82 entlehnt, dae des aber ist eine eigenmächtige

Zuthat des Tz. Und dieee ist aucli i'eetgehalten in der Stelle der

» Als kannte ihn Tz. aus Anthol. Plan, IV 216.

' Vgl. über das Epigramm Herrn. XVII 197.

• Dagi ^'t ii wird er von dem Vrrdachto, den AgorakritA«) fiir

einen Maler ii(d>alten zu haben, befreit dinch sein© eigene x\nmi [ kung

zu ep. 95 ( € ; ^
. 86 Presacl. tTitiuer Anccd. Üx. III 34): 2€' -, . Dem-
entspreohend beint · aiioh hitt YIII 982() dvepUnrtp

(oorr. Kttl) cöxeipi «.
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AlkamenM and der Zenstempel in Olympia. 431

Hietor., welche zur Erläuterung des Bnefes dient, VII 934' €^€ €, letztere aber ist noch

durch einen zweiten Irrthum entstellt, indem in Folge von flüch-

tiger Lektüre dee 8ohoI. z. Ariet. Ran. 501 ( bi toö-^€ *€ 0&0
0€tb(ou) FheidiAS in , 980 (6^) nioht bloe snm Sehlller \ sondem aueh zum Solme

des -GeUdM d. i. Ageladae gestempelt wird.

Schon Bchllmmer Ist er mit seiner Quelle Uber Arohermos

umgesprungen, wenn er aus dem Schol. z. Ariflt. Av. 574 v€U)-

T€piK0v' .
\*0, 6-^() ,

ncpi iolgende Anmer-

kung zu hist. V 503 (Dübner, iih. M. IV 24. Preesel, S. 115.

Gramer, An. Ox. III 8) macht:" 621 6-^ ?€
Selbst wenn man aaeh hier gleioh-

fassen wollte, bat er doeh sowohl den Namen des

Atbenis entstellt als aueb auf Eros mitbesogen, was nar yon

Nike ausgesagt war. Ja es ist ebenso wahrsobeinfiob, dass aneh

die Namensform*€ einem Irrtfaum des Tz, ihre Entetehong

verdankt, als dass er sie in seinem Arietophanes-Ezemplar ge-

funden habe, trotzdem dieselbe der inschriftlioh (Bull, de Corr.

bell. V 271' — Roelil Inscr. ant. 380*) gesicherten Form ']pfcp-> ="^ " näher koiiiiiit als die, welche Bich in unseren

Handschriften der Arii^trtjihaneHscholien tindet, ^^.
Besonders häufig aber ist bei Tz. Contamination von Quellen,

welohe sieh auf verschiedene Werke beziehen. So schon in den

Yersen über ]fyron*e Kuh VIII 370. Die Beschreibung des

Werkes geht auf eines der zahlreichen Epigramme znrttok, unter

denen Anthol. PaL DC 721 €, €( ^-
Xcat; Ttirrc 6; ^ am
meisten an den Wortlaut des 1^. ankliagt*. Wenn aber die

* Qtaiaa ist das Seholion wiedergegeben 825, worfiber nnten

(S* 489 sq.) gesprooken werden wird.

* Vgl. Blase, über die Aottpradie des Grieeh. S. 22 A. 46 >.

' V. 874 € . Daas

die erste Hälfte von V. 378 ·
Citat sei, ist mir wenigitena 'mdkt wahracheinlicber, als dass

zwei Silben ausgefallen sind.
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432 Portier

Umgegend der Akropolis von Athen als Standort angegeben

wird Ro beniht dies auf einer Verwechselung mit dem ehernen

Stier, welchen nach rausaiiiafl 24, 2 der Areopas: auf die Burg

geweiht hatte, oder darauf, dass die Worte der Provprbia Bod-

leiana 254 oder CoiRÜniana 59 tv' -
\, ^€ -€ (resp. b4 €€ iv <€)^ auf Myrons

Kuh belogen wurden.

Stärker tritt die§ in den swei ErsShlnngen Uber Polygnot

and Mikoni oder wie Ts. ihn nftoh seiner Handecbiift des Aelian '

nennt, Kikon hervor. Die erste lantet IV 181

• * 6, €,'( €€ .
V. 194 .

bk €€ ..
^ ' ^'.

Die Erzählung vom Tode des Hundes des Xanthippos auf

Salamis und dem dortigen ( ist aus Plutaroh Themist.

10, 6 entlehnt, mit derselben aber ist vermischt erstens die Gto-

sohiolite von dem Hnnde, welcher in der Sohlaeht bei Jfaratbon

nicht von seinem athenischen Herrn wich nnd in dem Q«mälde

der Harathonschlaoht von Polygnot oder ICikon in der Stoa

Poikile verherrlicht wnrde, wie sie Aelian€ VTI 38^(( bi * iv 4, ^. —
£( hk , \ hl -

* Athen als Standort beraht nur auf einer Stelle des Cicero in

Verr. rV eo, 185, welcher nach Goohling de Cicerone artis aestimatore

p. 81 sq.. Pasiteles flüditig benfitKt hat. Eeinee&lls darf ans Ts.

anf die Pnjz (Brunn, Gesch. d. E. I 146) als Standort geschlossen

werden.

2 Vgl. HoHjch. Iv 6€ €.
Lttoil. V. 839 Lachm. (Bücholcr Rh. . 38, 133 in arce hovem).

* Die Aondernnn; resp. MUuiva rührt an beiden Stellen

erst von Monrsius her.

* In wie weit die Erzählung Aclians [Dmiosth.] c. Neaer.

p. 1377 §94 und Herodot VI 114 und 117 zurückgeht, kann hier nicht

weiter verfolgt werden.
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, } eizäliit; zweitens

aber auch die Notiz des Schol. zu Eur. Hecub. 1273 über ein

ganz anderen (, nUralicli dae auf der Spitze der Cher-

Kouesus Thracica ( xofj 06(, ^ ).
Und an der aweiten Stelle übertrügt Ts., was Aelian irepi

IV 50, fivbpa ,
h* OÖV (niniUoh die fliiuufUgnng

der {6€) von einem Fehler in der Avgenbildimg

der Pferde Hikons im AUgemeinen sagt, auf das eem&lde in

der ( mit Wiederholung der Phrase, welche die Ur-

hebereohaft rtrieehen diesem und Polyguut offen IBeat, 559 eq.

(«n ep. 89 6' €5, 6, (corr.)
6 €€€ 6€.

€€ 6 ,{€ ^,
« ( ^xeiv

Die Schilderung, welche Tz. VIII 428 vom oder,

wie er eagt, des Lysipp gibt,(6?5
ĥk 5€ ,

» * bietet Tk. aneh so Lyc. 315 (vgl llfiUer fr. hiat.

gr. in 806^ wo nsser^Stelle übersehen ist Aach das Sohol. a. Pind.

P^h. IV 61, welohes nebst dem su V. 15 von Tsetses Bist «18—620

nngenaa benntst ist, finde ich (Sr AsUepiades nicht berflekiiohtigtX

und diese Lesart seiner Earipidadiandsofarift scheint die richtige sn

sein, während A. Nauck's (Philol. V 698) unannehmbar ist.

^ Ob bei den leisten Worten ihm nicht auch das Epigramm der

AnthoL Plan. IV 84

oÖK ( xdöe, ', '
.vorschwebte? Dass dieses sich auf das in Rede stellend» Bild beziehe,

mithin in V. 1 niit 0. Müller (Handb. d. Arch. § 90» 1) Mikujv zu

lesen sei, ist mir allerdings s^hr wahrscheinlich. Aber bei der Leicht-

fertigkeit des Xz. kann diese Conjeotor durch ihn keine Stütze erhalten.
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Fdriier& 4€€€ €€,, ·\
bibovia,

iaät gleichlautend 266—272 Aviederholt, theilweise geiianer

ausgeführt in ep. 70 ( *
eKeivuj ^e^op·f ^,

b' , ianv cl-, \ , £€
hi , € mi-. ^€ 6€6€ €| € ibktv (ÖeSiftv?) dmlvuiv,

tetvov ,
5, 6 5

indhi,, -, ), hält

eich im allgemeinen an das Epigramm des Poseidippos Anthol.

riaji. IV 275 *. Die Zuthat einer liinter dem einher-

schreitendeii Figur beruht auf flüclitiger Betr u htuni; dt s fünften

Distichoua

' 5£^ Aber die fioUe, welche

» Vgl. ep. 96.

* Nur in y. 8 eoheint er nicht die jetzigo LeMUrt, Tim V *^; del. ( 0, tondern etwas von

gelesen heben. Und ee sind in der Tbst die Worte enttoeeig, und

es igt recht wohl möglich, deas << oder ein ahnliofaes Wort durah

Corrnptel oder Anifall eines Verwe vertoren gegangen iit. Dafür

•prioht auch Kalliatr. ecphr. ehrr^NCt ktti *
Tifiv €6 and. epigr. 12» 4 fpKd roMae inaistis? stare

feeo fiegiMO. Andernfalls müsste man sagen, desa bei Ts. auf

einer Rcminiscrnz an Kallistratos beruhe.
^ iMit Recht hat Welckcr (Callistr. p. 609) diu Auffassung due

Tz ;il8 monstrman bezeichnet, utid der Vertheid ip-nngsversuch Osaun's

(Arch. Zeit. X 459) ist verunglückt. — Ob nur dieses Di<itir)ion oder

ein anderes Epigramm oder die Keiiuaisconz an ein Kunstwerk (vgl.

E. Curtius, Aroh. Zeit. 38, 1). welches am ehesten ein Relief gfeweeen

sein diiiite (Benndorf, Arch. Zeit. 21, 81), dem Aosonius die iiandhabo

zur Einführung der Metanoia (epigr. 12) gegeben habe, läset sich nur

im Behmw einer zasammenhängenden Untersuchung ubv die Epi-

gramme des Anaonius, zn wdeher Peiper, J. J. SuppL XI 226 den Omnd
gelegt hat» benrtheilen. Die Stellen dea Ta. und Anaonina aind in dieaer
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dem Alexander für die Entstehung des Werkes zag^ewieeen wird,

ist eine ledigiicli au8 der Kenntniss der Aiexanderpurtraitä des

Künstlers geflossene KrHuduiig des Tz.

Noch viel weiter ist die Falechmünzerei gediehen in der

Ensähluiig von ötasikr^itcs YIII 408

ö tevei€5 uinipxc ,
dnppuuiM^va b' ^€ ^',

' ' € .
'AXcIdvöpqi £€' € Avbpidvn4 , t&mep 6&*

6 0[) 6,^.
Staeikrates ist als Bildhauer nicht bekannt, sondern nnr als Ban-

incistur z. Z. AlcxauJur ujid was Tz. hier vum Bildhauer er-

zählt, ist die totale Entstellung dessen, was Plutarch von jenem

berichtet an der Stelle, welche, wie oben bemerkt, dem Tz. auch

für die Alexanderstatue Lysipp's als Quelle diente: €\*€6 11 2. Es bedarf keiner weiteren Worte,

nur die Stelle Plutarch's soll hier ihren Platz finden. Kaohdeni

er dM Alexanderportratt Lysipp's im VerhältTiisR zu dm ftndem

besprochen hat, fthrt er fort: iy b* ouv

KtA ^ 6
0€ 6, €€ -^ . -'^ ^

WÜ^ \^, \
b\ emev, , ,^ kui-.

Frage auseinander halten, wahrend die SteHe des Kikephoroe Blem-

mydee, an welche schon Politian (Misoell. 49 in den Opp. ed. BasiL

1668 p. 26) gedaeht an haben eoheint, im 10 (Soriptt. vett

nof?. eoll. Vaüa ed. Hai t II p. 67) einfaeh aof die obige Stelle der

Historien des Tz. zurückgeht.

' Wiederholt XI 94. Vgl. ep. 76 ·€£ el-€; ^ 0Ö6' €-€, 6.
·« Ganrr ähnlich XI 104.

^ Vgl. über die verschiedene Uebcrlieferung des Namens Brunn,

Gesob. d. K. U d&l uud Urlichs, äkopas ä. 237.
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486 Förster

6 ^,£€, ^ \62» bOvarot€<1€\(€€ €£vbou \ clvai,^ , tÄv €&
vi:otvou ^-

avbpov, bk beHiö atvvaov tK LV^üvo
£ (( eKxtüutvov. —

tniivtaev*

ia bk €,, ' ,^ eivai .*. Demnach hat

anoh das gar keine Gewähr. Eb ist recht

wohl möglich, daseder im folgenden (3.) Sftpitel'ereolieitiende 6
haX herhalten mUieen den Ts. aoe seiner

Verlegenheit hesttglich der Heimath des Kttnstlere zu reissen.

Am dreistesten und ürgsten aber ist die Verwiming nnd

Entstellong in den Versen 888 nnd 398 sq., welohe yon den

Halem Zenxis, Parrhasios nnd Timanthes handeln:,
0 '

tv

^€LJ ^(3'.^ £
T€ Mf >,(€£€ öv

€€€ cIkövi,

/^* , b^ £' ^puob,
(ban^^€ .

bfc1( €
bi .

Weder findet Bich irgendwo Eplifsu^ statt llerakleia als Ueimath

des Zeuxi« angegeben, noch ein Gemälde, Menelaos dem Aga-

memnon die lodtenepende ausgieeeend, in Ephesos^ Ersteree

* Vgl. Plut. Alex. 72, 4.

' Dieses Fälschermittcl habe ich auch dem Zambcccari (Fr. Zam-
heooari und die Briefe des Libanios S. 268) naohgewiesen.

' Brosn's (Oeeeh. d. K. II 7<t) Bemerknng, Zenxis sdieine in sei»

ner epätsren Lebenueii einen festen Wohosits in Epheeos gehabt an

haben, beruht nnr anf dieier SteUe.
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wifd, wie allardiiigi aokon das boxiü ^* . 888

nfthe legt, nar eine anf foleeber Analogie, nSmlicli auf Epheeos

als Ueimath des Parrhasios (V. 398) und des Apellee (V. 392),

beruhende Conjectur sein; der MenelaoH iiber wird nich i^uHam-

mengetzen aus dein Gemälde seiner Gattin, der berühmten Helena

de« Zeuxiö eincrKclt«. welchoe Tz. auö Aeiiaii var. liint. I i, 17

kannte, aus der Keniiniscenz an die Schilderung des Schmerzen

dea Heneiaoe in der Odyeeee^ andererseits. Und weon hier Y. 402

von dem erecbüttemden Eindruck dee Menelaoe auf Alezander

gesproehen wird, so sagt die Stelle dee Aelian( -€ '.^££€ clxöva bo
) etwas iüinliehea der Helena dee Zenxie in Being auf

Nikoetratot aoa.

Aneh ein liegabyzoe des Pavrliaeiof findet eioh nirgende

erwähnt; derselbe verdankt vielmehr seine Existenz gewiss wie-

der nur der liüchtigHten Erinnerung an die von demselben Aelian

erzählte Anekdote von Mefi^abyzos und Zeuxis (var. bist. II 2

Mtyaßuiou € eureXeiq ,
^Tf he^ 0 55 €^ 6' , ^,^ <le

5). Bie Beziehung dieses Bildes aber zu Alexander

findet| wenn es Überhaupt noeh einer besonderen Erklärung be-

darf; dieselbe wohl in der yon Aelian im folgenden (3.) Kapitel

erzählten Anekdote Alezander und Apellee in Epheeos fAX^-£0€€ iv € touroG |€% €
.).

Auch von Timanthes tindet sich sonst nirgends ein Pala-

medes erwähnt. Wohl aber war in der Neuen Geschichte des

Ptülemaios, einer, wie bemerkt, dem Tz. bekannten Uuelle, zu

lesen, dass Alexander in Ephesos beim Anblick eines Gemäl-

des, welches den Tod des Faiamedes dsurstelite, in die grösste

Aufregung g«rieth, weil der Palamedes seinem Ballspieler Ari-

' Auch an den Monelno«? <1or TphitriMilaopfors des Tinimitlu s könnte

gedacht werden; es wäre dann dieselbe (Quelle anzunehmen, aus der

Eustathios zu II. u), 162 p. 1343, ÜÜ geschöpft hat.

^ b, bä'J ö' und 5^4 '-».
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etoneikos glieh. Nun haben wir die Neue Geschichte aber

nur im AiiMttg des Photios (bibL p. 146^ 27 €£ ircpl€0 ^, *4€€^ , bi0n i^Hcet

boOvo^v' 6 'AXeSdvbpouX

und so ist es reoht wobl möglich, dam Ti. den Tintaiitliee dieser

seiner Qnelle entnommen hat, ebenso wie den GewSlirsnumn fllr

die Geschichte, welchen Photios ebenfalls nicht nennt, Aieohriou

' Es ist an sidi eine mitiUohe Saoliei die Anioran^raohe eines

Seliwindlera, wie Ptolomaiosi und eines Twties, der ihm ntm fast

ebenbürtig sor Seite tritt, zu begleichen. Aber der Artikel des

Suidas Al0xp(u>v(,, (£&£*&(' bi , -^ ) trägt

in der Tliat, wie Herchor (J. J. Suppl. I 19 sq.) bemerkt hat, alle

Kennzeichen der ptolcmäischeu Fabrik nxi sich wird nnf diose,

wenn aueh nicht direkt, zurückzuiühren sein. Mithin mag auch Tz.

die Benn i kimg über den Dichter, wie den Titel des Gedichts (-
m pi(^fcc) 11 Uli den Vers ^)' , bl uiv '-

der 2seuen Geschichte ent leimt und nur die des Samiers,

welche er aus Athenäus VII 296 £; VIII 835 und anderswoher (vgl.

Kaeke, Clioeril. p. 189. Walz, rhett. gr. III661) kannte, nebst den

etngemisoht haben. Die Entstelinng der(6£ an

sihe allerdings anoh ihm redit ähnlich; nnd es würde dagegen nicht

sprechen, dtss er selbst an einer anderen Stelle (sn Lyo. 68) enteren

Titel riditig angibt. Denn dort lagen ihm die alten SohoU. wirklich

or; er hat sie, wie wir jetst sehen, einfsoh aosgeschrieben. Verglicht

man aber letzteres Scholien( ,'^ aMhr Abfxpiuiv iv '-
öttfv) mit Harpokration . .^*2<' , -

(Maussac et.) bi (Maussac st.. Mor.

bchmidt, welcher Rh. . Vi 602 au dem sardi^ehen lambographen

Aischines festhält, übersieht, dass es sich in ( itiitut! um das-

selbe, die Pithekusen, handelt))€, 80 wird man nicht anstehen den Dichter der resp.

tiJ für dtiii lanibographcu Aischrion von iSamos i^u halten. Vor

der Correctar des( bei Tz. zu Lya 688 in resp.

(Mfiller s. d. St., Meineke poes. oholiamh. relL p. 189, ten

Brmk Pfattol. ?I 8ft7) bitte allerdings sehen die Beohaehtnng warnen

sollen, dass die Kerkx>pen bei Ephesos lokalisirt sind (Tgl. ApoUodor

bibL 6, 8). Und weder darf man nnnmdir |{&6 und€(
fBr DoppdUtel desselben Gedichtes (Sehnsidewia Bh. IL IV 477) noiib

den Epiker Aisohriim für identisoh mit dem lambogrsphen halten
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DasH aber der Anblick aller drei Gemälde aui Alexander die

Wirkung gehabt habe, welche der Vern CTup p' ,
hi IV " ;iu:>(l rückt, daen kajiu ilie 'Neue

Gescliichte unmöglich erzählt haben. Pointe erhält doch über-

haupt die GcBchicbte nur durch die Situation, in weicher Pala-

medee dargestellt iet. Biese trifft auf Megabyzoe und Menelaos

nicht zu. Zum mindeeten ist «leo Ts. «aoh hier stmiloeer Ck»D-

tamiaation überfährt.

Für den Sehlnse haben wir nni die Ultopfa anfgeepart,

welche mit der uneerigen nioht nnr inhaltlich meanunenhSagt,

aoiidem ihr auch anmittelbar yorhergeht^ die lOTOpia ·-
biov Vm 336—889
385 fcXibou ToO*€ €6(,^ *

ht .€ ,
330 ,* € 6(

€ ^^( A^rciou

335 €( 4 *, 56€,
^ jv(&mn ,
6* € fatovroi \,€ V .

Die beiden ersten Verse gehen, wie Bchon oben (S. 431; be-

merkt, auf tSchol. zu Arist. Ran. 501, V. 330 auf Schol. zu Eq.

llüJ oder Nub. 859, vieUeicht auch auf Pausanias X 24, 5 >

(Lobeck, Agiaoph. p. 1803. N&ke, Choerihif p. 103. Bemhardj, Qr. Lit.

II 475. Mor. Schmidt, Eh. Mus. VI 006) noflb obigaa Yen all ans d«r€( mit Bergk (auch in der neuesten Auflage dar Poetae lyrici)

unter die Fragmente des lambog^phen Aischrion setzen, mag man
nun dem Ptolemaioa oder dem Taeties die Antonohaft dei Titele und

vindicircn.

* Die Notir über das , wrichrü^ 6, im Commentiir drs T/. iior-

mogenes ntpi tpttv (Craraer, Anecd. Ox. IV p. 42, 21j geht auf

diese Stelle des l'aus. zurück, die selbst ist eine entstellende

CoutaminatioD von Aiiätoph. i'ax (05—611 und Aoharu. 524—534 mit
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znrtlek. Allee andere aber beruht faet nur auf BenuniBcenzeii

wt» Fatteaaias \ welche znm Theil leeht ungenau iind. Die

Bemerkungen tlber die atheniaolie fierknnft des Fheidiae und

über den Zeus von Olympia geben anf 10, 2 -
Mfbou 'A^nvcfS^c * (€ nuüek, nnr daee eich in

Y. 331 zngleieb eine Beminiecens an Piaton Pbaidr. p. 236(· eingeecMichen hat, die über

die eliüiiic Atheua aui I 28, 2 ,, die über den' auf I 24,8 ,
Otibiav. Während sich aher

in diesen Bemerkungen, Kleinigkeiten abgerechnet, das Gedacht-

nies des Tz. treu erweist, ist er bezüglich des Herakles und der

Hera von demselben arg im Stich gelassen worden. Da Paaea-

niae nämlich in demeelben Kapitel (V 10), in welchem er den

olympieohen Zene Pheidiae beeehretbtt auch die Metopen des

Tempels erwihnt, io echieibt·, welchem eich nnter den letzteren,

infolge einer eigenthttmliohen Yorliebe für den eegenetand^ be-

sondere der 4 xdirpou €$
eingeprägt hatte, auch diesen dem Pheidias zu. Und da Pan-

sanias bald darauf (Kapitel 15—17) aneh allerlei über Hera und

die Statue der Gröttin in Olympia erwähnt, ho fügte Tz. zur

Statue des Götterkönige auch die seiner Gemahlin als Werk des

BenOtumg der SeholL zu den beiden Stellen. Die Rolle aber, welche

Alkibiades in der GeMbiobte spielt (V. 28 * Ibibv 6'^
OErv*6, , 1(€, €; €€ .) kl ein Zerr-

bild dos von Plntaroh Per. 37, 1 orsäblten Zuges(
biä * *<& ml dAXuiv 4(

1€€).
' Diesen citirt er VII 167, wobei er die Stelle I 16, 3 fälschlich

auf Antiüchia statt auf Seleucia am Tigris bezieht.

' Vgl. auch Phot. lex. und Suidas s. v. KuH tXihiuv.
' Zu V. 339 \g\. Cedrenus p. 295 D ,, ,
' . selbst vurgleiclii bich nicht selteu mit Herakles als Ueiniger

des Stalles. Vgl. die Verse zu bist V 201 bei Prcseel S. 113 und Verse

im Commeatar sn Hermogcucs, in denen er sich gegen loannee Doz»-

patres wendet dvOpumc,, [][] {, j
&^

icoKpcAva ßifUlov | ( {] 6;
(Cod. Vindob. phiL 180 fol. 2). — Auch an einer anderen Stdle, 1 678p

in welche Rsminisoensen ans Panmias hineinipielea, licet Ts. den

HeraUes dem Zeus den olympischen dfibv '
eiflsetsen.
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PlioidiaB hinzu, gerade so, wie er kurz vorher (VII 934) zur

NemeRifl des Pheidias-AgomkritoR den Zeus luTizuthat. Mir Bcheint

dies wahrscheinlicher sIb eine andere Möglichkeit, daBs eine Stelle

des Philoßtratos im Leben des Apollonios, welche Schrift Tz.

allerdings öfter citirt nnd benützt hat^ VI 19 (
^^, €€, iv * ^6
TÖ 0( *€(\0€

€<&. — €5( ^, clirc, €€ ^ rd & €<
c¥tM| T^xvijv ) ibn m dem IirtlniiiB yerleitet babe.

Damit sind wir bei der Alkomenee^Geeebicbte angelangt,

und werden nnnmehr die gemaebten Erfabmngen für die Wür-
digung dersielben verwerthen können. Da dürfen wir zunächst

zuversichtlich beluiui f- n, dass die beiden ersten Verse -€ ftvei

bi«? auf auf dieselbe (Quelle

zurückgehen, welche wir in dem unmittelbar vorhergehenden Ab-

schnitte benutzt fanden, d. i. auf die Worte dee Paaeanias V 10,

8

6 € €]>( m\ beurepetd; deegleieben daee

dieeee yim nnr anf mangelbafter BeminiBoens an Plm-

tarob reipobl. ger. praee. o. 5 bembt: ^-€ {6€ bOT^ov drro-6€, eine Stelle, welche, viel ich sehe, bisher weder

für unseren Alkamenes noch für Nesiotes herangezogen ist. Die

Geschichte vom Wettstreit selbst aber werden wir nicht anstehen

nnr für ein Produkt der Phantasie des Tz., welche sich durch die

überdies miesverstandenen ^ Worte des Paaeanias zu einer 'Schö-

* Ygi V 894; IX 575; U 925; V 487.

* Die Worte 5€€^^ sind nicht einem eigent-

Heben Wettkampfe, tondeni in Sbertregenem Sinne in yersteben: der

den zweiten Platz (in kuostleritoher Wfirdtgnng) erbslten hat. Sbeneo
IX 30, 12 (5(— €€^ €€

und bei Herodot» welchem Pauü. die Redensart

cTitiiommcn hat, I 31, 1 1>€ . Ebenso

fteüxepa bei Fans. 41, 8 nnd Her. VIII 103 und 4·
Paus. 10, 2.
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pfung sollicitirt fiihlte, zu erklären. Vieles an ihr trägt ho durchaus

den Charakter des Läppischen, da^^s es scli wei- fällt eie dem Tz. nicht

zuzuechreiben. Wie sollen die Atheuer auf Ein Mal zwei Athena*äta-

tnen gebraucht habeD, wie sollen letztere für hohe Säulen hestimmt

geweaen seint Wie soll Pheidiae nur deshalb, weil eeine Statue

anfange nicht gefiel, in Gefahr der Steinigung geeohwebt habes,

AlhameiieB dagegeo nach der endgültigen Niederlage nur som
GeapOtt geworden eeini Salbet die abgeeehmaekteBten £nibliuigen

in Aelian'e Ultopia sind doch beaaer ale dieee. Und nvn

gar dieeelbe snr Berne der Cenetmotion einer Kfinedei^Lanfbalui

maehenl Wo aber wire das Beoht, jene Züge ave ihr in ent*

fernen, um sie kursfiihig zu machen? Wohl aber wird uns, wenn

wir der gemachten Eriahrungen eingedenk sind, die lieobachtnng

gewisaer antikrr Elemente, \^ rlehe in die G-eschichte hineinspiolen,

in nnHeror Ansicht nur bestärkt ii. So ist die Pointe der (-
ßchichte, die Bedeutung der geometrischen und optischen Gesetze

für (\f'n Künstler, die Auefühmng des von Platin im Sophistes

p. 2'3) ^q. gesagten den swei Athenaetatnen liegt vielleicht

mangelhafte Erinnerung an das schon oben als Quelle heran-

gesogene Sohol. m Aristopb. Eq. 1169 (buo eUvW ini *
vooi, 6 & (€€(,

Qv &nd^^ €0€€()
an Gnmde, der Todeagefohr dea Fheidiaa die Brinnerang an den

Ted dee XllBatlerH, wie er in dem ebeniUla benfitsten Sohol. in

Pax 605 erzSblt wird, dem Wettkampf selbst die Erinnerung an

den Wettkampf und die Niederlage des Parrhasios, wie er bei

Aelian var. hist. IX 11( b€ € iv,.
0 €€€, )
erzählt wird.

Aber, wird man einwenden, eine Auktorität erwächst dem
nnd damit vielleicht der ganien G^chichto dee

Tz. von anderer Seite, nämlich von dem — schon oben citirten —
Artikel des Suidas'"* ' 6.

Dieaee Zengniea dadnieh tu beeeitigenf daaa man

' Eine weitläufige Wiederholmig gibt Ti. XI 684-4M8.
Im Lexicon des Zonaras ist von dem Artikel^ nnr

übrig gehlieben. Ihn aus demselben durch Aendemng
in^ ganz in beseitigen hätto Tittnuum schon durch diii Heihcn-

folpfp der Artikel aWf^halfen wordt müoiien. — Bedauerlich ist der
Verlust der betreffenden Partie im Lexioon des Pbotioe.
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für verderbt erklärt, balte ich üllerdingfi für verkehrt Aber

wer steht dafür, dass sich dieser Artikel überhaupt auf den Bild-

hauer bezieht? DasR dieser der berülimteBte Träger des Namens

ist, beweist nichts für das Lexikon des Snidw, in welchem

Skopas nur als Stolisoher Strateg, Lysippoe nur als Komiker»

LysistratOB mir als ^, TimaniheB nur als Pankratiaat er-

aeheiiit, in welehem Polyklek gar keinen Artikel erlialten liat*,

Myron und Praxitelea nur ale KÜpta erseheineni Pheidiae

nvT begegnet, weil er bei Atietophanes (Pax 05) erwfthnt und

deshalb in den Scholien behandelt ist*, Polygnot, Agatharoh,

Zenxie^ Parrhasios nnr begegnen, weil sie bei den attischen Red-

nern erwähnt und daher bei liarpokration behandelt sind, Dai-

daloB und Glaukos nur begegnen, weil sie bei Piaton erwiilmt

und daher in den Seholl. (zu Men. 43, 2 p. 368 und zu Phaed.

• is, C) p. 382 B. Snidas b. v. und) bebandelt sind, in welchem Protogenes und Famphiloe

nnr, weil sie zugleich KunstschriftsteUer ^ sind, Apelles vielleicht

nnr als Schüler des letzteren ans Hesjchios Hileeios Aufnahme

gefanden haben. Ja sieht man diese Kflnstler-Artikel snm Yer-

gleioh heran, so wird die fiesiehnng des nnserigen anf den

KUnsÜer Kasserak bedenklich, weil« waa die Hauptsache, die Be*

Zeichnung der Ettnetlersohaft, in jenen stete, in dem nneerigen

dagegen nicht Torhanden ist. Und aneh bei allen anderen

Pereenliehkeiten, welche als irgend wie ausgezeichnet erschei-

nen, findet sich regelmässig die Standesbe/cichnuiig, mag die

Heimatbsangabe folgen oder nicht. Wollte man aber dement-

sprechend in unserem Artikel den Ausfall von

annehmen, so würde schon der Artikel Si'h wienVkeiten machen,

mag man vor oder hinter einschieben. Ganz

* Ygl. Bnum, Gesch. d. K. I 884.

* Kar s. · und€{ wird er neben Lysipp

mid Pheidiae genannt»

* Dem Aristophanes nnd den SehoU. an Plnt 608 verdankt aneh
seine ErwShnnng TTodouiv s. ; den SohoU. sa
Ran. 501 €5 d. i. Ageladas; den Scholl, m Hab. 778 nebst Paus.

IX 35, 7 als Bildhauer und Meister der Grazien; den Schöll,

s. Aoharn. 992 Zeuxis als Maler des Eros (·. v. ZcO€lC and^).
* Picfl ist von Flach Hesych. Miles. Onomat. p. LVIII nnd 268

nicht berücksichtigt.

* Vgl. Schol. z, Ar. Plut. 886.
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aber wird man von Beechreitung dieses Weges Abetand ' nehmen,

wenn man bei Durchmustening den SuidnR findet, dass uü.stT

Artikel in seiner Form nicht allein nklit, Rondorn an folgenden

drei Fällen sein ,' findet: 1. , ", 2. ^, , , 3.,, 6 5. Alle drei aber sind wenig genannte

Persönlichkeiten; ereterer findet sich ! Rani. 22, 9 und Pealm

52, 2; der zweite ist, wie der Artikel beweist» der von

PaoBuiiaB VULl 45, 3 erwftluite 6 €£; der dritte

findet eioli memes Wiseens sonst nirgends*. Und so weist die

Form des Artikels darauf bis, dass der Lemnier Alkamenes

keiner der oder5€ war. £r kann seine

Aufnahme in das Lexikon des Saidas irgend einer heut verlorenen

Stelle z. B. des Polybios, Diodor, Eunap o. a., verdanken.

Aber selbst zugeRtanden, der Artikel bezöge sich anf den

KünRtler: mehr als dasn Alkamenes aus Lemnos gebürtig ge-

wesen sei, könnte auf keinen Fall ans ihm geschloRsen werden,

vor allen Dingen nicht, daee Tz. ihm oder »einer Uuelle seine

lotopia verdanke. Die Betrachtung der Arbeiteweise des Tz. und

die Würdigung der &eechichte selbst sprächen gegen eine solche

Annahme. Selbst die 'Nene Geschichte' des Ftolemsios möchte

Ich als solche Quelle nur im üussersten Falle acceptiren. Und
was wKre mit dieser gewonnen? Besser sehen wir daher yon

dieser Stelle des Saidas gans ab.

Damit bleibti nachdem die AbbSagigkeit dee Ts. von Pau-

samas eonstatirt ist, nur noch su prefen, worauf das Zengniae

des letzteren über das Yerhältniss des Alkamenes zu Pheidias

beruht.

Und da kann ich es nur als meine Ueberzeue-nnc: hinstellen,

dass Pausanias diese Angabe über die Zeit des riiculias wie die

über Alkamenes und Paionios als Meister der Gichelfigurcn nur

dem Exegeten von Olympia verdankt. Um diee zu würdigen,

weise ich darauf hin, dass die Angabe des Pausanias (V 10, 7}

über die Meister der Giebel, welche swischen die Beschreibung

des Ost- und des West-Giebels geschoben ist, sieh unmittelbar

an eine auf den Exegeten von Olympia surftckgeflihrte Bemer-

* Daa richtet sich auch gegen Bemhardy*esiAt haee mdenlmme
defecta.

^ Oder ist es vielleicht, der Sohn des Daüs, welchen

Herod. VII 88 nennt?
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knng anechlieeet: bk dvbpi !€ ^ ^, u bi' -
6 . 5,^ ^ .

hk Oeibiav.
6 \ <^. Base ein Gewährsmann aber

duroliatM nicht blos fOr die Notis, für welobe er eitirt wird, son-

dem fftr gr5ieere Partien, inebeeondere fftr die Umgebiinif jener

Kotix die Quelle gewesen iit, iit eine yon der Qnellenknnde

der alten Geecbiehte dnreb viele Beispiele erbftrtete Thateaebe.

Die Tradition ttber die Ifeieter der Qiebelfignren wie Über die

der Metopen mnss früb erloRcben sein : werden die Werke eelbet

docli HU keiner anderen Stelle erwähnt. Da es sich um inscbrifte-

lose Werke handelt, ist dies auch eben nicht wunderbar. Nur

dass Pheidias Tiiit Gehiilfen fleiner Kunst(, adin-

tor»'s) Tmch Olympia gekommen sei, blieb in der Erinnenm!? er-

halten^, und 80 trat, als es eich für Exegeten darum liandelte

fUr die Giebelfiguren Künstlernamen zu finden, in die Lücke in

erster Linie der bedeiitendste Scbttler, der vielen für den

ersten Heister naob Fbeidias erklärte Alkamenes, ähnlich wie

eine Zeit lang, wo es sieb nm Namen für Arbeiten ans Bafhel's

Sobnie bandelte, Ginlio Bomano herhalten mnsete. Dann aber

erwnohe dem Alkamenes ein Nebenbnbler in Paionios nnd iwar

wohl nnr in Folge oberfiftoblicber Betraehtong der Insebrift der

Kikebasis m\ nomv M vadv ( seitens

eines Exegeten, wofBr es nicht nSthig scheint Beispiele ans der

neueren Kunstgeschiehte beizubringen. Zuletzt wurde ebenfalle

wieder durch Exegetenweisheit der Streit der beiderseitigen An-

sprüche sehr einfach dadurch bep;lichen, daes dem Paioniofl der

eine, und zwar, sei es mit AbHicht, weil er Hi( g< r fifewesen

war, sei es zufällig, der vordere, dem Alkameues der andere

^ Vgl V 20, 4 bi ?€€. ]>8 Pausaniaa eelbet in Olympia war, halte ieh durch die

Worte in § 8 dieses Kapitels hi] 0€
für gesichert. Dies schliesst jedocli sUrkc Benützung älterer Werke,

wie des Polemon, durchaus nicht aus. Vgl. G. Uirschfold, Arcb. Zeit.

40, II sq.

* Vgl. Strab. Vlil p. 354. Plin. 86. 64. 86, 177.

niwto. iflu. f. PbtloL X« V« XXXTm 29

I
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Giebel sngewieeen wurdet Diese Sxegetonweialieit gibt Pftva.

^eder^
Auf diesen Stsadpiuikt sebe ioh mieb gedrSagt dnreh die für

mieb wie ftr sodere* bestebende Unmögliobkeit die Ostgiebel<-

figaren dem Meister der Kike, die Westgiebelfignren dem Kttnetler

zuzuweisen, welcher in allen Zengniesen des Alterthums als ein dem

Pheiiliae fast ebenbürtiger, jedeufallß als einer der grüssten Bild-

hauer erticheint^. Was das erst« betrifft, so liulte ich durchaus

für richtig, was Brunn (Skulpt. von Ol. 21j sagt: 'Sprechen

wir es ohne KUckhalt aus, dass ohne äussere Zeugnisse wohl

niemand die ^ike und die Giebelstatuen einem und demselben

Heister zuzuschreiben wagen würde*; wenn er aber fortfuhrt:

'die Zeugnisse sind aber diesmal klar und nnxweifelbafty wir

babeii uns Ibnen sn beogen', so ist daraaf sn antworten: das

Zengniss des Pansantas ist awar^ aber niobt 0€;
wir sind niobt nnr berecbtigt, sondein aneb verpflicbtet es sa

prüfen ^ d. b. an siobrnn Tbatsacben der Ennstgesobidite an

messen. Und wenn er endlicb sagt: *wir mttsoen nns dsber be-

gnügen nicht die Nothwendigkeit, sondern nur die Hogliobkeit

in der Entwickelung eines Künstlers, wie sie hier vorliegt, einiger-

luassen bein'eiflich zu machen', so bekenne ich auch diese Mög-

lich] lit liiium einsehen zu können: so ^ross scheint mir der

(jegeusatz zwischen beiden Werken in Bezug auf Erfindung wie

* Diese ErkUmng scheint mir gewisM Fehler zu vermeiden,

welehe einer snderen, wenn sie bei Ombeek Gesoh. d. Plast I S. iSS

A. 178 genan wiedergegeben ist» allerdingt anheften.

* Ihre Einwirknng wfirde auch bei der Quelle des Plinius 34, 49

(Apollodor?) anzanehmen sein, wenn bei dem Synchronismos des Phei-

dias und Aikamsnes den Flinioe kein individueUer Vorwarf träfe. Vgl.

oben S. 423 sq.

' Yfr]. Kekule, Deutsche Literaturzcitunfy 18B1 No. 14. Bötticher,

Olympia S. 293. Com . I.nn./o, Mitth. dca Arch. last. VH 20G.

* Ein zweiter Aikamcnes (s. Brunn, Ber. d. Bayr. Akad. 1880,

436 und vgl. FuHwHngler, Mitth. des Arch. Inst. III 194) wird eich

hoffentlich nicht erst an's Licht der Oeffentlichkeit wogen.

* Damit ist auch gesagt, was ich von Overbeck'« (Gesch. d. Plast,

f 420) Befürchtung, 'dass wir durch ein solches Yerfahren eiaei der

besten Fnndamente nnaerer Utterarisohen konatgeecbiehtUohen Üeber-

liefernng enohflttern nnd somit mehr verlieren als gewinnen* denke,

Oerade die Sohildemng der Otebeloompositionen nnd der Metopen sollte

doeb die Nothwendigkeit steter Kritik dem Fans. gegenHber anseer

Frege gestellt haben.

I
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auf Bebandiung besonders des CTewandefl, aber aucli des Nackten:

um es kurz zu sagen, wo in dem einen Werke Freiheit, da ist

in dem anderen noch G-ebundenheit, wo in dem einen fast Ueber-

fülle, ist in dem anderen Dürftigkeit und Mangel. Und wie hätte

Paionioe selbst in der Nikdneohrift den* Firstschmnok erwübnen,

die Giebeloomposition * aber veraohwei^en können!

Und je mehr mli icb in den Slnilptmn dee Weetfiebele die-

elbe Zelt und denselben Stil anerkenne wie in denen dee Oitgiebeli,

nm 80 mehr iet ee mir nnmöglioh entere einem Sehttler dee Fhei-

diea und nun gar dem Alkemenee suneohreiben. Wer etele* und

Yon bemfenen Zeugen nur hinter Pheidiee und in Geeelleehaft

von Myron, Polyklet, Praxiteles, Enphranor genannt wird, wem
nicht nur geistiger Gehalt {pofiilns), sondern aucii höchste Voll-

endung der Form (€), insbesondere höchste Fein-

heit der Durchbildung( eöpuBuov) zuerkannt wird, wessen Aphro-

dite /Q den schönsten ätatnen Athens gehörte nnd mehrere«

zur Musterschdnheit Panthea beistenem koonte, so dass Pheidias

aelbet Hand an sie gelegt sn haben schirTi, wer endlieh aneh in

daen naekten JttngUngeetataen, wie im Enkrinomenoi^ mneter-

gttltige Fignren geeohaffen hatte, ane deeeen Hand eoUten' eolcke

Ügnrenf wie eie im Weetgiebel etehen, herrergegaogen lein?

Wo ist da pondns, wo€ nnd XcmdriK? Iet ein solche«

HieBverhilltniee swisohen den Partbenoneknlptoren oder dem Her-

mes von Olympia nnd den ürtheilen der Alten über Pheidias nnd

Praxiteles, zwischen dem Diskobolen, dem Doryphoros und I)ia-

dnmenos, dem Apoxyomenos und den Urtheilen über Myron,

Polyklet und LvHipp ?

Jene Eigeiist hattf vi rni iirnn solbat nicht die Vertheidiger der

Angabe des Pausanias anzuerkennen. Aber was sie an die Stelle

setzen, Paionioe und Aikamenes hätten jene Compositionen nur er-

funden, die AoefiUirung nach ihren Zeichnungen oder kleinen Mo-

dellen^ rühre von eleieohen Arbeitern her, iet meines firaohtens ein

' DasB aneh 'Giebelfiguren' bedeute, behauptet zwar

ürlichs, Bemerkungen über d. olymp. Tempel S. 16, aboi- das lirdvui

bei Heqroh* tuiv ^ schlieeet

dies aus. Vgl. Micbaelie Arch. Zeit. 34. 169.

* Vgl. Dion. ilal. de admir. vi die. in Dem. 50. Qiiijitil. inst,

or. 10, 8. Lucian Herniot. 19. Ima^g. 3. (^uom. bist, scrib. öl.

lup. trag. 7 Ti'io Chrys. or. p. 396 R.

* Treu, Arck Zeit. 34, löi». £. Curtius, die Gypeabgtisse der
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unbaltbarafl Aiiikiuiftemittel| eise viel grüssere Ktthnlieit alt die An*

naluae» FavsaniAe gebe hiermur dae yom Ex^geten genagt wieder.

Selbst diese Theilung von Erfindung und Ausfübrung zugegeben, wo
ist ein lieisjiiel, daes der Künstler die Ausfüliruiig bo vollständig

auä den Händen gab, dasf er sich g'ar Tiiclit um dieselbe kümmerte,

sondern ruhig zuliess, dass die Arbeiter seine Compositiou auch

in stilistiscber BeziehiiTi/? — denn dies läge vor — unisetzten

und verdarben Aber auch, wae die Erfindung der ConipoHition

betrifft, ist es mir unmöglich solche Chruppen, wie CDE und KÖT
(bei Overbeck Taf. 90), welche, wie Overbeck (8. 432) selbet

aagtt wobl einem jeden bedenklioh itnd wuoliön enoheiiien wer-

den, oder Figiiren, wie die Tornfibergeetttizten W^ber und U,

'welehe die Ecken der CKebelgrappe in einer Weise venuoieren,

dasB man eich nur aefar acliwer entecblieeet lie überbaupt in die

Composition avfinmebmen% dem Alkamenee snzuweisen. Waa
Oyerbeek (8.436) bezüglich des Ostgiebels sagt, daes man wohl

allgemein der Ansicht sein werde, das« dieser in gowiesem Sinne

eine Uebergangastufe von den Aegineten zum Parthenon dar-

stelle, das gilt m. E. auch von dem Westgiebel, welcher auch

nacli «einer Ansicht jenem gleichzeitig ist. AVas Civrrheck, wie

E. i'etersen, (a. a. 0,) für eine Abhängigkeit des Westgiebels von

gewiesea Parthenonmetopen anführt, ist in meinen Augen nicht

beweisend. Denn tageetanden, data 'das kleine Sondermotiv, daee

der Centaur das von ihm ergriffene Weib nicht nur mit den

Armen, sondern anch noch mit dem einen Pferderorderbein feet-

anhalten suche, nicht aweimal erfonden werde', wer sagt nas,

dass nicht sowohl die Parfhenonmetope (Michaelis Taf. HI IS)

als auch die olympische Gruppe durch ein ilteres Werk
beeinflnsst sind?* Und dasselbe wttrde auch yon IK eineiseits.

olymp. Bildw. S. 11. Overbeck, Gesch. d. Plast I 439 sq. E. Petersen,

Arch. epigr. Mitth. a. Oestr. IV 171. Dass beuTCp€la{ -
bedeute 'dem man in künstlerischer Erfindung den

zweiten Preis nach Phidias ortheiltc*, ist eine weder dem ull'jOmeinen

noch dem Sprachgebrauch des Pausanias entsprechende Annahme, -
ist 'Kunsttertigheit' wie II. o. 412 mul Xcu. Mem, IV 2,33, so bei

Paus. VI 4, 5 €&( und I 26, 7

((] .
' Diese Bedenken theilen auch, wie ich zu meiner Befriedigung

sehe, KeknU a.a.O. und Bronn, Skulpturen von Olympia 1 9 und fiber

den Amaaonenfries des Maostolenms ^er. d. Bayr. Akad. 1862, 184 sq.).

* Wenn Löseheke» dessen Abhandlung; *Phidias' Tod vnd die
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Michaelis Taf. III 10 an<lprrrseit8 gelten, obwohl da die Ueber-
einstimmung schon viel geringer ist *.

Mir Rcheinen die olympischen Giebelcompusitionen noch vor

den Metopen des Parthenon, jedenfalls vor den Griebelcomposi-

tionen deeeelben enUtanden su eein*: ein Beenltati welches neh
in die besonders durch FurtwKnglor in*e Liebt gesetzten Thai*

eurlien der Bangeschichte des Zenstempels ailf*e beste einfügt.

Das des Pheidias war ^er leiste plastische Schmuck,
welchen der Tempel erhielt

Xaohsohriftto Eine Vertheidigung der hier bekämpften
Ueberliefening über Paionios als Meister des Ostgiebels unter-

nimmt P'urtwiingler in seinem ergebnieereichen Aufsatze 'Deios'

Arch. Zeit, 40, 362, welcher mir erat nach Absendung de« Ma-
niiRcriptes zu Gesicht liommt. Auf einen Theil seiner Einwen-

dungen und Fragen ist schon hier geantwortet. Im Uebrigen

bemerke ich:

1. konnte anch im 5. Jahrbnndert nicht Fi*

garen, welche im stehen, sondern nur First oder First*

schmuck bedeuten. Sonst wäre eben das 'Oberste' des Tempels
nicht der First.

2. Figürlicher Firstschmuck zur Zeit der Paioniosinschrift

ist an sich nicht unwahrscheinlich, wird auch nicht durch die

von Pnrgobi Arch. Zeit. 40, 178 sq. ermittelten Thatsachen wider-

legt, vielmehr durch die raionioeiuKcUrift gesichert.

3. Die dies^ Inschrift anf Giebel su beziehen

war für flüchtige und oberflitchliche Betraohtang ebenso möglich,

wenn die Nike anf dem First stand, wie wenn nicht

4. Dass b€UT€peia 1loff)0iv-
* eine von Pausaniae offenbar selbst nicht ganz verstandene

And( Mitling einer Concurrenz enthalte, i'^t nicht richtig. beuT€p€ia

kann nur im Verhältnies zu Pheidias und zwar so wie S. 44t
bemerkt, getaHst werden.

KieL Bichard Förste

Chronologie dee Zeus' in den Arnold Schäfer gewidmeten ' Iiihüinsehen
Unterraohungen* (Bonn 1882) S. 25—4, mir nach Vollendung dteier

Arbeit zu Geeicht kam, Recht hat, da^B der olympische Zeus vor die

Athena Parthenos des Pheidias fällt, tritt m dor oben hingcfitellten

Möglichkeit noch eine zweite, daes die Parthenuusmetopeu unter Ein-
flnes des ulympiHchcn Westgiebele stehen, wie derselbe S. 46 sagt:

'Unmittelbar darauf wird der Künstler Elie veriassen haben, um das
Gnitli Ifanbeinbild der Athona auszuführen und den plastischen Schmuck
für (icii Parthenon, der die Kt-nntniss der olympischen Qiebolgruppen
so deutlich vcrräth, wenigstcus zu eutwcrfen*.

* Noch geringer ist dieselbe xwisohen CDE und R8T eineneits,

Michaelis Taf. III '2 andererseit.s.

So jetzt auch Treu* Arch. Zeit. 40, 245. Aehnlich Bötticher*

Olympia 8. 291.
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V. 253. *]iAeo lUic eit pagnata pngna ua^ie mmi
yegpcmm*. Der Hiatus iet am em&cbsten m tilgen dmeli Ge*

mination: tuque, Bieeea Beiapiel tritt ala daa iilteete an

den beiden von Wdlfflin (Sitenngeber. der Mttnebaer Akad. 1889

. 4) beigebracbten ans Martlal 60, 1 'allatrei licet ·
qne nos et ueque' und Apuleius luetam. iX 38 'imee ueque et

ueq^ue proterminaveHa*.

V. 293. M£RC. est metiiculoBus aeqne. 808. quem

in nientem v^nit' ii. s. w. jenem hanilHchriftlicben *(juem*

liegt Wühl mehr als Bothe s ' mi', nämlich: 'kein, mi in m. v.*

V. 300. Mercor epriobt für eicb: *clare advorsam fabu-

labor: aneoultet quae loqaar'. Beaser wobl ^sic aaeeoitet

q. 1.

.

Meroiir bat eben (V. 308 f.) renommirt, daia er geatem yier

Hensoben mif seinen FAnetea aar Bube gebraobt babe, Soeia 807

epriobt die Beffircbtung ana: ^metno ne numeram angeam illnm*,

wiÜMrend jener eiob an nenen Tbaten ananaobieken lebeint (308

'cingitur: eerte ezpedit ee') nnd in kampfbereiter Stellong ana-

roft: 'em, nineiam ergo sieolO*, corrigirt in D: sk voh. Man
• vermieet aber ein Object: ich vermutlie sex tH)lo.

V. 315. *peftsuinunist Facinus nequiter ferirc maiani, male

discU mamts. Alia forma esse oportet quem tu pugno Icqeris^

So die HandRchriftcn. Mereur will sich nicht damit l ep-nugen,

dem Soeia Backenetreiche mit der Hachen Hand beizubringen,

eondern ihm mit FauBteoblägen das ganze Gesiebt verarbeiten.

Gedaoke und Ueberlieferung fftbren übereinstimmend auf die Le-

anng, die kaum «ne Aenderung zn nennen ist: ^makd icU manne';

neben der dritten Person wird es eine Variante mit der sweiten

Person, ide, gegeben beben, irelcbe dareb TJeberscbreiben des 8

aagedentet war, wodorob dann jenes 'diseit* entstand. Im fol-

genden Verne brancbt man, meine ieb, ültere VoraobUge nur an

oombiniren» *nm Befriedigendes an gewinnen: *alia forma oa
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(os esse Luche) oportet, quem tu pugno iaeseris' (mit i'); viel-

leicht aach mit Pyladee: 'quem tu, pugnr^ laeseris*.

Wenn in argum. II 1 geradezu überlioiert ist: 'amojre eaptoe

Alcummaa Inppiter^ and 872 Lachmann's Yerbeaeenuig * id

Alcumenas innocentiae expetat* für 'Alcumenae limoeeDti* mit

Becht Beifall gefunden hat, so folgt dooh wohl auch fllr Y. 486,

daes am era&ohsten hencostollen ist: *8ed 'ÄUmmemm hmna lio-

norifl gntia* statt dea handaohrifUiohen ^Alonmetiae*.

Gleioh im folgenden Yene wird dann sn eohieiben sein:

*pater oniabit ojho nt fetn Uheni* {fierei die Handeohziften), ohne

Liieke, lidohstene mit Einfiigung yon tarn an Torletiter Stelle.

Dagegen scheinen mir die nächsten 3 Verse (488—490): *uno

ut labore al solv^U aerumnas duas, Et ne in Buspicione ponatur

stupri Et claiulebtina ut celetur consuetio* einer Dittographie in

breiterer Faesong anzugehören, welcher der Anfaugevers aus-

gefallen ist.

Dem &£ £0£ ' namque emm' im Trinnmmus 61 wird

zweites Beispiel ans V. 384 hinzugefügt werden können.

Meronr hatte 383 erinnert: *Amphitnionia te esae aiebas Soeiam'.

Hierauf Sosia eioli eorrigirend: 'peeoaToram: Nam Amphitroonis

Bodum 6880 ToM dioevo*, wo doeh palSogiaphiaoh am
leicbteeten und fttr die ohamkteriatiaohe JPirtmng der Bede am
wirksamsten sein wird an aehreiben: ^sooinm emmmeii esse . d.*,

*eaim* wieder in dem best&tigenden Sinne wie: selbatrarstilndlieli,

natürlich.

Auf die Erage des Amphitruü V. 620 'num obdormivisti

dudum?^ passt weder die Antwort de« 8oKia ^nustptam gentium'

noch die folp^enäe Verniutiinng de« Herrn: * ibi forte istum si

vidisses qucndani in SoHiani*. Jenes dudum. welches V.

602. 618. 624 ganz am Platze ist, mues hierher duK Ii irrthüm-

liche Lesung des Arche^us gekommen sein. Vermutliliüh deutete

Amphitruo nach oben, wo nachher auch Merour aU Sosia er-

Bobeint (1000. 1008. IV 2 fr. lU f.) und fragte: 'num obdor>

miTisti mtstmf*,

Y. 637. Sosia hat yon seinem alter ego, dem Sosia ge-

sproohen, der ihn yorbin geprügelt habe (624), Ampbitmo be-

greift ihn natttrliob nicht (626): 'qui, malum, inteUegere qnis-

quam potis est? ita nugas blatis'. Hierauf erwidert der Solay

nach den Handschriften: 'verum actutum nosces qttam (inqutm

JFZ) illum nosces servom Sosiam*. In dem Text der neuesten

Herausgeber: * verum actutum nosces, inquam, me illum servom
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Soeiam', iet weder 'inqnam* gerechtfertigt, noch entspricht *me*

der Absicht des Redenden. Dae doppelte 'noscee* der Ueber-

lieferuiig brachte schon Camerariue aui" den Gedanken, nach dem

ersten eine Frage de» Amphitmo (quem?) einzuschalten. Besser

noch scheint mir folgeiule Vertheilung: S. venm aciutum msces

A. quem üluml S. nosces, inqiiam^ Sosiam; denn *8ervom*, welches

'inquam' von seiner Stelle verdrängt hst, scheint mir Glossem.

V. 641. 'plus agri ex abifn vir! quam ex adv^ntu vo-

liptatie c^pi*. Der zweite Baccheus ist zenüttet: einen Beitrag

zur Ansfttllimg liefert «Hein der Ursiniamts, der sich auch Y. 722

httlfreich erweist. Aus den unyerdSohtigen Resten alter Ueher-

liefemng, welche er hier bietet: aUabitu entnehme ich, dass

geschrieben stand: ex taU ofttto, womit der Ters geheilt ist.

In der baccheisohea Monodie der Alcmena (II 2) folgt anf

die Ghrasel (Y. 648*) noch ein Lob der virtne (648^—658), wel-

ches mit ihrer vorhergehenden Betrachtung (daRS der Freude der

Schmerz auf dem Fuss folge, daes sie aber dennoch sich des

Siege« ihreH (Temahls freue und dcRhalb die Trennung von ihm

gednMig tragen wolle) kaum /iisaiiinicnhängt und die Wirkung

des hübschen Cauticums nur 8türt. Ich halte das Anhängsel für

ein Brnchetück au8 einem unbekannten Drama, welches ein Leser

hier als Paralleletelle hinsnsohrieb.

Y. 723. 'enimvero praegnaü oportet et malmm ei mahtm
dari» 'Ui qnod obrodat sit, animo si male esse occeperit*. Dass

Sosia mit den Worten mSlnm nnd malnm spiele, nachdem Alc-

mena gedroht hatte: *Temm tn malnm magnam habebis* (721),

sah schon Guyet, der fehlerhaft schrieb: 'malnm, non malnm
dari\ Leider haben die nenesten Heransgeber diesen Gedanken

verworfen und Lindemann^e unwahrscheinlichen Yorschlag 'muHeri

malum d.' in den Text gcHetzt, wodurch nicht einmal die Conti-

nuität des Dialogs zu ihi^m Keciit kommt. Nur einer kleinen

Nachhülfe zu Grünsten dee Verses bedurfte Guy et 's Verbesserung,

nämlich: ' uon malum. sct malum dari', wae sich auch den Hand-

Rchriften näher anHchlicsst, Ussing freilich bleibt ganz bei ihnen,

rechtfertigt aber nicht, warum es der Schwangeren (im Allge«

meinen) schlecht gehen müeee und warnm nnr die Zweckmässig-

keit des Apfels im Folgenden erklärt wird.

Sosia spielt Y. 727 f., als Amphitmo die Gattin für wahn-

sinnig erkl&rt (delirat nxor), den Sachverständigen: 'atra büi per-

oitast: ^nlla res tarn delirantis homines ooncinnat dto*. Daher

yermnthe ich, dass er auch die folgende äntliohe Frage stellt
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(729): *0bi ^nani) primuui tibi senKinti, mulier, inpliciftcierV' Mit

'mulier* redet er die Herrin auch V. 739 an.

Alcmeiia liat erklärt, das« sie sich von ihrem Gatten tren-

nen wolle. 028: *valeaR, tibi habeas res tnafi, reddae mean: luben

ire comites? IVP. sanan ee? AL. Bi iube«, Iho egcnmt co-

mUem mihi pudicUiam duxero*. An der Biohtigkeit des Gedankens

aweifelt Niemand: es kann eich nur nm die Bchonendete Einren-

kung der überlieferten Worte in dae Metrum handeln. Daher

möebte loh weder am ersten nook am letiten, die an eich so

angemessen sind, rütteln. Entbehrlich ist mihix sonst hat nnr

pudieUiam seine Stelle sn wechseln, und sind die beiden Fatora

dnrch et Terbinden: Üto et pudieUiam effcme^ comitem duxere»

Auf die Frage des Amphitmo Y. 607 'qnis te verberaTit?

hat SoBia ganz knap]) und präeis geantwortet: 'egomet memet,

qui nnnc sum domi'. Wie kommt nun jener dazu, dem Si^laven

demnächst einzuHchärfen : *cave f|iiiri[u;ini, mni ([\wd rotrabo te,

mihi responderiR' ? srheiiif ulsn, dass df iiielbe obij^er kurzer

Erwiderung noch Einiges zu weiterer Erläuterung und zur Be-

echreibung jenee alter ego hinsugefügt hatte, was in unserem

Text ausgefallen ist.

V. 836 f.

AMPH. milier es, audacter inras. ALG. qnae non deliqnit, dee^

aadaeem esse, eonftdenter pro se et proterve loqni.

Nnr kttrsere Fasenng desselben Inhalts ist Y. 838: AMPH. satis

audacter» ALC. nt pndicam deeet. AHPH. enim Terbis probas.

Unerwartet, ohne rechten Zusammenhang mit dem Yorigen führt

dann Y. 839 if. Alcmena aus, dass ihr als wahre dos nicht die

materielle Mitgift gelte, sondern ihre Tagend. Dies würde nio-

tivirt sein, wenn Amphitruo von Scheidung gesprochen und ihr

erklärt liiitK , sie möge mit ihrem Zugebrachten hingehen wohm
sie wüUe- tuas res tibi habeto: vgl. 928), wie er denn auch

V. 852 bedirigungeweiee auf diese Trennung zurückkommt, als

ob er sie schon vorher ausgesprochen und nur vorläufig wieder

snrttokgenommen hätte: *nnmqaid oaosam diots quin te hoc muh
tem matrimottio?' Ich vermnthe also yor Y. 889 eine Lttoke»

vielleicht Tornrsacht dnrch die Dittographie.

Leipzig. 0. Ribbeck.
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HaideeliriftUeheem dei Poliorkettka nd der Geodleie

d« eojenaiuiten Uei«.

Weechw hat in fleiner 'Polioro^tiqne dee Oreot (Par. 1867)*

S. 197—279 unter dem Titel:* -^,, -
£6, einen Traktat verülTentlicht,

welcher bis dahin nur nt Ut k weise griechisch aus Fabricius-Harlee

(B. (, IV 2{7 f.) und Martin (Kechörchee sur la vie et les ouvrages

d' Ueron d' Alexandrie ... et snr toas lea ouTrages . · . qni oot

it^ attribu^s .· anteur Heron = Memoire« pr^s. p. div.

eav. a Acad. d. Inecript. 1. Ser. IV 1854 S. 446 C), in seinem

ganzen Umfange nur dnrch eine lateinieoiie Ueberaetsnng bekannt

war (Heronia eohaniei Uber de macbinie bellieie, neonon über de

geodaeaia a Frandeoo Baioeio Fatritio Veseto latinitate donati . .

.

Yenet 1572. - vgl. Weeober 8. XI.. XXYUI if. XXXYI ff.

XU ff. 374 ff.). Dieser Traktat tat von Wichtigkeit beaondera

dvreb die Fragmente, welche er ane Klteren 8obrtflen anfgenom-

men hat. An ihn schlieeet ßicli in den meisten bisher bekannten

Hb8. (nur VoHR., Escurial., Oxon.-Misc. 10*j Kcliüiiieu nach den Ka-

talogen die zweite Schritt nicht zu enthalten; über den Vohr. ^ibt

auch AVescher keine genauere Auskunft), darum auch bei Barozzi,

mittele eines besonderen überleitenden Abscbnittes eine eigens für

die praktischen Zwecke des Krieges Yon dem gleichen Verfasser

aasammengestellte Geodäsie, wflrhe zum 1. Mal Vincent drucken

liess in den * Notices et extraits XIX 2, 1868 8. 348 ff.' Mach den

Unteranchiuigen von Martin (S. 248 ff 400) nnd Yincent (8. 167 ff.),

welchen Cantor (Gesch. d. Math. I 8. 429) für die Geodiaie sich

ansohliesst, gehören beide Werke dem 10. Jh. an.

Den Publikationen yon Baroiä, Fabricine-Harlea nnd Wäscher

liegt ^e und dieselbe Ha. der Bibliothek 8. Salratoxe in
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Handechriftiiches su dem sogen. Hero. 465

Bologna zu Gmnde, doch hat \V escher noch drei andere .
(Vatic. gr. 1420, Oxon.-Baroeo, 169, Lei(l.-\'oHh. 75) herangezogen.

Martin, ebenso wie Vincent, gab den Text nach der Oxforder Hh.;

er erwähnt ferner nooh den Eecurial. T—I— 19, eine fie. der Bi-

bliotheoa Meennmwiiaw> QlV S. 88 No. 249), deren gegenwärtiger

Verbleib ihm nnbekumt iet| und die Barosxi eelbst angeführte

lateinieclie Uebereetinag dee Joannea SopMume in der Markve'

bibliotkek xa Venedig (S. 351 C). Weseher bat die letateren

drei Haa. niobt bentttait» eben wo wenig den ··. 109

(bei Göxe I 8. 688). Haa. ana der 1824 Terkaniten Bibl. Heer-

manniana finden aieb in der BiblioÜiek dea Sir Tkomaa Phillipe an

Middlehill, jetzt in Cheltenham; die Kataloge dieser Bibliothek

(vgl. AViener Sitzuiigbber. Phil.-hist. 84, 1876 H. 573 ff.) stehen

mir nicht zu Gebote, in den Auszügen bei Hänel (Catalogi libror.

niBR. S. 830 ff. ppec. 839. 873. Jahn's Archiv VI—Vlli. öera-

peum 1862) wird jene He. nicht erwähnt.

Da die 4 bisher benützten Hss. sämmtlich dem 15. oder 16.

Jh. angehören und nach Martin and Weecher von der Bologneser

Hb., welche sie anf ein Terlorenea Original aarttokföhren, die drei

übrigen abatamaien — von dem Baiooe., ala ana der Bibliothek

dea Baioaai herrllhrend, war diea von Tom herein ansnnehmen—

^

würde ea aogeseigt eiaoheinen, die 3 reap, 2 weiter bekannten

Has., welche aUefdinga ebenialla dem 16. Jh. entatammen» beian-

aiehen (anaaer Betracht bleibt Lond. Brit. Mna. Bnm. 124, der

aieh aelbat ala Abaohrift dea Baroec. gü>t). Allein daa iet jetsi

kaum mehr nöthig, da ich durch die Frenndlicl^eit des Abtee

von Grottaferrata, Herrn Cozza-Luzi, im Frühjahre 1879 in den

Stand gesetzt wurde, das verloren geglaubte Original wieder auf-

zufinden.

Es ist dieses der — im Katalog nicht verzeichnete — Vatic.

gr. 1605, eine Pergamenths, des 11. Jhs., welche auf ö8 ßlättern

nur die f. l''— 42'^, den Uebergang zur Geodäaie

f. 42 ·^ die Geodäsie f. 43*—58· enthält.

Martin und Wesoher hatten ana dem Umstände, daaa in der

Ozforder nnd in der Bologneaer He. venohiedene Stttcke dea Textea

der Foliorketika nnd der Geodiaie lioh gegenaeitig dnrohdringen

nnd zwar auf der nXmliohen Seite, ao daae hier die Annahme
einer Blattveraehiebnng anageachloeaen ia^ mit Beoht anf Un-

ordnung in der Vorlage geaehloeaen. Gegenwärtig herracht im
Vat. 1605 in der Aufeinanderfolge des Textes allerdings yoUstän-

dige Ordnung; aber dass einst in den Tuliürketilia Üiatter versetzt
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466 . . Müller

waren, davon zeugt noch eine — neben der riobtigen, fortlaufen-

den — von anderer Hand oben rechte eingetragene zweite Foliiriing.

Darnach war früher i. 2 = 37, 3 == 39, 4= 41, 5 = 38, 6 = 40,

7 = .V2, 8 2, 9 = H, u. r. f. bis f. 39 =33; f. 40 ist aus 34

falsch koTTiß'iYt 39: die folgi iiden 2 Blätter [4t, 42] traL'f'ii itiir

die alte, falsche »Signatur mit undeutlichen Spuren von Korrektur;

f. 43—'Ö8 haben alte, aber richtige Foliirung; also war die An-

ordnung der Blätter folgende: 1. 8. 9— [42]. 2. 5. 3. 6. 4. 7.

43—58. Hierzu stimmt vollkommen das Verhältniee der Hefte

resp. Lagen der He.: 1—8. 9—16. 21—28. 29—36. 43—50. 51—
58 dnd Qvateinionen, 17—20 iit Binio, 37—42Teniio; 1/8 kenn-

ien als Eneammenhiagende Lage leioht von 2—7 getrennt und in

diesem Temio wieder leiclit die einsehien Lagen venoHoben werden.

AnilSllig Bind der Binio 17—20 nnd der TemIo 87—42, da alle

übrigen Hefte der He. Quatemionen lind. Nun bricht f. 18* mit

den Worten (W. S. 229) ab, ohne dass der ange-

fangene Satz auf f. 19· vollendet würde; dieses beginnt vielmehr

Ol be Titpi (W. S. 230); wir lürfen aleo hier sicher den Auisfaii

von zwei j^agen annehmen, den Binio also zuraQuaternio ergänzen.

Schwieriger ist das Verhältnies beim Teruio; zwischen f. 42 und

43 mnss nämlich allerdings eine Lücke konstatirt werden (vgl.

Vincent S. 354), denn die Geodäsie ist ihres Anfange beraubt;

allein zwiaehen f. 36 nnd 37 ist keine aoloke vorhanden, es ist

daher der Ansfall mehrerer Blfttter oder Hefte zwieohen f. 42

nnd 48 anzunehmen mit Kttekeieht anf den Inhalt (vgl Martin

8. 253 ff. yinc|nt S. 166). Zu dieeen Yerlnaten der He. kommt
jedooh noeh eine Lfloke zwischen f. 28 nnd 29 (W. S. 248), deren

Greese steh nnr vermnthnngsweise beetimmen liest, da die Hefte

der Hh. niclit von alter Hand signirt Hind. Der Vat. 1605 hat

also, wie so viele andere Hss., einen Theil seines ursprünglichen

Bestandes eingebüsst.

Klar ist nun, dans alle iisi^., welche die eh^n verzeichneten

Lücken und die oben dargestellte Unordnung im Texte zeigen,

ohne Attsnahme direkt oder indirekt auf den Vat. 1605 zurück-

gehen. Dies ist sicher der Fall hei der Bologneser nnd der Ox-

forder He.; Uber den Voss, nnd den Vat. 1425 macht Weacher

keine genaueren Hittheilnngen; da er sie aber beide anf die Bo>

logneaer Ha. znrILokfBhrt, darf man sie ebenfalls zn den fibrigen

stellen, znmal da ich im Tat« 1425 wenigstens die direkte Auf-

einanderfolge des Textes von f. 8* anf 1* des Vat. 1605 (ncpl

| ci 0 ^ W. S. 199. 209) konstatixeii
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konnte. Die Walmeheinliolikeit epiiclit nnbedingt ancli daillr,

daee der Eecnrial. und der Meermann, aus dem Tat. 1605 stam-

men; für den Üxoii.-Miec. 109 wird diese Wahrsciieiiiliclikeit noch

erliidit durch die Ani^abe des Katalogs, dass er schliesse o\ bk

i\boy € 0, 66( ?; diese Worte

(W. S. 209) sind nämlich die Schluseworte auf f. 7* dee Vat 1605,

der Best der Seite und die folgende sind von Fignren eingenom-

men; f. 7 war aber im Yatic. 1605 einst das letate der Polier-

ketika (vgl. oben). Um das Beweismatorial Jedennann Tor Angen

za legen, füge iek die folgenden Daten ttber Yatie. 1605, Barooe.,

Bonon. an (wegen Abweiclinngen yoo Kartin nnd Wesoker ver-

weise iok anf die nnten folgende Tergleiehnng des Vat.):

Im Tat. 1605 seUieest f. 1^€ (W. 199, 9),

beginnt f. 8* mit den Fignren (W. 210 f.), folgt f. ^ ei tik^ (. 209, 3). schlieeBt f. 8^ (W. 212, 2),

beginnt f. 9" (^W. '212, 2), schliesst .

(\ inc. .350); heg. f. 2"

(W. 199, 10), Rchl. f. 2^ bieXt fxeaBai (W. 201, 9); beg.

f. 5* ( (W. 205, 1), Hchl. f. 5^'4(€
(W. 206, 19); beg. f. 3* -. (W. 201, 9), schl. f. 3^ (W. 203, 15);

beg. f. 6* (W. 206, 19), sobl. f. 6^ -
0€ (W. 208, 12); beg. f. 4* ivböv (W. 208, 15), aekL f. 4^

&nva dm (W. 205, 1); beg. f. 7*(< ^
sobl. f. 7^ mit den Fignren (W. 210 f.); beg. f. 48* \ fb
(Vinc. 354), das Weitere bia snm Soklnaee geht in der riobtigen

Folge fort, wie bei Vincent; ebenio reibt aiob swieoben f. 9 nnd

42 Alles richtig an einander an, wie bei Weseber.

Im Barocc. nun Bchliesst sich an . . f. 102*

direkt an el bk (Martin 8. 448. 4tiU;, von da an

geht CH fort bis f. 103^, das im auf f. 9* steht

(Martin S. 4fi8. W. 212, 10); weiter scheint m -Icr Hs.. nach

den einzelnen von Martin (8. 468—473) veröffentlichten Stücken

zu schliensen, die richtige Ordnung an herraohen, wie im Vat.

bia f. 132^ Im Bonon. ist es ganz ebenso: f. 162* folgt auf

. .£^ unmittelbar cl bk iv ., von hier an gebt

Alles In Ordnung weiter, wie im Tat., bis f. 191*.

Aber yon f. 132^ im Barooe. nnd f. 191* im Bonon. an

liegt die gleicbe Unordnung yor wie limber im Yat, und awar

sehlieasen sieb in beiden Has. die niebt ansammengebdrigen Stttoke
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obne jede Unteneheidimg an eiiiaader an. Die nAoheteliende IV
belle mag daa YerldUtiiiaa der drei Haa. (Barooe., Tai, Bonon.)

an einander Teranaeliaalieben (v^ß. Uaifin 8. 254 if.):

Vino. S. 848. 850 182*--188» f. 42* f. 191·*.

Hart. , 448—452 = f. 133·^ f. f. 191^- 192'.

, , 458—462 = f. 133^—-134· f.
5»b

f. 192·- 193'.

„ , 452—456 ^ f. 134·— 13· f. f. 193·*.

= . 135·* f.
6·*»

f. 193^'— 194·.

, , 4)6-458 = f. 136' f. f. 194^- 195·.

, 465—466 = f. 136· f. f. 195·*.

Für die Geodaeie (f. 43—68 Vat.) fehlen bei Wescher An-

gaben Uber den Bonon.; im Barocc. ist f. 136* leer, 137· n, ff,

enthalten die G«odiiaie (Martin S. 255 f.).

An der Abatammnng dieaer, reap. aUer liialier bekannten

Haa. Tom Tat 1605 darf man alao nicht im geringaten aweifein.

lob gebe nnn die Beanltate einer Yergleiobnng dea Tat., welebe

ich ibeilweiae 1879 aelbat angeatellt habe, znm gröaaeren Theile

Herrn Dr. A. Mau verdanke, und zwar gebe ich nur die Lesart

der Uh.} Kitiimgkeiteii übergehe ick.

W. 197 Inacr. om. n. reo. add. : ^ npoot :
\\

1 m. 1. m. 2.
|| 4

|| 5 ||
8.

198, 7 TXükLVjy
||
17 b\

199, 11 .
200, 1

II
17 re >€"^ hk. .

201, 9 om.
|| 14 bei || 15

||

16 add. poet..
202, 5 || 8 bew

| || 8|9 om.

208^ 3
|| 4 1^ || 7 || 12 €

add, ante
|| 18

|| 15& em. — Inde

Tocabnlo Ivb^v nacjite ad f. 4* eztr. yerba, qnae m. 2. anpraaerip-

aerat» eraaa anat.

204, 3€ || 10 poat{ raa. 4—5 litt

205, 1 €im
I
) om.

206, 4 add. poRt
||

7 |1 13
jj

19
||

in

mir. snlioliuTii, rubro colore pictum, aed ita deietuui, ut iitterae

prorsus evumierint (! 21 .
207, 7

{| 19.
208« 11 dvoöcvöpdatv.
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212, 4.
214, 11.
215, 8 ||

9 m. 1. Hupra vs. add, m. 2.

216, 8 | eialv || 10 || 16 om.
||

17 om.

217, 2 || 8€.
218, 10.
219, 1 || 2€! || 8.
220, 19.
221, 6 bei om. || 12.
222, 2 ^etiv

II
8 bei om. || 18 add. poet TdSiv.

223, 9^.
224, 13 add. ante.
225, 2 add. antu.
226, 9

||
14 ^öw m. 1. | Rupra vs. add. m. 2.

227, 4 || 7 m. 1. m. 2.
||

20 €€. '

228, 4 bei om.

229, 19
|

om. >

230, 11€€ || 16(.
281, 1 Ojcapiou.

282, 8 Icrriv || 19.
233, 2 dnevovriiiiv || 3 äkhu || 5 || 7(

||

8 add. poit bl || 15 || 21.
235, 7€ ||

19 add. poet.
236, 8.
237, 3

II
8

|| 10 b.

238, 3 hk add. ante jj 7 tiSiv om. || 12 iroXuIbou ||
16

y 19.
23y, 3 !|

6.
240, 10 öKtAtcTiv

||
13( ||

1>.
242, 3 || .5

||
12 .

243, 7
II

11 Xe
|| 12 om. ||

14 -·
244, 1 eupra . add. et acoentas

|| 6 & 7 b' || 9

II
19 (€ aed aaperior para litt, i eraaa eat, ita

at facile aliqnia logat pro €.
245, 3 b'll 9«

II
12 in. TOhr

|| 14 a\ .
246, 1

II
8 bi0butpov || 9 iddireboc 6.

247, 12 jj
17.

Digitized by Google



460 . . Ilttller

248, 5 ^€<.
249, 8<€.
250, 3 om.

\\
i (=.) || 7^ ||

11 € e corr. m. 2. || 17.
251, 2 6

II
4 .

252, 9€.
253, 8 add. poet€ || 9 add. aote

||

16 bei om.

354, 1
I
5€ om.

255, || 17

257, 5 dnuFOev €€€ add. poat€ || 7 ) || 14
||
21 5^.

259, 14.
260, 1 om.

II
9 adJ. pobt.

261, 2 (^
|{

9 add. poet bOKibuiv.

262, 7 add. . 2.

2(ia, 3 beiv
II

9.
264, 2 bi om.

|| 15 ||
17 bp

Ultcv
add. post «^.

265, 1 I<( || 8
|| 5 b^Ka

| ||

6 om. || 7 16 per compendium aoript.
jj
12( add. poet || 13 bu)b€K0Ki

||
14.

2i.tj, 5 om.
II

7
j{ 13^potv

||
14>.

267, 2
||
3

|1
12.

268, 13
| 1|

14 1ob.
270, 2 b om. | ||

7 supra oompeudium

eyllabae (?) et aocentue
|| 8.

271, 1 om. | add. poet
||
3 in'

|| 5\^ || 8 aoript. et compendium

eyllabae
|€.

272, 1 add. compendiiim ayllabae et anpra

VB. comp. ayll. et acc. || 10 Iva ^-
vSPif add. poet ffiuiOcv

|

om.

273, 2 '? in mai ula.

275, 5 hk add. ante .
270, 2 bvoofcvv

||
3

inx add. aote
|| 4 uon exstat

lacuna.
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277 (scholinin in mg. f. 3^ aclficript. rf. 203, 3) Inecr. om.

278, o siiprn vs. add. por rompendium Bcript.
||

4
II

7 add. ante
|| 8 || 9 -

|1
10.

Ferner fehlen die Anfangebuchstaben je des ersten Wortes

der Zeile (der He. und der Ausgabe): W. 804, 5. 309, 3. 214,5.

217, 5. 219, 1. 220, 7. 222, 4. 12. 225, 8. 229, 1. 232, 13.

2.97, 3. 11. 242, 21 (€ . statt ). 246, 8. 247, 4. 251, 7.

25G, 9. 260, 5. 261, 3 (ei st. bei). 262, 12. 267, 11. 271, 10.

274, 10. 275, 9 (? ?). 276, 9. Auili Rind die Figuren dir

Hr. zum Tbeil sehr verschieden von den bei AVescher abgedruck-

ten, die Mauern und Thürme sind stets viel einfaeher, die Per-

sonen sind theils anders dargestellt, theils weicht ihre Anzahl

on der bei Wescher ab; in den Masohinen und Beisobriften lie-

ebenfalls Differenzen yor, so steht i. B. Fig. 86 auf dem
Geföese, Fig. 87 von oben anlsngend0.

Fflr die €heodileie liegt mir nur sn einer Amsahl von Stellen

(znr ganzen Einleitung, dann zu S. 354, 5—6 . .356, 8

— 11. 358, 15 ~ 16 b. 30(), 1»

— 16 . ''.';2. 1 — 3 ^. 361. 4 — 5 (.
20& — 22 ^. .166, 7 — 9. 368, 4— 6. 16 — 20 £)€. 23 —-. 370, 1 —. 21 — 372, 1. 17

18. 374, 15 — 16. 17— 19 ^.
376, 13 — 14 . 378, 6 ib— 7 pvb.

380, 6 8. 382, 5 7 384, 1 —
2. 20 — 22. 386, 15— 17.
388, 9 — 11 . 19. 20. 390, 5 — 6.
25 — .^92, 1. 16 — 17. 394, 13 -^ — 11 . 396,6 — 8. 398,4

— 5. 26 — 400, 1 €€£. 12 —-) eine Vergleiohiing des Yat. vor; es ergeben sich darans

folgende Abweicbnngen von A^incent;

348, 1 (pro ) || 3 1rapo{£t ||
14-{ II

17 (>^.
350, 1 jj 2 ^

|| 5 y^ixh(\ || 6 om. || 8
||

10
|| 11 -

€€
II

13.
.3.54, 1—4 om.

||
5 .

358, 15.
BlMin. ·, f. PbileL . F. XXXVIU. 30
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3, 5 ^ ||
6€0( || 18€.

374, 15 TTOioOöiv.

37Ü, 14
j
,

|
anep.

378, G »
382. 7.
388, 9 (pro KuXwbpiKOu)

||
10€ | bei

om.
I |

om.

390, 6.
392, 1 add. compendiiim Tocab. !€<?).
394, 141€ om.

396, 7€.
400, 13 ()^€ || f. 58* exliibet zodiaei ima^inetii.

Auch liier fehlüu die Anfangsbuchstaben je des ersten Wortes

der Zeile: 356, 11. 362, 3. 370, 1. 374, 19. 382, 7. 384, 1.

den vorstellenden Angaben ist erBicbtlioli, dass die Hb.

von dem Schreiber nicht fertig gestellt wurde. Ferner ergibt sieh,

daas die von 2. Hand eingetragenan Korrekturen Bchon Tprbanden

waren, ale die durch den Bonos, repräeentirte Abeohrift genommeo

wnrde, denn dieeer stimmt eteta mit m. 2. Ilberein; es fehlen ihm

auch— wenigstens nach Weeoher'a Stillschweigen an schliessen —
das 8cholion S. 206, 19 nnd die Interlinear-Bemerknngen S. 203,

15; ans der Bologneser Hs. ist also fftr die Kenntniss der m.

1. des Vat. nichts zu entnehmen. Ob dies bei einer der übrigen

Hss. möglich ist, darüber fehlen Angaben j doch ist es nicht

wahrscheinlich.

Was die Ueberschrift anlangt, so zeigt sich, dass von

m. 1. bei den Poliorketika eine solche gar nicht vorhanden war,

bei der Geodäsie aber dieselbe, wenn überhaupt vorhanden, dnrch

Blattausfall verloren ist, wir müssen also beide Schriften einst-

weilen als anonym bezeichnen. Denn ob m. 2. einer Ha. die-

selbe entnahm, lüast sieh auf Grund der übrigen der von ihr

herrührenden Einträge (vgl. oben S. 197. 203. 215. 226. 227.

2.'>0. 2(J2) nicht entscheiden; dieselben sind so geartet, dass sie

auch oliiie Zulalfcnahmc einer Hs. gemacht werden koniiten.

Fraglicli ist auch, ob nicht beide Schriften einen gemeinsamen

Titel trugen, <la sie nach dem Wortlaute des sie verbindenden

Abschnittes als zusammengehörig betrachtet sein wollen.

Der Werth des Vat liegt aber nicht blos darin, dass der

kritische Apparat in Zukunft vereinfacht ist — er bildet die einzige

Grundlage der Kritik, so lange nicht erwiesen ist, daas eine der

Abschriften an sweifelhaften Stellen die Iicaart der m. 1. erhalten
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hat, oder neue, von ihm unabhängige Hrp. gefunden sind — , küd-

dem auch in den neuen besseren Lesarten wie in den Zusätzen,

die er in ziemlich reichem Masse bietet. Kine Anzahl von Mar-

tin'« Vorschlägen erfährt dadurch ihre Bestätigung, z. Th* gegen

Weeoher's Aneicht; des letzteren Aenderungen finden nur theil-

we»e emeStfttse in der Hb.; sodann wird an vier Stellen (M. S.

452, 7. 45e, 4. 458, 9. 462, X ^ W.S. 201, 9. 203, 15. 205, 1.

206, 19), wo beide den riclitigen AnecliloBe der Worte an ein-

ander nicbt gefonden baben, derselbe bergeetellt. £ndlicb bat

der Vat. auch dadurch seine Bedeutung, dass jet«t zur Eontrole

des Textes von Apollodor, Atlieiiaus, Bitu, licro und Philo eine

den Hss. dieser Autoren ijlcichznitiire od( r w onitr jünjE?ere Hs..

vorliegt; innirrkehrt niii^M ii ibt r aucli jene zur \'erl)esHerunp; des

Textes der vorliegenden Schrift beigezof^en werden, was Martin

und Weseher bereite gethan haben (vgl. Martin S. 440 ff.); in

welchem Umfange aber dies geeobeben darf, mUsste allerdings

erst genauer festgestellt werden.

VN urzburg, K. K. Müller.
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Miseellen.

2iiH Lei«! der Brinia.

Man findet hUiiiig (z. 1). Bode» Hellen. Dichtkunst 1838 II

448, 3; Ulrici, Gesrh. ü. liell. Dichtk. II 871; Weicker, Kl.

Sclir. II 146 n. a.) ein Citat, schol. Antbol. I 67, 14 p. 135

(Bode ftigt Rogar hinxn : Jacobs), in welchem eine Tita der Erinna

stehen soll, die nach Welcher ans EnRtathioe ahgesohrieben ist.

Gemeint ist mit licRem Citat Hb. I, tit. G7, cp. 14 p. 135 ed.

Weohel (nicht JacobK). Das ganze Si'liolion aber steht Ihm Jacobs,

Anth. Pill. (m1. TT vol. TTT p. 40:i (zw TX 190) nn.l lautet so:* € Xeaßiba \ €(. Wie mir Prof. ZauErenit ister so freund lii li war niit-

zntheilen, stallt nicht ein Wort mehr in der Hands« lirift ; umn
weis8 demnaeb, was es mit jener Vita der Dichterin h^rinna auf

eich hat.

Tübingen. Hans Flach.

Zi XeMphen's.
Leider ist mir M. Schanz' Aufxatir 'Ii( iträ«Tc zur Kritik der Schrift€' im ">Ck .Tahrpfange dieser Zoitsolirii'f S. 21 ) fT. orst ziem-

lich lange nach st inc r VoröflVntlichung zu Gesicht geknniiiii^ii. Ich bin

dem Herrn Verf. für die wii ihm gegebenen Berichtigungen zu leb-

haftem Danke verpflichtet, obechon der grrHatte Tbeil der letxteren be-
reits von Nitsche und Ilertlein in ilir< ii Itccenetonen en\ähnt war
(so von letzterem die riifrenauigkeitin zu I 1, III 6 ' ,
IV 8, 11 0, 21 , 22, 32 ).
Wenn trotz die9er nnd anderer Ansotellnngen Hertletn von 'einer übri-

gens mit Sorgf il' :>1)gefaeBtcn* adnotatio critica spriclit, so dürfte diese

Nachsicht imtn* rhin Iteweisen, dasB Schanz' abfäUigee Urtheil nicht
allgemein «rfttheilt wird.

loii möchte hier nur noch einige Tunkte kurz berüliren, welche
nach den Aasfahrnngen von Schanz eine Erkllrung, bez. Berichtigung
meinerseits erfordern. Daas Schanz die wenigen Bemerkungen, welche
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meine Dissertation 'De Xcnophontis libellf, ijui TT/iii t' inscribitur'

S. 17 über Xeuophou's Lebou gibt, für 'gauz UDgcuiigcud' erklärt,

inuss ich mir gefallen lassen. Mir konnte es uatiu'Uch an jener Stelle

nur auf vliw kurze Zusammenstellung der wichtigsten Zeugnisse über
die Lrbeiif^d a u er des Historikers ankommen; tine kritische Unter-
suchung über Xeiiophoü's Leben, wie sie ' Wilamowitz in seinem schönen
Aufsatz über ThukydidcB entwickelt bat', ist gewiss ein driugendes
Bedfirfniss; in dem Rahmen einer Monographie über ein einadnes
xenophontischee Werk eiwuH dem ähnliches xu erwarten wäre unbillig.

Uebei dii'8 befand ich mich hier pfcwissermassen in der Defensive. So
lange die Thatsache, dass der letzte Theil der Uellenika erst mehrere
Jahre nach Ol. 105, 1 voUendet ist, nicht mit überzeugenden Gründen
angefochten wird, ist es wohl erlaubt, auch die kleine Ol. 106, 1 ab-

gefasste Schrift, wenn sonst alles dafür spricht» dem Xenophon
zu belaf^^en.

Entschieden bestreiten muss iuh femer, dass ich mich der 'An*

nähme cuneige', die in der Handschrift C mehrfach enthaltenen rich-

tigen Lesarten seien nicht aus Gonjeetur, sondern aus richtiger Ueber-
licfcninir in dieselbe hineiugerathen. Dasa ich dieselben vielmehr
durchaus nur für Vermuthungen des Verfassers von C halte, geht
ausser jenen von Schanz selbst angbfnbHen Stellen meines Kommentars
(S. 86 nnd 87) doch zur Genfige wans hervor, dass ich Praef. S. VII
von 'emendationes ingeniosae' spreche, welche der Codex neben einer

Ileilie Xachlässigkeiten und willkürlicher Interpolationen biete. In der
VQU Schanz beanstandeten Stelle habe ich nur bemerkt, dass die tref-

fende Richtigkeit einiger dieser Verbessenio^en beinahe in Versachung
fuhren konnte ('est ubi dubites paene*) hier eine alte Ueberlieferung
vorauszusetzen — eine Bemerkunir, die nur den Werth dieser Emen-
dationen illustrireu, nicht eine Behauptung über ihren Ursprung auf-

stellen sollte \
Sodann möchte ich, um es zu erleichtern sich 'eine genaue Vor-

stellung /U machen, wie Z. gearbeitet habe' (S. '220 Anm. 1), noch
einige Bemerkungen hinzufügen. Der grösste Theil meiner Textes-

äuderuugen ist bereit:^ 1873/4 entstanden, als ich die S<^ift zum
Zwecke meiner Untersnchong fiber ihre Echtheit nnd Abfassungssext
wiederholt durcharbeitete. Im Jahre 175 erhielt itdi dnrch die Qüte
Prof. v. Wilamowitz-Möllendorfs dessen Kollationen, eine Reihe von
Berichtigungen und Nachträgen (darunter eine neue Verglciohuug von

dnrch Fr. Leo) erst wahrend dos Drucks im Winter 1875/. Dies

möge einige Ungleichheiten erklären. Daraus, dass ich zahlreiche

Textesänderungen, auch die anderer, schon seit Jahren in mein Hand-
exemplar (G. Sauppe) eingetragen hatte und dieselben erat nach Kni-

pfang der Kollationen speciell zum Zweck der Ausgabe nacii Dmdurf

I

* Dass die Schrift so, nicht ncpi, betitelt war, dürfte doch
wohl als feststehend ansusehen sein; neben der einstimmigen hand-
schriftlichen Ueberlieferung und Menander's ' ' kommt
doch Atheuaeua' ' iv €* und Diogenes Laertius' Citat nicht

in Betracht. schreibt jetzt auch A. Schäfer in der 3. Aufl. seiner

Quellenkunde.
^ Schanz tadelt auch, dass ich den Marcianus 511 mit be-

zeichnet habe, was die Benutzung des Apparats' in den Seminarieu
'uunütz erschwere'. Ich legte uatürlich Werth darauf, die von Kirch-

hofit in seiner früher erschienenen *() einnftl'gewählte
Beseichnnng einheitlich festzuhalten. M. Schmidt's Bearbeitung der
letstraen Schrift war damals ooek nicht erschienen.
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und Schneider nochmals konirollirte erklärt es sich iheilweisc, dass

einige ungenatte Angaben über den ersten Urheber gewisser Ck}njectaren

im Apparate! stehen geblieben sind. So stammt III 6 '' iSchnei-

dtr" aus G. Sauppes Anriot. crit. 8. 195, IV 39 '€€( Schnei-

der' aus einer missverständlichen Fassung in desselben Appendicula
S. 67; ebendaher S. 68 V 4 'icoO ... * Zennina*.
Ich weiss wohlf dass dies meinen Irrthum nicht eigentlich zu entschul-

digen geeignet ist, iitdefs irlaiihe ich docb. dfi??? billigen Beurtheilom
hiernach die Mängel der Ausgabe, eines kritischen Erstlingsversuches,

immerhin in einem milderen Lichte erscheinen werden.
Wenn Schanz meint, man hätte 'billiger Weise erwarten können*,

dass ich in meinor Ausgabe alle Verbesserungsvorscldapo sfimnndlo,

welche 'nicht uhsurd und {jeeignot sind, zur Eniendation der Verderb-
nisse zu führen so soheint mir letztere Bestinmiung doch einiger-

massen vage za sein. Im kritischen Apparat habe ich absiöhtlieh Taat

ansitthmslos lediglich die von mir wirklich aufgenommenen Ck)njecturen

genannt, in dem Kommentar ' dagegen die mir brieflich mitgetheilten

und anderweitig nouh nicht veröfifentlichten hinzugefügt, sowie die,

welche ich an einigen auch von mir beanstandeten, aber bisher noch
nicht sicher verbesserten Stellen für förderlich aar Anffindung des
Richtiiit-n hielt. Vollständigkeit habe ich nicht erstrebt, diu Grenze
aber zwischen dem zu dorn aiigegebenou Zwecke für die Aufnahme
geeigneten und ungeeigneten wird immer eine subjective bleiben. —
Von den von 8chans behandelten eineeinen Stellen gehe ich hier nur
anf eine speoieller ein, weil er offenbar die Absicht meiner Aendirung
derselben qfnr nicht vpr=;tandcn hat. Er bemängelt es, dass u Ii I 3

vor gestrichen, und meint, dann müsse ich, abgesehen
von manchen andern (, wie z. 6. Plat. Theaet. 177 D. auch U 7

vor toOto €0£ tilgen. Was beide Stellen mit einander zu
thun haben sollen, verstehe ich nicht, es müsste denn sein, dass Schanz
glaubt, ich habe an dem wiederholten (nach dem Anfange Kai

I 3, wie ci II 7) Anstoss genommen: fast müuhte ich dies glauben,
da er alte { der beireffendai S&tse durch gesperrtm Dnuk hervor-
hebt. Daa war natürlich mein Gedankengang nicht '· loh atvioh vid>
mehr jenes , weil es unlogisch und unriciitig war zu sagen: 'auch
das, was die Jahreszeiten uns in Attika schenken, b^innt hier am
frühesten und hört am spätesten anf* (denn von der langen Dauer
irgend eines anderen Produktes war vorher nichts gesagt); dagegen
1 7 sagt der Verf. rieht i*?: 'auch die Einrichtung von€
wird die Zuneigung der Metökeu iicf^en Athen erhöhen"; denn auch
die vorher von ihm vurgeschlagcneu Massregein verfolgen denselben
Zweck (vgl. § 6€0^ . . £).

Zerbet. . Znrborg.

* Deventers Ausg., 1873 von mir aus der ^. Bibliothek bezogen,
konnte ich allerdings während des Drucks der Ausgabe nicht benutzen.

^ Schanz sieht es als Zeugniss für die U sorgfältigkeit meiner
Sammlung an, dass ich im Kommentar bisweilen Vorschläge nachtrage,

darunter solche, die ich billige, lumlioii S. 28 und 28. Die Sache ist

vielmehr die, dass ich in dem ersteren Fall über eine verderbte Stelle

(S. 23) während der Revision des später gedruckten Kommentars zu
einer anderen Ansicht gelangte, als ich bei der Feststellung des Textes
gehabt, in dem anderen (S. 28) wohl die Wahrscheinlichkeit einer Cor-
ruptel erkannt, aber nicht die Entscheidung unter den au wählenden
Möglichkeiten gefunden hatte.

^ Ich habe im Gegentheil Beispiele auffälliger Häufungen von
Kai in der Anm. zu IV Sfil zusammengestellt
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1. Die Aphrodite des Ikauienee. Wenn Brunn (Gench.

dar griech. KfLnsUer I 235 und in Heyer's Kttnetlerlexikon unter

AlluimenM} nnd ihm folgend Overbeck (QeBch. d. griecb. Plaetik

I 273*. Sfäiriftt^ueUeD S. 145) annehmen, dees Alktunenes ausser

der berühmten Aphrodite diese Göttin noch ein Mal
gebildet habe, so ist dies unzuläesig. Bezeugt ist nur jene, und
wenn Brunn den SehliiBs auf eine zweite darauf gründet, *daee

Phidiae, wenn er der Ueliorlieferung zufolge bei dem Aphrodite-

Wct^Htreit zwischen Alkamene8 und Agorakritos dem letzteren

11·1( lie Hand leistete, doch gewiss nicht dessen Nebenbuhler
auf gleiche Wciiie seinen Beistand geliehen lial)eu wird, wie dies

hinsichtlich der Ajjhrodite nach Plinins der Fall ge-

wesen sein 8oir, so ist dies hinfällig. Plinins sagt nnr (86, 16),

dass Pheidias die letzte Hand an die Aphrodite Iv des

Alkamenes gelegt haben solle, aber nicht, dass er dem Agora-
kritos im Wettstreit mit Alkamenes - httlfreiche Hand geleistet

habe. Dies ist Uberhaupt nirgends bezeugt. Die TTeberlieferung,

welche die Nemesis des Agorakritos in Kbamnus dem Pheidias

selbst zuschrieb, ist mit derjenigen, welche einen Wettstreit zwi-

schen Alkamenes und Agorakritos annahm, nicht zu combiniren,

BOüderii streng von Dir zu sondern. Die lieiden grüssten Schüler

des Pheidias hatten in i]ir<'n Statuen «ler Aphrodite retip. Iseniesis

gezeigt, waH sie zu leisten vermochten und Werke, der Haiul

des Meisters würdig, hervorgebracht. So entstand einerseits die

Sage vom Wettstreit der beiden Künstler, andererseits die beiden

Sagen von dem Antheil des Pheidias an den Weisen, lieber

letsteree vgl. auch Welcher, Griech. Gdtterl. I 579 nnd v. Wi*
lamoTit«, Phüol. Unters. IV 11 sq.

2. Byzas kein Künstler. Wenn in neuerer Zeit be-

zweifelt worden ist, ob Byzas von Naxos auf Grund der Stelle

des Paus. V 10, 3 bi , -
6 TTevr^qaiv.

NoSCou XijOWSw ctvai £,*£ € T^V€i €, BüZeui, €(^€(^,
mit Beoht seinen Platz nnter den Ktinstlem hat, so ist dieser

Plate einem Byzas entschieden streitig an machen, obwohl er ihm
in unzweideutigster Form angewiesen ist von Cedrenus I p. 566
Bonn, worc ,5\,€ hl€,^ ^f em äp-€, be '?. ^ Euveuvt-. Letzterer Znsatz lclirt, dass dieser Byzan mit dem (iründer

von üyzaaz ideulibcb ibt. Vgl. Heöycli. Miles. orig. Coubt. § 18
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und 34. AnoD. Gonsi. bei Banduri Aot. Gonet. lib. VI tom. I

I>.
129. Anthol. Plan. lY 6G und 67. WahrecbeüiMch galten d«r

Helioe und die Seleoe als Weibgeechenke des Byzae und wurden
nun aus zu desselben, umgekebrt wie vielleicht

Paus. I 24, 3 be mnha -
Tt Kfii €6^ aus einem Werke dee

Alkameueb ein Weibgeeobenk desselben gemacbt bat^

3. Tbeona&, LjaippaKallikratee und der
borgbesiß eil Feobter. Wer die Bescbreibniig, welche Aclian

var. bist. II 44 von dem, einem Gemälde Theon'e,

gibt, Htricte interpretirt und damit den Borgbesiscben Fecbter
verp:leicht, wird niebt in letzterem eine dtircb die VerRcliiedinlicit

der Kunstgattung bedingte freie l\e}iroduktion des UüuölleriBchen

GruiidmotivK den Gemäldes erkennen, ja nicht einmal zageben
können, dass Agasias, der Künstler des * Fechters\ eine im Gemälde
Theon H uifcisterhail erfasste Kuuntidee plustiscb verwerthe: haLe^.

Denn die Worte des Aelian

bijoüvnuv €>. 0 6 foiK€v

€ . Kcd (?) & ,
€ . ^ \,
60 , fj Kobiuv €€, \

fiTTfiv.

tniaeiei ^ (codd.

vgl. Rh. . 37, 42) bi' -, doch nur zu übersetzen: 'Da
ist ein liu])lit. welclier zur Vertheidigung seines Landes herbei-

eilt» da die Feinde unversehens in dasselbe einüclen und in dem-
selben sengen und brennen. Der Jüngling aber gleicbt leibhaftig

einem, welcher in ganz leideneobaftHeher Hast in die Scblacbt

eilt. Und man könnte sagen, er sei des Gottes Toll, wie von
Ares in Begeisterung versetzt Wild blioken ikm die Augen; er

bat rasch die Waffen ergriffen und eilt, soheint es, was ihn die

FUsse tragen, gegen die Feinde. Schon jetst hSlt er den Schild

vor sieh und schwingt das ans der Scheide gezogene Schwert,

einem niordgifriL'-f'n ähnlich, Schlachten im Auge und in der

ganzen HaltunL'- <1·· l>rohung, dass er keinen schonen werde'

Der Tlieon s eilt erbt zum Kanud', wenn er auch
schon unterwegs kampfesmuthig das Sehwert schwingt. Der hor-

ghesiscbe * Fechter' ist in der hiichbteu Spannung des Kampfes
selbst begriffen: indem er sieh mit dem Sollilde deckt, macht er

zugleieh einen Ausfall, und zwar, was dem liotiv das Eigen*

' Michaelie, Mitth. des Arofa. Inst. I 80. . Wilamowitz, Herrn.
XVm 262.

* Verb, der Pbilologeiivcrs. in Wörzburg 218 sq.

' Die Uebersetsung ergibt, worin ich von Brnmii Gesoh. der
grieeh. KQnetler 252 abwciohe.
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thümliclie gibt, gegen einen höher gedarliten Feind, f^twR oinen

Reiter Dort \nt fliegende £i)e, hier wirl^liobe AuöiaiisteUuug
das Griinilmotiv.

. lullte Meinung Hesse sich nur halten, wenn man annähme,
Aeliun oder seine UucUe habe eine Figur von der Stellung de«

borgheüiechen Feohters falsch aufgcfaest. Und eo lange ob nißht

gelingt diese Annahme irgendwie zu begründen, wird man nur
von einer gewissen Verwandtschaft der Idee swischen beiden

Werken reden dürfen. Intereesant ist ein ergleich des

mit Defregger'8 'letztem AufjLijeltot'.

Noch weniger kann idi mich mit dem Versuch Ivayet's be-

freunden, den bor^lieHischen Fechter aus einer Stolle der Aithlo-

pika Heliodor's zu erklären und in ihm eine Nach- oder Um-
bildung des liojilitodromen Kallikrates von Lysipp zu sehen.

Indem er nämlicii (Monuments de 1' art antique livr. III Paris

1882: huplitodruine vainqueur) luicli dem Vorgange Uuatremere
de Uuincys den Fechter als Hoptitodromen deutet, findet er zwi-

schen ihm nnd der heliodoreisehen Schilderung des siegreichen

HopHtodromen Theagenes eine so überraschende Aehiüichkeit,

dasB er meint, Ljsipp's Eallikrates habe nicht nnr dem Agasias,

flond<mi auch dem Heliodor als Vorbild gedient.

Davon tu schweigen, dass wir von dem Eallikrates nichts

als den Namen wissen (Paus. '^ 17, 3), desgleichen, dass eine

Reeinflnssung der Tleliodor.stelle durch eine Statue höchst tin-

Avahrscheinlich i^t: idi vemiag in dem Theagenes, wir ihn He-
liodor '" 3( € (. tmOTpi-^ dvaK0U9icti6€€(, , im ) schil-

deiit, und im *Fechter* keinerlei bedeutangsvolle Uebereinstim'

mung zu finden. Theagenes hSlt, ab er beim Umblicken seinen

Nebenbuhler hinter sich gewahrt, vor Frende nnd trinmphirend
den Schild hoch, hebt den Hals etwas nndf den Blick auf die

Geliebte, die £rtheilerin des Siegeskranzee, gerichtet, schiesst er

an*K Ziel. Aligesehen davon, dass er auftritt tv^,
die Haltunir des I.Armes des 'Fechter«' ist kein iltiv, lie Spannung seines Halses kein,^, sein (xeRichteansdnick unvereinhar mit einem* iinf die Geliebte und auf die Zuschauer, die Ge-
sammthaltaug endlich überhaupt keinKudünep^ tn\-

Q€9aL Man yergleiche nur den Lätifer in Neapel oder

den Hoplitodromos einer Berliner Vase (Bötticher, Olympia S. 91),

um zu sehen, dass der *Fechter* überhaupt kein Lftnfer ist.

* Wae es mit der Entdeckung einet zweiten Werkes desAg l as,

eines ins Knie gesunkenen Kämpfers, auf sich hat, vermag ich, da ich

nur die yoih bei Milohhöfer, die. Befreinng des Prometheus» S. 29
kenne, nicht zu sagen. ^
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4. Athena mit Lauipe? Auch wer in Athena eine Licht-

göttin sieht, wild doch mit Befremden von einer Laiiij»e aln ihrem
Attrihate hören und doch setzt Welcker. G riech. Götterlehre I

310 zu dem Satse: *Auf die Feneroatar der Athena besiehen sich

der nnaaelöeohliohe I^nehter ihres Bildes in Athen nnd die

Fackel in HÜnden der Athena Dias auf Münzen", die Anmerkung:
* sogar an einem Sarkophag mit dem Raube der Persephone hat
Athene die Lampe, Zeitschr. f. a. K. S. 39*, und an der ange-
führteti Stelle der Zeitschrift für alt« KunBt steht wirklich,

'Pallas läuft dem Wagen nach, in der linken Hand die Lampe
haltend*. Aber die Lampe beruht doch nur auf einem komischen
Irrthum. Welcher versah «ich beim Schreil>en, als er Zoega's

Beschreibung jenes Sarkopha^^s aus dem Italienischen übersetzte,

oder der Setzer lan Lampe etatt Lanze und Welcher übersah

bei der Gorreotor wie epitter das Yenehen, Bas in Kopenhagen
hefindliphe italienische Original (Zoegas Apparatas p. 398) bietet,

wie ich einer freundlichen Mittheilnng des Herrn Prof. Ussing
entnehme, richlii^: tenendo nella s. la lanoia. Spitze und oberer

Theil des Schaftes der Lanze sind noch heut an dem Sarkophag
des Palazzo Barberini (Ann. d. J. 1873 t. G. H. vgl. Raab der
Pers. S. 194. Matz-v. Duhn, antike Bibhv. in Rom S. 3*22)

erhfilteT). — Ueber Athena mit Fackel vgl. Wieeeler| liachr. der
ixött. Geö. a. Wies. Ib74, öö3.

£ieL IL iförster.

2i VerglL

Indem Euander den Aeneas auffordert in sein Haue einzu-

treten, sagt er zu ihm (Aen. VIII 362 if.):

haue, inquit, limina vietor

Alcides subiit, haec illum regia cepit.

aude, hobpcH, ooutemuero opes et te quoq^ue dignum
finge deo rebnsque Ten! non asper egenis.

Die Worte 'te quoquc d. f. d.* erklären die HerauBgeber immer
noch wie Heyne im Aneohlass an Serrins. Jener sagt: *Gom-
pone te menternqne informa ad simllitndinem nnmims, h. £m,
redde te similem Henmlis in eo&temtn hoo inanis fsstas * Und in

der That war die andere alte Erklttrang, welche bei Servius auf-

bewahrt ist C ^&Q^ quidam 'deo* pro immortalitate dictum volnnt')

nicht der Art, dass sie zu einer Wiederauffrischung hätte reizen

können. Indessen erregt doch auch der Gedanke * redde te si-

milem Herculis* mannigfache Bedenken. *te quoqne*: wen denn

noch? 'finget nicht albujlhlig (durch Einwirkung des Schicksals:

Ii 79 f., oder .1er Kr/ichung: VI 79 f. Silius Ital. VI 537 f.),

sondern durch plötzlichen Entschluss? 'dignum* = similem? und

*deo': was hat denn Aeneas mit Hercules zu thun? Aus Seneoa

epist. 18, 12: Mneipe cum panpertate habere commercium, ande,
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hospee . . . finge deo. nemo alias est deo dignoe quam qui opee

oantempKit' ist mir zu achlieseeni daes derselbe an Hercules ttber-

hanpt nicht gedaclit Imt. EbenHowenig epist. 31, 11, wo *dcTis*

als i\ry (4(.tt h] unserem IniuTii gefaeet wird. Der Vergilstelle

aber wäru gehuiicn, wenn man läse:

ande, buRpes conlernntre opcH ai te quoque dignam
finge (loiuum rebusque veni nun asper egonin.

'Stelle dir vor, diiss mein Haue auch deiner würdig Bei (wie

Hercules es für seiner würdig bat gelten laseen)*.

Berlin. Paal Cauer.

Zft MmÜM «päd. 15, 21.

Horas weieeagt eeinem Nebeiil>aUer, wenn er alle 8cli&tie

der Erde besitze and neben der Schönbeit des Kireas auob noch
die Weisbeit dee Pytbagoras renatas: er werde doeb nocb aai-

gelaebt werden. Also ein weiter Pythagorae, in welchem der

erste wieder auferstanden ist? Aber nach carm. I 28, 9 f. hat der

Dichter von solchem Wiederaufleben nicht« gehört: 'habentque

Tartara Panthoiden iterum Orco demissum^. Sollte nirlit dt ni-

nach in dem Verse *nec te Pythagorae fallant arcana rciiati der

Name 'Pythagorae' interpolirt und an seine Stelle Panthoidae zu

KPtzen sein? Oder int es ein philosophirender Freund wie Itius,

der sich gewaltig viel aal acme aj,-caua einbildete?

Berlin. W. Kibbeok.

Zu i>tatias' bilyen.

II 1, 17. laorimis en et mea camuna in ipso

Ore natant tristesque cadnnt in yerba liturae.

Muss mit leichter Veränderung lieiFsen: carmine nnd ora, beiden
Gedicht wrlbst Bchwimmt ilim das Antlitz in Tliränen; so Theb.

TT 337 quütiens haec ora natare iietibus— deprendo. IV 501 largis

umectant imbribns ora. luven. XV 1.H7 cuius manantia äetu ora.

I 6, 63. Cat^ur u que vagis grues rapiuis

Mirantur pumilos ferociores.

£e ist von den Volksbelnstigongen die Rede, die Domitian

an den Ealenden des Deeember veranetaltet, danuiter ancb
FaastkXmpfe yon Zweigen (pnmili: edont ynbera ooneenmi*
qve deztras). Dazn laobt Mars, darttber staunen die Eraniebe
and sie, die einstigen Sieger über die PygmtteB, wandern sich

über diese pumili ferociores, ein Comparativ, der mit Naobdiuok
binzugesetzt ist, weil sie es einst mit viel zahmem Gegnern zu

tban hatten. Daes der vorzttgliebe Verskttnetler Statioa die erste
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Sylbe von pumilue einmal lang, einmal kurz gebraucht liaben

tollte, ist ganz munöglich und das deutet auch Laebmaon in sei-

nem Lttcreseommentar p. 36 an: pnmilos u brevi et pömüonee
eadem longa dixieee eredUur Stattiie, pnmilionem prodacte Luore-
tiuH et Martialie. Auch Imhof bespricht Progr. Ual. 1867 p. 11

die Stelle, weist nach, dass y. 57 statt des nie existirt habenden

pumilonum pumilonim zu lesen iet und bleibt bei dem Endresultat

stehen, dass dies al)gcsehen von den Nominibus propriis die ein-

zige metrische Ungenaiiigkeit hei Statins nei. Das u in pumiluK

zeigt sich aber überall lang, deshalb mu8s imniilos v. 64 ver-

derbt sein. Man lese pugiles, denn Faust käinpler \varen ja diese

Zwerge, und da dem Ahschreiber das kurz \ i lirr aus der Feder
geflüseene pumilorum (v. 57) noch im Öiunc iag, ist ein solches

Versohreihen leioht erklKrlich.

III 3 179. hont aliter gemoit per patria Thesens
Littora, qni Meie deoeperat Aegea velis.

Die Stelle ist von Bährens praef. p. 14 anätthrlich mit einem
Seitenhieb anf Markland besprochen worden; nur hätte er er-

wähn«! können, dass statt des handechriftl. periuria, ^Noraus er

]> patria herstellt, ehent'alls mit Beihehaltung des handschrittl.

litora bereite von Bursian per inania vorgeschlagen war. .Man

bleibt der Ueberlieferung' möglichst treu, wenn man liest: ]»er

sunia und erhält dadurch zugleich eine characteristiselie J^ui al-

iarbung; von Sunion aus harrte Aegeus des Sohnes und stürzte

sich von dort in das Meer. Zur Evidenz wird die YerbesseruDg

gebracht durch Thebais XII 626: Sumonf nnde vagi casnmm in

nomina ponti Gressia decepit ftilso ratis Aegea yelo. Sunkis als

Adjeotiy von Snnion ist bereits mit viel G-liick yerwerthet von
Haupt, Ciris 472: Hic sinus illi Sunius patet* Granz ähnlich

8tatius I 3, 89 Anüa littora, wo Markland schöne Farallelstellen

hänft.

V 1, '205. Tllc etiam mnpstae rn^iissct tempora vitae.

mapstae schreibt Bälirens, tractac Imhoi, welches sich wegen des

i'ulii^eudüu runipere nicht empfiehlt, maestae liegt aber dem über-

lieferten erepte sehr fern. Abascantius verachtete das Leben, das

nach dem Tode der Gattin ihm ude war und so mochte dem
Ueberlieferten wohl spretae am nächsten kommen. Ton einem
ähnlichen Gedankengang war offenbar Angelus Politianusi dieser

nnermildliohe Benutser der SUvae geleitet» wenn er in seinem

Klaggesang anf Albieris 247 Statins mit den Worten wieder-

holt: Quin etiam invisae rupisees vincula Titae, conlugis ut manos
prosequerere pios. Uebrigene würde es einer besonderen Ab-
handlung hedürfen, wollte man überall die Benutzung der damals

grosse Epoche Tnaelienflen Silvae in den Gedichten des durchaus

geschickten Italieners naclnveisen. Er steht darin nicht aliein

und eine vorsichtige Kritik konnte vielleicht aus der Vergleichung

jener spätlateinischen Poesie der Italiener manches für Statiue

Wichtige schöpfen, wenn bei der sonstigen Magerkeit des Inhalte

jener oarmina mxiht eben die Reminiscenzen an die Alten das
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einzig TntereBBaiite dieser Sänger' wUren. Folgenden Öteileu, citirt

nach Rhan. Gherus, deiitiae cl. Italorum poetanim, hat offenbar

Htatiue ale Vorbild gedient. Kerc. Stroza in dem Gedicht aul

seinen Schenken ^tferimieens* p. 1111 Funde iterum cyathos,

iternm nnmerare labom = Siat I 5, 10 Innge pner oyaihoB eet

ne numerare laboia, Stroza ad Lnoret. Borg, p. 1072: lam fora,

iam yioi, iam fervent compita flammie ^ Statine I 2, 231 eefol-

gent compita flamm is (NB. hatten die alten StatiaeauHgahen et

fervent). Nangeriue * ad amicam rnetioantem ' : Semper Erythraeia
signabitnr illa lapillip semper erit sacras inter habenda dies =
Htat. TV 6, 1>< Xox et Erythraeis ThotidiiJ nignanda lapillis: aneh

von iSannazar iiachgeahmt mit den Worten: 0 mihi Erytliraeis

merito eiguanda lapillis mihi delicias inter habenda meas.

Hannazar Ecl. 5, p. 663 ist Kogar der stete wiederkehrende Refrain:

Exere caeruleoe Triton de gurgite vultus doch nur ein Nachklang

von Statine V 3, 104: £zere semirntOB subito de pnlvere yaltoe.

Einen Fbgerzeig znr Terbeeeening von Statine I 8, 57 qnid nnno

laquearia mirer Ant qnid partitie dietantia teeta tricborii? gibt

vielleicbt eine Stelle ans dem in vollendeter Schönheit klaesisch

berührenden Gedicht, das Car. de Maximis bei der Gründang der

Pisaner tJnivereität an Laurent, de Medioi richtete (nach der

VatiranhaTidftchrift abgedrnckt bei Roscoe: LifeofMedici IV 51).

In der 8tatia8»telle, wo wir das zwar sehr kühne, aber sehr 0:0-

schmackvolle laquearia Bährens verdanken, berührt cmpUmüioh
störend das aucli Kchon von Maikland heftig verworfene aut,

aber ebenso uuangenehiii das nackt und steif ohne Beiwort ste-

hende partitie; in dem Gedichte des de Maxiniiu lautet die be-

treffende Stolle — das ganze Carmen ist ein reiche« G-ewebe

Beminieoensen ans den Silvia — 236: quid bipara referam

pendentee arbore fractna, quid bene parHHs laetieeinia dotibna

arva etc., wo das störende aut wegfUlt nnd partitiB eein noth-

wendiges Epitheton in bene erhält.

Wie emsig aber und mit welcher Verehrung namentlich in

Leipzig in den Jahren 1615— Statins' Silvae gelesen nnd
wif mn'iciv dip'^elben ausgenutzt wurden, dafür geben einr?i schla-

gend eu Beweis die Carmina, mit denen in der alten Lindenstadt

(Thilyrea) von T'^niversitätswe^en die Jünglinge begrüsst wur-

den, die den Magisterraug cnipiaugen hatten. Es waren meistens

jedes Mal 20 bis 30, denen diese Ehre zu Theil ward, jeder

bekam sein beeonderes Carmen nnd wenn nicht der liame dee

Betreffenden zn einem Wortspiel Gelegenheit gab, mnaste ateta

Statine zn Hülfe kommen. Ich verweiee kurz anf die Jahrgänge
1617, 1622, 1624, 1631, 16.3 und die Namen der Dichter: Sa- .

muel Cnorr, Polyc. Wirth, Cundisius, Thom. Kempfer und schlieese

mit dem ergötzlichen Hinweis, wie ane einer handschriftlich ver-

derbton, erst durch Imhof gebesserten Stelle (Silv. V 222
h']iei'tatur Ar-liaeis statt des früherL-n Acoetcs) die Pliantasie vo?i

Cundinius (1624 carm. XJLIVj eine ganze Anecdote zu bildeu

wusste

:
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FertiiT Olympiaoae quondain specfator Aeoet»
GymnadiB attonitue plaudente etetiRee theatro

Cum oonsanguineae parti deeponoa faieeent

Praemia grandaevo non iofitiaDda parenti.

fiannover. Bruno Fried ericb.

Ptvpejaaiieh-RöKiaek «AlexandriBiaelteB*

Ein Stttck Wand des theatrum teetnm oder Odeona von
Pompeji, dessen Bau Nissen pomp. Studien 8. 240 um rund 75
vor Chr. setat, ist auf llau*s Anregung jüngst blossgelegt worden
uinl liiit iiu lirere Graffiti aufgewiesen, die nach eigener Abschrift

und Yergleichung der Man^^clH n Sogliano in den amtlichen Not.

d. scmn 1883 Februar p. 52 öffentlich mittheilt. Einen derselben

8cheii)t mir «mtipt l;)eKoii(lpren ErwiihnuTig werth, weil es einen

Beitrag liefert zur römischen Lyrik vor Catull und Calvos;

quid fi]t? vi i^ip, orulei, posqtmm deducxstis in ignem,
nojii ad vim vestreia largiiioatis creneis.

verum] non possunt lacninme reKtiii«,'uere Hamam,
hap]o 08 incendunt tabifirantque anininni.

Diese Ergänzungen lasBe man Bich vorläufig gefallen, leicht mag
glücklicher sein wer die Wand fielbst untersuchen kann. Hr.

Sogliano notirt nichts als zweifelhaft ausser dem Anfangshui li-

staben von gemis^ und das nicht als ob die Inschrift gegen g
Sprüche, sondern in der Meinung, dass so die vorgehende Silbe

lang wftrde; der Text bietet Z. 2 nach ad und Z. 4 nach os
jedesmal noch einen Schatten, der allenfidle zu einem Buchstaben
wie I sich consolidiren lieeBe. Lieber würde ich Z. 2 geradeau

aqttam haben, aber die Vorlacre zwingt nun oimnal zu sehen,

dass man mit der 'Gewalt* fertig wird Wie das lünzelne sich

auch künftig gestalte, in die Augen springt sofort der feine

' Naehtöhrift. Herrn Han*s oftbewifarler Gef&lligkeit verdanke
ich folgende genauere Anaknnft über die Funkte, welche iTür die Resti-

tution des Epigramms entscheidende Pedcutunp hal)en, 'Zeile 1 l Vi die

Querlinie des habe ich nicht gesehen; Sogliano hat sie aber, nach-

deni ich ihm dies mitgetbuilt, nochmals constatirt. — Z. 2 ^ iVIM*
[der Druck kann die Zeiidien nicht genau wiedergeben, erst und
nicht IV, dann obere Stücke wie von und curaivem <f, dann sicher

VIM] 90 meine Atwohrift; die beiden ersten Zeichen sehr undeutlich,
' von Sogliano anfangs übenehen; nach Tergleiehung meiner Absohrifl

bestät igt er sie. — Z. 4 CoS IN swisehen S und I beschädigte Stelle,

nicht f.n constatiren, ob da etwas stand. Im Uebrigen stimmt die
Publication mit meiner Abschrift, die für dieselbe benutst ist*. Hier-
nach wird eäi Gegensats von ei und vim im Eingang für gesichert
gelten müssen.
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poetische Grundgedanke, und ebenso klar ißt, dans der nicht erst

in Pompeji erfunden ward. Wie manches Diötichoii in jeneu

Eninen stammt naeliweiBlieli oder Angeneoheiiilioli tob den ersten

Dichtem der angnsteieoheii Zeitl diee Epigramm gehört nach der

Abwerfnng dee eohlieseenden 8 {kurffifiean)t nach den lantliohen

Formen, nach den neuen, das heieet für alte Zeit Honet nicht

nachweisbaren Lexeis largifiec^e, tabificare (Acciue leto tahificiAüi)

in die eullaniBch-ciceronieche Periode, ist nicht nach 700/54 ver-

fftRst — wohl verstanden das Epigramm; wann die pompejanische

Dublette gemacht ist, natürlich etwas elier al» die PiVilerwand

durch das Mauerwerk der Crladiatorencaeerue verdeckt ward, welche

Nissen sich gerade vor Beginn unserer Zeitrechnung geschaffen

denkt, kommt hiergegen nicht in Betracht, und dass der Copist die

eine oder andere Aenderung vorgenommen habe, kann mit der Mase-

gäbe angeatanden werden, dags ffir das ganae Goacetto lolehe nn*

weaentlich ist. Nach meiner Heinnng also gehört diee Erotikon

in £ine Kategorie mit den für die röm. literatargesdiichte so

wichtigen Aktenstücken, welche uns Gellius XIX 9 anfbevahrt

hat; of; gleicht ihnen anch in einzelnen Wendungen, speciell dem
zweiten Epigramm des Aedituus, welches der Fackel und des

Herzen« Flamme mit einander vergdeidit, i<^fnm timn j^otis est vis

sfieva crMingtiere venti u. s. w. Dass jene K]iiii:ramme bei GeUius
freie Uehersetzungen griechischer Originale sind, daran zweifelt

wohl niemand, und Scaliger hat 81 für die Verse des Catulu.s

auf Kallimachos aufmerksam gemacht. Dasselbe gilt von unserem
Gedicht; Liebeekkge an die eigenen Angen gerichtet, ein an-

deres nnd unwirsches *Augen, sagt mir, sagt' ist das Ifotiy yon
Epigrammen des Polystratos nnd Meleagros AP. 91 nnd
noch engere Beziehung aber scheint mir vorhanden zum Epi*

gramme des Paulus Süentiarius AP. 226 (( . . . tt-€€ ^, ^vbixov

'

^ ^), als ob

d;m unsrige den Quell bloss entfärbt, das byzantinische ihn durch
weiteren Aufguss A crwässert wiedergäbe.

Das (Traffitu hat in Pom})eji Eindruck gemacht; darunter

steht ein dcfectes Distichon, um mit Spiel dem Spiel etwas auf-

zuhelfen, {illud agani\ vesci^ nei incendia participantur^ \tu cura\

fUmmam iradere ttfst lieeai^ und nach Tier anderen TentUmmelten
im Gegensats an locare wieder eondere uH lieeatf auch dies ge-

wiss erotisch. Von den weiteren Inschriften des Pfeilers bietet

eine ein vollständiges DiRtichon mit spasshaftem Wortspiel:

sei quid Amor vaJeat nostei, sei te hominem seis,

commiseresce : mihi da veniam ut veniam,

andere noch Ansätze erotischer Vrrfjleln, danmter Cacsia sei in—

,

sei parrom —, es hihc hide— , nec Semper. Ich kann den aller-

dings freidenkerischen Verdacht nicht unterdrücken, die eine

Grabschrift SardanapalR (Näke Choeril. p. 237), das bekannte

tOQie naile mit den 'assyrisch leichtHinnigcu' V'^ariationen

de« lotsten sei erst auf römischem Boden erwachsen, so viel
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hübscher und einfacher steht dem Spruch das römisch-metrische

Kleidchen; das angebliche Zeugniss des Eallisthenes hat Weeter-
mann abgethan (Geier Alexandri liiet. ecr. p. 244), bleibt Aristo-

biüoB, weleher ale Gewihntnanii sunächet für das Denkmal, in-

denen sogleich ancb fttr den Wortlaut der Inschrift anftritt bei

Athenäus und in den neueren Ausgaben Htrabo's (nath alteren

bloss fiir das Denkmal, Geier p. 34); ApoUodor's Name in den

Aristophaneeseholien Av. 1021 ging ursprünglieli Leben iiii»! Tod
SardnnapalR an (6 ' evbov
(Snf'ihivev, hier eine Spur dt^r laniluMt\ sirlier niclit ilen inschrift-

li l)t Ii Text, welelien er jetzt einleitet. Ward dieser etwa von
Timagenes ao redigirt?

B. F. B.

Die staatliche Anerkennung des Gladiatorenspiels.

in der Geschichte defj Gladiatorenspiels zii Tiom sind noch

ein paar wichtigste Punkte dunkel, und ich gestehe dies und
jenes nielit ?nnz so wahrseheinlieh zu finden, wie eR die Ge-
lehrten darstellen, welche auf diesem (iehiet heute wohl am besten

Bescheid wissen. Ritsehl bchlosK seine bekannte Abhandlung
über die teescrae gladiatoriae mit einigen allgemeineren A'^ermu-

thnngen, deren Werth, wie er sagt, einem jeden anheimgegeben
sei (opusc. rV S. 641 f.). Die Marken hätten dem Zweck dienen

können, anf Gmnd des Verdienstes die Pensionsaneprfiche des

einzelnen Gladiators festzustellen, ein Yerfahren das mit der ge*
sammten Organisation des Gladiatorenweeens sich werde auBge*

bildet haben. Erst nach der Bildung ständiger Banden in ge-

schlossenen ludi, deren ältestes Beispiel nni das Jahr 049 '105

erwähnt werde, erst nach der Einbür^rerung solcher ludi -ri f

festes Systein möglich gewesen. VEtlielie Jahrzehnte moeliten

darüber sein leicht hingehen und so eben die Hullnniselie Zeit

herankommen, ehe man der nunmehr festgestellten Oidnung durch

die Einführung genau datirter Tesseren Kcchnung trug'. Die
Slteete der bisher gefundenen gehSrt nSmlich ins Jahr 669/85.

*Und wissen wir denn, welches eigentlich der Zeitpunkt war, in

dem der üebergang von gelegentHcher nnd privater Todtenfeier

zu der stSadigen und amtlichen Staatsleietung eines allgemeinen

Festepieis stattfand? Ohne Zweifel hatte sich die Neuerung in

der ciceronisch-cäsarisch-pompejanisohen Epoche bereits vollzogen

;

was steht also der Annahme entgegen, dass etwa die voran-

ijehende sullanische gerade den Wendepunkt bildete? So würde
alles in den besten gegenseitigen Zusammenhang treten und die

Fratze, warum keine vorsiillanischen Tesseren existircn, ihre sehr

einleuchtende Krlediguag durch innere Begründung linden*. Es
macht mir grosse Freude, den Manen des Meistere eine kleine

Hnldigung darbringen zn können: den Zeitpunkt, in welchem die
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amtliclie Ausrichtung vob Glndiatorenspielen neben den altttblioben

müTiera funebria becann, hat Ritechl mit jener Hypothese in

Wahrheil gefunden und richtig bestimmt; am Knde behält er

noch ebenso Recht mit seiner weiteren Vermiithung, daee mit

dieser Neuerung die vielbesprochenen Marken zusammenhängen,
deren Beziehung auf die Gladiatur mir nicht erwiesen schien.

Letzteres ward von Henzen vertheidigt Bull. arch. 1882 p. 8^

Unteres gedenke ieb dem Bereich des Fraglichen nnter die

näheren Thateaehen zu veraetien.

Ennedine, den nne nnn Hajrtere Autgabe eo bequem und
in der Weise xnginglich gemacht hat, daee man auch auf das

einzelne Wort unbedenklich »ioh stlltzen kann, preist in dem
Panegyricue auf Theodorich unter anderem p. 284 H. das Waffen-

und Kriegsspif^l. welches der König eingerichtet habe, wo die

Juirend in Cxerwerttu und ßogenschiessen sieh übe, wo zum
Schauspiel diene die Vorbereitung auf künftiges Ueldeuthum, wo
die Scheinkämpfe den Gefahren wirklicher Kämpfe vorbeugen.

£r vergleicht die Spiele mit den Gladiatorenspielen der Vorzeit,

wie SM& Ten selbst versteht, sn Ungunsten dieser, welehe ausser

ihrer Grausamkeit gegen die ureprtingliohe Bestimmung von Krieg
undWaiFen entfremdet» mehr 8chrecken als Stärke grossgeiogen

hätten. Z. 15 ^läüum et Manlium comperimus gladiatarium eonr

fUctum moßiefyrante popttÜB prwuhniia contulisse, ut itUer ihea-

irales caveas plebs diuturna pace possessa quid in acte gereretur

agnoscerei: scd htm feriatis mmühus friistr srteiae morfes (Hsirtel

schlägt saurin mortis vor, mir Rcheint die Lesung der Hand-
schntten wohl zu passen für das Ende von Gladiatoren die in

Mehrzahl, nicht einzeln, auftreten und fallen, die mit oder nach

einander hingeschlachtet werden, der Ausdruck nach vieler Dichter

Yorbild gemodelt zu sein) ingerebantur aspectuif mm^wm bona
sitnt$ cnulelitoto «entMfi^ tnsdMa u. s. w. Lassen wir die

Phraseologie des kirehliehen Lobredners, auch seine oder seiner

Vorgänger Aetiologie bei Seite, ihm lag die Kaohricht vor: Ru-
tilius und Manlius haben den Gladiatorenkampf nnter die staat-

lichen Institutionen aufgenommen, als eine Festfeier analog und
im Gegensatz zu den gewiihnlichen Theaterspielen, welche ja von
Alters her den Staatafesten dienten. Woher Ennodius die Nach-
richt hat, aus einer Chronik, aus einem antiquarischen Handbuch,
direct aus LiviuR oder Sueton. weiss ich nicht zu nagen; aber

jenen Kernpunkt haben wir, das wird niemand bestreiten, als

ältere Ueberlieferung festzuhalten, für deren Aechtheit eben auch
die bestimmten römischen Gesehleohtem ungehörigen Kamen bor-

gen, an welehe sie geknüpft ist Bedenkt man nun die Parallele

in welche dies Namenpaar mit dem Gothenkdnig gestellt ist, die

fürsorgliche Leitung der Unterthanen (magistrans populis provi*

dentia), die ganze Darstellung des Ennodius, so drängt sich von
selbst die A'errmithnng auf, dass Männer an der Spitze des

Staates, dass mit dem Paar las Collegium der obersten Behörde

bezeichnet wird. Kurz — «s sind die Coneuln des Jahres 649; 105, Mus. f. PliOoL N, F.. 30*
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gemeint, . Rutilius Ruins und C. Manlius: den ständigen

Variationen des zweiten Namens (Malliu«, Maiuiiusj hndet eich

auch in Ennodins* Handschriften eine Spur. Hi coneules primi
in magistratu gladiatorinm mnniie populo dedenmt, so oder Shn-
lioh lautete die vom Bedner umechrielieiie Kotix: das Gladiatoren-
8piel, seit 490/264 ana AnUea oder doch anter dem Kamen yon
Todtenopfer immer öfter nnd prunkhafter gegeben, ist zum ersten

Hai von Amte wegen veranstaltet und als öffentUchee Feetepiel

anerkannt worden nach dem jugurthinischen Krieg, bei den vielen

Niederlilgen L'firen die Cimbern, durrh die Beiimten des Jahres

649. Zehn .hJue vorher war alle are ludicra nicht · inlieimischen

ürftpniii^;8 au.s i\om auegewieson worden (Cae«iodor rhroii. J. 639);
ee oifenbart sich in dieser ganzen Peiiode so mauigiach, beson-

ders auch in ihren Schauspieleu ein Antagonismue gegen die mit

dem Ghriechenthnm verwachsene feinere nnd edlere Artf ein ge-

wisser Bttekfall in die Bohheit des italischen Katurmensehen;
anoh die staatliche Anfnahme jener Hetieleien kann ein Symptom
davon scheinen.

JTiLr den Fall, dass jemand die Deutung von Kutilius und
Manlius anf das so benannte Consulpaar willkürlich finden sollte,

steht noch ein Heweismittel zur Verfügung, die i!lr>vähnung der-

8(11-11 Beamten, dasselbe Datum in der Anekdote bei Valerius

3iux. II 3, 2: armorum tractandomm meditatio a P. Kutilio con-

sule Cn. Malli (nach der Epitonic Manli) collega luilitibus est

tradita; is enim nullius ante se imperatorie exemplum eecutus ex
Indo C. Anreli Scanri doetoribns gladiatonim aroessitie vitandi

atqne inferendi ictns subtiliorem rationem legionibns ingeneravit

virtntomqne arti et rarans artem virtati miscnit, nt illa imp«tn
hnius fortior, haec illius scientia cautior fieret. Dies nnd des

Unnodins Zengnias aind, wie der erste Blick zeigt nnd genanere
Prüfung nicht anders beweist, unabhängig von einander, sie

kommen iiiebt aiis derselben Quoll hctreftVn nicht ein frlpi-

phes, nnd doch liegt di«' nächste Verwandtscliait des Inlialts haud-

greiliich zu Tage. In jenem CouKulat ist eben das Gladiatoren-

wesen zuerst, nm bei einem alljEremeinen Ausdruck stehen zu blei-

ben, in nähere Beziehung zum Staate gesetzt worden; dat» er^te

steinerne Theater mosste dem YoUc als Tempel der GiJttin em-
pfohlen werden, jene Maseregeln sind, sei es vom amtlichen ür-
heber, sei es erst in der geschichtlichen DarsteUnng* begründet
worden durch die Nothwendigkeit, die verwöhnton Bürger wieder
an das WafTenhandwerk nnd an Eriegssoenen zu g^öhnen. Ich

möchte mich hüten, ans dürftigen and rhetorisch gefärbten ·
richten weitere Folgernngen zu ziehen, als zu welchen wir notb-

wendig gezwungen sind, um überhaupt ihre KxisttMiz y.m erklären;

aber möglicherweise ist damals ein umfassenderes »elz belretfs

der Gladiatoren erlassen worden, welches ihre Verwendunsj für

ötaatszwecke, nicht nur für öffentliche Spiele seitens der UmiiiLen,

sondern auch beim Heere zum £inüben der Kecruten erlaubt hat
Anf jeden Fall hat die nachmals hünflge Gleichsetsung von Gla-
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diatoren- und Bühnenspiel, wenn es sich um amtliche Leistungen

handelt, zum Beispiel im Stadtrecht von Urso, wo sowohl die

Zweimänner der Colonie als die Aedilen in jedem Amtsjahr, hier

alKO t-in für allemal und bLändig, munus ludosve scaenicos aus-

richt» 31 Holien, ihr»Mi legalen l^rsprung in der von Ennodiue ge-

meldeten Neuerung des J. 649/105.

B. F. B.

CARO.

Die ächte Bedeutung des italischen Wortes, welche hei

Umbrern und Sainnitem stäts blieb, ist Theil, Stück, pars. "Der

Opterbraucb, die Zprs-tückelung- und Theilung des Opterthiers

zwischen Gott und Mensch, verlieh ihm die specielle Be irnituug:

Theil des Thiers, FleischBtück. Ohne den Stiickljegrili war die

Composition camifex unmöglich. Xoch in einer uralten Wendung
hat das Latein jenen Worteinn ständig bewahrt, den Späteren

die Bie fortpflanzen ivnlineheinlieh nnbemuet Die Boadeeetidte

beim latinischen Feet oarnem petnnt, eaniem ecdpiont, klagen

eibi oarnem datam non esee (Stellen bei Schweglor r. Geech. 3
S. 29G, Marquardt Saoralw. S. 384 K. 9): das heisst ihr Theil,

nicht Fleisch, sondern wie Dionya ttbereetit 4, 49 (|£, genau .
. · F. .

Uandechriitiiches za Corippus (Zusatz zu S. 315 f.).

Durch die Gflte yon fingen Abel in Budapest mit dem
Wortlaute der Ceontosi*eohen Auelaeeung (p. 165. 166 seiner

Schrift) bekannt gemacht vermag ich Rchon jetzt Uber die, wie

es schien, glücklich wiederaufgeftniilrne Corippuslis. des Matthias

Cor\inu8 Nachricht zu Lrt'brn: es sind — carboneH pro thesauro.

Csontosi spricht ausdrücklich von der Hr., 'welche Mazzuchelli

herausgab*, meint also mit seinem Corvmianus den bekannten

Codex Trivultianus. Unverständlich bleibt mir nur an beineu

Bemerkungen:
1. wie er sagen kann: 'bis Jetst ist diese Hs. nirgends

genauer bescbrieben , da doob Partscb in seiner Corippus-Aus-

gabe eine detnillirte Beschreibung gegeben hat;

3. die Notiz, dass *sie mit dem Wappen des Königs Mat-
thias versehen ist*: wäre dies der Fall, so würde doch Partsch

eine'n so in die Angen fallenden Bestandtbeil des äusseren Habitus
nicht nberflehen haben;

3. die ausführliche Mittheilung über die Schicksale der

Hs.: sie soll 'aus der Bibliothek des Harchese Trivuizio zu Mai-
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land zugleich mit dem Corvincodex nr. 78 (Job. Damaeceni sen-

tentiae etc.) in Folge teetainentariecher Verfügung in den Besitz

der Füretiu Belgiojoeo übergegangen and gegenwärtig iiu Besitze

der MarcheM T^Otti, dar Tootor der Fttriitlii Belgiojoeo, befind-

liolk, wegen Abweeenheit der Marehesa aber zn wiederbolten

lüilea (1878 and 1879) nnerreiebbar gewesen aem*. Ton aUe
dem bei Partsch kein Wort, der anter Beihülfe dee liebenswUr-

digen Conte Porro die Hb. ans der Trivalsiana entleihen and
togar sa Hanse benntsen durfte.

Göttingen. Gnstay Löwe.

In dem eben ausgegebenen Helte dee Bulletin de correspon-

dance hell^niqne (1883 Jahrg. VII Heft IT) veröffentlicht Hauvette-

Beenault eine Reihe choregischer Urkunden der Insel Delos : leider

sebr smamarisohe Becbenecbaftsberichte des jedesmaligen Arcbonten

Uber die Begebung der^ nnd, welobe nur die

Namen erstens der Ohoregen iftr die ersebiedenen Bestandtheile

der Festspiele, zweitens der darin aufgetretenen Künstler (otbc

dnebeiEavTO ist die einleitende Formel), und ausserdem

ein Inventar des übernommenen und an den Nachfolger abgelieferten

Silbergeräth« f^eh^^n. Trotz ihrer Dürre sind die Listen lehrreich

für die Kiniiclitinic der deli^rhen Festspiele und damit auch für

die Geschichte der musischen Künste in der Diadochenzeit. Die
wesentlichen Ergebnisse hat der Herausgeber a. 0. S. 121 f. zn-

eammeugestellt. Das merkwürdigste darunter int eine Thateache,

die darcb ihre vollkommene Neuheit überrascht. In der ürkonde
des Arcbonten JSallimos (. 110) bsisst es am ecblnsse der liste

der aufgetretenen Ktinstler: €, und die-

selbe Kunst Ton derselben Kttnstlerin yertreten wiederholt sich

unter dem Archon Archedamas 8. 113; unter Fhillis (8. 111 7- 25)
ist das gleiche Agonisma unverkennbar : . .|<6 Z^pbiUV
(doch wohl Cerdo?)*,, wenn es auch nicht an
letzter Stelle steht. Der Hrrnusgeber bemerkt S. 124: 'Citons

... les fonctions designees par le titre de. Ce
niot nouveau (il ne se trouve pas dann le Thesaurm) ne se rat-

tache, ce semhle, k ancune racine qui puisse en faire deviner le

sens*. Freilich nicht. Aber war es nicht möglich vor der Publi-

eation die Sterne, auf denen das unerhörte Wort voll erhalten ist,

noch einmal anzusehen, um su oonstatieren, dass darauf niehi, sondern stebt?

Verantwortlicher Redacteur: Hermann Raa in Bonn.

Ui)lv«n|tlU>BiMbdraek«r«I von c^t) Georfi la B«ba.

(2. Juni im.)
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Herakleidee Pontikos der Kritiken

Unter deo Excerpten geographieohen Inhalte, welche, in

mehreren Handschriften überliefert, einer aaepreohendeD Vermu-

thmkg infolge den leisten Best einer grossen Sammlung des

Konstentinos Forphyrogennetoe bilden, befinden eioli drei Frag-

mente einer Feriegeee von HelUsy die man lange Zeit dem Di-

kaiarchoB sngewieeen bat. Erst Karl Müller, geogr. gr. min. I

p. LI sqq. zeigte, daee zn der Einriebtnng, welebe deeeen perle-

.
getiaches Werk gehabt haben muss, die jener

Brucbstüt ke nicht wohl paset, ebenso dass der Verfasser dersel-

ben 86^ erst nacli Dikaiarchos geschrieben hat; er

fand auch, einem Winke Osanns folgend, dass wir als den

waliren Verfasser einen gewiesen Herakleidee Kritikoe aneehen

dtrfen. Unter den eigenartigen Pflanzen des Berges Pelion,

welcbe daa xweite Fragment besebreibt, ist eine, welche die

Kraft Iwbea soll, gegen die Einflfieee der Witterung unempfind-

lich an machen : fr. 2, 5 b* € \ -* dv ^, €
.; von dieser wunderbaren

Pflanze wissen Theophrastos, Plinine und die anderen Schrift-

steller, welche auf die Producte des Pelion eingehen, nichts zu

melden, nur bei ApoUonios histor. mirab. 19 geschieht ihrer noch

Erwähnung, dort aber in fast wörtlicher üebereinStimmung:-
0 * €€(( ,

idv * bo;^(^
' So Olearius, Osann, Westermann u. a.; die Handschrift-, wofür ea heissen mtttite, wenn ein Kreter gemeint wire.

Bhsla. Mm. f. WUUL X. V. XXXVIII· 81
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482 Vnger. Die Worte \ Ruegenommen konnte Apollonios

offenbar die ganze TieRchreihinie; der oben citirteu Stelle dcB

Fragments entlehnen: denn die Worte bei

eind ein von ihm selbst herrährender l&ppiscber Zusatz,

dessen es nicht bedurfte um sn niesen, dass nur derjenige die

Kraft der Pflanie yerspUrt, an dessen Leib sie eingerieben irird;

man darf aber mit Fng yermatben, dass anoh naeb( in dem yollstSndigen Werke^ ja selbst in dem Fragment

orsprihigHeh gestanden bat: denn der Text des Braebetflckes

zeigt sich an vielen Stellen lückenhaft, s. Müller zu § (^)»
10( nnd ), 13 (), fr. 1, 2 . a., nnd gerade die

treffende Steile fl^lbst ist comipt, nur eine ronjectur

Oaann B statt des überlieferten €. Hiezu kommt aber, dase

der Inhalt der Fragmente genau dem Titel entspricht, weLoben

dafl Werk des Herakleides führt: sie geben eine Sebüdemng der

bellenisoben Städte, der Berg Pelion nird bei Gelegenbett von

Demetriae besobrieben nnd Kaller konnte mit Beobt behaupten,

dass anf ibren Inhalt hin man bereohtigt wftre, einen Titel wie

iT€p\ tQ *EXXAbt€ für das Ganse m vermnthen«

Endlich paest auch der literarische Charakter des Yerfossere der

Fragmente zu dem iieinamen (Stil- und Textkritiker,

überhaupt Philologe) sehr gnt: es ist kpin Geograph oder Hiöto-

riker, sondern, wie Müller in einer anderen Absicht (um die

Zurückführung auf Dikaiarchos zu widerlegen) bemerkt, ein Gram-

matiker oder Literat, welcher das Wort führt; dies leigt sich

beeonders an der Art und Weise, in welcher er das von anderen

bestrittene Hellenenthnm der Thessaler sn erweisen snebti ebenso

an dem fenilletonistieoben Charakter der Periegese, welche den

Leser dnroh pikantes Detail, witaige Antithesen und andere sti-

listische Mittel anzuziehen nnd zn fesseln sucht.

Die Vermutliung des Olcanufi, weleher diesen * Kritiker'

mit dem Sophisten und Khetor Herakieides au8 Lykitn iilentifi-

cirte, hat nichts für sieh als den Namen; vollständig hiniallig

wird sie, wenn jenem unsere Fragmente angehören, äeim der

Sophist blühte erst um 200 n. Chr. Auch hier hat K. Mflller

eme sehr ansprechende Vermuthnng anfgestellt, indem er das

Werk n€pl -n&v tQ « demselben HeraUeides

beilegt, welchem das von Plinins, Harpokration nnd Stephanos

dtirte ircpi angehört. Dieser stammte ans dem Pontns,

Steph. Byz.* 5 -€
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HenUflidee Ponllkot der Kritiker. 488

Zibuivduv dirotxto '*. Auf dieie

Stelle hin haben viele die Schrift über die Inseln, einige auch

die über die hellenischen Städte dem berühmten Schüler Platone

Herakleidee aus Herakleia im Pontns beigelegt, aber t^pwis« mit

Unrecht. Das Yerzeichniss der Schriften desselben bei Diogenes

Laert. 86—88 ordnet dieselben in einzelne Knbriken, unter

deren keiner lich jene geographischen Werke unterbringen lassen

;

die nook am nächsten kommende fünfte lautet: Ultopixd'

irepl. Aua Plutarok CamiU. 22

b iv < -, ^'' ^ -
i8t zu schliessen, dase sein Wissen in geogra-

phischen Dingen auf einer niedrigen, von andern längst uber-

stiegeiien Stufe etaud. Er gab aber ausser ihm noch mindestens

Tier gelehrte Pontiker des Samens Herakleides; an einen von

diesen zu denken braucht uns auch die Einsprache Müller'e nicht

abxnhalten, welcher den Zusatz bei Stephanos a. a, 0.

ohne einen Qmnd anzugeben fttr unricbtig erklirt und (worin

wohl sein Grund zu finden ist) den Verfasser der drei Fragmente

für emen Atbener erklärt. Das Lob Atbens fragm. 1, 2 ff.,

welches den tJrheber ^ der auf sie berechneten aber an unrechter

Stelle angebrachten Ueberschrift €(
0boi veranlasst haben mag die Fragmente

einem Atln iter beiziilfg-en, konnte jeder Nicbtathener ausspi echcn

;

die Bezeichnung der Üropier und Plataier als Boiotathener (-
BouArroi) beruht lediglich darauf^ dase die Oropier selbst

keine Boioter sein wollten (1, 7 ) und

die Plataler 'nichts anderes zu sagen wussten, als dass sie Golo-

nieten der Athener seien' (1, 10), beide aber doch zum boiotisoben

Bund gehörten. Dagegen die scharfe Polemik in ür. 3 gegen die

Anmassung der Athener, die eigentlieben Vertreter des Xcbten

nnd reinen Hellenenthums in Sprache und Abstammung zu sein,

läset nur den Schluse zu, dass der Verfasser selbst kein Athener

gewesen ist.

Bleiben wir also bei der pontischen Heimath dieses Hera-

kleidee und untersuchen, um seiner Person näher zu kommen, die

^ Es ist derselbe, welcher den Periplos TOm J. 847 dem Skylaz

Ton Karyanda und das Fhigment des IHonjeios Kalliphontos dem
Pikaiarcbos zogesohrieben bat.
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AbfiMMnngeEeit der I^agmente. Die Stadt Demetriae, von welcher

dai zweite epricht, wurde Ton Demettiot PoUorketee wShrend

seiner Herrschaft über Makedonien und Thessalien (294—287)

gegründet; fr. 1, 11 wird der Xomiker Poseidippos citirt, wel-

cher mit seinem ersten Drama im 3. Jahr nach MenaDder's Tod

(Suidas), also 289 auftrat. Hienach setzt Müller die Abfassung

der Schrift zwischen 250 und 200, in Ansehung der Frühgrense

gewiss mit £e cht ; wir sehen aber nicht ein, warum die Spfttgrenae

nicht weiter herabgerllckt werden darf. Terminus ante quem ist

cimftohat das Jabr 171, in welchem die Haliartier theila getödtet

theila in die Sclaverei' verkauft, ihre Stadt dem Boden gleich

gemacht wurde (liv. XUI 63): der Yerfiasser weise sie noch in

Blüthe, fr. 1, 25 ^0<{ hß*€. Noch

besteht ihm der hoiotieche Bund, welcher im Winter 172/1 auf-

gelöst worden ist (Liv. XLTI 44. Polyb. XXVII 2): wer in Theben

eine Beschwerde rbrin^t, der muss, wenn er nicht sein Leben

gefährden will, schleunigst ganz Boiotien verlassen, fr. 1, 16;

Oropos, laut fr. 1, 7 boiotisch, wird 167 ein Ort von Attica ge-

nannt (liy. XLV 27, d. i. Polybios)^ ebenso ein Jahrzehnt sp&ter

in dem bekannten Streit (Paasan. 11, 4): ohne Zweifel war
' es bei der Auflösung des boiotisehen Bnndes an Athen gekommen^

Die Abfassung der Schrift füllt nach unserer Ansicht in

Ol. 147, 1. 193/1. Die Thebaner werden fr. 1, 16 YerKcbter alles

Keehta frenannt, 'welche ihre Rechtshändel () nicht mit Gründen sondern mit roher Ge-

walt austechten nnd das Verfahren der Faustkänipfer auf die

Procesee anwenden ; darum werden diese auch bei ihnen seit min-

destens 30 Jahren nnr eingeleitet^: denn wer vor dem Volk eine

Beschwerde anbringt nnd statt sich alsbald ans Boiotien fortaa-

maohen» aneh nnr die kilrxeste Zeit yerweilt, dem wird denen,

welche die Froeesse nicht erledigt wissen wollen(^€€), Naehts anfgelanert und ein gewaltsames

Ende bereitet*. Diese Zustände gehören einer Zeit a», welche

sich genau bestimmen läset.. Unter der Hcrrechaft der makedo-

' Köhler, Mitth. d. aroh. Inst IV 26 scfalistst ans der Thatsache

des Einfalls der Athener, daas Oropos rar Zeit antonom war nnd er*

klirt die Antonomie ans der Anfidanng des boiotiMsben Bundes.
* ai bdcat bi' Mn ctoAroimn, d. i etod-

T«mat, >* bteCdroyrm. Der Artikel ai darf nicht mit Borsian,

Bh. Mm« XXI 218 gestrichen worden.
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aisolieii Partei, eolireibt Polybios XK 6 mit Bezüg auf die boio-

tieclien Verhältnisse im Uccember oder der zweiten Hiilfte Xo-

vembers 192, waren so arge Missstände eingetreten, das« seit

fast 25 Jaliren keine Kechtsklage erledii^t worden war (<€
c' bkaiov ), weder die

eines BoioterH noch die eines Amwärtigen. Dieser Znetand hatte

also 216 seinen Anfang genommen, woU seit dem Antritt der

neuen Jalireebeamten, welcher am 1. Bnkatios (Gamelion) » 2.

Januar 216 stattfand. Vier Jahre epiter schreibt Polybios^^
2: nach dem Abeehlnie des Friedens zwischen Born nnd Antioehos

(Mai 188, PoL 25) ward endlioh in Boiotien Wandel ge-

schaffen, weil die Um«turzpartei jetzt keine Anssicht mehr auf

Erfolg hatte, nnd Angesichts des fast 20 Jahre * danemden

Stockens der Eeclit sprechung wurde jetzt zwischen den Gemein-

den über den Antrag verhandelt, die von Boiotern eingebrachten

Klagen zum Anstrag zu bringen( bUHobov -^ ). Die Gegner des Antrags waren

in der Mehrheit^ aber den Ghitgesinnten half ein glücklicher Za*

fall znm Sieg. So eben hatte Flamininns beim Senat einen Er*

läse dnrohgesetzty welcher den Boiotern die Wiedereinsetzung

seines getrenein Anhängers Zenxippos nnd der andern wegen

Ermordung des Brachyllas flüchtig gewordenen anbefahl. Die

makedomsclie Part«i, von der Heimkehr dieser Männer ilncn

Sturz besor/iend, willigte jetzt schnell in die Wioderaulnahme

lind Krlt digung der zwischen Buiotem obschwebenden Processe

und das erste Urtheil^ welches gefällt ward, betraf den Zeuxippos

mit Genossen: sie wurden wegen Mords zum Tode verurtheilt,

auch wegen Tempelraab mit einer Strafe belegt nnd nach Born

eine Oesandtschaft geschickt, um dayon Keldung zu thun. Dort

hatte aber inzwischen auch Zenxippos sich gerührt und der Senat

beauftragte die Aehaier mit seiner Zurttekftthmng. Diese mahnten

in Theben nicht bloss hieran sondern zugleich an die Pflicht,

nunmehr aucii die von Auewärtigen erhobenen rruccasu (-) mni Austrag zu bringen, welche seit sehr langer Zeit

in der Schwebe hingen. Die Boioter gaben die schönsten Ver-

sprechungen, thaten aber nichts so lange Hippiaa regierte; so

' ' €!<, wie nothwendig zu schreiben ist. Die Handschriften und

Ausgaben ^btwn €; die Verwechselung von mit gehört zu

den gewShnliohen Fehlem der Abschreiber«
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ertheilte denn, als Alketae an deseen Stelle trat (d. i. nach 12.

Januar 187), Philopoimen den gegen Boioter klagbaren Bandee-

angehörigen die Erlaubniee, Kepreesalien wl txgn&£uu Dim
wirkte; die Boioter zogen andere Saiten auf nnd der Beekte-

xnatand wurde jetzt anok in dieeer Besieknng wiederkergeetellt.

Man könnte Ann glauben, die *inindeetemi 30 Jahre* dee

Fragmente entspräolien den vollen 29, welche nach Polybioe Tom
Anfang bis zum Ende der Rechtsverweigerung verliefen, indem

hier nur das eine Grenzjahr, dort beide eingezählt seien, also

daes die Abfassung der Periegese in 187 helo; oder aber, weil

dabei unerklärlich bleibt, in dem Fragment sei noch

die nächste, ein volles Jahr oder darüber betragende Zeit be-

rechnet, welche mit der Abwickelung der zahlreichen m eo langer

Zeit aofiselanfenen Proceeee yerbranoht werden mueate, wodnrok

die Abfaeemig in 186 zu stehen kirne. Aber in dem Fragment

der Feriegeee wird nicht die Beendigung sondern das Bestehen

der Beehtsverweigerung Torauegesetzt, es ist, wie andi ans an-

deren unten zur Sprache kommenden Anzeichen hervorgeht, vor

188/7 geschrieben und der Terminus a »juo der 3U Jaluc luuss

in einem vor 21 G litL':enden Jahre gesucht werden. Die HeiT-

Schaft der makedonischen Partei, durch welche jene Missstände

herbeigeführt worden waren, hatte unter Antigonos Donatas (von

229 bis Ende 221), etwa in der Mitte seiner Begiemngszeit be-

gonnen (Pol. XX 5), ihre Führer Askondas Keon und Brachyllas

(Gfrosevater Vater und Sohn) mögen wohl anck schon yor 216

manokea Unreokt^ besonders an AnswSrtigen ' Terttht haben, wosa

z. B. Brachyllas als makedonisoker Statthalter von Sparta nack

der Schlacht von Sellaeia eelegenheit genug hatte, und die Be-

handluni; der gegen sie eingcbrachteü Beschwerden wurde An-

fangs wohl durch gewühnliche Mittel in die Lange gezogen, bis

das Drängen der Gegner sie auf den originelieu tiedanken brachte,

die Kechtsverweigenuig allgemein und sämmtliche Boioter zu

Mitechuldigen zu machen. Bei solcker Sachlage liese sich der

erste Anfuig des Gerioktsstillstandes verschieden bestimmen: der

Perieget wird in Boiotien gekört kaben, dass das Unwesen seit

dem Thronantritt des Pkilippos oder noch früher aufgekommen

war: wenigstens fttkren 30 Jakre von diesem Thronwechsel bei

indnsiver Zählung in daseelbe Jahr 147, 1. 192/1, in welches

^ Beeokwerden dieeer aind es, die in dem Fragment kervoigehoben

werden.
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HOB die anderen Anseiohen weieen werden. Jeden£üle geht aber

ane dem Geiagten herror, daee die Periegeae frttlieetene 80 Jalire

naeli 235, vor welohem Datnm der von den Anhängern Make-

doniens verübte ünlbg nicht angefinngen haben kann, aleo nicht

vcnr 195 nnd nicht nach 188 geeohrieben ist

Eine engere Begrenzung der Abfaesiingszeit liefert das Lob

der Bewuliiier von Chalkis fr. 1, 30 tK

TTüTpiboc(€€"^ fäp

\h , bk

kiw ^ . Chalkis, Akrokorintb

nnd Demetrias waren die drei Feeseln, an weldif^Ti die Antigoni-

den fieUaa bie snr Sehlacht von Kynoekephalai in Abh&ngigkeit

erhielten (Polyb. 11); dann sogen die makedonischen Be-

satzungen ab, jedoch zunächst nnr, nm römischen Platz zu machen.

Auch diese wurden 194 herausgezogen, liv. XXXTV 51; CShalkis

jedoch sollte die Freiheit nicht lange gemessen: als im Jahre 192

Kom eich auf das haldige Erscheinen des Antiocliob m Hellas

einrichten mueste, erhielt die Stadt eine Besatzung von 500

Achaiern und 500 Asianem, Liv. XXXV 39. 50. Diese verjagte

Antiochos im Herbst 192, aber ebenfaUe nur um selbst sein

Hauptquartier dort aufzuschlagen; als er 191 abziehen musete,

liess er eine Besatzung dort, velche bald darnach beim Landen

des Goncnls Anilins die Stadt räumte, Liv. XXXVI 21. Hienach

verengem sich die Grenzen der Abfassung unserer Periegese

anf die Jahre 195 bis 191.

Auch Athen ist zur Zeit derselben geknechtet: von dieser

Stadt heisst es fr. 1, '2 ^(= biavoiav. Diese den Erklärern*

anverständliche Angabe ist in den Verhältnissen der so eben

bezeichneten Zeit und nur in ihnen begründet. Wie Chalkis so

erhielt im Jahre 192 auch der Pciraieus auf Anordnung des Fla-

mininus eine aohaüsche Besatsnng von 500 Hann, besonders dess-

wegen weil eine starke Partei in Athen für Antioohos gewonnen

war, und Apollodoros, das Haupt derselben, wurde mit Verban-

nung bestraft, Liv. XXXV 50. üeberdies wählte in demselben

Jahre auch die römische Kriegeflotte unter Atilius Serranus den

Pciraieus zum Ankerplatz, Liv. XXXVI 20, hlieb dort bis

in das Jahr 191, in welchem ihr neuer Befehlshaber Livius äali-

^ Auf ihre Vermutfaungen einsogehen erscheint überflüssig.
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nator sie nach Osten führte, Liv. XXXVI 42. Wann die Ackaier-

beeatzung abgezogen ist, wird nicht angegeben; jedenfalls nicht

ror der thate&ohliohen Beendigung des eyrisohen Krieges. Hier-

aus ergibt eieb, dase die Periegeie geeobrieben Ist naeh dem
Einnig der Aoluder in den Peiniene (Sommer 193) imd Tor dem

Absng der ayriiehen Beaatnmg ana Chalkia (Sommer 191).

Zn dieeer Zeit lebte in der That ein Herakleidee Pontikoa:

es ifit der unter dem Beinamen Leraboe bekannte. Seine Vater-

htadt war Kallatie, eine blühende Colonie des pontiechen Hera-

kleia, gelegen an der KiiRte der j. Dol'rudst lia, IHog. La. 94() ' 0€,60 ^ €€ 0€6; am Hofe des Ptolemaioe VI Philometor (180

bis 146) nahm er eine hohe Stellung ein, Snidae€0< 6 (, 0€-,^ €( htro»' 6 'Avrfoxov

€0. . Zur Zeit des

Ptolemaioe Philometor herreoliten swei Antioeboe Uber SyiieB:

der unmündige Antiochos Eiijjator 164— 162, welcher mit Aegypten

nichts zu schaffen hatte, nnd vor ihm sein Vater Antiochos Epi-

phanefil75— 104. Dieser unternahm zwei Feidzüge gegen Aegypten

:

der erste wurde im Herbst 170 durch einen WafFenstillstand be-

endigt, Liv. XLV 11. Diod. XXXI 1. Polyb. XXIX 7a; der

sweite 168 durch die berObmte Intervention des Popilins Laenaa.

Anf jenen WaffenetUlatand wird der Herakleidee abgeeebloa-

^ Ohne Grand bettrdiit IMels doxogr. 140 die Biohtigkeit dioMr

Angabe. Der Name aeinea Vaterw Sarapiou beweiit niobt» daw denelbe

ein Acgypter oder in Aegypten geboren war: sdion nnter Alexander

d. Gr. finden wir ein Orakel dw Serapit in Babylon, Flut Alex. 76;

nach Indoroi bei Clement Alex, protr. p. 18 war daa Serapisbild in

Aksandria nicht ans Sinope (wo der Gott Hades bieea), sondern ana

Seleokeia in Syrien nnter Ptolemaioe I eingefübrt worden» Tgl. Tao.

bist. IV 84; einen Geograpben Serapion ans Sslenkeia, wahrscbeinlich

ans dem zweiten Jabrbondert v. Chr., nennt Cicero ad Att. 4. .
Erst aus der Priorität den hellenieirten Serapiscultes in Asien erklüri

sich der auffallende Eifer, mit welchem der Lagide eich bemäht, dem
in Alexander's Todesgesdiichte bedeutend hervortretenden Oott ana

Asien nach Alexandreia zu bringeni der doch schon von Hause aus

ägyptisch war; es ist ein Akt der Rivalität gegen Seleukos, jeder von

beiden wollte der äehteste Xaclifolger Alexander's, sein bestborechtigt^r

Krbe und als solchi r der vornclmiste Hüter seines Cultcs sein. Sinope

stand nicht unter ISclettkosi darum wandte sich Ptolemaioe dorthin.
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•ene Vertrag mit Beeilt gedeatet^ ebeneo die Besetolmmig O|u-

paeeend dahin erkUrt, daaa er längere Zeit m Oxj-

rynclioi in Oberaegypten gewohnt nnd dort Schriften yerfaeet hat;

vielleiclit war er Mitglied der dortigen Kreisregiemng, als No-

march) GrammateuR, Epistates oder Agoranomo«.

TTm den sei eiirenden oder unterscheidenden Beinamen

eines Kritikers zu bekommen muse Herakieides mehr Werke und

strenger philologische geschrieben haben, als die über die Städte

von Hellas and über die Inseln. Die Titel einiger yon ihnen

eind yielleieht in dem Verseiehnisa der Schriften dee Philosophen

HeraUeidee Pontikoa hei Diog. V 86—68 sn ilnden: in welohee,

wie uns eeheint, eine Anzahl theila dem Platoniker fremde theila

Kehte, aber durch den Plan des (ursprünglichen) Katalogs ana-

geschloBsene Buchtitel eingeschwäizt sind.

b' T€ 5,
binXoTru, LUV

', £V bi ,€ ' €€€ ' * € £-€ €06( ', (87)

' , ', ',*^ ':

bk , ' Ibiov

etbiiiXuiv^ ,
TUJV ', ^ ^,[ '

] ^,€ ', [ '] ',
'.[ bi '

', ^ '
.]\ bk[ ' Eupmibq '

' '] icepl ' '* (88)[^ ',-
', ^ ', ']

* Cobet's Ausgabe e'.

* Cob. setzt hinzu.

* Cob. fügt ', cod. T. Fabri ein.

* So Krieche; vulg. €, .; vgl. Uaener analecta

Tbeoplir. 1868 p. 18.

* So Frans Schmidt de Heroolidae Pontid et Dicaearohi Mcssenii

dulogia depwditit. Dm. 1867 . 22. 20; vnlg. tAxiai iccp).
* ', in den Hdae. fehlend, fügt Meornua hinsn, s. Reales de

its et soriptii HenMsUdae PontieL LSwen 1828, und in den Annslee

acsdemiaie LoTanieosie 1824—1826 pan potierlbr p. 85.
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' [€ ', -^
, £€ 6 ,€ ', ', ',€ ',-

', '].^ € ^Topeöetv.* iTCpl Tuhf TTu6oTop€(uiv ircpl.
TiHJTtuv Td €, €' nepl· , € * \

€€^ ttüu. (89; tau

€ -6 '..
Am Anfang pflegt man theils—* -
* theils—*, zu iDter-

pangireD; wie weit die Dialoge reiehen, ist nooli nioht aufgekUürt

Kaeb Koeler^ Henclidae Pont fiagm. de rebus publ. 1604 p. XXI
bedebt sieb der Aiudmek nur auf die erste, etbisebe

Abtbeilang; Fr. Sehmidt p. 10 glaubt, er sei der liste bloss

deeswegeu vorgesetzt, weil sie mit Gesprächen anfange: welche

Schriften Dialoge waren, habe der gelehrte LcBsr selbst wissen

müssen. Diese Ansicht hedarf keiner WiderleL'ung; die Koeler's

verstösst gegen die stilistische Schlussbemerkimg, in welcher eine

ZOT zweiten Abtheilnng gehörige Schrift als dialogisch bezeichnet

wird. Dem Text zufolge erstrecken sich die Dialoge zunächst

so weit, als die mit eingeleitete Eintheilnog dnrob 5 fori-

gesetzt wird, also bis zum Beginn der mnsisoben Abtbeüiuig;

dass aber aneh diese, femer die rbetorisohe und historisebe dam
geboren, lehrt der innere Znsammenbang zwischen den zwei auf

die Form bezüglichen Urtheilen und

€ ^ ., von welchen diese 6 ^5)

Abtheilungen umschlossen werden; das erste erstreckt sich also

ebenso wie das zweite, bei welchem der Text es dorch

geflissentlich anzeigt, auf sämmtliche Schriften der sechs Abtbei-

lungen und das zweite besagt, dass mehrere in derFoim an den

komisoheni andere an den tragischen Dialog erinnern, manche

Gtespriehe aneh die Kitte zwischen beiden halten. Dem entspre*

chend dient das Wort nicht znr Einfttbmng einer Ab-

' Cob.

' Die Titel und ncpi ' sind demnach in

der Liste der ethischen bcbhften auagefallen.

Digitized by



HerakleideB PontikoB der Kritiker. 491

Uieilviig (sonst hKtte man bidXoTOt m erwarten), sondern eis

parentbetisolie Epexegese: denn das darauffolgende div beiieht

sich, wie das Genas , hf . s. w. beweist, Uber bidXoroi

binweg aaf. Der Verfasser sagt 'es laufen aber

von ihm sehr schöne und gute Bücher um (Dialoge), von welchen

ethischer Natur sind u. s. w.' und erläutert nach Aufzählnne: der-

selben jenes Lob durck Jie Bemerkung, das» dem Inhalt t iitspre-

chend die einen heiteren, andere erhabenen, wieder andere, wo

Philosophen, Staatsmänner und Feldherren mit einander sprechen,

gemischten Charakter zeigen. Alle bis zu dieser Bemerkung ibrem

Titel naob anfgefiibrten Scbriflen sind also Dialoge; aber Hera-

kleides bat aaeb Monologe gesobrieben. Zu diesen gebören die

Sebriften der naob ibr angefUbrten Abtbeilnngen, die matbemati-

sehen nnd dialektisoben: sie sind dnrob ibre Stellung naeb den

Dialogen von diesen ausgeschlossen. Aber auch unter den ethi-

schen, physischen, musischen, rhetorischen und historiHchen Schrif-

ten können moüulügische gewesen sein; nur sind ihre Titel nicht

angeführt, weil der Ycrfasser des Katalogs bloss die schönen,

d. i. dialogiflcheu Schriften angeben will.

In dem ursprünglichen Katalog fehlten demnach alle mono-

logiseben Titel; dies gab einem SpSteren, weleber den Plan des-

selben yerkannte, Anlass, die ibm bekannt gewordenen naobsn-

tragen; dabei bat er aber niobt bloss den nrsprfinglioben Anord-

nnngsplan gestört, sondern aneb Sobriflen eines andern Herakleides

Pontikos eingemengt.. Zu dieaen das Werk rrepi ßiujv zu zählen, ver-

bietet der riuialih, nach welchem zu scliliesHen es entweder

biographischen Inhalt hatte und demgemäns zur historischen Ab-

theilung gehörte oder die drei in den ethint htn Systemen unter-

schiedenen Lebensrichtungen, den €
(0), betraf. In beiden Fällen ist es wabr-

scbeinlicb, dass jenes niobt den Platoniker zum YerÜMser batte.

Die Dreitbeilang der Bemfe ist snerst bei Aristoteles (etb. I 3)

Gegenstand pbilosopbiseber Betraebtnng, in diesem Sinn sobrieben€ ßtuiv die Peripatetiker Tbeopbrastos, Elearobos, Straten,

ferner Epikuros und der Stoiker Chrysi]>pos. Biographische

Schriftsteller waren zwar schon vor Aristoteles aufgetreten, aber

sie hatten nur * in/r Inc Kategorien behandelt : Antiphon rrcpi, Damastes ncpi ,
Glaukos €\ xe . Dasselbe

tbat der Platoniker in dem unter den musisoben Sebriften auC-
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geführten Buclie ; eben dadurch

wird es aber zweifelhaft, ob er zugleich ein biographisches Ge-

eammtwerk geeohriebeii hat Solohe sind erst nach Arietotelee

nachweieber und swar gehen die Slteren Sohrifton dieser Art £ui
nur Feripatetiker an: dahin gehflren Ariatozenoe ß(ot dvbpilDv,

Bikaiarehoe iccp\ ßiufv» Hermippoe ßCoi, Safyros ß(ot, MegaUefdee€ iWyöSuiv dvbpotv; von Antigonoe ans Earystos () und

dem Kyzikener Neanthes (n€pi dtvbpOuv) ist die Sohul-

richtung nicht bekannt '. Die eigentliche Ausbildung hat ohne

Zweifel auch das biographische Genre erst durch das Muster er-

luilten, wekhee Arietotelee in dem Werke € gelie-

fert hatte.

Anders müsst« hierüber geurtheilt werden, wenn Heraklei-

dee, wie in der That lange Zeit angenommen worden ist, ein

Sehttler dee Ariatotelet geweeen wILre; diese Ansieht ist jedoeh

Yon Sehneidewin und Zeller mit guten Gründen verworfon wor-

den und wir glauben, dass yor Sotion Üfiemand Jenen in ein an-

deres YerhSltnies su Aristoteles als das eines MitschtUers gesetst

hat. Fast Pünimtliche Zeugen: der Verfasser der herculaniechen

Akademikergeschichte, Cicero an vielen Stellen, Strabon p. 541,

Diogenes IT! 41, Suidas n. a. nennen ihn einen Zuhörer Platon's,

die meisten in solcher Weise, dass sie ihn nicht zugleich für

einen Schüler des Aristoteles gehalten haben können. I>ieser

Ueberlieferung steht die des J>iogenea V 86 und Stobaens in

unyersöhnlieher Weise gegenüber: sie setzt keineswegs (wie viele

gemeint haben) Toraus, dass Herakieidea beide Philosophen nach

einander gehört habe, sondern dass er Platon*e Sehüler gar nicht

gewesen ist. Denn nioht vor, sondern nach dessen Tod IXsst sie

ihn den ersten philosophischen Unterricht geniessen und erklärt

seine TTchcreinstimmunifcn mit Tlaton theils aus dem Unterricht

des Akademikers äpeusi^poe theils aus dem Studium der plato-

* Mit Recht unterscheidet Bisse, att. Bereds. II 438 den Biograp

phen des 197 gestorbenen Attalos von dem Rhctor Neanthes, dessen

Lehrer Philiskos im vierten Jahrhundert blühte; das Werk iicpl -
ööHujv dvbpOüv gehört aber wahrscheinlich dem erstgenannten an. Die

Verbindung von mit auch bei Porphyrios PythRtr. 7

' dpctfl, Din^. 2! , u.a.; zu den Biopray>)u'u zählen

wir Nvi gea des Inbaltn der Fr iu'io« ^ite den Athener Timotheos, 8. Diog. III 6. lY 4. Y 1. YU 1.
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nißchen Schriften, Diog. V 86 ^€
\\ -,; die erste die§er "vier Angaben hängt offenbar mit den

iwei letstui unlösbar znsammen, bo doee rhöchiteoe etwa die

Ifotis Uber die Pythagoieier an^genommen) die ganse Stelle ave

dem PeripatetikeT Sotion abzuleiten, mit der Widerlegung eines

dieser Siitse aber der Kachweie der ünriclitigkeit aneh fttr die

zwei anderen erbraebt ist. Wir wiesen aber ane HeraUeidee

selbst, da88 er niclit erst zu Speusippos' Zeit eoiidern schon nnter

Piaton die Akademie besucht hat. Von ihm selbst etammt die

Nachricht, dass das Erdbeben, welches 371 die iStildte Helike

und Bura zerstörte, in seine Lebenszeit (', Strab. 384)

fiel und dass er im Auftrag Platon's zu Koiophon nach den G-e-

dichten des Antimaohos gesucht habe (Proklos zu Plat, Tim. p. 28).

Bei Speneippoe' Tod 339/8 stand neben Xenokrates nnd Hene-

demos er als Naebfelger auf dem Lehrstuhl der Akademie in

Frage nnd als Xenokratee die meisten Stimmen erhielt, begab er

sieb in seine Vaterstadt Herakleia» wo er selbst eine Sobnle stif*

tete, Pap. Hercul. frepov€' «\ b^pßv;
Aristoteles, damals in Makedonien, tiiat dasselbe erst 335/4 in

Athen. Als Piaton (zum dritten Male, wie mit Wahrsclieiulich-

keit angenomni* wird, also 361) nach Sicilien reiste, übertrug

er, wie Suidas meldet, ihm die Leitung der ächule, woraus wir

mit Zeller den Schlnss ziehen, dass er kaum jünger als Xeno-

krates (geb. 395) gewesen ist: jedenfalls war er nicht jünger

als Aristoteles (geb. 384/8). Aristoxenos, einer der ältesten Peri*

patetiker, dess^ Yater ein Bekannter des Sokrates gewesen, er-

wähnte seiner (Diog. Y 92)» nnd zwar nach HüUer zu Ir. 39

entweder in den ßfot dvbpuiv (in diesem Fall sicher nach seinem

Tode) oder in dem Werk n€pi '\ Die Schrift des

Herakleid» s galt offenbar ii« Lehren des Eleaten

Zenon; die ( vielleicht dem Dialekt i1:er Dionysios,

welchen der jüngere Antisthenes bei Diog. II 9Ö unter den Leh-

rern des Atheisten Theodoros nennt.

* Miseverständniss dieses Ausdrucks, in Verbindung etwa mit

einer Kunde von späterem Verkehr des Fleraklcidee mit Aristotelea,

mag den Austoss zu der Fälschung des S it uu gegeben haben.

* Der Heraklcides, welchem Phitaruh Alex, 26, ohne ihn näher

zu bezeichuen, eine Krzäbluug von der Gründung Alexandreias ent»
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DerHerakleidee, welclier die xwei Bttober ircpl ßiuw echneb»

ist wohl kein anderer als der toh Eutokioe in Arckimedem de

oirfmiie dimens. p. 49€(6 iv *^ oitirte,

der anck in Sacken anderer erst nack dem Platoniker aufgetre-

teuer G^lektn angefttbrt wird, in Betreff des Stilpon von Dio-

genes II 113 und 120 , des Eretriers Mene-

demos Diog. II 138 ini l 143< *€0, nämlich He-

rakleidee Leiubos. Dieser schrieb einen Auszng am den

des Satyros und einen aus Sotion's 65; der auffallende

Umetandy dasB Diogenes V 94

—€ 65 ^ii nnr den zweiten, nickt

anck den ersten jener Anielige nennt, erklSrt fliek| wenn dieser

bei Biogenes nnter den Werken des PUtonikers Herakleides anf-

geflikrt ist^: ans den 4 oder mebr BQobem des Satyros mackte

Lembos 2, wie er die 13 des Sotion in 6 zusammengezogen kat.

DasR wir Satyros' Werk nur unter dem Titel citirt linden,

während Diog-enes bei Herakleides 7T€pi anführt, steht

unHcrer Annahme nicht im AVege: wie die biographischen Werke

theils dieeen theils jenen Titel führen, so wird auch ein und die*

selbe Schrift abwechselnd bald in der einen bald in der anderen

Form citirt: die des Klearokos beisst bei Atbenaios bald ßiot

bald ßfufv; trotz Gralenos de locis affectie lY 416-
tpotirrm d1nrou sebreibt Biogenes I 12€(0 iv &; yerscbiedene Sebriften glei-

lehnt, hat nach dem fabelhaften Charakter derselben zu schliesscn viel

später gelebt und ist bei ihm wohl an Lembos (in den) f.n

denken. Karl Müller fr. bist. II 199 denkt wegen eines Honiercitates,

welches eine Rolle darin spielt, an ein Buch des Philosophen über

Homer.
' Die von Biek dozogr. 148 ausgesproebene Yermntbung, Lembos

babe die Auszüge ans Satyros und Sotion zu einem einzigen,

Ubenobriebenen Werke Terbnnden, ist von Hanse ans nnwabrseheinlicb:

allein gibt keinen Titeli weil die Anzeige des Inbalts febltr es

mnsste denn der Name des eigentlicben Verfassen, niokt des Anezfig-

lers damit Terbunden sein; die zwei Originalwerke waren andi sn-
schieden, um in soldier Weise versckmolten za werden: Sotion gab
exat sebr ansfBbrlicbe Pbilosopbengesoiiickte^ Satyros in weniger BQobem
die Biograpbie berühmter Konige, Feldborren» Bicbter, Bedner, Philo-

sophen u. a. Diogenes citirt V 79 (Tgl. VIII 7.

X 1) und VIII 40 ßfauv (vgl. IX 26); nur VIII 52

€(&? ^), aber bloss deeswegen weil £v

ßioK unmittelbar vorbeigebt.
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chen TlieiuaB citirt er unter den Titeln und ntpi,
p€ und u. a.

Die Einreihung der ilirem Titel nach ethischen Schrift€
unter die phyaischen sucht Deswert Dies, de Heraclide

Pontiob. Löwen 1880 p. 94 (eine Abhandlung, welehe mir nicht

TO Gheaioht gekommen iat) damit zu vertheidigen, daee Piaton in

dem ehenso betitelten Vortrag nach Ariatoxenoa harmon. elem.

301 unter andern auch ncpl Kol <1^^
gesprochen. Wären dies die Haupt-

gegenstände des Buches geweBen, würde es unter die €-
gehört haben, also doch falsch eingestellt sein; aber

riaton zog sie bloss herein, weil ihm das Eine rait dem Guten

und dieses mit der göttlichen Yernuntt, der Quelle aller Er-

kenntniss zuRammenfällt. Diesen Vortrag des ICeisters haben nach

Simplieiue ad Ax. phys. 104 ausser Aristotelee auoh Herakleidee,

HestiaioB und andere Platoniker herausgegeben, in der beraklei-

discben Schrift nepl wird mit bober Wahrsebeinliobkeit

die Yon ersterem besorgte Ausgabe erkannt und ibr Fehlen in

dem ächten Katalog erklären wir ans der monologischen Form,

in welcher sic ub^trefasst war. Der Umstand wenigstens, dass sie

das geistige Eigentlimn neines Lehrers war, hat es schwerlich

veranbisst: in den Bücherverzeichnissen werden die von Schülern

veröffentUohten Vorträge ihrer Meister unbedenklich den Heraus*

gebem zugeschrieben, z. B. die von Aristoteles besorgte Ausgabe

des platoniseben ncpl fignrirt unter den aristoteliaoben

Sobrilten und aucb sonst findet sieb ein und derselbe Vortrag

eines Philosophen, weleher in yersebiedenen Ausgaben nach sei-

nem Tode erscbien, unter den Sebrüten mehrerer Sebftler auf-

geflibrt, fl. üsener anal. Theophr. 17.. Diese Kubrik coUidirt mit einer unzweifel-

haft ächten, den. Da unter letzterer der Titel 6\
iuLi strht, so müssten wir dort auch die zwei Bucher

nepi 6 lesen, wenn sie der ächte

Katalog enthalten hätte, ebenso die ;
man könnte hei ihnen aucb an die musische Abtbeilung denken,

weil dort die Sobrifl€ |^ angefahrt

ist, doch veranlasste dazu offenbar das Vorwiegen des Themas

itepl. Die zwei Werke ftlr grammatiaobe aniusdien

konnte nur einem recht oberfliehlicben Interpolator einfallen.

Offenbar standen die wirklich grammatischen Titel, welche die

musische Abtheilung in ihrer jetzigen Gestalt aufzeigt, zu seiner
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Zeit Booli nicht In denellieD und er mochte wohl die Schriften

ttber die Hneik| Aber die Poeeie und einige, deren Inhalt ihm

der l^tel nicht klar machte, nicht aber swei derPeraon nnd der

Zeit alter Dichter g^evidmete f&r Mnsikschriftcn gelten lassen,

daher entschloss er bicIi für sie eine neue Kuhrik anzulegen.

Die Schrift über Homür's und Hesiod^e Zeitalter wurde als

ein Plagiat angefocbten: Dioii;ene8 '' 92 sclireibt in ilem Artikel

Heraklcidce Pontikoe '€ tP^cc^ ^'^^

genea dem bertthmten Pontiker, dem angeblichen Schüler dea

Arietotelea xnweieen an kennen, hat man den Ghamaüeon, yon

deeaen Person weiter nichta verlantet, ala daas er ein Peripate-

tiker nnd Landsmann jenes gewesen, für eines der Shesten Hit-

glieder der Schale, einen Zuhörer des Arietoteies erklirt Diese

Annahme, Rchon bit^her sehr bedenklich, wird A'öllig unhaltbar,

wenn Herakleides, wie sich neuerdings herausgestellt hat, ein

dem Arifitoteles mindert tus gleichaltriger Mitachüler deeeelben

und schon vor ihm ötiiter einer eigenen äohule gewesen ißt, der

ala solcher unmöglich mit einem Plagiat vor die Welt treten

konnte nnd in Wahrheit, trots nnkritaschen Yerhaltena in Dingen

der Gatter, ein dnrchans selbständiger Denker war nnd es nicht

nöthig hatte, bei Mitschttlem, geschweige denn bei deren Znhörera

eine Anldhe sn machen ; Überdies ut er nicht bloss vielfach

seinem Meister abgewichen sondern, wie mehrere Titel seiner

Schriften zeigen, mit Vorliebe auch polemisch aufgetreten, ein

Verfahren mit welchem sich das ihm zur Last gelegte am aller-

wenigHten verträgt. Chaniaileon lebte viel später als er. Sei«

Buch nepi galt manchen für ein Werk Theophraet'e,

Athen. VI 273. VIII 347, enthielt also Gedanken nnd Anseprüche,

welche in theophrastischen Werken wiederkehrten; worans Xdpke

de Chamaeleonte 1856 p. 3 den triftigen Schlnss geaogen hat,

daas er ein Kachtreter dieses Peiipatetikers gewesen ist Dm
geradezn für einen ZnhÖrer desselben an erUfiren, sah sich Küpke

dadurch Teranlaest, dass er dem Diogenes folgend bei Herakleidea

an den berühmten Pontiker dachte; hievou abgesehen und bloss

das Verhältnißs zu Theuphrastos ins Auge gefasst, ließse Hieb

ein Ausschreiber dieser Art wohl für einen Schüler, nicht al er,

wie Zeller II 2. 899 die Unmöglichkeit der Pltinderung eines

Theophrastciers durch einen um 395 oder wenigstens 384 gebo-

renen Schriftsteller erkennend will, für einen Kitschüler des Aus*

geschriebenen anaehen: wer aich ala Schttler eines Philosophen
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bekennt, erkHlt dadnroh das Becht dessen Ideen wiedersngeben,

wenn er sie nnr nicht für seine eigenen ausgibt; vom Mitscbftler

wäre dasselbe Yerfabien ein Plagiat an nennen nnd eines solcben

bat sieb Gbamaileon, welober selbst andere desselben beziebtigte,

BcliAverlich schuldig gemacht. Der Herakleote Chamaileon, wel-

cher 281 al« Gesandter seiner Vaterstadt dem König Seleukos

das kühne Wort ^ (Memuon bei Phot.

bibl. 226 a; zurief, ist nicht für identisch mit ihm zu halten.

Der Peripatetiker dieses Namens kennt bereite die Unter-

scheidung einer alteui mittleren und nenen Komödie, Athen. IX
466 6 4v € (-
0{. Von dieser wnsste, wie Clinton II p« XUX erinnert,

Aristoteles noch niehts, obgleich die neue schon zu seiner Zeit

bltthte, eth. Xieom. lY 8 Tbot TÜDv&
' -

hk. . Sie ist ein Werk der

Bibliothekare von Alexandreia, welchen die grosee Menge der

dort aufgespeicherten komisehen Dramen den Gedanken nahe

legte, die üebergicht durch Claesiiicirung zu erleichtern; sie

konnte auch erst unternommen werden, nachdem, die seit Alexan*

der dös Grossen Antritt datirende nene Komödie an Daner des

Bestandes nnd damit an Zahl der Stttoke der alten oder mittleren

ziemlich gleichgekommen war: nnr ans dem Hinantritt dieses

Süsseren Grmndes erklärt sich die Dreizahl der Theile, anstatt

deren man eigentlich bloss zwei hätte erwarten sollen, da der

Unterschied der nenen von der mittleren weit unbedeutender ist

als der in dem Wegfall des Chors und der Parabaseii lit ^;. ]ule

beider von der alten. Urheber der Dreitheilung ist vermuthlich

Lykophron als Ordner der komischen Dramen jener Bibliothek

gewesen; zu allgemeiner Geltang wurde sie jedenfalls durch die(€ des Kailimachos gebracht, bei welchem man sie anch

zaerst naohweisen kann (Athen. VIII 386). Dem Aristarchos

(zn . 94) ist Gbamaileon bereits bekannt; wir setzen daher

. seine BlUthe vorl&ofig zwischen 240 nnd 140.

Der von ihm des Plagiate beschuldigte Herakleidee Pontikos

ist demnach eui Späterer alö der btruhuitc Philosoph dieses Na-

mens; dies bestätigt .sich daran, das» in eiiier gute Bücherkennt-

niss verrathenden Aufzählung der älteren Schriftsteller, welche

von Homer'e Zeitalter gehandelt liaben, des Herakleides

Kol nicht gedacht wird. Um zu be-

weisen, dass Hoses lange yor Homer gelebt hat» geht Tatianos

Btem. Mo«, t PhUoL H. r. zzxmL 82
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adv. Gr. 31 auf die UnterRucliunLren iilx r das Alter Homer's ein:€ € le '€' >
\ 6* 6'* € €(* 6 Ku-

6€(5 €€(*&^ Zvboo'̂.
Die zwei ersten Reiben halten die chronologieolie OrdnnTig, welche

in und 6 angekündigt wird, auf

das GenaneRte ein; dagegen dio letzte Tleihe, welche schon for-

mell in dem Asyndeton nnd dem Fehlen des Artikels bei-
Yerzioht auf genauere Angabe oder Eenntniss offenbart,

wirft niokt nur die Namen anaohronietiscb durcheinander (Era-

toeihenee und Aiistophanee tollten zwischen KaUimaehos imd

Kratea eteben) sondern ist aneh dnroh fncita in ein der Wirk-

lichkeit nicht entepreohendee ZeitverhlltniBs cn den ersten Beihen

gesetzt, da in Wahrheit mit dieser dritten Beihe nicht sowohl

eine spätere als vielmehr eine andersartige Gmppe, die der Gram-

matiker den zwei ersten entgegentritt: Zenodüt war Zeitgenosse

des rhilochoroa, welclier nach 262 gestorben ist. Tatianus brinp^t

dann, chronologiKch nach der Datining Homer's geordnet, die

Ansichten dea Krates» Eratosthenes, Ariatarohoe, Philoohoros,

Apollodoros nnd awei anonyme (die zweite von Theopompos her-

rührend); den grössten Theil jener Antorennamen hat der Apologet,

weichen er ausschreibt, vermathlich einem der Grammatiker ent-

lehnt,

Yott Aelteren, welche dieses Thema gelegentUob berührt

hatten, hätte noch einer oder der andere, z. B. Theopompoe nnd

Aristoteles geuiiiuit wertieii können; aber der Philosoph Hera-

kleides, falls er der VerfasRer einer eigens dem Zeitalter Homer*e

gewidmeten Schrift gewesen ist, durfte nicht übergangen werden.

* Nur an dieser Stelle genannt.

* Wahrscheinlich mit Dionysios dem Chalkidier i lontiscli.

* Vgl. Athenaios XII 512 fg. Bei dem hek aniil Wechsel der

Endungen- und -€ diesen Mcgakleides mit ,1 wi lus und Fuhr
für den Megakles, in dessen Werk trepl das Rüben-

mahl des Cunus Dentatue erwähnt war, zu erklären haben die Anderen

eich nur durch die nunmehr w^^allende Rücksicht auf das vermeint-

lich hohe Alter seines Genossen Chamaileon abhalten lassen.
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Anden, wenn es HmkleidM Lemboe W9x: als Plulolog oder

Gnminatiker() gelierte dieser dem groMen Sehwami an,

tarn ifelokem nur die berttbmteeten anegehoben werden \ und ihn

sn übergehen war nm eo nnbedenkliober, weil er sieb, wie in

seinen meisten Schriften, so in dieser bezeugter Maseen nur als

Nachtreter und Ausschreiber zeigte.

Der anderen 'grammatischen' Schrift£, nicht wie Deewert will dem Werk , dürfte

die Beriohtigong eines von Ephoros begangenen Irrthums ange-

hören, welcher dem Klazomenier Artemon, Yerfertiger des ersten

in einem hellenisohen Kriege (dem samisehen 440) yorkonimenden

Stnrmbooks, den Beinamen Periphoretoe gegeben hatte: dieser

wer, wie ^HeiaUeidee Pontikos* ans Arohiloehos naehwies, in

Wahrheit einem früheren Artemon beigelegt worden. Plntareh,

welcher hievon im Perikles 26 handelt, hält jenen Herakleides

offenbar für den Philosophen; ob aber bei dicHera eine Bemerkung

über £phoro8 erwartet werden kann, darf mindestens für zweifel-

haft erklärt werden: der Historiker von Kyme erwähnt den Ueber-

gaug Alexander^s nach Asien und mag wenige Jahre nach dem-

selben die Feder niedergelegt haben ; sein Werk hinterliess er in

noTollendetem Znstaade nnd es ersohien erst in dw Oeffenilioh-

kett, naohdem Demophilos das letste Bneh ansgearbeitet nnd hin-

zngefHgt hatte: dieser aber sohrieb Termnthlioh naeh 322 (Philo*

logns XL 96). Die Sehrift tber Arehiloehos nnd Homeros steht

nnd flillt mit der Uber Homerts und Hesiod's Zeitalter, nm so

mehr als merkwürdiger Weise in ihr Herakleides denselben Peri-

patetiker ausschreibt, wie in der anderen: aus Chamaüeon's Schrift

€\* citirt Athenaio'* XTT 533 sowohl die Stelle

des Dichters, in welcher € vorkam, als

die Erklärung des Beinamens. Wir legen daher beide unbedenk-

lieh dem 'Kritiker* Herakleidea bei nnd für Ghamaileon ergibt ^

rieh daraus, daes er dessen Zeiigenosse gewesen ist: anr selben

Zeit, wo er über die Beraubung einer seiner Sehxiften klagte,

mag die erschienen sein, in welcher Lembos der anderen in glei'

eher Weise mitspielte., Der diesem Ausdruck am genauesten und dem

gewöhnlichen Sprachgebrauche nach unter allen von Diogenes hier

aufgeführten allein entsprechende Einzeltitel ist

* Ans demselben Grand konnte Artemon irepl, ein jiln-

gerer Zeitgenoese Aristaroh's (Philol. XLI 651), nnerwihnt bleiben.
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zugleich der einzige dieser Abtheilung, welcher auch sonst als

Ueberschrift eines von dem Philosophen herrührenden Werkes

oitirt wird; dass jener Auedmok auch auf die Erklärung der

l>ichter und die an ihr emporwachsende Grammatik übertragen

werden kennte, lelirt das Yerzeichniss der Sohriften Demokrifs ^

bei Bieg. IX 48 5 rdbc* /^& %a\,€, ircpl , € €(
bvu)v, € €€{ -
^, , 6,. hk\. Aecht, weil die . 4ü3 angciiilirtü >.af]iric]it des

i'hiloHophen über den ilnu von Piaton gegebenen Aultrag ent-

haltend, ist auch der Titel , in

welchem Platon's Urtheil über Anümaohoe und Choirilos mitge-

Yheilt war. Ebendesswegen ist es aber nnwahrscheinlich, daea er

ttber eine einselne Gruppe der Diekter, n€pl «-
boirotCbv, noeh besondere gehandelt habe. Diesen Titel, ebenso

die grammatiseben oder krilisoben irep\ ' EdpiiHbq€,€ nnd (wenn niobt an eine dialektieebey

von Widerlegungen handelnde Schrift zu denken ist)€ hat

der Fälscher gewiss iiu ächten Katalog auch nicht 'gefunJ^n;

sonst würde er nicht zur Bildung der Rubrik ge-

schritten sein, zu welcher er die letzterwähnten Titel um so

sicherer rechnen musstOi als er auch eine der ächrift

Tptuiv5 verwandte (€^ \)
dasn geiäblt hat. Hiesu kommt, dass die grammatiseh-kritiBche

literatar erst mit Aristoteles(& . a.) ihren

Anfaiig genommen hat Eine Yerweehselnng mit dem Qram-

matiker Herakleides Pontikos nnter Clandins nnd Koro Usst sioh

desswegen nicht annehmen, weil dieser ein einziges Werk gram~

matischen Inhalts, die {in VerHenj geschrieben hat: Suidae

fügt der Beschreibung desselben die Bemerkung hk KoX

hinzu. Jene Titel liefern uns die Erklä-

rung des Beinaraene, welohen Lembos wahrsoheinliGh

* Von allen Schriftenverzeichnissen, welche Diogenes bietet, ist

nur dieses und das des Chrysippos Diog. VIT 180 ff. gleich dem hera-

kleidischen n;ich Fächern geordnet; da das chry«iip]>i><che im Ucbrigen

anders eingerichtet ist, «las demokriti^iche dagegen, welches vou Thra-

8ylk>'' herrührt, eine gli-iclutrtige Eintheilung, in ethische, physische,

musisi lie und technische Sciiriften, zeigt und die musischen in dersel-

ben Ausdehnung nimmt wie der herakleidisohe Katalog, so dürfen wir

diesen auf Thrasyllos zurückführen.
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geführt hat Wie kommt es aber, dass sie nicht der grammati*

> Bohen Babrik aagehSogt sind? Diese ist einem Exemplar dee

ächten Kataloge vielleicht swisohen den swei Zeilen, welche das

Endo der physischen nnd den Anfang der mnsischen Abthdlnng

enthielteü, eingefügt worden, konnte aber dort nur ihrem Anfang

nach, der in unserem Text aln ganzes Verzeichni«« der i^rani-

matiechen Schriften auftritt, Platz finden nnd die Fortsetzung

. wurde am Rande neben den musischen beigesclirieben; ihr wur-

den auch solche Titel angereiht, deren Inhalt der Fälscher nicht

zu beortheilen vermochte. Gleich oberhalb dieser Zusätze neben

den brachte er die swei anderen, sichtlich nicht gram-

matischen Titel, welche er noch naehantragen Isnd, am Bande an,

am deren eigentliche Zugehörigkeit er sich nicht weiter küm-

merte

Die Schrift des Platonikers über die Weissagung(),
femer seine Erklärungen des Herakleitos, die gegen Deniokritos

und das Buch gegen Dionysios trugen keinen nnisischen Charakter,

wenn auch die zum Theil plülologisch gewesen sein

mögen: sie betrafen abrr keinen Dichter und bewegten sich der

Hanptaaohe nach jedcnfalle in sachlichen Anseinandersetanngen.

Die Streitschriften waren ohne Zweifel nicht in die Form von

Gtespridhen gebracht, worden also von dem Yerfasser des Kata«

löge nicht anfgenommen. Darans, dass sie md mit ihnen seine

Schriften€ (wenn diese nicht in den

zu suchen ist), TÜüV €",
kpiuv im ächten Kat^ilog, wo die meisten in der physischen Ab-

theilung einen Platz haben müssten, fehlen, schliessen wir auf

monologische Form derselben; möglich dass auch eine oder die

andere im Texte ausgefallen ist.

Die angeblich manischen Schriften (€, (€
(? . 500),, ncpl flbiirv,€ 0tooO gehSrea

theila im engeren theils im weiteren, allgemein logischen Sinn

an den dialektischen (die letztgenannte möglicher Weise zn den

rhetorischen) ; an Ihrer Abfasenng dnreh den Philosophen zn zwei-

feln liegt kein Grund vor, aber daee der ächte Katalog sie in

* Der SchriftsteiUcr, welchem die Zns&tae (in welcher Weise sie

nach gemacht worden tind) entstammen, irt idleioht Favorinns: ihm
hat Diogenes wahrscheinlich das von Hennippoa angelegte^ ans Listen

enchiedenen Ursprungs sneammengeselste nnd mehrfach interpolirte

Verseichniss der theophraetischen Schriften entlehnt, s. Zeller 2. 810.
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der Auf/iililung übergangen hat, lehrt eein ScWusb:€: ^( € und aus der Stellung

desselben, welche die Anwendung des Lobes der Dialoge auf sie

ausschlieset, geht auch hervor, warum von den geometrieohen

und dialektischen Schriften keine namhaft gemaeht werden sollte:

eie waren nicht in GesprXebafonn gebracht.

Ethiechen, nicht wie der Text yerlangt mneiechen, Charakter

tragen wahrscheinlich die: fBr *gnte Lehren* eignete

•ich die dialogische Form nicht sonderlich. Ebenso hatte die

unter den musischen Titeln auftretende Schrift ethi-

schen Inhalt: denn nur' in diesem Sinn erscheint das elliptische

als Ueberechrift eines Buches, nämlich des angeblich

theuphrastischen, welches wir noch besitzen. Dieses führt in den

Verzeichnissen der Werke Theophrast's bei Diogenes V 47 den

eigentlichen Titel\€, 48€
und ist ein Auszug ans' Theophrast , Usener anal. 1.
Fetersen Theophr. ohar. 114. Der elliptische Titel konnte erst

nach langem Gnrsiren des Begriffes, welchen der voIlstSndlge hat^

snr Herrschaft gelangen; daher halten wir die dem Platoniker

zugewiesene Schrift für ein Machwerk des Lembosy welcher yon

Suidas ein Philosoph^ und Verfasser viuler philosophischer Schniten

genannt wird: wie er das biographische Werk des Satyros ans-

i?ezogen hat, so kann er auch dessen Buch €
(Atlien. IV 168) in gleicher Art sich zu nutze gemacht haben»

Wegen Suidas möchten wir auch die Möglichkeit offen halten,

dasB noch eine oder die andere der nicht erweislich dem Plato*

niker HeraUeides gehörenden Schriften des Yerseichnisses aof

Lembos snrtlckgeht: mehrere Titel desselben kehren in den

Listen der theophrastischen Sohriften wieder.. Die Schrift des Herakleides Pontikoe, ohne

Zweifel des Platonikers, citiren Clemens

Alexandrinus und Porphyrios; hat Sotion die Nachricht, dase er

in Athen den Unterricht der Pythagoreier genossen habe, ebenso

1 Diouysiades erläuterte seine durch den Zusatz

*̂ Daes er philcisophische Bildung genof^sen hat, ist an sich schon

wahrscheinlich, nach buidas war er sogar philosophiecher Schrifteteller

;

Tiolleicht ist er aus der pcripatetischcu Schule hervorgegangen. Er
CompiUrt den Aristoteles, Satyros, Sotion, Chamaileon; auch sein Ge-

hülfe ^^at ha rchides von Knidos war ein Pcripatetiker und Alexandreia

ist überhaupt vurherracheixd SiU dieser Schule.
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frei erfunden ^ wie die andern, in deren Umgebung sie auitrilt, sü

ist sie aus der Thateache erschlossen, dass er über jene geschrie-

ben hatte. Den Titel € möchten wir in Zweifel

sielieB; dazu yeranlasst uns der Umstand» dasB der Platoniker,

lie uns scbeint» geBcbichtliohen Studien am wenigaten gehuldigt

und sie nur im Interesae seiner pMloeopliieeben Arbeiten betrieben

bat: wer noeb um die Zeit Alezander des Groflsen die Gallier^

welebe eich 387 niobt bloss in Oberitalien sondern aueb in 7·
rien festsetzten, 368 und 366 als Söldner der syrakusischen

Tyrannen in der Peloponnesos an der Seite der Lakedaimonier

fochten und 335 aus Illyrien eine Gt sanilt^rlmft an Alexander

schickten, unter dem Namen Hyperboreier auliuhren konnte, der

hatte schwerlich die geschiohtlicben Vorarbeiten gemaoht| welche

eine Schiift Aber Erfindungen verlangte; dasselbe ist wegen des

engen Zusammenhangs, in welchem damals das Studium der Ge-

sobiobte mit dem der Geographie stand, daraus zu schliessen, dass

er Bom eine draussen am grossen Meere gelegene Hellenenstadt

nennt. Auch Her. Lembos war kein Historiker: seine totopkn

werden ohne Grund fiir ein eigentliches Geschichtswerk im grossen

Stil gehalten*: in Buch' (Athen. VIII 333, vgl. Appiau

Illyr. 3) schrieb er von der i;i>ttli( lirn Strafe, welche die 279 an

dem Raubzug der Gallier gegen Deiphoi betheiligten Illyrier traf,

in B. XXXVI (Athen. XIII 578) von einer Geliebten des Anti-

gonos Gonatas und seines Sohnes Demetrios, in B. XXXVII
(Ath. III 98) von Alexarohos dem Bruder Kassanders; die Ord-

nung der Btteber war also keine ohronologisehe. Auch der An-

fang des letsterwKbnten Bruohstllokes*& -6^ macht nicht den

Eindruck als werde eine zusammenhängende Erzählung fortgesetzt

und der Inhalt aller drei: ; eines Volkes durch Frösche,

Maitreesenwirthschaft an einem Konigshofe und Liebhaberei eines

Machthabers für sprachliche Absonderlichkeiten, lässt vielmehr

auf eine bunte Sammlung culturhietorischen Charakters gleich den

Aelian's sohliessent dergleichen mehrere unter

dem Titel von Theophrastos» Aristoxenos

' Zur Geaohiohte der Pythagoreier. Akad. Sitrangtb. Münoheii

1883 p. 169,

' Der Herakleides, an Trrlchcin Dionysio? compoe. verb. 4 nach-

lässigen Stil tadelt, ist jedcnfalis der bekatmteste Gesohichtechreiber

dieses Namens, der von Kyme.
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und Hieronymoi mnliefen, auf eine Seaunlnng gesehiehtlieber

Leeefrttohte unter der Anfeohrift 'Geioliiolitett*. üeber Erfin-

dangen hatten vor ihm Bimonidee von Eeos, Damastee, Ephoroe,

Aristotelf's oder Theopliraetos, Phylarchos, zuletzt der Kalli-

macheier PhiloHtephanoH von Kyrene geschrieben*. Bei der ihn:

eii^eTithiimlirben Neigung, ZeitgeiiosRen zu compiliren, wäre ei

nicht undenkbar, dase er letzteren auegeschrieben hätte; in einen

anderen Werke wenigetene hat er das höchet wahreoheinlich ge-

than, Harpokr.]6
*diTÖiicCai eUn

Dem Fhiloeoplien Herakleides werden in der Begel die

Bzeerpte zuge»o1iriehen, welche in den Handeohriften Aelian's

unter der Aufschrift € ah ein

Beetandtheil der bnnten Geechichten auftreten. Das beste Ur-

theil über sie hat unscies Erachtens Schueidewin abgegeben,

welcher sie für eine unvermiechte Compilation aus den Pulitiea'

des Arietotelee, angefertigt von einem sonet nicht bekannten

Herakleidee, erklärt. Alle Stellen, an welchen man die ßxcerpte

mit Arietotelee verglelohen kann, leigen Uebereinstimmmig, welohe

da, wo der Wortlaut dee letateren yorliegt» meiet eine wQrtUelie

ist. Die einiige Abweiebnngi welehe Karl Müller fr. biet* 204

gefunden su haben glanbt, iet in 'Wirkliobkeit keine: nach Hera-

kleidee 1, 8 gestattete Ephialtee jedwedem auf seinen Grund-

stücken Früchte zu pllucken, nach Aristoteles bei Plutarcb Cim.

10 hat Kimon für jeden Lakiaden, nicht wie andere angaben für

jeden Bürger, oiiene Tafel gehalten. Das Eine schliesst das An-

dere gar nicht aus, Aristoteles kann sehr wohl beides berichtet

haben« JÜUUer's Argumentation mittelst der Anordnung derBruch-

etlioke kann nickte beweieen, da wir von der arietotelieohen Ord-

nung m wenig wiesen und Herakleides, der ein Auesebreiber

darum aber noch kein Abeebreiber iet^ es in der Hand hatte.

• Er wird unter Ptolemaioe Philopator (221— 204) oder dessen

Nachfolger Epiphanes (204—180) gesetzt: ist lu dem Fragment bei

riinius VII 20S Ptolemaeum Philopatorem qui Tryphon oognominatus

cüt auch der zweite, nicht officielle Beiname, wie wahxvcheinlioh, dem
Philostephanos entnommen, so Allt die Abfenong der betreffenden

Schrift nach dem Tode des Königs: demi dem lebenden würde der

Kyrenaier sobwerliob gewagt haben jenen Namen sn geben.

* Und den , einem Seitenstfiek oder Anhang au

den Politien, b&tte er binsofSgen sollen.
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diese nach eeinem Belieben zu gestalten, die vorliegenden £x-

cerpte aber selbst wieder nur Auszüge ans seinem Bache sind.

Müller fübrt den Q-mudstock derselben anf den PhüoBOplien He-

nkleides itirttoky welober aus Arietoteles, £phoroB , a. geioliöpft

liabe; dieeem Gnmdetook aber seien von einem Anderen noch

einmal ariatotelieohe Stücke beigemischt worden. IHe eachliohe

Uebereinstimmung einiger weniger Stellen mit Ephoros, anf welche

er eich bemft, erklärt sich daraas, daee dieser aus dereelben

Quelle g:efichöpft hat M'ie Aristoteles; im Uebrigen ist zu erin-

nern, (lasrt von einer ZuriickiÜbrnng dieper Auszüge uui Hera-

kleides den Philosophen jetzt, nachdem sich dieser als ein wahr-

scheinlich älterer Mitschüler nnd Nebenbuhler des Aristoteles, ja

Belber Vorstand einer Schale heranagestellt hat, ttberbanpt keine

Bede mehr eein kann, ebenso daes eine Benfttsnng des £phoroe

dnreh ihn anseer dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit liegt.

Ben Herakleidee dieser Anssttge genaner sn beseichnen

mfUnten wir mit Schneidewin flir nnm5glieh ansehen, wenn es

nicht ein Anzeichen gäbe, welches gerade von einem Einwände

MüUer's herzunehmen ist. Auszugler des von Schneidewin im-

genommenen Cliarakters, bemerkt er, pflegen nicht wie dieser

]I( rakleides ihrem Machwerk den eigenen Namen an die Spitze

zu setzen. Dies ist richtig, aber mit einer Ausnahme. Uerakleides

Lembos ' ist es gewesen, der solche Auszüge aus Satyros und

ans Sotion, swei älteren Zeitgenossen, veranstaltete, sie mit einigen

Znsitsen anegestattet herausgab und Späteren dann wie ein

selbständiger Schriftsteller anstatt jener dtirt wurde; andere^ wie

den Ghamaileon und Philostephanos, compilirte er sogar, wie es

scheint, ohne ihren Namen anzugeben. TTeberhaupt steht er darin

einzig da, dass er nicht bloss eine vielseitige compilatorische Thä-

tiLkcit entwickelt, sondern mit Vorliebe Zeitgenossen zum Gegen-

stand derselben macht, ein A^orgehen welches Aufsehen erregen

musste and auch, wie wir an dem Beispiel des Chamaileon sehen,

nicht ungerttgt geblieben ist. Vielleicht ist auch der seltsame

Beiname, den er führt, daraus zu erklären. Müller fr. bist III

167 yergleioht Lem1>os, als AppellatiT die Beseiohnnng eines

offenen Bootes, mit Hemiolios, dem Beinamen des Theodotos,

* Wae Festus p. 269 aus diesem über die Gründung Roms durch

Achaicr (herbeigeführt durch gefangene Trm rinnen, welche die Schiflfo

verbrannten) mittheilt, stellt sich durch DioQ^eiOS Hai. arcb. X 72 als

iiagenthum des Arietotelee heraus.
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Trelcher um 200 ale ein Befehleliaber Antioohoe dee ge-

imiiiit wird, indem er diesen auf die Bezeiclinung eines

leicliten Seeräuberschiffes zurückliihrt. Das tertium comparationis

liegt wohl darin, dass Tlieodotos zeitweilig ]»rivilogirten Seeraub,

Caperei getrieben hat, die Fahrzeuge der räuberischen Illyrier

aber, welohe bis zu jener Zeit die griechischen G-ewässer unsicher

XQ maohen pflegten, waren (Polyb. II 3. 103). In

Athen gab der Yolkswiti Sehmeichleni dieaen Kamen, Anazan-

drides bei Athen. VI 342 tfmOOcv£ ;, doch wohl weil dieeelben den Betehen und Mich*

tigen flieh an die Femen heften, nm eie ansEnbenten. Ein eoleher

Nacbtreter, der auf Schritt und Tritt grosseren Schriftstellern

sich anschloss und die Schätze ihrer Werke sich aneignete, war

Herakleides und t s k ernte in der That der Beiname des Theodotos

zu dieser Benennung mit beigetragen haben. £r selbst musstOy

da er sicher nicht bloss von Chamaileon darüber znr Bede ge-

stellt worden ieti sein Verfahren za rechtfertigen suchen nnd that

es, wie man annehmen darf; anf den Titel *Freibeater* eingehend,

in dem €€0 S weleher aneeinandeigeietst haben

mag, nnter welehen UmatiEnden eolehe Thätigkeit gestattet nnd

in welcher Weise sie zn üben ist. JedenfiftUe war es keine eigent-

liche Rede, sondern ein Vortrag oder ein Aufsatz; auch seine

Städtebeschreibung nennt er so, fragm. 3, 8^.
Wörsbnrg. C^. F. Unger.

^ 7u den von Uillrr, Neue Jahibb. 1867 p. 599 für Phot. bibl.

171. 9 0 Toö £) gomachtcu Hc«»enuig8vorschlagen

Heese eich liuch €0 (uümliüh) hinzufügen. Die Be-

nennung ist w ihrscboinlich dem Agatliarchidee entlehnt, welcher sei-

nem alten Herrn und Meietor den Spitznamen Lembos selbst zu geben

aus Rückeiühten der Pietät vermieden haben wird.
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Franoieone Baeclieler Friderico Hanovio et Adolpho KiMdingio

doetoribne qiÜDquelaetiaUboe sal.

Vestro foijimiito iiulicio quae scripsi de epijs^rammatis Ver-

gilianis, nam et optime exietimare poteetis de poetie latinis hisque

etadÜBy qnippe qni a patre patraoque acceptam facnltatem ipsi

dintnrna ac varia ezperientia auxentie, et pro yetneta noatra

amicitia aiqiiid beae mihi ceeeit laeti aocipietie» ignoaoetie qnod

deliqni aut nt novi stiaves et emunctos liominee, yerberabitie

leniter. ei iaeeeneetie, qaod longior eommentariolnB factoe eat«

etiam longiorem facere cegitaram atqne ipea qnae oommentabar ·

carmina una vobii? niittere eic expressa ut bono stomacho legere

possetiK, inilii enim ex novissima editione Baelireneii, quamvie

boniR eins lubenter frnerer, crebra venit nan^ea. vernm honori

vestro hoc (landum censui ut supervacaiieis abstiDcrem, frivola non

extollereiu tractaodo: aut non eetie qui eetis, aut mecum abomi*

namini, nt exemplo ntar, immntaro nllo modo qnod in Tnccae ama-

toiiam iaotationem iocatne eet amicns catal. I: veneiritf audivi

,

.

.

tUi dicUe guoi rediät, fiiyete dicenti, Iiis meHora dooete, amare

me pei^ite, ita geiualiter et lioc Instrnm eondatie et nova mvlta.

yalete.

Fertar inter YeigUiana bieye epigramma II post ammm n,

DCCX de Cimbfo Annio qni tetrem interemieee dicebatnr scriptum

facete led magia etiam aoerbe. propono emendatnm aut ad no-

etnm eeriben^ oonsnetadinem aptatnm:

Corintbiorum amator iste verborura,

ifite iste rhetor, iamqiie quatemie totus

Tliiicydidns, t^Tannub Atticae febris —
tau galiicum, min et ephin et male ilU eit:

5 ita omnia ieta yerba miaouit £ratri«
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perpenun iadloant qni altemm versiim) ^uod a Qninttliaao Mit

potins a librariie eitie omissne est, danmarunt: isU isU rhetor hoc

demiim yocabnlnni deecriptiom liomfiiie ealibneqne adfert

luccm, iit taccam cetera, sequitur in codicibus nrnngue^ quod

ttirbat coneinnitatem senteiiüarum nec rhetori recte adplicatur

neque amatori ; iioii soluiii aina1>nt iste aern$rin()sa vrrba.]
^T^vexo£ €€ quam Dionysius Thaoydidi exprobrat» eed cum

uaqve qnaqae Thucydidem gereret eioeque exemplnm ad amnaeim

aequiperaret^ adao dominabatar in noya ao febricnloaa eloqnentia,

prmcipatuiii obtinebat Attioaruni ineaniamm* aoripai igitor tom-

que^ sie oratio bane prooedit. guatenua inearvit oansae» non az

vero ÜU qnidem aed diseimulanter prolatae: Lneretiae *qaatemte

lioü simile est illi . . . Bimili fieri ratione necesse est', Horatius

qui nobilitavit Hiinc particulae usum atque etiarn i \ rae concessit,

in saturi« 'iubeas miRernm cbsp, libenter qnatenns id facit*, Caper

VII p. 100 K. 'quatenuB per e adverbium est, quatinue per i

coniunctio causalie, vi ei dicas quatinus Iwc sine plagis non facis^

en tibi plaga8\ abi invertenda verba sunt pktgia Hne at iuetoe

illi grammatioo hazameter Teetitoator. yerbnm sabatantiyiim ab-

äst nnllo senteatiaa datzimento, immo additnm ai esset ego fairem

moleatias. totam ut ae nasam faciant deoa rogat amieua Catnlli»

Cimber totas faotne est Thocydides, at post CG annos Greperaiaa

Bcriptor derisus a Luciano bist, coneorib. 15, GouKvbibOU

€tj üpxtTÜnm. umc autem TlivayUidem

multis f]iii s»' Atticos volebant exemplar primum et sumimim esse

visum, öpov , sciunt qui Ciceronie et Dionysii rheto-

rica attigerunt. tyrannus ürannus oodioes Yergiliani optime, hino

(^aintiliani librarii hriUxmtis Ünxenmt Cimbri vocabalo dedaoti in

popoli memoriam. gentisqne Gimbrie propinqnae: ecaticae caedem-

qae tyrannas sapiti severam acbolaa disoiplinam nnde inter £pi-

<mri anecaaBOres ApoUodoro oognomen inditttm patamns Ki)iro-. rbetor iste male pereat: aed anaoolntbon iadacitor

novoque impetu minantie ira fit promptior, protervior insnltatio.

tormenta illi sint quaelubct , haec venena

miseeantur digua diro autiquanu. tnu (jaüicum adLuc ignoratur

quid valeat, sit necne sit illud (t quod proprium babent in-

aeriptiones gallicae (mos. rh. XXXIli p. 272). tanto notioia

sunt graeca quae eecantur \ et (: epin moie aatiqao

Qaintilianei libri, jwm Vei^giliani atqaa etiam Brazelleaaia at

Groasina tastator, Syraonaaai pro dioebant Etym. M.
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102f 42: Deqoe «um raro commemoEantTur taaqium cnu^es gnai-

matiGornm, mala ao moleeta gloMeioata, abstraaae eloentioiiiB

monaCra, a Fhüippo AP. XI 321 ^ ^-€ \ cSabcv, a LaciUo . XI 142 in

Critonie deecriptione rbetorie. plane antem obveraatam eet

animo poetae ccleberrimum Herodici Babylonii epigramma (Athe-

naei V p. 222 A) 6€**6 . . . ^^( r\bl ' ' €, ex liac t iiim imprecatione enam iile evidenter deri-

vavit min ei gphm ei male iüi sU, nam ridiouli causa gloesematie

tribus tanqaam qnartnm boe adidtor maie, neqnem fagiat Ula

quo looo babenda eint, onmia aeque infanda et plana peetilentiae.

enraTit Anaanine tarn de ordine Yerbornm qaam de ipea acriptnra

baec nanane piimum: *dic quid significent Gatalepta Maronie, in

bia ol Geltarnm posvit, sequltnr non laddina toti', eive enae me-

moriae igiiavia nive etiam codicis alicuiiie vitio deceptus. poetea

correxit erroreni, delevit quod e cornipto exemplari adripuerat

aut coTTiTnentiis iji^i erat al gallicuiii, noii reliquit iiisi tau ft quod

germano müntum tnale letiferum min. error autem Aueonii repen-

tinue fundamentum erat aliis coniectnrae band minue vanae, nam

quod ibidem inter monosyllaba aU receneetor nomen tritnm pioto-

ribne et pigmentariie qnaeetioqne receneenti enboritor grammatico

aiine peregrmi vox nmim$ an LaiH inde boe qnoqne plannm

pariter atqne innooena nomen olim inftueee in yersn Yergiliano

eonolneernnt qnael aenigma tenebricoanm et atmm. mrens alü

aut depravarunt aut in pravam eententiam detoreerunt quod ver^

sum linit \'cr])uni ,: parum refcrt utrum coutinen« Script uia

Rit an divisa, nos m adfect4ireuius quam veteres fastidierunt di-

iigeiitiam neve quaecunque in libri« separata sunt, contiiientia

faceremns euasi in boo moeeo XXYI p. 235 meaque diota iam

plttres narrant (Baebrens poet. lat. min. I p. XII), sed pronnn-

tiando talia ooninngere m nnnm Latini eolebant, qnin potine Itali

omnea. Teint in nmbrieo aere legimna nno eodemque pene mers

est quod ins est et perH merH qnod ine ait. bic nibilo

magis in monoeyllabnm yooabnlnm exire eeneendne eat qnam tot

alü ab elegantiseimie poetie facti qui extrema habent homm sU

(Verg. ecl. 8, 106), quid sif, cum sini, «uuilia copulata per iiudi-

nationem. et quoniuin morin erat verLa sin follocare male sit tibi

vel vobis male ipsa ista coniuiictiseimorum inter ee verborum

diatribntione male Uli sü oantnm eat ne divolsa baeo aut quaai

eingnltim ennntiata ad anrea aeoiderent nen yoeia ae modoram
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decTireum intenmeea per eyllabas epatia tardarent. postremo vcrsu

poeta cur dira rhetori precetur et liaec dira, OHtendit: pereat iste

artis suao veneficio, verbis istis veiieiiatis, hie scilicet usus est

ad necandiiTn fratrem. deiiiiiue addo aut quoniam sapra signifi-

cavi de industria itero, sie nt epigrammatie qaod eet de morte

Octavi XI (XIV) colorem a Callimacho traotum esse Haaptiae

ammadveiüti ita hamm faoetiarum originem {praecam: Hero-

dioi ioonm gloeeematienm' elf)6€, qni offen-

Aonem noetra memoria nonnaUiB movit hoo aut Ulad temptan-

tibas, Bomae olim dootie yehementer plaonisse eentio.

Gorintliia verba eatia declaravi quo modo intellegi oporteat:

translata 6st enim a vasis delicatis ad verba dirtio, Ruilicitque

poetac iocum comparasso cum illo Ciceronis in quo coDtrarium

feoit aes Corinthium et circnmforaneum, is quidein lauta orna-

menta eignificans et aea aiienum coutraotnm emptione viilamm

(ad Att II 1, 11), nam eimiliter in carmine Corintliia oppoeita

sunt commanibas yernaoalis oottidianie. labet aatem enbinngere de

Crorinthüs qaod memuüeee refert legentiam onm boc tarn alia

bniae aeri poemata. aam qao tempore eivitae a Mammio deleta

reyixh, eum 0. Caesar diotator eoloaiam dedaxit Landern laliam

Corintbam, ciroa annnm DOCX taotae ardor Romanos inyaserat

quaerendi babendiqne Corinthia, ut ei satis facturi coloni libertini

ac iiKK atores improbiaeimia facinoribuH novae civitatis solum

vetus et incUitum vexarent. ru lera perscrutantes sepulcra di-

mentes monumento nulli parcentce Coriiithia indagabant üctiiia

et aerea qaae quam plurimo yenderent eaqae negotiatione Romam
üaplebant v€Kpoieoptv6iuiv, nam hoc nomine yooabant qaae ex

sepnloris diripaerant mazime fiotilia. ao pximam illa sammo in

bonore eraat ttntiqae aestimabantnr qaantl arte fsota Oorintbia,

delnde aatem et solam defedt et eessayit eapiditas. narrat baeo

Strabo VUl 23 p. 381 s. qaoniam oonsentaaeam est Gorintbiensis

studii ifltiu8 et quaestus principium fuisse adventum colononun,

quippe quibus ad fundandam et aedificandam urbem necesee fuerit

proßcindere agros terramque eifodere, potiiit fieri "Romae iit mor-

ticina nomine et re Oorinthia tum primum voigarentur ac per-

noteecerent oam epigramma scriptum est de Corintbiomm amatore

yerborum. nam oonstitnta oolonia eet a Caeeare coeptaqae aedi-

ficari st non yiyo illo, ealtem simal atqae^teifectas est (ef.

Hertsbergiam bist. Graeeiae I p. 461)» si non anno, saltem men-

sibas aliquot ante qaam Cimber germanam ooeidisse dioitar a Gi>

ceionet yigait aatem fossieiomm signornm mecoataia per aanos

Digitized by Google



CftUüflpton. 611

plnresi certe exsecratoe eam aliqao camiue est etiam Crisagorae,

poeta graeoQB Antoniae ant Octaviae domesticiis, cnins nuUum
epigiamma demonetrari poteet antiqnias aimo DGGXXVII^ poete-

rion mulia Bunt (qua de re ta dixieti, mi Kieuüngi, in qnaeetioni-

bni pliüoL a te et oonlega ediÜB · 5d), antiqniBBimnm id pnto

qnod oam Hecale Oallimaeld ad Mareelliim misit AP. IX 545. quia

eDim bene optane pro Maroello enm Ha eimilem fleri Theeeo Tolt

ut robustam illius iuventutem adseijuatur (veapov

dpfedüai), tum puer admodinn Marcellus fuiRse videtiir, aetate

longe inferior Theseo quem vfeov ad Hecalen dever-

tisse in hospitium i'ama erat. (Plutarclms Thee. 14), praetextataa

minor annomm XIV, misit igitnr Hecalen tanqnam discipulo lit-

terator Graecus ante a. DCCXXY. hio Grinagoras de Corinthiie

praedombas hoB yerBna fecit, qnoB editorea anthologtae ParieienaeB

ne intellexieee qmdem Tidentor, adeo Bnpervaoanea adnotarant,

neglezenuit antem ntiUBBimom Strabonie teatimoniiim, AP. IX 284:* oTiuv, €€," .
€€€ \ ,

6 5<7€ 6.
multoB Graeoomm Iubub in uBom yertit Propertine, legerat

fortaeee quo Crinagorae veaalee mereee bomineaqne damnayeTat

camen, cnm ipBe snb annam DCCXXX mentionem GorintliionuiL

inieeit in elegia eni prtneipinm est pacis Amor deue est ( aut

IV, 4 ant 5, di perdant baa nnmeroitnn tnrbaa). eece yemm (6)

• iiec miser aer i paru clade, Corinthe, tua

quem quiljiis nugis granniKitici cdiumutarint iieijue vero indocti,

ex Sarneiiiana aut BaelireiiBiana « ditione discatis, ego rectissime

Bcriptuui esse contendo, non potuiäee effectins advereae elegantem

qui ex Aobaia in nrbem peryaeerat morbnm.

Gamenm (XII) qnaei Btatnae titalne ne niine qnidem eon-

etat eninB imagini BnbBcriptim Bit. gloria enm enper aethera

eyexit Bnbnixnm yalido regno: baee fondamenti memoria yetat

intelle^ri Pompeiam ant Rontannm quemqnam. orbem terraram

ille concu88erat bello, fregerat reges popnlosque Asiae, sna cu-

spide omnia confecerat iam Rervitium latnms Romae: haec nec

Pyrrho aequo Aiitiocho nec Mitliradati conveniunt» nedum Phraati,

nisi inepte superiectam a poeta Mem conoeditur. · iam Komanos

Digitized by Google



512 Buecheler

snbactiiruB erat arrais, mm subito in medio rerum certafnuie prne-

ceps corruit: umun quodque verbam in Alexandrurn quadrat, si-

quid video, non quadrat niei in Alexandrurn. atque idem fuit

Oudendorpii iudicium. aocedit quod tanquam fastiginm oammi
impomtiir Fortuna inconstane vicetqve mortaliiun turbine Tenaoe,

plane autom in proTerbiam ceeiit *AXe£dvbpou. quia neiplt

FlutareheoB libelloe? 6 Ibiov^ ^^^ 'AX^avbpov . . . b* &
ciirctv Im-6€ € . . .

(JuveipEev. at unum illi sententiae obstat, corruit e patna

pulsus in exilium. recte boc traditum esse non audeo negare, etsi

et in librie plurimie exetat, repudio quae in seminario noetro fe-

cimne aliquando oorrigendi pericnla ut patria pulsus (Vergilina

Aen. YIII 333 *me pnlsnm patna') vel in exitiurH. profeoto non

miaerant Alezandnun in exilinm Antipator ant MaoedoneB, nMs

qni totam yiii deeoriptlonem perlegit et rernm oertamen attendit

divenieeimiun a certanine cirinin ant fkctlome, ie credere poteat

regia glorioeieaimi ae potentiesimi contra quem hnmana onuria

nihil valnerint, tarn volgarem fmsne exitnm nt a civibuH snis

cogeretiir Holum vertere, iiumo poena uigniiicatur qua ille se ipne

multaverit inroL'ata per res ac fortunam. tflorifi Alexandrurn ex

patriae iinibus pepuierat, iiec umqnam domuni rediit quoniam

peregre mortuus et corpus quoqae in terra aliena conditum est,

aane occidit ille patria piUsus m e^Uium^ quod aliis viyia ae-

oidit| id ipee expertna in morte ae aepnlClira. Olympiaa mater

eine cum aadiaset quam din ineepnltue fllins iaeeret exelamasee

fertnr in Aeliani Tarüe biet. XIII 30: , ^€(€ <m€0bttiv, 5
irficnv €€ ?€,

€ . j»oHtremo teiTae quidem corpus nmTuhu um
est, sed in Aegypto, bi ias est dictu, ^
(Thucydides I 138 de Theinistocle).

olauditur epigramma hac eententia:

tale deae nnmen: tali mortalia nutn

fallaz momento temporia bora dedit.

ifa eodioea recte et belle, nollem mntaaaent editorei. nntnm Latini

blfaziam diennt: nnne aptieflimna est et proximne numini velnt

actne agenti, nuht Junmis eimt res^€, mmc qnemad-

roodnm nntant res lapflurae et casurae, sie nutus vel nutatio non

multum distal a lapeu et caeu, UrrefUi suopie nuiu in teriam
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fertmiurf tnUus mundi. festive igitmr id vocabnlnm Booiatam est ctim

FortQDae nnmine labefactantie ouneta et deetmentis quando labet

caetu est dativns: Angustns rettalerat Antoninm iaeeiase nt le-

gionea saae apud Oleopatram exoabarent einflgiie mdu ei fii99U

parermt (Seirina Aeii. YIII 690)« natu mortalia dantur aic nt

leto fato igni exitio obliviom exoidio nünie al. adeo praecipitmn

hamanam gloriam dedit brevis qaae fortunam mutare potest hora,

hoo ille expresait poetice.

non Rati8 mihi liqnet de vereu 5 hic grave sermtium iibi

iantf libii lioma^ ferebcU^ utruni vera et antiqua sit baec deteriorum

libroram aonptu» an ab aliqno oorrectore inveota, nam in Brn*

xellenel non eat geminatum pronomen, Hbi iam rcma. qnod nu-

damnnm ei feit in arebetypo, idqne mazime oredo hniaa

exemplaiia diligentiam cum illomm interpolatione oompaimns,

eommodiaaime aic expletor Hbi iam, Bomain$j ferebat: aolent poetae

bnno yocattynrn hoc venna loeo ponere nt Horatins kune te,

Romaney caveto et Oridioe guod petis hmCj propiore locot Bomane,

peiisses al.

y (YII): ite hinc, rhetores et scbolastici, valeant formoei,

no8 philosophiam Sironie appetimna,

11 ite binc, Camenae, yos qaoqne ite ianif aane

dnloea Camenae» nam fatebimnr Ternm,

dnloea ftüatle, et tamen meaa Chartas

reviaitote, aed pndenter et raro«

emendaTit primnm Terenm Hanptina mntato ordine Tcrhomm, 4am

ite sane codex BraxelleneiB. vernm etiamnimi corrigendas est

pronuntiatioiiis ordo in hunc modum: vos quoqm ilc iam s«fie,

dulces Camenae. illam enim distinctionem qua sanc distrahitur

ab t^e, reservatur ad dulces, prorsnR non tolerat are cboliam-

boram. imperativo eolent adicere aam qoi oonoednnt id fieri ye«

niamqne dant gravate, In yiam sna aponte ant ab alio monitt

redennt tardina. hoeipsnmtMne» IfCMfie freqnentant comioi. etiam

in aeqnente veran panlnm aliqnid corrigi velim. optime in Ciri 55

nam verum fatemtmr qnia res iUa ad poetam et eaaaUam et·
ditoB omnea aeqne pertinet, at qnod ipae aenei ant aoio nee mihi

conteina est nllna homo, id melins fcAeoTj faiebor qnam fatemurj

fat^imur. Ruas sibi delicias VersriliuR signifioat, itaque venufttius

ac dnlciwR, semuncia mellis dukius existimo qnod codex vetu-

RtissimuH serA'avit vmn fafehifvr vcrnm^ genus dicendi paRsivom.

plura in bis epigrammatia v^estigia apparent sermonis nonduu
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peroiilti neque exaeti «d legae eas ^naa poat deoem aut tigmti

annoe nemo non exercebat, talia oarendmii est antiqnae fidei

über ])racRtat, ne eamne perditnm. Cicero de lege agraria II 57

ülum ncirum jmhlicim esse fafentur et brevi intervallo hufie er-

ciperc notniHatim qtii puhlicm esm fafeniur, vnlgo res confeasa

dicitur. cmifdeor indiculo suo verborum conimaniuni Priscianus

inaeniit YIU 20 p. 387, 16, omisit faUor*

Sali nomen eiiin Tarquitio et Yarrone qnod fcrtur in librie

8, beae tatatna est Ellie, qnamquam qiiie Ule ftierit non liqnet.

temporun ratio non admittit Selioa qnos Gioero in Lnenllo 11

memorat» admitttt qnem idem in litteria ad Yolnnininm datia Vil

33, 2 ridet eloqnentiae et nrbanitstie ezpertem. per gradionlos ab

ignobili ad nobiliesimuin qni tnm fiiit grammaticnm dedncimnr.

iam perpolitum totuni videtnr Carmen egregmm praetf^r v. 2 in

rhetomm ampuUae increpantnr, inflata rore non Achaio rcrha.

dubites tarn hif! qnam in Aeneide II 462 et alias ntram formam

poeta elegerit, Achaio au quam Italica exemplaria praebent et

nper iniectam Bmxellenee, Atiuiieo» leyioa boc eat, iUad grayina:

rort neqne in oodieibna extat neqne in ee babet qno eommendetnr

qnidqnam. eine dubio tmnorem iste nrbane tetigit Aaianornm ant

Syriaeonim rhetoranii yerbnm poenerat nt opinor Graeeom non

Aobaienm, libri babent rhüfeo ant roso» Tide ne lii^Q dixerit

Syriacum qnem Arabes et Byzantini( vocarnnt, non igno-

tnm antiquiH^ (Solon fr. 141) etei aneterioris sapuris esse

GalenuB et mcdici tcstantnr, inflarc autem omnia dnlcia ecribit

Celsus: eins praecii)uus fnit urhs coriariis ad tingendas et con-

fioiendae pelles Candidas, nnde6 cognominatue est,

nominatna fortassc ex rubore (Theopbrastiis biet. pl. 18, 5,

Plinina nat h. XUI 65 XXIV 91, Hebn de plantatia p. 365 es.),

omatnm orationia immodienm repellena Gioero in oratore 79 *fn-

catt medioamenta oandorie et mboria* ilU adaignayit: plane bnina

modi fbit estqne rbns coriarine. declinatio noninie neqne Graeeia

conetabat qui genetimni feciniit ^0 ant^ (Lobeckina* Fbry-

nichi p. 454) nec Latiiiis quorum pauci graecas formas reddebant,

plnres quasi in^enita s in corpore vocabnli eiuRque primordinm

rhas- oPRet, ad f xeinplnm roris marini dcclinabaiit r08 ftffri/irus.

roris sp^riacl ceU consideranti mihi alia verba ex graeco tran»lata

licentina yelnt creterram vel elephantnm, minime incredibile

yianm eat exenmaee Ulnd rboa etiam in rboenm, ablativuni fiiieae

rhoM aliqnando, oerte rko ant rhoe eqnidem nveqnaai repperi.

Gioero ex Gilioia Attioo VI 1, 13 Shoriea vata mamdani aeoon-
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dum oodioes Lftmbioi (rhosi eauaam liedioeiie), poposemlAttione

fiotiiia yaaa neodo quo aitifioio ornata, probabÜifiBr vt Satnia et

Amtina tta Iiaeo diota pntantiir a BIiobo Syriae ant GiHoiae vrbe

porta leiici. in edicto Biocletiani 6, 68 poet pira et mala,

ante prana oerea et mala g^mta receneentnr rhosae, neecio quod

genus malonim, fortasflc simile punicis, nt Forcellinius Rumpeit

idem qnod Itali mrlarosa njipollant. attendamue buic vo-

cabulo quod vnm rosa vel rnso floris nomine confunditur volgo

confueumque antiquitue videtur, qaoniam productam in roea flore

vocalem Bomanenses accepemnt. interim in carmine non mnta*

bimas rhoso non^ eive rbue ipee dioitvr elye aliud vene-

nnm dnloienlnm importatom Bomam ex orie Aaiatieii.

In elegis IX (XT) Heeeallae idjllia praedieantnr . 21 eer-

t€ftim ornahant omnes heroida divif certatim divae munerc quacque

suo, di non minuR quniii d le adportabant caelestia dona, verissime

codex optimus munerc quoquc siw. docuerunt nos eins Rtnirtnrao

rationem Madvicus in Cic. fin. V 4G et Lachmannus in Lucr. II

371, qni qnae protalerunt exempla, ie mnlta nunc poeeunt addi

ex inecriptionibas, velut ex lege colonine^, ex senati

ocfnsnlto de nnndinie Begneneibtie (CIL. VIII 270), ex Brixiano

titnlo CIL. y 4682 'eervis anoillia eito qnoque nomine*, al. iam

danenk pentametri aliqnid bebet artis, quo emineat enpra ser-

monem pedeatrem: legerat iate in TergÜi ecloga *eoa qnaeqne

frab arbore poma*, commieea ex nra oottidiano pronomiTia exqui-

site distribuit, non modo apte ad vereum eed ad Bententiam ef-

ficaciua.

pnellam IL MeRsalla cantatam herois nuila superabit fama,

non Atalantc, non Helena aut Caseiopea, non Hippodamea. qnat-

tnor verf^ib^ifl baec deeignatnr, qnoe eie reatttno ooneervatie fere

omnibofl Bmxellenais ebartae Utteria:

29 non defenaa diu — mnltain certamen eqnorom

optabant gravidae qnid eibi qnaeqne manni? —
aaepe anlmam generi pro qua pater inpina haneit,

saepe mbro similis saniü^nine flnxit bnmnt.

certamine quorutn B. defensio viigims diutunia ex muUis certa-

minibns nirulibus conexafuit, ab illa in borum memoriam scriptor

redire oiritur. per interrogationem autera quod inducit oertaniina

eorumque eventum prooo cniqae fnneetum, talem coloreni traxit

ab eis qnaa adettndi cnpidisaimTiB erat Cyrenis (y. 61), eaepe enim

CaUimaobna et aeqnalee narrationie eeriem aliqua biiine generie
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voce interrumpant e rebus pristinis recentem eUcientee animoram

adfectum. fh^mn erat 'defensa din mnlto certamine equorum

qnod optabaot amiati*, igoioaloe inicit eara soisoitantiB. militea

haeta eontoqne adaneti, Chaloodon Laiiiis Ariatomaolme CSrotalua

et qaicimqiie pnellam petierant» quid cum Oenomao aingiili cer-

tare audebant eqoia? gravea manna quid optabant aibi levem

aurigationem? eic ieti non poterant non vinci, vioit qui *curru

^
Neptunia tendit lora Tclops' nuduR agitator. midium et dein-

ceps quaequc öic ut 'vestras quiaque redite domos*. neque in

vereu 32 quidqiiam miitanduin censeo; commemorarat poeta,

qni cum arte luctatur potius quam paimam artia aibi vindicat^

mnltitiiduiem eertantinm infeliciter, modo dixit iaepe genernm a

patre interemptum, iam addit eodem omnea deinoepa mortiB genen

periiaM ei eadem via. in banc eententiam non eatia exat dizieae

9aepe «uiffume fiuxU, aecedere oportnit üliid aimü»

adieotivnm poetioe relatnm ad humus (cave pro aabatantiyo po-

sitüm pntes casn genetivo), ut intellegeremus terdeeiene eimiliter

perfusa eaiiguine eiusdem cun'iculi spatia varia. ex ipsa voce

reeonat aemulatio eoruiu qui aliup post alium occubuerunt: in

Hygiiii fab. 84 Oenomaus procis simuUatem constituit se ei da-

torauL filiam qui secoin quadrigi^ certasset viotorqae exieset.

a vetere Yaleriae genÜB in liberanda re pnblica lande prae-

miiaque dignitatia qnae popnlna romaanB maioribua Meeaallae de-

tnlit — yerba haec poineiat Gioero in prineipto oratioms pro

Flaoco babitae — tranaitor ad ipiina merita ae yirtatem: qnid

memoiem milifaria iata otadia et tempora?

43 castra foro caetra nrbi praeponere caetra

tarn procni Luc gnato, tarn procul hac patria.

inferunt in posteriorem versum corrigendo, quod ego ei traditnm

eseet attemptarem, quia imllam sane vim habet, hoc Latio. non

mutatnmm tradita confido, qui memioerit qaoüens inde ab Homero

patriae iucunditae ex liberia et parcntibua aeBtimetor oopnletniqne

onm Tolnptate videndi illoa: *nee mibi iam patiiam antiqnam epea

nlla Tidendi nee dnloea natoa exoptatomque parentem*, *ooningi-

lunqne domttmqne patres natoeque videbit', alia. intellegendu est

Heeealtniia fllins oratozia maior qni tum maxime adoleyit, quem

paulo poet XV vinim ApotUnie sacerdotem factum Tibullne cele-

bravit gratificatuß patri, nam minor filius in Cottarum famlliam

adoptanduH datus erat M. Anrelio. Rimul a]>])aret quam irapn-

denter Itali priorein versum iiiterpolarint scribendo castra foro

8oUio8 et tranaferendo qnae aeeantar ab hoo Measalla ad MeiaaUaa
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onmrsoi, quaai non alU ae maiora poeta eaatiunie fuerit ei piae-

oomum atavis proavieqae iam tribntnm continuare annalinmqiie

'fama inlastrare voloieset. Brozelleneie oodioie corraptelani enpra

repetii, ex qua poeta quid scripserit vereor ne numqnam liceat

cognoecere certum, quoniaiu sententia admodum absoluU est. in-

terim noii indigiiam illo neque ab artificiis mm alienam censeo

talem epanaphorau castra forOy te castra urhi praeponcrey ccistra

iam procul — . hac conieotnra admissa etiam in yeran 46 stabit

td qnod libn tradont stemere vei dura posse super eüiee, edi-

tores autem sterteBtem Heaeallam faoinnt tanqnan aliqiioiii Bagoam

aatia ridicnle. nam onm moria eeaet dicere siemi aut se äemere

Immii fllnd ndnime oonyeniebat Imio looo qvo Tolimtateiii exprimi

nöoeeee erat reoiuaiitie strata molliora, optantb solam dimun,

vero omitti potuit si modo positum erat pertinenn ad actus omnes

ita nt pasFio sicnificaretur, licet dos alienam et Bui passionem,

pronoiuen et discriminemus tc suhiectum

ueurpantes et te obiectum. moleetiseimum erat et in re non am-

bigua tnrpe poetao U te atern&ret eupervacanemn illi yienm est

nobieque videtur te membra stemere»

beUioaa Meeeallae laadea ipea ramm monniiieiita per orbem

fenmt:

59 noa ea qaae teoam flnxenmt oanaina divi,

Gyntbias et Muae, Bacobna et Aglale,

bi laudem afipirare humilis, ei adire Cyrenae,

Kl patriü Grraius canuiiie adire sales

possintiiis, optatis plum iam proopdinniR

ita legendi versuB et di^tinguendi, nova sed scita orationis forma,

qnod Toluit poeta dicere ac debait nos carmina tm si laudare

poesmius, id tripertito divisit suam poema respicienai ipee enim

giaeca Heaeallae cannina divolgat et elegie interpretator et latino

oanniBe aenmlatiir. noatie quid sit aapizare ad landein: eaUide

iate verba eadem posoit, aententia nt alla fleret. Hnaae aepirant

oanenti, Inno yentoa aeptrat eunti, Yenaa amorem diotia, noyi

coniugee fidem pectoribus : sie iste optat nt possit aspirare laudem

oarminibue Messallae. ei anacoluthon est, excnsatur diepositione

verboruni, immo eleganter dellectitur a proposito vocabulo laudare

ad modeetiaa ac pudeotius. sive boo modo duo8 accueativos voltis

accipt qno bominem ina iurandnm adigi dioebanti audacior qui-

dem yenim non mconsalta ea ekraetara erat, nam afBator tarn

amor boraini quam bomo amoze, graeee non eolnm aniam ant

ignem aed etiam nantam et amantem ^irtfCVcfoiKn yenti et Veneree
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(Callim. IV 318, al.). kttmUis non iiego recte appellari Cyrenas,

levie enim tota est et pede olauda Elegeia, eed in optalis hoo

sapienfer poni nego nt adire lioeat hmniliA. diatmotio ergo ee-

qnatnr oportet caeemam eemieepteiiariatii, kmmiia inktnm est

contra divoa Keeaallae adintorea, et aapirare aolent di yel de

supero qniCTinqtie oontrarii sunt hnmilibus. carmina illiae subli-

mia, lamlatür liiü humilis: in TibuliiaaiH lY 1, 4 alter Mtjöbaiiae

seotator humilis taniis sim condüor actis, .

De canoine X (VUI) ottpio ut probah paesit A^ictorii ali-

ornmqne opinlo qni Sabinum arbitrantur quidem sed uiülo modo

demonatrant enadem eese ac Yeotidiuni Baeanm. hic Fioena origine ,

fmaae traditoTi non ex IVanspadania ooloniia, deniqne Baaeaa e^t,

non Sabinna. tarnen mnltnm veri yictorina yiiUt, praeolare divi-

navit Gatolliana haeo parodia quo faeta ait tempore, a Sabino

eqnldem profectne ad annnm enndem dereni. Sabinne qnondam

mulio nunc eburnea sedet sedc agittiuc publice pro aede CaHtoxie,

praeterea pocta quo homincm ipKum deüotar&t hoc adpusuit:

8 ubi iHte post Sabinus, ante Qoinctio

bidente dielt attodiese i'orcipe

oomata colla.

de acriptnra' naper diaeemi (mus. XXXYII p. 528), anno

addo qnod me monoit Georges, Sam Bibbeokinm noatmm in edi-

tione Yergili minore (Lipaienei a. 1867) reatitiiisee id quod ceteri

omnea et ipae in maiore editione Bibbeokina spreTerant aUoäi$9e,

Sabinne igitnr mntarat nomen priatinntn, eatia certo binc eolii-

gimus Uuartionem Quintiunem tali noniiuc liomines solitos esse

vücari minus honeetoe, servos libertinos operarios (cf. eph. epigr.

II 322, 805). iam attendite quid Cicero narn^t Trclionio epist. XII

iOl^ 1: 'oratoruiu meuni Sabino tuo commeodavi ; natio me bominis

impnlit nt ei reote putarem, niei forte candldatorum Ucentia hic

qnoqne uana hoc eubito oognomen arripnit, etei modestns eine

oltns eermoque eonatana habere qniddam a Cnribna videbatnr:

aed de Sabine aatia'. qnisqnie iUe fnit T^bonü Sabinna, lioo

patet non texümim foiaae Ciceronem ab eo nomine hoc exor-

dinm, niai tarn inter candidatoe ftiieeet qui Sabinnm ae trana-

nominasset. consequenH erit nt Peendnlae hic Sabinas qu6m Cicero

candidatnm noverat, cnm ad sellam curulem pcrvenieeet, lusus sit

idem eis quae Vergilio tribuuntur facctiis. Ciceronis epistula scripta

est paucis post mortem Caesaris diebus, cum Cicero Romae esset,

Brutue Borna exieeet, Trebonius 'itineribna devüa proäoieceretiir
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in provinciam* (ad Att. XIV 10, 1) et a Cicerone modo digreeeue

Bub Lanuvio videret BrutoiSy id est oirca kalendas Aprilee anni

IKJCX. neo quidqaam contra haue tempoiie defimtioiietn vaiet

oratori« memoria^ qutei libmm Cioezp ante dnea annoa sonptnm ad

Bratonuniaeraty Trebdnio tum demum tiadendmn enraTit, nt videtnr,

rogatm a dieoedente amioo enornin eemonum laudatere« eigo

8abmni!i cum menee Aprili anni DCCX ambiiese compeitum eit,

brevi yost impetrasse magietratum etataemne, dedicaeee ee iuieiibi

operae praetorem anno DCCXT. et haec qnidem eatis eunt ad in-

luetrandam carminis memoriam. verum iam sequitur ut ant duo

bio annue portenta viderit^ duoe qui mulae frionisee orederentor

praetoresi Yentidiam et ietnm Sabinam, ant ei unus in enm an-

nnm eatie Tidebitor ex mnlione praetor, nt P. Yentidina P. f. ter

mutato oognomine onm piimnm Qninctio fdeeet, ante praetoram

Sabinnm, poetea Baasnm ae appeUari yolnerit. irnm qnod de na-

tione diacrepat inter anctores, cnm Sabinne nitlma ez origine

stetisse in Gallioa voragine, Yentidins inter captivoe Pioentiam

Romam advectus esse dicatur, levioris id iiiomenti est in homine

ignobili neque alterum utrum ueceeee est iudicari faleum.

lambi YI (III) et XII (lY) scripti eunt de Atilio eiueque

gesero Kootnino. boe nomen oommenticinm esse nemo non videti

ex nominnm ratione neitatomm Bomania et per iocnm trandbrma«

tomm inapiceria, com Temm nomen bomo babnexit exortnm a Inoia

Tooabnlo, enbatitnisee poetam qnod aimiliter exiret derivatnm a

noete. faeiamne Lnotennm fnisee — Q. Luoifnnm eenatorem aibi

amioitm, Attioi Yarro memorat senex ruet. 6 —
aut Lucidiiiiüi, (j^UdiiiqiiHiu haec ioiiiiu puululo longius abeiraL a

regiila, ne dixeris Lucceianum aut similia, non negabie lepide ac

salse pro Lucieno vocari Nüctuinum. iambos XTI sequitur epodue

qai praeter metri siniilitudinem conttuueüamm studio proxime

aeeedit ad iambicaa Noetnini caviilatiunee« aane non poteet de-

monatrari enndem poetam feeisse iamboe et epodnm, neque adeo

nnina einidemqne bonunie dieoerpendi cansa. aed ipea ayllogea

ratio efflcit nt ita potina etatnamna qnam eontra agiqne argn-

mentia ab Ulo postnlemna qni de nno adveraario a poeta nno

soriptoe eeee neget. Noctuinam Atiliae sponenm iete olim laeserat

€uni luculenta Calvi et Catulli imitatione, iam valere sibi protit( tnr

antiquam iram et liuguam, post quam Horatius ParioB iambos

Latio ostendit, Caesar Octavianns renim potitus est, senescere

aut ealtem craseeeoere ooepit inimioi oxor. cum auperbia Nootnini
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dacentie Atiliam oonoinimt in epodo opee depereantee et aeetoane

dote tnulicris venter, tarn hic quam illic fescennina locuiio adhi-

bita est Talasio, prubra nova cum in epodo cumulentur in a lver-

Bariuni ([; furem et helluonem impiidicisßiinum, non dinjucio

quud diBCordet cum Noctuiuo et iambie. immo quod iam furibundus

poeta et $H>men inquit adscr^ tuum, hoo verbo non infuiRse

enua nomen in prietinia oonviciis ipse eic oonfirmat nt de

Nootmno nos ante diximne. quod igitnr nomen adseripeit? cor-

niptiia Tema eat, eine dduod iam te U^itmmt <ipe$ B, ctNoe

d^cMmam d Hquere opes eeteri fere oodiees. fiiteor primo

aepeotn yalde milii adrineee hoe ekiaede Lueciy nam et iiierant

reapee Luccii et pauculi illi nec tam frequentes ut eo nomine

non posset agnosci qui eseet denotatus. at editore« miror quod

Luci potniKse a poeta scribi sibi persuaserunt nomen id quiilem

eed pracnomen quo niulta milia civium liomae vocabautur, miüe

ei die placet oinaedi. teneae Luccit teneae toni quod perapte eeee

appositam fateor, te vereor ne elndat onmee emendandi conatoe.

Baelireneiiie edidit temiie Ueuemni opes, altenun Imilaliter mu*

tavit, nam hqui perfeotmn tam analogia piobatom quam conaae-

tiidine (Flantoe Gas. 295 mi wrtmdo wrs ddiguerü^ Yairo Nonii

p. 384 oimfii ooUiguUsei et aes fervefaehtm eoüiquisseiy

Neue de formis 1. 1. II p. 486) non debet oblitterari ideo quod

alii lictü extiilenint paresque esse in perfecto et praeeenti sylla-

bas ludonim magistii niiiliicrnnt; alterum minime probabiliter, nam
interrogatio ieta tarditatem adiert ei quae dicitur fortunarum

ruinae et dioentie aUquam canotationem exprimit, qualem conoi-

tatteeima in extremnm convioinm minaaqne ira non reoipit. meline

ut opinor hoe e»t iam tttae Uquere cpeSj etei iteratio pronominie

haad aatia elegana et aliae qaaedam offenainneiüae me prohibent

quo minua amplectar nt optirätim. aamque nomen hominie eqnl-

dem quadrisyllabum fnteae puto, quo in dnaa partea diaoiaao (fm)
poaterior pare ingenio Ubrarii in yocem non ineptam (iam (e)

tranflfigurata sit. faciamus c'inaede Liickne, liqueiHut oi>cs famc-

quc gcniiini crepanty et bic versus bene babebit et conürmatum

erit quod suspicari licuit de Nootnino.

feecenninue XII non possum traneire silentio, nam editores

recentee aut nihilo reotioa quam qui olim vaeia potoiii et bibaeis

mnlieria mentionem commentarüe inferentea magsae nngaa dixere,

indecoroe poetae aalea peroepenmt, ant ineonatantiae aaltem ar-

gnendi annt, qvA onm 39 nolverint toleraxe quod teatatur

himeoH painU^ hic intactam reliqueriot hirMamy uon aeque per-
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mutarint es quam Scaliger dictarat orthograpliM. unam AtUii

filiam Nootninns petierat, duae habeat necesee est, sio daoit noti

uxorem eed — hirneam,. notabatnr Veneria nimine vras

ant niilliie, mae impotene ant immoderatae hoe proTerbio "
bujv f|, obseaeoa hirnea vitio exietit efi^natae ac diseo-

lutae libidinis, id cnm medicomm libri tum epi^ammata «tritie-

que liuguae dechnant, (iuerolus j». 18, 17 P. dari sibi volt psal-

tria« et concubinulan, Lar dare paratus est ita üt accipiat ille

etiaiii quod consequens sit, snmc Paphien Cf/tharen Brtscidcm, scd

cum pondere NestoriSf J^estorie hirnea ut luvenalis d ix erat VI

326. vel una mulier laecmena viri ramioea rampit (Varru sat.

192), Noctomae oni dnae poeilae dantor qno modo oayebit ab

hümea? in errorem interpretee flncfcoana eine vocabnli Bcriptora

indazisee yidetnr, Mmea propior ab bira et billie a qnibna nomen

traxit, et hemia commodior prunnntiantibne quia e cnm r Doit

saepiue, similiter Mircurium antiqnioree vocarant, Mercnrium po-

steriores: membranas et glossae veteres qui consuluerit, quod

solet inter himeam et berniam a plerisqae diecrimen statui, id

nimie tuttile esse Bciet.

redeo ad epodum XXII (V) in quo editorea plus peccarunt

qnam libiarii, bornm tarnen culpa tria etiamnnm reetant loea

depravata, ex qnibna nnnm mibi videor In ordinem posee redigere.

5 Talent, Talent mibi ira et antiqna fnror

et lingna, qna adeim tibi

et prostitntae tn^ie eontnbeminm

sororis — quid me incitae?

placutt fMÜtoribus ([unm omnino repudiare debchant Icvissima

coniectura qua adsicm tihi^ incredibilis ob eermunem, nam Plauti

aetatc abolitnm verbum non potuit horum tempornm poeta ad-

hibere novae ac severae artie eectator quin ipee se traduceret,

improbabilia ob metmm, neque enim düambo boiae figurae finitur

Terene niai nnne 17 an ioei doletU isqne trimeter et ita faotne nt

enm orationia comprebeuBione nnmeromm diemlntio oompensetnr,

nam minima grataa foieae anribne romanle graecas ietaa delioiaa

per Alpkm htffa^ paene odioBae in breriore Tersn fnrcNe edaeüms

eMos Tel Horati epodi demonetrant, et qnod inTentor metri lati-

nU8 ip8iu8 artificii ostentaiidi eausa ausue est, au8U8 pudenter nec

siue lege, idem nnm alias artiiex öibi sumpserit exquirendnm est

ab ipno. doiiique ex illa coniectnra turbare coacti sunt ineequcn-

tem vereuui in quo nihil non bene ac recte ecriptum est. apparet

enim inaimnlari adTerearinm et proatitatae soroiie et nt qnondam
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Clodinni iL Ciceronti incesti cum ea facti ab ip««. vos Ugitc

adöifjnvm tibi, id cöt qua iioteni etiam sororiuni tuum hluprum,

non modo inpudicitiam et farta. Cicero Attico X 4, 6: eive vera

Bunt crimina sive falsa, nihil adsignahis nee paifuo nec piUri,

Livius III 72, 4 Scü^pUone hoc adngnatmros putarerU finiiimos

populo89 ibi plant exempU Dukenie et Drakenborohine «dpa-

eueront. bio in arobelypo oredatie faiiae adahim, onm detorior

latinitae skmm simfieant pronuntiere ac eoribere, ff ante onii-

tere mlita eit, itaque m litterae simüitadiDe interoeptam eyllabam.

attin^m etiam cetera qnae depravata dixi, at vestmm alio-

rumve ingenium irritem, meia enim diili lo commentiö. noti me
iix'ahis iiKiuit jmlcra i'Cr Coiyttia ad ferkiivs füöcuws, nec deinde

(e movere lutnboa in raitdam prmsis videbo altaribm, pulcra pro-

fecto ista pueronim paloellomm orgia faere, modis omnibuB, vel

ODO boo qnod adesee£ scribit 2€^
vel boc quod 'pnlere oonveDÜ improbis oinaedis*: non debebat

anspiob moyeri de eakieeinio dicto. narratur per beUa baeo eaeia

Tir moUie nt Baptae Inyenalii II 89 le. ealtaeee babita modoque

mnliebri, bnne indioanuit eztromae yeiBne 21 ayllabae eimiliter

ac eaturae iliius versus 9 s. vel 124. tolerabile opinor in stola^

iiam liaec eonvenit mulieri ac niatronae et religioni quam pathicus

ealtator effinpit, viderint alii iium aeque aptnm expisiari possint

vocabulum eic formatum ut nuptulam. ad gravissimuni deiiide

opprobrium poeta veren 30 pervenit: obesam ad lacorem redis et

c^ucmtes dote sokfia paeUiees oahiUisqtie kmbis suavUSf noUte

dnbitare quin dicator ennnilmgoa. inter zngnina iaoente pantioe

abditom apeenm Tibnllns in Priapeo, capacii alyi tastaieum epe-

cnm Pbaedrne vooayit, tarnen non oeneeo eeee yernm speeuagw.

sie enim poeta non ecripsiiieet lambiSy ant nt ooneedam, quia tum

lingendi verbum iam aversaretur sermo cultior, ideo illum ne in

bis quidem nequitiis ponere voluisse verbum proprium, certe nou

adiecisset sarüs. in contaminata videtur aiitiqua scriptura ad-

ditamcnto interpretis qui oscala eubetituere voluerit intempestive,

a8U8qu$ aut hossusque ceteri libri habent, dubito an vere. udit iete

nxorem dotatam nt in oomoedüe mariti aolent, eayiatar tarnen«

ita enbigere lingnam eine fingitnr flnor ealiyanim qnae ex nnotn

popina eecnm abetnlerit domnm. lambit qnoe solvit pantloee nxons,

qni qnoniam ventrem laznm cum inteetinle totnm eignifloanti etiam

yenerii usus looa mnliebria oomprebendont. osua yel ossus etii

Servil temporibus abborniit consnetudine (Aen. V 687), interim

eaim odims provenerat, satis muuituiu est auotoritate et exemplie
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aDÜqiiitatis. iam ben« inter so Teepoiidont monnmqne venenatam

acuont odram et savia, €. fiimc kiedet nunc loeeese,

3i qukqwm valea — labda.

Carmen XIV (VI) plerique Vergilio ipei adtribuunt ad finem

perducturo Acneidem. editor Parisieneie a. 1820 haud male: *facit

ultiiiium distichum, cum Caesar 'i\)sv. et ora Campaiiiae pro Acneide

feliciter abeolvenda vota facere dicautur, ut poiiue ab amico ali-

quo Maronie quam ab ipso poeta profeotam illud iudicem'. ego

ne Variam quidem ant Taccam quam libroe ab amico re-

Uctoa ederet^ aed potina aliqnanto poat mtltorem Aaneidii et ad*

miratorem Ivaine ieta arbitror, qni more eoholastioo Induerit per-

sonam Yergili. etimma oarmitda magie eine aetatie bomlnemL deeet

qnae iam legebatAeneidem.legendoque eradiebatar ad mores pladdo«

ac mausnetudinem imperii, quam seniorem libera re publica uatum

iiilurmaturum eam opinionem quae in carmine hoc corroborata con-

tirmaUque exstat, magis quam Vergiiium decet Propertium vel ()vi-

dium vel Lollium Bassum (APal. IX 236), ein Fropertius Venerem

Aeneamque et Caesarem copuiare adeueeoit in libne ultimie: *aniia

deue Caesar dites meditatar ad Indos — ipsa toam aerya prolem,

Yenne, boe eit in aeyruiii oernie ab Aenea quod saperase oaput*.

onitie elegiae 3 mentionem fed ut tritam ImsBe oetenderem

eomm vsa qoi de Aeneide Yeigiliana Mnlas deeaatarnnt. nam
qaod Propertiiie ibi dixit Ue et romame eomutUe hietoriae —
catalepton XI Octavio mortuo romanam ftebimus historiam — id

arripuit Sulpicius Carthaginiensis iiarrans inssisse puetam comburi

lilu-üs et sie rettulit: tu^ maxime Cacöur, h'ju sinis et laiiac con-

tiuitü historiae (in vita Donati, p. 739 schul. Bern. Hageni). tum

Votum qaod in oarmine nuncupatur non pdvatuni est, domesticum»

oottidianvm, eed eoUemne ac propositum in pabUenin, nt Soaliger

ait» euspensum pro templo Veneria Snrrentinae. »am in poatremo

versa reote libri meUores Smrenikii lUtoria areh male editom eet, aedem Yenerie titalaa SorrentinnB GEL. X 68 memorat,

aram poeta appellat, homilia hoa foooa ae ampliseiniie aacria et

maximie yietimie concelebratnmm voret. videntar cum ara bac eive

aede Veneria Vergili et Caesaris noiuina aliqua memoria fuisse

conciliata, documento sit. Venus cum Amore in Sinuessano littore ab

Eione DniHi et Antoniae delieiis consecrata quam lunior graecis

versibus ornavit (epigr. 810 Kaibel) aut Hercules Surrentinue

conaeoratae a Pollio nobilitatus ab Statio. deinde loontionea in

boc earmine repetontor Yergilianoe, in medio integra iUa ex
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duurum adeo versuum particulis iiexa et maxima laurus cictima

^eorg. II 117, . 3 rmuina per oppida e g. II 176 (cf, ('-
mellae X 130), v. "J millc coloribiis ex Aen, V 009, verba in

. V. 1 susceptum deatn cre munus eimilia sunt diciie ad Maecenatem

g. IX 39 iu0ie adea inapiuinqtie una decurre laborem* talia imi-

tatorem mag^ quam ipanm Yergilinin prodnnt. atqae hiatam in

9 marmonwiiu» iSd— aut mUk coforüm yereor ne feeerit

eoneilio Tiden ee yolnit YoigUivm, qnomani Mo in caesnia

identidem bravem aeee vooalem ant hiare emm aüt eequente

eadem illa parüoiila. deniqne quod in sex pentametiie trea tan-

tum disyllaba voce finiantar, duo anapaeetica, Vergilium equidem

dociliüieiti fuisee ad novam artie disciplinam et exempla pulcer-

rima existimo quam püst Tibulli et Properti in elegis inoceBsii«

brevi ante mortem ipeins spatio disticha compoeuisse credam nun

omni nnmeromm vennetate referta. immo alius fecit Ovidio for-

taase non natu eed arte minor, tum qui 'divini elementa poetae'

oonqnisiyit, boo quoque tanqnam Tergili oamen hnio libello in-

eernit loonmqne ei iure dedit poetremnmy qnoniam cetera omnia

prioribiie temporibva eeripta eaee patebal

In epodo XII codioee Italici inter versum 16 et 17 intcr-

posita habent duo disticha (luorum initium ita corruptum est \ii

probabiÜH adhuc desit emendatio (callide magc suh hec cadt tsi

iniuria sccli), non lougum ueo grave id est eed absolutum epi-

gramma quasi sepulcro incisum scriptoris primarü, quo Roma viro

dodis certaret Jjtkmia: Vergilium ei intellegi voluit auctor, Atbe-

naa ant minna proprio appellavit, qiio modo Pbocae in vita*
giliana Italoe enm Graecie eertantes eie indnoit^qnie facnnda taoe

toleraret, Qraeoia, fastna, aemola Vergilium tellne aiei Taeea de-

dieset*, ant nimis doote eeentne Anetarcbnm eo8<iiie qui Atbenia

ortum Atticique scnnonis adsertorem lloraenim putarunt (Dio-

medee gram. j). 335, 3 K.). ut ab epodo, sie a cet^ris hniiis libelli

carminibiiH alienum cpitapliium, quia in mare^inc codiei^ PxtrH or-

dinnm pagmanim adscriptum fuerit, in illum quem dixi locuni

mirabili Bcribae alicuiae eocordia detrusum esae elncet. deest in

firuxellenpi libro: itaqne qni adeoripeit primns, voluieae videtor

enbinngi libello in ftne, nt catalepton qni perlegieeet, deinoepe

boo epigranuna legeret, adnectere enim eeribas parrolo yolnmini

poematia varia eeee aolitoe deolarant omnes quotquot exetant Co-

dices, demoebat antiquitiui catalepton in hoe Carmen tfoic SyracosiOf

in yersum hunc et rudis in uario cannine CaUiojpe. huic inqoam
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Tersoi rabneoti iste yoluit sepnloiale oamen eäiUde möge eqg.,

eabacriptiirae opinor ai snCTeoUeet obarta, deserere ordinem ooaetas

inlevit margioi, iinde ab altero eoriba retractnm eat in locnm non

81111m. nnmerate yemne carminiim ab epodi v. 17 ad finem-
milde CaUiope, intervalla carmiiiiim addite verane aingulos, invenietie

quadraginta duo. eodem modu letrorsum numerate ab epodi v. 16

versus qnadraginta duo, pervenietie ad lacunam veteicm ([n ie est

in Sabine inter v. 19 et 20 quam et CatnllianuTii extiinplai evincit

et sermo incohatus {sive utrtwtque coeperat simtd rcducere error

via pecus, pro certo habete skmilf ludicra cetera), item hinc

retro» item aliquid lacnnae oeonmt, in Meeaallae laudatione be*

mietiebitim y. 48 a eie deaoriptnm caeira foro ^, ab altero

scriba ezpletnm lioenter castra foro sUUos, elegonun bontm et

paginae in arcbetypo nnnm fniase inititim yidetnr. qnadragennm

plus minus yersnnm paginae ant folia in oodioibne Vergilianis

compluribus exstaut. rogatie numquid prosit haec dinumeratio?

nihil fortasse, vor quidem non opuR est doceri quam perfectuiu et

plemim sit de niorte Octavi epigramma XI (XIV): perverei dicite

oritici, hoc supereaee inviolatam quae foit invidia?



der eleischen Inschrift ans Oljnpia No. 362

(RmU . 112).

Die in vielfacher Hineicht üheratis wichtige eleische Bronxe-

urkande, welche im Fehrnar 1880 sa Olympia gefünden wurde,

ist TOCli ihrer ersten Bekanntmachung dnrch Elrohhoff in der

Archiologisohen Zeitung, 8. 66 ff. in Bd 35 (1880)

dieser Zeitechrift 8. 578^585 . L. Ahrem ^ner eingehen-

den Betrachtung nnterzogen worden, welcher Bücheler S. 632

einige fördernde Nachträge angehängt hat. Von liier ist ein

W( Hontlicher Theil der Erklämiig in die Ttisci ij tiones Graecae

antiquispimiie ed. H, Koelil Xo. 112 ]>. 39 übergegangen. TTm so

mehr scheint es gerechtfertigt, einen Anfsatz Theodor BergkV,

welcher kurz vor seinem Tode Ahrens' und Bücheler^s Erör-

terungen an berichtigen versucht hat, aus den nachgelassenen

Papieren, die su einem gewissen Tbeile meinen Händen anver-

traut sind, an dieser Stelle zu veröffentlichen, obwohl bedauer-

Heber Weise in der IGtte eine empfindliche Lücke bleibt

Berlin, Gustav Hinriobs.

Z. 1 nimmt KirchhofP ein leichtes Versehen des Graveure( für) an und schreibt, wogegen Ahrene mit

Grund einwendet, dieses desgleichen* erscheine sehr überflüssig;

aber Ahrens' Vorschlag ohne Aenderung der üeberlieferung:

d. i. ist entschieden abauweisen. Nach Ahrena

soll dies den mit seiner Familie oder auch nur die Familie

bezeichnen, nnd so glaubt Ahrens auch den dritten Begriff der

Familin () neben der Phratric und dem Geschlecht gewonnen

zu Ii il on. Allein weist bekanntlich immer anf eine vorher

bezeiclinete Perf?on zurück, von welcher keine Spur vorhanden

ist} während die von Ahrene angezogene lakonische Urkunde
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[IGA. 88] sich durchaus correct ausdrückt: ()€ TToolbävi6
* Ahrens citirt die Compilation von Cauer, Del. Inacr. Gr. 4, der

dazu die sinnlose Bemerkung macht, stehe statt. Auch
KirchhoflTs'»· im Hermes III 419 ist unpfenügeud ; ich werde

ein anderes Mal darauf zurückkommen. Aber auch Ahrens' Erklärung

*ihn und seine Familie', das soll wohl heissen 'seine Kinder*, ist

«nzulässi^r. DioWeihnogf des Hemkloidas an den taenarisohcn Poaeidon

ist nnr eine Form der Freilassung; Sklaveneben waren in Griechenland

xwar mit Erlanhniss der Herren snlilssig, aber der ungebnndene Verkehr

der beiden Ctoedilechter viel bSnfiger; die ausser der Ehe erzeugten

Einder folgten der Mntter: in Freilaesongsurkmiden wird, so viel ich

weissi, immer anoh der Name des Kindes angegeben; er dntfle anoh

hier nicht fehlen, selbst wenn die Ehe von Seiten des Freilasaers an-

erkannt war. Vielmehr mnss man anter toöt6 in der lakonisehen

.Urkunde das ersparte Gnt des Unfreien verstehen; deotltoher dr&ckt

sieh eine lokrisohe Urkunde (Cauer 92) ans, welche mehreren Personen

Sicherheit zu Wasser und Lande, im Krieg

und Fl ieden gewährleistet Auf die delphische Urkunde (Wescher l),

welche Privilegien gewährt| durfte sich Ahrens

nicht berufen; darf hier nicht als Neutrum gefasst werden; die

übliche Formel ist oder, die elcische Urkunde für Damokrnfpp hat .
Wer mit Ahrens \ schreibt, mns.s notlurendi«? annehmen, dass

vorher eine l^-^'^ f tnnntf l'ersönlichkcit genannt war, also beispielsweise

Tcvcav() . Aber dies streitet mit dem unan-

tastbaren Satze des griechischen Staatsrechtes, dass das Geset?; das

Allgemeine regelt, nicht bloss für einen einzelueu Fall oder eine einzelne

Pcr??on pfilt: und dass diese /^ ein Gesetz, nicht ein Psrpliisma

ist, wird niemand in Zweifel ziehen. Wollte man aber, um den Cha-

rakter des Gesetzes zu wahren, im Eingange den Ausfall eines Satzes

annehmen, wie: 'wenn einer einen durch Zauberkünste ge-

tödtet oder geschädigt hat*, alsdann würde der Sprachgebrauch

ixeivou() statt verlangen ; sc in der alten Inschrift von Teoe

[IGA. 497] . .'€6( fi . . . icaV

Kcivou, ebenso. 28, sowie . 40 MCtvov dvdXXucOoi oMv
Tivo^ In den drei Urkunden des Mansoloe und Idrieus an Mylasa (CIG.

2691) lautet die Schlnssformel rcgelntoig^^
md £(. De^leichen in dem SoloDisofaen Geeetie bei

Demosth. geg. Aristokr. 62; jedoch darf man sich nur an Demosthenee'

Relation halten; denn die eingelegte Stelle des Gesetsee ist eine nnge-

echickte Bestitntion, der Ansdruek passt für den Redner, nicht

für das Gesetz. Dass diese Formel sieh auch am Schlüsse der Insohrifb

fand, welche einen Theil des ÖEujv nach der Revision von Ol.

92, 4 enthält [QA. I 61}, hat Köhler Hermes II 86 richtig erkannt.
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. 2 hat Ahrens richtig erkannt, dass ai , niclit ai Zk zu

leHt'n * und dieser Satz mit der ersten Zeile zu verbinden ist;

ebenso hat er erkannt, dass die hier erwähnten Opfer der Zau-

berei dienen, die Gesundheit und das Lehen anderer zu schä'

digen beeümmt sind Aber wenn Verbraoben dieser Art yor»

ObwoU von der Torletiten Zeile nur drei Bndietoben AP - erhalten

Bind, Uaet sieb doch mit voller Sicherheit folgende Fassung gewinnen;

idv ft^ dpxttiv (6 €& €()| ,
eTvai « £<. Psephisma des Ilemophantos

bei Andoc. de myst. OS t€ . Urkunde

von £re808 (Cauer Del. 123, A, 28) ^. In dem Volksheschlusse über die A}'<iriidang der Kler-

nch^ nach Brea [CIA. 181] ergänzt Boeckh richti<^, obschon aue einem

anderen Grunde, €{. Erat in jüngeren Urkunden kommt statt€ awf, m in dem Psephisma von Amphipolis CTG. II 2008; auch in

der Stiftungsurkundc des neuen Seebundce Z. 3 mag diese KrgünztiTi}:^

richtig seii^, x^l. nwch das Gesetz bei Demosth. gegen Ncacra 52 (falls

die Fassung irt tnni überliefert ist). Ebenso schreibt Andocides de myst.

74 ibei .
' In ähnlicher Weise habe ich bereits vor 40 Jahren in der älteren

Urkunde von Elis [IGA. 110], wo die herkunimliche Erklärung durchaus

mit der Interpuuklion der Inschrift streitet, verbessert: ( ^
Tot, ai br\ bioi, € /^ ane mpyov, '. Nicht

die Bürger der beiden Staaten (ob lleiaea genannt war, scheint mir

noch immer problematisch), sondern die Führer (principes) sollen no-

thigenfalls cor Berathnng hier (d. h. in Olympia) zusammentreten.

Uebrigens verweise ich noeh naf Sdiol. II. y, 7, wo 6 dnroh^
erUftrt wird mit der Bemerkung: oi ^

dvrt .
* Den gleichen Ansdmek gebrantdit Theokrit II 8 Kcrra-

MfiOf ebenso Y 10 vnd 159. Ahrens sehreibt an allen diesen

Stellen im Widerspruch mit allen Quellen^, was in der

medialen Form überhaupt nnsniissig ist. Auch der Scholiast kennt keine

YariantCi sondern die gana richtige iibergeschriebene Erklärung*
b^oui wurde von einem Schreiber irrthümlich als Variante angesehen

und mit . bezeichnet, ein Irrthum, der aniähligc Mal vorkommt.

An dem lotsten Verse hat Meineke allwdings nicht ohne Grund An-

stoss genommen und schreibt^ ; weit einfacher ist, was ich

vor vielen Jahren hergestellt habOi; die Yertauschung des

Praesens mit dem Futurum lag gans nahe. Die mediale Form bezeugt

auch Hesych. ^ flies€ oder-, ein sehr gewöhnlicher Fehler). Aber Ilesychius hat auch noch

eine andere Olopsr. wolelse genau mit dem ' ' der Inschrift

stimmt:,^. Diese (ilosse bezieht man
unriobiig auf AUuuau fr. 96 (wo vielmehr€ zu schreiben
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liegen, welche die Angehörigen zn ahnden verpflichtet sind, eo

kann diese Wahrnehmung nnmöglich auf die Genoeeen der Phratne,

* des Geaohlechtee (der Familie) eine bemhigeiide Wirkmig ans*

üben, wie Ahrena annimmt ^ Der Fehler liegt noibwendig .in

dem nnveritündliehen; ieli eolireibe Kol(), in-

dem lob annebmei dass der letzte Bnebetabe am Ende der Zeile

entweder verwieebt oder yom Grayenr yergeeaen tat.

Mit mehr Recht konnte Ahrene eich auf einige Stellen des

BeTnostlu nes berufen. In der Rede gegen Aristokrates 62 wird die

sanciio legis aus den des kSolon (Druknn) initgctheilt und

dann vom Redner selbst wiederholt: 0 -
4 xövbe f|^, -
^dnu \ &€ Die, gleiche Formel

kehrt wieder in einem anderen Gteeetze in der Bede gegen Meidias

113:^ ^OTui &€ €. Die SrklSrer

Tereteben anter & dKcivou dae Yermdgen, nnd daae der Ane-

dmck nicht nur auf Personen, sondern auch auf an-

wendbar WiU, zeigt iliiR (Tesetz des Suloii (Drakon) bei Demosth.

gegen Aristokr. 44: ^ -, UJV ,€ ^ ^T^-

vgl. Jüeier de bon. damn. 99 dem Falle, welcher in der

ist); ebensowenig durfte man das fehlerhafte aus Photiue

anführen, dagegen ißt in das synonyme^ zu ver-

wandeln. Ebenso ist in der folgenden nahe verwandten Glosse: -
* /.U schreiben:· in voller

Harmonie mit der Inschrift; doch lässt sicli auch recht-

fertigen (vgl. Elesych.). Die Bemerkungen Lobcck's z. Soph. Aj.

S. 357 und Paralip. 432 sind mehrfach sn berichtigen.

' Wenn Abieni S. 661 sagt: 'ee wird beaÜnunt, daae . . · der

Betroffene aelbat Bappctv eolle, d« h. deh bemhigen nnd der Baehe

enthalten, indem eie die Bestrafting den StaatshehSrden flberlaaaen*.

Aber^ itt nicht gldehbedentend mit oder dranftv; die

angezogene Stelle Soph. El. 178 Odppct . (d. h. lei gntee Mntbee»

denn Qott im Himmel lebt noeb) epriobt enteelueden gegen diese Ben*

tnng; nnd die Yerweisniig auf die etaatliebe Antoritiit, welche Ahrene

iwisehen den Zeilen liest» mnsete Uar anigeeprocben werden.
' Ei iet£, (so auch eine Hdsohr.) in lesen odw

yielmehr , nnd demgemiae auch die Interpnnotion in dem
eingelegten Gesetze zu berichtigen.

^ Man hat daher nicht nöthig mit Schäfer (oder-) hinter ( einzunigen. Nach dem strengen Redit der

alten Zeit ist der Geächtete () m'eht nur ehrlosi sondern auch

SMb. Mm. 1 PIiiloL H. F. XXZTIIL
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liidfftTift berfibrt wird, handelt sieh um BeRt«o1raii^: der 8e1iiil-

dige wurde entweder hingerichtet und sein VLniugen confiscirt,

oder in leichteren Fällen zu einer GeldbuRHe veruitlieilt und

zngleich die Atimie üher ihn verhänert. Tu dem rJesetze, was

bei Demosthenes eingefügt wird, iet otienbar die altherkömmliche

Formel beibehalten', ebenso in der sandio legis der;
über den Yemitlieilten wird die Acht avegeeproeben nnd mgleicli

anagesprodieii, daaa aueb Yemögen TerfSalleD sei. Wallte

man die Erkllnuig von Altreaa auf dieee Formeln anwenden, so

wSre dooh keine rechte Uebereinatimmnng an gewinnen: denn da

hier ^ yorangehen, wlirde ^Kcfvou die Naehkommen

im zweiten Grade, die Enkel, bezeichnen; dann aber wäre

(d. i.) der angemessene Ausdruckt Kur wenn

re<»htloe, jeder kann ihn nTti^Ostraft tödten; daher war

gleichbedeutend mit , Demosth, Phil. III 43. 44, und

für fei iindet sich auch ^, wie in

der Inschrift von Teoe oder anderwärts . Ihr© Häuser wur-

den niedergerissen, wie dies noch später in dem Processo gegen An-

tiphon und Qenossen g^chah; ihr Hab und Gut war schutzlos jedem

preisgegeben. Die sp&tere Beohtsordnang eetst daher in bettimmten

F&Hen Oonfiiealion des TermSgens fest nnd besöhrinkt die Atimie auf

die Entiiehang der bthrgerliehen Beohte. Indes» anch wo die Oonfis^

cation nioht ausgesprooben war, berührt die Atimie indireet das Ter*

mögen, insofern der rechtlose Mann ausser Stande itt> sein Hab nnd

Gut gegen Beeinttiehtigong an eeb&tien.

* Wenn Andoddes de myst 74 sagt» dass in diesem Falle die

Atimie nnr die Penon (), nicht das VermSgen () trsffo^

so hat er eben die damalige Geriehtepraans vor Aogen «id «prieht

Ton den leiobteren Vergehen dieser Kategorie» welöhe nicht mit Todes-

strafe und Gonfiscation g^ühnt wurden. So verschwindet der sohein-

baro Widerspradbf aof welchen Meier de bon. damn. 116 hinwies?; im
Attischen Procese von Meier nnd Schoemann S. 352 ist das Strafver-

fahren bilndig dargelegt. Wenn in dem Gebete vor jeder Volksver-

sammlung sowohl denen, die sich beetechen Hessen (Dinarch. g. Aristog.

16, Aristoph. Thesmoph. 344. 345. 359), als auch denen, die des Landes

Recht und Ocpet?: willkürlich zu brechen suchen (Arist. 3fi0), der Unter-

gang gewiinsclit w ird. so stimmt dies durchaus mit dt ii ;ilteii Gesetzes-

fonneln bei Demoathenes. Die { reichen offenbar iil)f i- die Zeit der

Perserkriege hinauf; wenn anf Aristides' Antrag (Plut. Arist. 10) der

hochverrätherischen Verbindungen mit den Modern ausdrücklich ge-

dacht wurde, so war dies ein Zusatz, veranlasst durch die Umtriebe

der Pisistratidon, s. Philippus Brief (Demosth.) 7.

• Eine Umschrcibuiiij für iFamilie) darf inau ebensowenig

in dem suchen, wenn schon diese Trichotomie eidi io
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man annimmt, dam in diesen drei Stellen bei DemoetlieneB eine

alte Interpolation vorliege, indem das aar £rkl8rang der nrsprUng-

liehen Leeart %a\ tä ^Keivou beigeeolniebene ol>€
in den Text eindrang, wHren ansreichende Belege für Ahrens*

AuffasKuiig gefunden. Aber zu Gunßten einer uneiclieren Hypo-

tbeee wird kein BeBonnener diese dreimalige Correctnr empfehlen'.

Dass die Rechtsordnung der Athener in der alteren Zeit

ganz ähnlich wie in Elis organieirt war, läent sich mit voller

Eyidens erweisen. In einer Inf^r^irift (CIA. I 61} ist uns-€ mm Theil erhalten, natürlich nieht in

der nrsprfingliolien Gestalt, eondem im Weeentlioben eo, wie

8olon dieeee Sltere eeseta dem nenen attiecben Landreebte ein-

erleibte: die znr Berieion der Gesetze naob der WiederberBielluiig

der Demokratie (Ol. 92, 2) ernannte Commiesion hat ihre Thfttigkeit

wolil mit der Revision der, wclciie die weiiii^Hten Schwie-

rigkeiten darbot, begonnen, und bereite Ol. 92, 4 wurde das re-

vidirte Gesetz der ffentlichkeit ühergcl eii. Mnleriell werden

Nikomachos und seine Genossen, die wir aus einer Bede dee

Lysias kennen, hier nichte Wesentliebee geändert haben, während

er offenbar die alterthtimliche nnd scbon damals nicht reeht yer^

ttSndliohe Sprache des Geeetses mSgliehst an beseitigen geencht

hat Jedenfalls ist diese Copie fttr die Kenntniss des damals in

Athen gültigen Keehtes hervomgender Bedentnng.

Bas Gesetx beginnt:

..,.- . . V
»

jenem1> fand, r. Domosth. dt^ . Ipg^. 71' Troiftv -« ! (abgekürzt bei Ari.itoph. Thosm. 343), obonso in dem Eide vor dorn Arooy>n{T,

s, Demosth. Aristokr. 67 ^oue ' ^(
(daher ( £€€

€).
* Fehler dieser Art sind nicht selten, sie wiederholen sich {zu-

weilen ganz in gidoher Weise: und wenn die Interpolation sich *in den

Worten des Danosthenes in der Bede Aristokr. vorftndi so ist es

nieht anffidlend, ihr anoh in der eingelegten Gesetsesstelle sn begegnen,

da dieselbe niebt in nrkandlieher Fsssnng vorliegt» sondern genan nach

den Worten des Redners restitnirt ist. Anf der Steinsobrift von OL
99; 4 Ibnd sieh am Sehlnss anoh dieie soneCio kgU, aber ob hier mil

iitflbe( stand- oder febltOi liest sieh nieht eimltteln.
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DasB es sicli um unfreiwilligen Todtschlag Handelt, ist klai aber

das GeRPtz konnte nnraoglich mit beginnen, und selbst wenn

man annimmt, der leere Kaum Z. 10 und Z. 11 sei ausgefiUlt

gewesen, so reicht derselbe doch nimmer aus, nm den Begriff des( und die darauf geeetsEte Strafe genau foBtsa*

Btellen: die Zeit der Ijandeererweignng ward wohl^ wie dien atteh

Plate yerlangty nach Hasegabe des Falles venehieden bemessen.

Da gleieb · 14 der Bttokkebr und der Anssdbnnng mit den

Verwandten desEnnordetm die Bede ist^ war es unmöglich, in

dem knappen Raum einer Zeile auch nur das Nothwendig^te zu-

sammenzufassen. Niiiniit man an, dass Drakon wie Plate mit

dem begann, dann zum überging, so

fehlt linke mindestens eine Steinplatte, welche ebenfalls 49 Zeilen

enthielt: die vollständige üeberschrift €\ -
ÖBuv war auf beide Steintafeln vertheilt, und links Z. 1—

9

war vielleiobt das Fseplusma yermerkt, welches Ol. 92, 2 die

Berision der G^esetae veifHgte.

Z. 11. 18 ergSnze loh:

()€ 1()()()€, bi 6().
Ist die Herstellung auch nicht in allen Einzelheiten sicher so

* Z. 11 ergänzt Kohler Hermes U 81 []| []{
[(}( ]. Nur €{\| ist sicher, erscheint gsns

unsinnig, >€€ nnsidier.

* KShler lohreibt 1690 &' lAv « aber dieser

Infinitiv wire unverstindliöh, die Elision Ist gegen die Weise der Ur-

kunde; iidi lese: (b^ hi atb^oOai, £ftv) 4, wUirend die Ab-

sobrift bei Denosthenes £Av ^ ^Av ^ ^ bietet.

* < ist hier der, weldier eines Mordes angeklagt ist,

niobt der Anstifter, wie in einem anderen Paragraph des Gesetses bei

Demosth. g. Aristokr. 87 Av5po<pdvov waivq. bedurfte hier unbedingt des Zusatzes, wie dies

Wort (ebenso) in älteren attischen Insobriften aspirirt wird; in

, unsweifelhaft verstümmelt ans H, darf man nicht die Partikel f\

finden; bei solchen Auikfthlungcn ist üblich, s. Demosth* g. Ari>

stokr.'22. schreibe ich, der Stein() (die Ab-

schrift von Roes statt tot); der Fehler des Steinmetzen j«?!

in diesem Falle leicht erklärbar, ähnlich findet sich bei Pindar fr. ii34' ^tcuptiv die Variaute. Wenn man den Accnsativ schützen wollte, braucht man

nur vorher ()() zu losen; allein die Ck)n8truction mit dem Accu-

sativ ist, soviel ich weiss, den Attikem unbekannt; sie findet sich erst
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iet doch die Bestimmniig binnebtlioli der Richter yoUkommen

mnrereelirt auf dem Steine erhalten: das (}eaets bestimmt, die

Könige (o\) sollen die Unter^nchnng fähren, die Epheten

das Urtheü iallen. Dies streitet frtilich mit der beirsclicüden

Vorstellnng, wonach dem zweiten Archon, dem €, die

VoruntersTichung zufiel. Köhler hat daher versucht dieeeu Wider-

spruch durch eine fiestitution zu beseitigen, die, obwohl sie mehr-

fach Zustimmung gefunden hat, doch durchaus qw^wn^l^inW iat^

[Die Forteetsung fehlt.]

Der alte Sprach hi tot dflifte eioli aach

hier bewfthren. Iet der rechte Weg zum VeietSndnisi der Ur-

kunde im Yomnetehenden gefunden, so dttifte auch die weitere

Entzifferung leicht von Statten gehen. Im Folgenden wird fest-

gesetzt, dass, wenn der oberste Beamte und die Könige nicht wie

Rechtens ist mit den Zauberern veriulneii, jeder eine Busse von

zehn Minen zahlen soll; nur ist^ 7&, woran Ahrenn keinen Anstoss nahm, vollkommen un-

Tcretändlich, aber die Yerbeeeenisg€0
ebenso leicht ale eicher*.

beiSpftteren, wiePBcndophokylideell o£ 6cd( MCfteifa ^ucdooet. Ueber

und ßoöXeueic enticfaieden beinnnilieh die Erbeten anf

der Malstätte TTX^^{.
' Köhler schreibt: (5)ixd2€iv hi 1()()()(€ aUl)€, ohne diese Fassung, welche für

jeden Kenner des Qrieohisohcn geradezu unverstÄndlich ist, auch nur

mit einem Worte zu rechtfertigen. Dass die Construction des Zeit-

wortes bixdJeiv ungewöhnlich (abgesehen von zwei oder drei Beispielen)

ist, (laRs die ab^tracten Ansdriicke »^ dem
Charakter der alten Sprache nicht recht niiL-^emi ssen sind, will ich

nicht nrgiren. Aber der Versuch, den Plural ^ durch den

Zusatz alci in dou Singular umzuwandeln, ist ein

arger Miesgriff. Wenn der Gesetzgeber diese Functionen dem -€ übertrug, hätte er einfach oder aiti

gesagt; mit vollem Recht bemerkt E. Curtius Monataber. d. Bcrl. Ac.

1873, S.288: 'die aufeinander folgenden Jahreskönige können unmög-

lich unter dem Namen wie ein CoUegiuni zusammengefasst

werden*, was Lange Die Epheten und der Areopag S- 48 vergobli«^

ni widerlegen tncht. Nicht minder verständig erinnert Curtius, dees

aUi0£ ein nnitatthalter Amdradc !fir t6w ald -
ed, wie denn anch Kindihoff del€ in die Ur-

kunde hinein ccr[rigirt.] [Das Weitere feblt]

* Nnn entsprechen die Worte gana genau dem voranitehenden

at Zk ZUofna, Der Fehler0 statt lag sehr nahe. An
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. . 6 bereiti t das dreimal wiederkehrende Verbum fcn€V-,^, Schwierigkeiten, welche keiner der weit

aueeinandergehendea DrklibraDgeYereache hebt. Ich finde darin

eine eynkopirte Foim von Mmu, Sehon firtthseitig war wie^ ao auoh bfimti ittr das Spraehgeflilil der Gtrieehen

ein einfacliee Zeitwort, wie dae Augment in €€,£€( Dyeoolne besengt nnd naoh den Spuren der

Hde. im Pinder von mir zurückgefülirt) [beweisen] , sowie.
Dabei konnte ein landBchaftlicher Dialekt recht wohl gerade bü wie

in reduplicirten Bildungen (,, €') eich die

Unterdrückung des Voealee gestatten *. Hesiod in den W. u, T.

gebraucht £€ euwohl vom Richter, der dae Urtheil fällt,

Y. 260 ^* , 1
€0€ ( dWiiovT€^ als aaeh

TOB den Parteien, welehe ihre Saohe vor Geriolit füliren, Y. 192

bfaoi 5* iv €(, > fdtot*€ 6

dpeiova^ Mnm^ .
Der Ansdniok, mit dem die Urlninde die Thätigkeit des Helhi-

iiodikea und der Demiurgen bezeichnet, () bi-, bedeutet also Recht sprechen (im diccre^ iudimre).

Sehr bestimmt wird ein zwiefaches gerichtliches Verfahren

unterschieden. Zunächst wird die Klage bei dem Oberhaupte des

Staates and dem hohen Rathe, den (€, angebracht; diese

Behörde hat den Thatbeetand in ermitteln nnd flberweist naoh

beendigter Yoruntersnohnng» wenn sie die Klage begründet findet,

die Saohe nr endgültigen Eaiteehetdnng einem andern Geriohia-

der Form iif keinAnsto« sa nehmen; gerade im Partioipinm "vollsiehi

ich Yielfaoh der Uebergang von der alten in der jüngeren Flexionn-

weisc, wie nnd lUiv bewetwn; ioh habe daher anoh bei den aeoU-

sehen iijrrihem oontrahirte Formen gegen Aendeningen in Schutz ge-

nommen, 8. sur Sappho fr. 6, 4 (3 .), doch bei der schwankenden

Ueberlieferung (vgl. z. B. Hesiod Op. 680) darf man keine strenge Con-

sequens verlangen; bei Theokrit 28, 8 habe ich in der Anth. Lyr.^
voigeBOgen, was später auch Ahrens (Philol. Bd. 36) empfohlen hat

' Buttmsnn nahm an, dass aus ETTCO zunächst, dann

doreh Vocaleinfügung entstanden sei. Allein gegen dmse AoC-

fassung streitet das altlateinische stammverwandte tneeee. 0ie arg

Terderbte Stelle des Cato bei Oellios XVIII 9, 1 lautete wohl ursprüng-

lich: sed 81 omnia dolo fecit, omnia avaritiae atque pccuniae causa fecitj

eiusmodf scelera mfaria, qunc nr.que faiido nndivimiis, {nequc insccenda

tunt, fccitf eum) wj^pUdum jtro (octü öktre ogorkt.
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hofe Aucb in Elis mag es veiKcluedene Gericbtsbüfe gegeben

baben: in den Füllen, auf welcbe sich die ITrlinnde beziebt, füllen

der Hellanodikee und die Demiurgen das Urtbeil Die Gericbts-

verfaesuDg ist aleo in Elia WMentlicb die gleiche wie die nne

hinmohend bekMiiite attieehe, wo anch der» nnr

die YoTontmiiolniiig ffibrt, vSliTeiid die einielnen FUlle den

Terecliiedeiien Geriolitahefen entecbieden werden. Jetrt yentelit

man anoh, waram vom HeUanodikee und yon den Demiurgen das

Compoeitnm^€ gebranoht wird ihre Thätigkeit tritt eben

erbt ein, iiiichdem die npoblKüöia der beendet ist; ganz

correct lieis^t es dagegen im letzten Gliede des Satzes ],
Wü durchaus ungehörig sein würde. Ebenso wird auch

durch €€ die Beziebnng auf die Yonmter-

enchnng ( ) deutlich markirt^

^ Ein riehterlichi's Urthcil hat der hoho Rath iiiulit zu fallen;

ihm steht nur die () zu, und dicseä Geschäft be-

zeichnet die UrkLuidc durch . In alter Zeit staiid

natürlich auch in Elis dem Könige und seiuem Gerichte der Blutbanu

aasscblieeelicb zu, bis die fortsehreitende demokratische £niwickelung

hier wie anderwärts die riehterliche Gewalt ihnen entzog, üebrigena

bcetanJ imch iu der Zeit des Pausainas diese Behörde uuter dem ^saineu

ßcujiXai, oliuubar aber waren ihr nur priesterliche Functionen verblieben,

8. PaoMuiiM VI 20, 1.

* Der HelTanmdikeii wird den Vortits im Gerioht gehabt haben;

«nf ihn allein besieht sich wohl auch die Androhang einer »w^ifaohen

Bune (abo iwansig Minen) für den FaU, data er seine Sohnldigkeit nidit

thot: wenn er ntöh AUanf teinec Amtes Bedheneofaaft ablegt, loU

darüber onteehieden werden. Kirehhoff nimmt an, demneiih es

nnr einen HeUanodilm gegeben, and moht dameeh die Zeit der Ur>

konde sn beetimroen: allein der Singular kann aneh den Voieitienden

des CoUeginme beseiohnen» der wie flblioh ak Eponymoe sa betrMhten

ist (vgl. die ürknnde für Demokrates: inb*6) und in diesen FUlen dem Geriditdhole prasidirte.

' 'EireWnetv (mir nur ab Variante einer geringen Udsch. Soph*

Oed. CoL bekannt) kommt sonst nicht vor, ist aber durch des

analoge &* genügend geeohütat. Andere Gompoeita sind daiv-

v^aciv, iTpo€w£ii€SV, «€€.
* Ahrens nimmt an, der Hellanodikee werde angewiesen, die

vorher erwähnte Busse einzutreiben, die Demiurpren hätten dafür zu

sorgen, dass der des Schuldige zur Rechenschaft gezogen

würde, was ja bereit*? die 06 f^^ethan luiltcn. Auch kann die

Urkunde unmöglich zwei durchaus vcrschiedctio Fälle in einem Satze

verbinden, noch viel weniger diese verschiedene Thätigkeit mit dem-
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In dem folgenden Satse Z. 8. 9 nnu ee gerechten Anefeoee

erregen, dase die voranstellende Bedingung ai . . . <7 nach-

träglich dnrch einen neuen Bedinguiig^eatz ai^
heschräiiki wird, während es doch ao einfach war, den Zusatz

^€2[ gleich dem ersten Condicionaisatze einzufügen. Und wenn

onmittelbar darauf der Schreiher der Phratria gleiohfalle in eine

Busse yerurtheilt wird, ohne jed& Angahe eines Gnmdea, so ver-

mieet man darohaae jene Sohlife nnd Beetimmtheiti welohe alle

Zeit eine ventindlge Gesetagebnng kenoieielinet IMeae Iftalage

Weltaehweifigkeit wie andereneita die empfiadUohe Lüeke liat je-

doch nicht das Ungeschick dea Goneipienten Tenelmldet, wie die

Auelcger annehmen*, sondern man brauclil nur den zweiten Bedin-

gungsijatz abzulösen nnd mit dem Folgenden zu verbinden, so

verschwindet diestr Aiisloss-. Aber nicht geringe Schwierig-

keiten bereitet das zweimal vorkommende <. Wenn sich

auch die ungewöhnliche Form rechtfertigen läset, so yerateht

man nioht» wie der Richter den Angeklagten geiaeela (oder wenn

man will, eehlagen) darf, da er weder den Dienet dea Bttttola

veraieht, noch sieh an thttüieher Miwahandlnng hinrelaaen laaaen

darf. BiLcheler Teratebt dagegen die Worte yon dem Eiliger;

allein dase dieser, nachdem er die Sache tot Gerieht anhängig

gemacht hat, sich persönlich vergreift, iöt eine masslose Unge-

bühr, für die eine Busse von zehn Minen viel zu gering sein würde.

Bücheler meint, in Elis werde die Geisse] das übliche Strafmittel

gegen das Unwesen der Zauberei gewesen sein, wie in Rom der

Flrtlgei gegen ooceniantesK Allein die grieoliiache Yolkseitte

selben Ansdrucke bawiehnen. Endlich wenn der Hellanodikes dieBuaae

von den Königen eintreiben soll und, falls er dieser Ycrpflichtoog nicht

naohkommt, mit doppelter Basse bedroht würde, so bedürfte es noch

dner weiteren Instans, nm diete Busse einzutreiben.

* Die Yersttohe von Ahrens und Bftcheler, das yermttete im Ge-

danken zu ergänzen, sind unstatthaft

^ Man darf nicht etwa den vermiesten Bedingungssatz in der

letzten Zeile 9 suchen; abgesehen davon, dass die Ergänzung (al)

statt . . IV ciiH' zweifache endorn Pf orfordert, würde die bchwierigkoit

mit den Worten al ^€\^ nieht entfernt worden.

' Diese Vcrgleichung ist nicht roeht zutreftend, denn Horaz Ep.

IT 1, 16'i spriclit von persönlichen Ang^ritien, weJclic sich in alter Zeit

das l^osBenspiei erlaubte, gegen welche das Laudrecht Schutz gewährte,

indem es öffentliche Beschimpfung und Pasquille {occentare, Carmen

malum a^ndere) verpönte, vgl. Hör. öat. II 1, 86 {aolventur bis sex ta-

Intlae u&ch lueiuer Yerboseerung). Der Gesetzgeber wird »ich in die^eiu
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nnterscbeidet eich 8e1ir wesentlich von der römieohen; währcod

im iUteren romisoheo Str»freoht dM verberan im ausgcdehnteeten

Haeee in Anwendung kommt, kennt das gxieohieohe Beoht, «o

yiel iok weie6, keine körperliebe Zftelitigting, die den freieii Mann

entehren wttrde; nur als dieeiplinarieclie Hasiragel) wo es galt,

eine Ungebühr auf frieoher That zu ahnden, kommt dieselhe Yor'.

Wenn Plato diese Züchtigung empfiehlt (z. B. wenn ein Verkäufer

leichtöiiinig schwört, wenn Kinder die den £ltem echuldigo

Pietät auBser Acht lassen, wenn einer freche oder anziemliche

Reden führt), so iet es bei ihm schwierig, ältere volkemäesige

Bräuche und theoretieohe Neuerungen zu scheiden. Wenn so das< der Urkunde keine annehmbare Erklärung zulässt, bleibt

nur die Annahme einee Sekreib- oder Leeefehlera Akrig; iek ver-

beeure iXXd0Kot, die aeoliaoke Form für ftdOkoi*. Baa Me-

dinm ist allgemein gebrKnokliek, im Actimm sind nnr

lirimitive Formen naehweiebar, wie rom Praeeene (),, vom i'eri. i,, vum Peii. und

Falle mit verbera begnügt haben; fmtuarium supplicium ist ein unge-

nauer Ausdruck des Scholiasten, denn dies würde nach der Analopfio

der militärischen Vergehen Todesstrafe bezeichnen. Weit luirier war

offenbar die Strafe wegen Zauberei; in der Snchc dos C. Furiua, der

angi'lslaiit war, äki Felder soiner Nachbarn durch magische Künste zu

schädigcu, eutechicdon die Tnbutcoraitien (Plin. II. N. XVIII 41), über

Beleidigungen auf der Bühne ein index (ad Herenn. II 20). Die Klage

gegen den, qui frugrs incantami^ war auf eine Kapitalstrafe gerichtet,

nach Cicero bei Augustin. de civ. dei VIII 19 supf^um (d. h. amn-

tnuiH s.) con.'^tttutum. Un i lucht uisklcr wird man gegen die verfahren

sein, Welche durch Zauberüedcr uud dergl. Lebcu und Gesundheit an-

derer schädigten; dass die XII Tafeln auch dieses Vorbreohen berück-

sichtigten, bezeugt Plinius H. N. XXVIII 17 (gm mäbm camm üteem-

tarnt), üeber die tpfttere Zeit vgl. Paullui eent. 28, 16: qm tarnt

impia noehtmaotf tU quem obeatUarmtf dtßgcrent, obligarent, fccerint /o-

eiettdoDc emaveritU, out eruei auffiguatur aal Mim obUmmtwr,
> Daker bei Kampfspielen nnd anderen Festen die^

nicht fehlen dnrften. Der Spartaner Liobas entging dieser woklver-

dienten Strafe nieht; in Olympia £v drdivi « t<bv pa$bo&xmv

fdofn^ CMi|kv, Tkneyd. 60. In dem saehtloeen Kerkyr* wSre wohl

die Geissel sehr am Plats gewesen» aber was dar&ker beriölitet wird»

haben wohl die Grammatiker nnr ans Aristoteles gesoUosiea. Die

Geisseluiig der! (Sfihnopfer) war eine religiöse Ceremonie.
' Die Aeolier sagten( für, s. Herodian II 524 (wo

verworfen wird) 646 and ffir dXoei oder, Uerod.

499. 606.
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\^. Abrefle liat CiKcnov richtig als Farticip gefaeet nur

durfte er es niclit der falßchen Leeart zu Liebe durch

crkliiren ; es bedeutet hier richten^ ein Urtlieil fällen,

und der Satz: a( aixiaÜtVTa , tv

' €() verbäogt über deu liicbter, der dem

Angeklagten gegenüber Milde zeigt, eine Busse von zebn Minoii.

Der Biohter soll die gerade Linie (€£ 5() streng festhalten;

er yerlettt ieine Pflioht ebenso, wenn er lich im Zorn hiny^MMn^

wie vom Hitleid ttberwUtigen ISiat. Daae die Urkunde nur die

allsngroeee Kaehiioht verpönt, erklärt aiek ans den firfiüimngeny

die man naeh dieser Seite hin in der jüngsten Zeit gemaoht hatte.

Der nächste Satz lautet: ai^, \. Richtig liest Abrene, nicht; ebensu fasst er( als diaiektisi ]ie Form statt-,^ ist ISubject de» BatzeSf kann daher mcbt so viel als mit

Absicht, mit Bewusstsein( ) bedeuten, son-

dern ist der Richter, der ein Urtheil fällt welcher eben -
Sixaiuhr genannt wurde, 'löuioi (elbuioi) d. h. die

Wiasendeni also » €0€, biessen in den Gesetsen Brakon^e

nnd Solon's die Zeugen vor Gericht^ Diese Bedeutung paeat

nicht hieher, allein Heiyoh hat noch eine andere Ericlürang er-

halten: ol ; nicht in Athen, sondern

anderwärts nannte man die, welche den Bhitbann ausübten, Ibmoi;

dem entspricht genau der /"^ der Urkunde ^ Wie in Athen

> Kirohhoff liest twohrff was Bücboler billigt.

' Jedoch seine Ansicht, sei aus entstanden, ist

ebenso unisutreffend wio Curtius' Hypothese eines ursprünglichen·
(ncuf. Vielmehr liegt TTAOICa) zu Grunde, das T geht in ähnliohen

F&Uon abwechselnd in t» oder über.

^ Man konnte auch/ [sagen]
;
analoge Bildungen sind€6

und (6, eigentlich schund, dann das Auge: daher man wohl auch

\bo betonte {Heeych. tboi und {b6^, schwankt). Das

A4j. gebraucht Kalliraachus, Uesych hat ?)€·.
* Schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges klang das Wort

den Athenern fremdartig, war zur geworden, s. Aristoph.

Daetal. fr. 1. Auch bei uns nannte man ehemals die Zeugen unter an-

dern! audi Wissende, s. Grinim Deutsche Reohtsaltcrthümer 785.

• Das8 Zeupren und Richter mit demselben Ausdrucke bezeichnet

werden, ist nicht auiTülli ud. Der Zeuge weiss die Wahrheit dessen,

was er aussasft, dor hier, der dun Litheil fallti spricht aus, was er

als Recht erkuual, daher wird tiö^vai auch von Beschlüssen berathen-

der Behörden gebraucht, so in der Inschrift von Halikamaiw [IGA. 600]
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GenoBsen der rbratria als Reclitsbt iHtandc des Klägers vor dem

Blutgeriülite erscheinen, so vertritt in Elie der Schreiber der

Phratria (also wohl meist ein rechtskandiger Hann) das Keoht

der Gemeineohaft : er war wohl befiigt, venu das Gericht zur

Kachttoht für den Angeklagten hinneigte. Einsprach sa erheben;

nnterlässt er dies, so soll er die gleiohe Busse sahlen, wie der

allsn naehsichtige Biehter Dass man den Biehter w0gen seiner

Ahflttmmnng snr Verantwortung sieht, ist tadelnswerth, aber nieht

auffallend bei einem Gesetze, was sichtlich unter dem EinBuese

einer gcwaltieren Aufregung erlassen wurde. In Athen hat die

VülkBversammlung nicht selten durch specielle Vorschriften die

Unabhängigkeit der Richter beschränkt.

Den Schlusssatz Z. 9 ergänze ich (€) (' )()() OXuvidqu Ahrens hat (die Gopie . . )
gnaden Das Adverbinm ist deutlich erkennbar in zwei

alm Epigrammen an Theben bei Herodot 60. 61, wo man

irriger Weise tcTv d. i. \ liest; im dorischen Dialekt hat sieh

das Gompositam Teivb€ (TCtbc) erhalten, sti Orande liegt

(dieses Adverbium habe ich iu der ülterea Inschrift von Olympia

hergestellt, s. obeii S. 528, A. 1); dieser Lautwechsel int nicht

selten, su wird zu, buoiv zu öuew; die leebischen

Aeolier sagten TOib€, die Kyprier iv (oder ). Aeholich

ist im Partie! Perfecti die Endung auf altes znrttokaa-

führen; dialektisch findet sich auch €ICL

[Theodor Bergk.]

Z. 20 , ( h') dv ol( €)11>, toöTO tivai. -
und€ (l kennen) wird gleichmässig von bcrathendcu

wie richtcrlichou Versaiuiulungen gebraucht. Ucborhaujjt iliesecu, wie

Gniiiiii a. a. O. trefTend bemerkt, im Altcrthuni die Verrichtungen der

Urthoiicr, Zeugen und Eideshclfcr vielfach in einander.

' Bei Plato findet sich mehrfach die Bestimmung, dass ciuor, der

nicht einachreitet, wo er dazu berufen ist, selbst zur Rechenschaft ge-

zogen wird, s. B. Leg. XI 917 C D.
* Ahrens Mbreibt ()(() * io(i) vML

Digitized by Google



Von welelieB 8taaton ist Bom in eeiaer Kultur

beeiiflrait Wirdes?

Von den Sohriftetellem d«8 AlterthimiB werden in aelteaer

Hamome die Fhönioier eis daejenige Volk bezeiohnetf weldiee

saeret mit eelbet erbaaten Sohiffen des Uitfcebneer befobren bat:

geraitme Zeit, bevor die Grieoben oder gar die Römer dob auf

die bebe See wagten, hatten sie die SSnlen des Herknles erreicbt

und an Spaniens öiiberreichen Geetaden festeu Fubts gefasst, hatten

sie in Griechenland und auf der Apenninenhalbinsel, in Sicilien,

Sardinien und an Afrikas Küste Handelsniederlassungen jEregründet.

Nicht um za erobern, sondern um friedlichen Verkehr zu püegen,

sogen sie ans; nm grössere staatliche Gemeinwesen im Anslande

zu organisirsn, war Ha Heimathland an Umfang und £inwohner-

aabl SU klein; nnd wenn sie anob eine Beibe niebt nnwicbtiger

Kolonien an den Hittelmeergestaden gegründet beben, so bat sieh

doeb nor eine, Kartbago, zu poUtlsob bedentsamer Stellung em-

porgeeebwungen.

Desto grösser war die Zahl der Handelsdepots, die sie tiber-

all, wo eich ein günstiger Platz darbot, errichteten, um dort alles,

was jene^ kultivirten Länder an meist noch ungehobenen

Schätzen der Erde und des Meeres hervorbrachten, einzutauschen

g^en die Produkte des Oriente. Am stärksten und nachhalüg*

Bten war ihr Einflues auf das nahe Griechenland, minder gross,

aber doeb niobt unbedeutend, auf Italien. Denn der Tyrier

'belehrte die Welt, die er mit Klugheit bestabr.

Ob Stildte wie Hippo, Hedama, Temesa, das latiaisdie Astnra

und die an der lignriseben Ktete gelegenen Orte £ryx, Segesta,

Entella u. a. den Phuniciurn ihre Entstehung verdanken, wie Ols-
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hausen im Kh. . VIII 336 ff. behauptet, mag dahin gestellt

bleiben; unstreitig aber kann eine groase Zahl siciliBoher Orte-

namen nur ans der phönicischen Sprache erklärt werden ^ and

nioht minder evident iat die Znr&ekflihmng von Agylla s= Caere

(Herod. 1, 167) nnd seiner Faktorei Pnnieiim im sfidliehen Etm-

rien anf pnniselien Ursprung. DenÜieh wie die Namen (Agylla

on hebr. ^39, fem. n^^?,? rund, gerundet; Pnnionm so. oppidnm,

emporium = punische Faktorei) bekunden dies die durch die Aas-

f^rabiingen zu Tapre geforderten Kiilturobjekte. Denn durch die

Gunst deR Schicksals ist uns in den Grabstätten Caeres, Vulcis

und anderer etniskiRoher Ortschaften eine ziemlich umfangreiche

Menge von Bchmacksaohen un^ Geräthen ägyptiach-phöniciachen

Charakters erhalten worden: Erzeugnisse orientaliacher Kunstfer-

tigkeit aas Gold nnd Bronse (daher bei Homer
Od. 0 435), Alabaster nnd Terrakotta, Smalt nnd Glas. Aela-

lieke Fände sind anf latinlseliem Boden in der KIke dea alten

Praeneste, SknHeke, wenn anek in kleinerer Zahl, an der Stelle

des alten Snessnla und anderawo gemacht worden.

Dass diese Gegenstände durch phönicische Vcrmittelung

dahin gekommen sind, dafür spricht nicht nur ihr hohes Alter,

sondern auch der Ort die Art ihrer Fahrikation. Kartha-

gischen Werkstätten entstammen die aus Linnen und Bronzeblech

gefertigten Panzer, mit denen bekanntlich auch das karthagiache

Heer ansgerttstet war (vgl. Pansan. VI 19, 7); anf asiatiseken

Ursprung weisen Spiegel mit dem Bilde der pbönielsoken Göttin

Astarte, ans syrisekem Alabaster gefertigte Balsamarien nnd Gold-

platten mit ba]>ylonieeker Omamentinuig*. Ans Aegypten sekei-

nen tkSneme nnd glSseme mit Hieroglyphen bemalte Büchachen

und SalbgefäKse in isiniorm, ebenso Skarabüen und mit Sphinxen

verzierte Stranaeeneier herzurühren Noch mehr! Unter den vielen

Sphranckgegenständpii, die nn« die Erde treu bewahrt hat, finden

wir auch goldene hbulae, mit denen die Frauengewänder an der

Bmst gesoklossen wurden, weit herabkftngende Halsbänder vop

* Wie man Solus aus 3>^q, Feie, Catina=KaTdva aus fDj?, fem.

r;2üp
,
klein, Makars aus verkaufen ableiten kann, so finden aiok

auch für Panormu!), Lilyhaeum, Himera, ThapRus, Motye, AaaomSi

Aroestratus, Pnchynum, Pclorum n. a. phöniciache Etyma.
" Drandi«? in Taulys lioaloneyclopädio I 2, 1W'> v. Assyria.

" Ueher den ägypt. Waarcnoxport der Phönicier vgl. Herod. 1, 1

und Movere Pbönioier II 2, 178 ff. lU 1, 314-336.

Digitized by Google



542 Weiae

Gold und Bernstein, ampyges nnd kekryphali oder tatnli, jaet

alicH 80 wie zu den Zi itt n Homerts in Griecbenland, dort wie

hier dnrch Fhonicier importirt

Miin wird demnach auch an TauRflihandel der Phönicier mit

dem Etrttiien bena(;hbartcn Rom denken dürfen, sei es direkt zu

Waeser, sei es indirekt zn Lande über Caere. Es müeete wenig-

stene befremden* wenn t&M Stadt, die dnroh ihre Anlage am
von snm Smporinni beatimmt worden attn

wird, In keinerlei Beiielinng an dem mlehtigaten Handelavolke

des Hittelmeert geatanden bitte, anmal daa nur wenige Keilen

entfernte Caere doeb atarke pb^nieisebe Efnflttaae erfbhren und

zwischen dem südlichen Ktrurien und Rom schon seit den älteaten

Zeiten reger Verkehr ßtatti;» iunden hat. So wissen wir, dasR in

Rom schon in der KönigHzeit ein Tuskerquartier vorhanden ge-

wesen ist', dass etmskische Kauüente sich regelmässig zu den

Mensen einfanden, die bei Gelegenheit der VolkaTeraammlnngen

in der Kftke der Bnndeabeiligtbttmer der Voltanina nnd Feronia

abgebalten wurden, und dort mit aabinieoben und latiniacben

Hftndlem snaammentrafen (vgl. Liv. 1, 80, 5. 4, 33, 5), daaa Rom
und Cilre dnrob uralte religiuse Gebriuebe und Geremonien ver-

bunden gewesen sind (vgl. Flatus p. 84. Yaler. Max. 1, 1, 10),

nnd dass die etruskieche Haruspicin schon in ältester Zeit in

Rom Eingang gefunden hat (vgl. Liv. 1, 56: itaque cum ad

publica prodigia Etrasci tantum vntes adhiVier( utur), lauter That-

eaoben, die den Dionysius von Ualikamass zu der selteamen An*

nabme veranlaaat haben mügen, daa älteste Bom sei eine etrua-

kisobe Stadt gewasen.

Naab alledem kann iok mlcb niabt dasn entaeblieaaen, mit

Ifommsen jeglieben Einfluaa der Pbenloier auf Rom in der &lteaten

Zmt an leugnen, um so weniger ala daa Latein eine Anzahl früh-

zeitig und awar direkt aua dem PbSnieiseben entlehnter Würter

aufweist

So erscheinen zunächst die bei<len Hauptrepräsentanten der

phönicisehen Mac^it, Tyni«?. 'deren Kaufieute Fiirstou sind und die

Krämer die herrlichsten im Lande' (vgl. Jesaias 23, 8), und ihre

mächtige Kolonie in Afrika mit beimischen Kamen in der Sprache

* Genaueres (laruhcr hei W. Ilelbig, über Frauentoilette bei Homer.
Im neuen Reich 1874 S. 721—733.

* Erwähnt wird der vicue Toscus oft z. B. Liv. 2, 14- 27, iiJj

33, 20.
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der Kümer wieder, jene als Sarra= Zor \ diese als Carthago =
Karthad-badtha, 'Neustadt', w&hrend die Griechen jene St&dte

und0 benennen. Ebenso hat das Nomen pro-

privm AM (xaeret bei£ Ann. 311, Yahlen: Airiea) phdm-

oiBohen Klang und wird vielleicht siclit mit XTnreeht mit dem

Namen der Hebrfter in Yerbindnng gebraeht Aneb fBr pbSni*

oiecbe Faktoreien wie Ivisa (lat. Ebnene = t-bibim, Insel der

Fichten, = fp'iech.) und die Gruppe der Aegatiechen

Inseln (Aegates, phönicisch nacli Kiepert, Lehrl). d. alt. Geogr.

S. 473 = j?rier}i.] ini unmittelbare Entlehnun^:^ aus dem

Phönicischen nicht zu leugnen ja man hat sogar in der so voll-

kommen gricchiRch klingenden Benennung des mare lonium eine

auf volksetymologischcnt Wege yolUogene Entatellong des semi-

tieohen fi^, das Meer finden wollen (vgL Gano, Jahrb. f. Phüol.

17 . 801). In gleieber Weise kann im Berdehe der Appel-

latiTa für eine Ansahl der anerkannt iltesten EnltorwÖrier direkte

üebemahme ans dem phönioieoben Spiacheehatee nieht wohl in

Abrede gestellt werden. leb erinnere an ebur (= altägypt. &b,

skr. ibba, Elephani) und iunica ^ (von hebr. 33 oder riDnp),

pdhna (enteteilt aue hebr. "^Op), pavo (von hebr. D^*2r; = arab.

tavüs = pers. taüs, welches aus dravid. togei stammt) und git

(von hebr. lauter Worte, deren phönioischer Ursprung deut-

lich erkennbar ist und schon deshalb kanm befreindet, weil die

damit beieiohneten fiandeleobjekte: Elfenbein, fertige Gewftnder,

Palmen, Pfanen, Sehwarsktimmel aneb in Giieohenland von den

Phönieiem importirt worden sind nnd ans dem Gebiete des nr-

sprünglich exclnsiy pbönieiaoben Handels stammen.

Ebenso dentet meines Bedenkens die r5miscbe Benennung

des Bernsteins als sucinus auf orientalischen Ursprung hin» was

um so weniger zu verwundern ist, als die Phönicier sicherlich

die ersten waren, die dieses Hnndt lisobjekt den Küstenländern des

Mittelmeers zugeführt und z. B. in Mykenft, wo zahlreiohe Bem-

' Vgl. Enn. ann. 330. Plaut. Tma 527. Sarranisch hicssen be-

sonders der Purpur und die Tyriechc Flöte. Tyrua findet sieh snerst

bei AfraniuB, vgl. Fest. p. 865. * Hceych.

' Vgl. auch Gades neben^ und ütica neben.
' Nach Strabo 3 p. IC8 brachten die Phönicier aohon in sehr

frubor Zeit den bis dahin in Schafpelzen oder ganz nackt einborc^hon-

don Bewohnern der Balearen breitverbrämte Gewänder(·).
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stomperleD g^iuiden worden und ' und in Etnirien, deaeen Ilteste

noch ganz nnter asiatieohem EinflnsB stehende Gräber Bernstein-

ohjekte ale seltene Schmuckgegenstände aufwt isen*, importirt

haben. Und zwar sind die Phönicier aller Walirsibeinlichkeit

nach durch Yermittelung der Rkythischen Völker am schwarzen

Heere zuerst in den Besitz dieses kostbaren Ilanes gekomniPTi,

welche letzteren es wieder auf der giDaeen, das sarmatisohe Tief-

land doidfasolmeidenden Handelstnuee von den Ufern der Osteee

und Yom Pregel beeogen. So kommt es dass von dem Sltesteii

l^rieok. Antori der des Bernsteins ErwÜhnnng thnt, von Herodot

(3, 115) gerade diese Strasse nambaft gemaokt wird. Nor so

erkläre ich mir die nnfiTällige Aehnliehkeit des Sgyptisohen nnd

skythischen Naineiis dieses Harzes mit dem römischen (ägyptisch

sacal Plin. 37, 36. Rkythisch sacrum Plin. 37, 40), der ofTcnhar

ans einer orientalischen Sprache, vielleicht der der Skythen etam-

mend, im Hunde der Kömer umgestaltet worden ist^.

Aach xweifle ick nicht im geringsten, daee die Wörter laser

nnd Burpe unmittelbar ans einer semitisoken Spraeke ttbemommen

sind nnd dass Istiteres anf dasselbe Stammwort wie OiXqnov m-
rttckweist» kuerpUkm aber eine Weiterbildung des «uammen-

gesetsten Ansdmoks lasersirpe= laserpe (vgl. oonsnetndo ans eon-

Buetitndo) ist. Vielleicht dürfte auch bei citrus als Produkt

Afrikas und bei pcllcx hehr. 'VXS^ eher an semitische aln an

griecbische (=,) Abkunft gedacht werden.

> Vgl. Schliem ann, Mykcnae p. 235. 288. 353.

* Genthe, über d. etruek. Tatif^chhandcl nach d. Norden. Progr.

des städtischen Gymnasium«! zu Frankfurt a. M. 1873 p. 21 : 'Die Etrueker

kannton den BemRtein Hchoii liuige, ehe er direkt von Norden her j^u

ihnen gebracht wurde. Er erscheint fils seltene und kostljarr" Boig-abe

in Gräbern, deren sonatiger Inhalt ganz asiatischen Ursprung, keinerlei

griech. EinflniiH verräth z. B. in (hähern zu Corneto (Bullft. d. corresp.

18G9 p. 2'>7—260. 1870 p. 73—78). Jedenfalls erhielten die Grircheu

den Bernstein ursprünglich dnrdh Phönicier, später (vielleicht schon

seit dem 7. Jahrb.) durch Etnuker nnd noch später dorob die Maasa-

lioten*.

' An Ableitong fon snoinnm aus snons 8aft ist nicht sa denken

;

denn es ist nioht ansnnehmen, daas man den Bernstein als Saft» Baam-
saft beseiohnet hat» weil man aar Zeit» als man das Wort bildete, den

Ursprung des Bernsteins nioht kannte. Aber möglich ist, dass das

F^mdwort an sncas angelehnt worden ist, wie aaoram an saoer. Ist

etwa Orre anbestimmte Edelsteinart damit identisch?
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Ebenf?o bin ich geneigt anzunehmen, daes das Wort aainus

ohne griech. Vermittelnng aus dem Phöniciechen entlehnt, dass

lomit das Thier durch Phönicier an die latinieohe Küste gebraolit

worden iit, sual eiob dae lat. Wort ohne Koth ana hebr. aihon^

mit Soliiriersgkeit ans (( ableiten llaat. Denn die Hypotbeae

Hebne, daaa der Eael Uber Blyrien naob Italien gewandert ad,

halte ich lehon deebalb, weil aioh Dir die Benntsnng des aebwie-

rigen Landwegs zwisohen Italien und Griechenland in so uralter

Zeit nirgendö ein Indicium findet, für ebenso gewagt, als die an-

dere Vermuthung desselben Gelelirten, dass die Cumaner früher

= gesprochen hätten (Kulturptianzen S. 115*)*.

Indeeeen wollte man glauben, die phönicisihe Einfuhr hätte

sich bloss auf die erwähnten Artikel beschränkt und nur diese

wiren xwiseben ponisoben Waarenbalien naob Latinm vnd Bon
gelangt, so wtbcde man irren. Zudem ist eine solebe Annahme

sehen durch die oben besprochenen Qriberftmde binlängUcb wider-

legt. Dass sieh trotadem niobt mehr pbSnicieebe Wörter im

älteren Latein eingebürgert und erhalten haben, darüber wird sich

der nicht wundern, der bedenkt, dass die Zahl der Tuit Sicherheit

im älteren rTriechisch bis zur Zeit der Septuaginta nachweisbaren

phonicischen i^ehnwörter nach Müller'g (freilich nicht ganz voll-

ständiger) ZueanuneneteUung in Bezzenberger's Beiträgen zur

Kunde der indogerm. Sprachen I 273—300 etwa 60 beträgt und

dass gar manche pbüniciaobe Namen im Lanfe der Zeit grioiairti

Tielleicbt auch durch grieoli. oder röm. Benennungen gans Ter*

dringt worden sind. Gleichwie der entschieden vormala Torban-

deae semitisch -rSmiscbe Name der Phönicier (vgl. Sarranus)

später durch die griech. Beceiohnungen FIkomiee» und Poeni (vgl.

Pnniciis) beiseite geschoben vude, so sind auch die Xamcu der

etruskischen Handelsdepots Agylla und Pnnicum, des Po (Eri-

danns =" = *!"^"*, Fluss) u. a. uns nur in griech. Form

überliefert. Und wenn man bedenkt, dass die Phönicier schon

' Dagegen kann man wohl bestimmt behaupten, dass indische

Ausdrücke wie opaiuSf der O^al skr. upala-s, tammrix = skr. ta-

m&laka-8, tamälika, die Tamarieke und barrus (von skr, barhati,

schreien vom Elephanten, barbitam = lat. barritiis oder echt römisch?),

der Elqiliant, die sich weder im Phönicischen noch im Griecbischon

nacbweisnii lassen, noch nicht in jener frühen Zeit und durch den

phönicischen Handelsverkehr nach Rom geküininon, sondern den Rö-

mern erst nach der Oocupation Yorderasieus bt kannt geworden sind,

ähnlich wie murrn, Flussspat zur Zqü des Poinpems.

Miels. Mus. f. Phüol. M. F. XXXTIH. ^
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bei ihrer ersten Niederlaeeung in Spanien in Tarteeme Gel ein-

geführt (Aiistot. mir. ausc. 145), dass sie aller Wahrscheinlich-

keit nach die Italer mit der Bronzebereitnng bekannt gemaclit

nnd ihnen «las Zinn g-ebracht, dass sie die von U n rr^ten grieoh.

Ansiedleni auf den Pithekuesen offenbar vorgefundenen Affen

(daher der Käme: von, also 'die affenreiche*) dort impor*

tirt haben müssen n. 8. f. ^ dass aber dieae Gegenstftnde im La-

tein gleiehwohl nkhtphöoieiiohe Namen tragen (oleum, oUvs =
QuxioVf IXaia, aes, plnmbum albnm, aimia); so irifd maa nnwlll-

ktlrlieh sn der Yermuthung gedringt, daaa eine gevisee Anti«-

pathie gegen die barbariaoh hUngenden Namen mit obgewaltet

hat. So erklärt eich auch die auffallige Erscheinung, das« man

direkt aus Karthago oder dem karthagischen Grebiete Afrikas;

be/fiLrene Thier© wie Strausse, Löwen, Hyänen, Leoparden, Perl-

huhner u. a. anfänglich mit röm. Worten umschreibend bezeich-

nete als passer marinns, Africae bestiae, Afrae avee, Nnmidicae

ayes v. s. f.« später aber mit grieeh. Namen vie sirutheust 2eo«

kjfoemtt leoparMiSf mdeoffrii u. . w. benaimte, und daaa maa
selbst für speoifiseh pnoisobe Erfindungen und Brodnkte nicht

den beimiBohea Namen adoptixte, aondem lieber Umsebxeibmigea

anwendete, wie lecti Fnniei, fenestrae Fnnioanae, coagmenta Pom-
cana, pavimenta Pnnica, malnm Pnnicum, plostellnm Pnnicnm, oera

Puniea u. a.

Daher ist auch die Zahl der punischcn Lehnwörter im

späteren Latein eine spärliche geblieben, trotzdem die Karthager

sohon bald nach der Vertreibong der Könige einen Handelsver-

trag mit den Hörnern abgeecbloBien haben und beide Völker

während einea lange andauernden Kampfes anf äieilien, in Spanien

nnd anf der Apenninenbalbinael in die engste Berttbrnng gekommen

sind, trotzdem dass naol) der Besititergreifiing Afrikas Seiten

der BOmer dort noob immer pnnisehe Sprache nnd Sitte Jabr*

bnnderte lang fortbestanden haben.'

' Nach Meitzers Ansicht (Jahrb. i". l'iiilul. 1875 p. 381) ist aucli

der offenkundig röm. benannte Lorbeer (laurus) schon durch direkte

Yermitteluag der Phönicier in Italien bekannt geworden.

* Ausser mappa (vgl. Qmntil. inst 1, 5, 67), magaiia (vgl. Magalia,

Voret«dt von Gartbago. Plant. Poen. prol. 86), sufes (= phönic. tJDic

Liv. 28, 37,2) und einigen anderen weniger gebräuchlichen (vgl. lalieio,

belbus, addax) wird sich nur eine verschwindend kleine Zahl von wirk-

lich poniechen Anidriioken in der lat Sprache nachweisen lassen.
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Erwägt man nvn, dies die Griechen in Italien nur die Erb-

ohaft der Fhönicier angetreten und diese mebr vnd melir ans

ihrem Abiatzgehiete verdrängt haben, so wird man nadt den obigen

Erörterungen nieht mehr befremdlieh finden, daae die einetmalt

yermntbliob bei den Bömem vorhandenen phönieisehen Lehnwörter

im Laute der Zeit gräcisirt worden sind. Das gilt besondere von

den älteeteu in Griechenland und Italien* importirten Ilandels-

ohjekten ans dem Grebiete der drei Naturreiche wie hdellmn^

casiüj cinnanuim, cuminum^ cujyrcssus, murra, mitrtus, vardus^ sesa-

mcMR, ca/rhasus^ fucuSf aber auch von metrologiscben Xerminis wie

iMMMt, arrhäbo, cadus u. a.

LSait eiefa somit die unmittelbare Einwirkung der Phünieier

auf Born dnrobaas nieht leugnen, so steht diese doch an Inten-

sitit und Ausdehnung weit hinter der oivilisatorisehen Thfttigkeit

der Griechen surttek. Denn in der That war den Ghieehea die

sehdne Aufgabe su Theil geworden, das tn voUfHhren, was die

Phönicier begonnen hatten : Italien in den Kreds der Kulturstaaten

hineinzuziehen und mit den materiellen und geistigen Erriingen-

Rphaften des Ostens vollständig bekannt zu machen, ihnen, die

selbst erst bei den Phöniciern in die Schule gegangen und von

jenen 'aus ihrer natürlichen Dumpfheit erweckt und auf eifte un-

absehbare Koltnrbahn gedrängt worden waren*.

Freilich haben die Griechen mit wunderbarer Energie sich

aUes fVemde anzueignen vermocht, freilich haben sie es verstan«

den, mit grandioser Genialitftt Ererbtes und Erworbenes su ver-

schmelzen und mit seltener Schöpfungskraft allen ihren Pro-

dukten, ja ihrer ganzen Kultur ein eigenthümlichee Gepräge zu

geben und griech. Geist einz.uliaucben. So gewise es ist, dass

fast alle Keime der griech. CiviiiBation von den Semiten her-

rühren, so fest steht es auch, daes die Schüler sich den Lehr-

meistern Überlegen zeigten und demnach mehr als jene dazu be-

rufen waren, die Begründer einer neuen Kulturepoche in Italien

zu werden.

Es dürfte sieh deshalb der Hübe lohnen, die ältesten Be-

ziehungen der Griechen zur Apenninenhalbinsel zu verfolgen,

schon deshalb, um zu erfahren, welche der verschiedenen Hel-

lenenstämme eich nach und neben einander um die Eultivirang

Latiums verdient gemacht haben.

Nach Herodot (1, 163) haben unter den Griechen die klein-

* Ebenso in Aegypten vgl. 1. Book Mos. 12, 10; 87, 26; 42, 1.
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asiatieclien Phoklier zuerst die italisoben ö-ew&aser befahren, ja

Spanien und speniell TartesHUS auiirrsutlit. Allein wenn man

bedenkt, dass der den Phokäem beireundete Tarteseieche Xonig

Arganthonius am da« Jahr 600 gelebt hat, dass die mteete der

pbokäieohen Kolonien, Maeeilia, um dieselbe Zeit gegründet wor-

den ist imd daes ein anderes Tellgttltigei Zeagnias für ein frli*

lieree Aufbreten der kleinaeiatieohea Giieehen In dem weetHdiMi

Thefle dee Mittolmeeres meht ezietirt, w wird mui an der Rieth-

tigkeit der Angabe Herodot'e sn iweifeln bereelitigt eein. Weit

näher liegt es, den Seeverkehr zwischen der Westküste Griechen-

lands und dem Lande der Messapier, sowie mit Sicilien und den

westlichen Lands^ luittou des südlichen und mittleren Ttaliene für

die ältesten Beziehungen der östlichen und westlichen Mittelmeer-

länder zu einander zu halten. £in nicht zu unterschätzendes

Argument dafür bieten die Namen der Gräker und Opiker, wie

Qriecben nnd BAmer sieh sehen seit graner Yeneit nannten, jene

noeh sesshAlt in Epims um das alte dodoniiaohe Oiakeli dieee

(Opici s Opsoi ^ Osei) angeeesaen am westliöhen Abhänge dea

mittleren Apennin.

Ebenso fällt stark ins Gewicht die mehrfache Erwähnung

des Handele thesprotischcr und tuphischer (= teleboischer) Schiffer,

besonders mit Sicilien, in der Odyssee ^ Und wenn die Sage

erzählt, die Teleboer seien einst Herren von Capri gewesen

wenn ferner die Erycinische Venus bei den Psophidiem verehrt

wurde nnd Psophis die Tochter des Sikanisohen Königs £ryz

genannt wird*, so können diese Angaben die oben ansgespro*

ebene Vermnthnng nnr beetStigen.

Dasn kommen noch andere Momente. Man hat nlmlieh in

dem anf kampanlsohen Mttnaen hHofig erseheinendeB Manastiere

das Bild des Flussgottes Achelous entdeckt (vgl. Friedl&nder,

Osk. Münzen, Tafel I, IV, VI und Müller, Archäol. d. Kunst

p. 65H /. Auch der Kult der Sirenen, die für Töchter des Ache-

lous galten (vgl. Pseud.-Arist. mirab. ausc. 103. Strabo 6, 1, 1)

führt ans an die Westküste Italiens. Wie in Thesprotien, f*o

gab es anch in Kampaaien ein Todtenorakel nnd anoh der Si*

» Vgl. 160. t S85. 211. 366. 389. 388. So holt der Ta-

phierkönig Mcntes von Temcsa Kupfer, um dun Eingebornen dafür

ätahl und Kupfer zu bringen; vgl. Cnrtius, riech. Gesch. 1 416.

« Vgl. Verg. Aen. 7, 736. Tac. ann. 4, 67.

• Vgl. Pftusan. 8, 24. Steph. Byz. s.€ und.
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byllenkult wird trotz des altitalischen Namene der Sibylla * aus

£piru8 abgeleitet werden müssen; nur hat man später für die

thesprotische die berühmte idäisclie Knjtetttte als Anegaogspunkt

der kunanteohen anbstitairt Und erinnert niebt der Bericht dee

Yelleins Paterenlne (1, 4), wonach den Kolonisten bei ihrer ge-

fahnrollea Ueberfahrt des Nachte uneiehtbare Bnbeckea den Knrs

angaben und eine weiiae Taube als Wegweiser yoranflog, an

dodonäische Grebränche?
^

Da nun die Enböer fnili/>eitig an der Westküste Griechen-
.

lands aui dem Festlande und den InReln auegedehnte Besitzungen

hatten, so ist es leicht erklärlich, wie gerade sie dazu kamen,

die ersten festen griech. Niederlaesiuigen aaf italischem Boden

zu gründen: Cnmae in Kampanien und Naxos auf Sioilien, deren

letitere im Jahre 7d5, erstere nach allgemeiner Angabe der alten

Sehriftsteller noch ylel frtther gegründet worden ist*, wiewohl

dies neuerdings von Gano (Jahrb. f. PhiloL 1879 S. 805 fP.) be-

stritten wird. Ich lasse mich hier nicht auf eine eingehendere

£rürtemng der Controyerse ein, mache mich auch nicht anheischig

zu entscheiden, ob das Rnböische Chalkis ^ oder Chalkis und

£retria^ oder Chalkis und Kyme* als Mutterntädte von Curaae

zu bezeichnen sind. 8o viel scheint mir aber aus dem überein-

stimmenden Berichte der alten Autoren hervorzugehen, dass das

Verdienst der Gründung Gumäe der Insel £aböa gebührt.

Von Ciunft und Naxos ans worden nun nene Kolonien ans*

geftthrt, von letaterer Stadt liContini and Catana, von ersterer

Dicaearohia (Pateoli), Falaepolis (Neapolis) und Zankle (Uessene).

Anoh liegt die Yermuthnng nahe, dass die alten sttdetraskisohen

Handelsfaktoreieu Aision, das nacli Dionysius von Halikarnass

angeblich schon von den Pelasgem vorgefunden wurde, und das

befestigte (Serv. ad Yerg. Aen. 10, 184) Pyrgi^, über deren Ur-

* Sibylla von oek. sipnt, soiens, Mommsen, Unterit DiaL p. 295.

altlat silms, persSbue, calUdue sive caatut. Fest. p. 836. 217.

* Vgl. Thncydides 6, 4. Liv. ^ 22. Plin. nat. bist. 8» 61. VelleL

Fat. 1, 4. Veig. Aen. 6, 17. 9, 710. Ovid. M. 14^ 166 o. a.

* Vgl. Dion. Balio. A. B. 7, 6.

« Nach Strabo 5, 4, 4.

' V. Duhn geht in seinem auf der Philolog^nversammlung zu

Trier 1879 gehaltenen Vortrage 'über die Omndsfige einer (leschichto

Kampaniens* soweit zu behaapien, dsM Cumae vor der Ankunft der

PbÖnicier gegründet sein masi.
" Der g^riech. Ursprung von Tclamon kann nicht bestimmt er-

wiesen werden, wohl aber frübseitige grieoh. Kolonisation von Piaae.
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eprung keine sichere Kunde auf uns gekommen ist, von den

Cumanern angelegt und die cieenreichc Insel Aethalia von cu-

manischen ^Schiffern alsbald aufgeBucht worden ist. Das wii*d

diroh Funde wabrBeheiniich gemacht. In den Gräbern von Vnlei

· a. etraekieohen Städten eind griechieche Yasea in groaeer Menge

SUD Yoieoheiii gekommen» deren Anfechriflen in ehalkidieolien

Ghankteren dentlioh naoh dem durch seine Tüpferarbeiten weit-

hin bekannten Comae weisen*. Aneh hat man anf den in der

Nekiopolis von Cure ausgegrabenen \'aKen dieselben Namen vuii

Künstlern getunden, wie auf .soklien, diu aus kampatiischen

und specieil curaaniecheu Gräbern zu Tage zu fördern das Glück

hatte. Ueberdies stammt das älteste etruskische und überhaupt

italische Alphabet, das der Galaesischen Vase in Gäre, direkt

Ton den kampanisehen Hellenen ab. Und war es etwa Zniall,

dase gerade diese Stadt, die nnmittelbare Nachbarin von Aleion

und Pvrgi, zuerst unter den italischen Städten vuii einem griecli.

büiiiiitHteller genannt wird? (vgl. Herod. I 167). War es Zufall,

dase die Cäriten schon i'rUhzeitig in euger Verbindung mit dem

ApoUinisohen Orakel zu Delphi gestanden haben (vgl. fiexod. l. L),

also mit dem Orakel des Gottes» der in Onmft yorangsweise ver-

ehrt wurde?

Und fragen wir nns nach der Yeranlassnng dieser cnma*

niscben Ansiedelung, so wird sie in dem Heiciitlmni Eliuriens

und ElbaR an Silber, Kiijifer und Eisen zu suchen sein. Bald

wird es den Griechen gelungen seiny den Eiuliuse der fhönioier

auf das südliche £trurien an brechen. Doch da sie deren Holle

nnnmehr selbst ttbemahmen, so dürfte selbstredend der Land-

handel über Cilre nach Rom anoh nnter grieohiicher Aegide noeh

in Blüte gestanden haben, wiewohl angenommen werden darf,

dass die Körner bald mit eigenen Schiften das tyrrhenische Meer

zu befahren gelernt haben. Befremden muss allerdings die That-

sache, dass die (kampanischen) Griechen nördlich und südlich von

Latium sich angesiedelt, dagegen letztere Landschaft mit Kolonien

nnd Handelefaktoreien versohont nnd namentlich das ailgemein

als gastlich gerühmte ündnngsland des TiberineaeB gemieden

haben, nicht zu gedenken des nnwirthlichen volskisehen Gestades,

das uns in der Odysseussage als das lästrygonische entgegentritt.

Doch ist wahrscheinlich, dass das an mineralischen Schätzen und

überhaupt Tauschobjekten so arme Latium den Phöniciem und

1 Tgl. Kirohhoff, Grieoh. Alphab. p. f.
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6rrieolien aU ein weit weniger günstiges Handeiefeld enohienen

iit wie das metallieiohe £tniiien. Zudem liegt ee Habe m glau*

Imi) daae jene etrnekiBelieii Emporien angleieh als Hafen- und

BandelsplStse für Cire nnd filr das nalie liegende Rom betrachtet

worden sind, nm 80 mehr als das G-ehiet zwischen dem cimini-

sehen Walde nnd dem Tiber bis zu der muthuiasslich im zweiten

Jahrhundert der Stadt erfolgten Occupation dnrch die Etrusker

voa derselben Völkersohaft bewohnt war wie die latiniscbe Ebene.

Doch sehen wir , was die Römer jenen sttdetruekieohen

GrxMshenstftdten Terdsokenl Von ihnen mögen sie die ersten

Mn^r des Steinbans erhalten haben, dort.wnrden sie rerrnnth-

lioh mit der Tektonik der Mauern nnd Thürme bekannt (vgL", Thürme) und lernten die niedrige, unbequeme Holz- oder

Lehniiütte mit dem beliaglicher eingerichteten griechiachen Wohn-

haus fertau8chen. Als die naturliche Folge dieser Beziehungen

möoht» ich den Umstand ansehen, dass die dem gleichen Ein-

flüsse ier benaohbarten Grieohen ansgesetsten, aber früher snr

Kachahnnng nnd selbstSndigen Yerarbeitnng der fremden Ideen

gelangtin Etmsker, als sie seit der Mitte des sechsten Jahrhnn-

derts in äas südliche Etrurien vordrangen, die Rolle derselben

übernahtien und als Baumeister i?i Horn thätig waren. So kam
es, dass die ältesten öiFentücheu Bauwerke, wie der Tempel des

kapitolinachen Jupiter und die Kloaken (vgl.· 1, 56 'in-

tentns pe£ciendo templo fabrie nndiqne ex Etniria aeeitis' und

HttUer-Demke, Etmsker I 242 S, 284) von etnukischen Künst-

lern ansgetthrt wurden. Daher der Name des Tnskanischen Bau-

stils (ratio ru8canica), daher der nicht zu unterschätzende Absatz

von plastisthen Kunstwerken aus Thon und Metall von Etrurien

nach der Iberstadt; daher das Auftreten etruskischer, m der

Schule der kriechen gebildeter Flötenspieler (subnlones) Tuba-

blSser (tubicues)' und Faustkftmpfer (pugiles)* in Born; daher

endlich die lebemahme griechischer nach etruskieoher Art ver-

sttlmmelter G^ttemamen, die gleich allem übrigen, was die La-

tiner diesen nördlichen Nachbarn verdanken, bald durch die

• Vgl. Ennus sat- 41 Vall. mit Varr. d. lingua Lat. 7, und

Feetus p. 309 i^l . subulo Tusee tibiceu dicitur*.

» Vgl. Dien Hai. 3 p. 169, Ital. 8. 48 mit Strabo 5 p. 220.

Liv. 1, 8. Üiod. 5,4 und Müller, Klmaker II 20G. Die Tuba atammt

gleich den Insigmu der Magistratus aus Vetulüiit;i.

' uqui pugile^ue ex Etruria acciti. Liv. 1, .
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unmittelbar aus dem Griechiechen entlehnten Formen verdrängt

wurden. Oder ist ee etwa Zufall, dass den nach etmeki&chei

Laatgesetzen zugestutzten Sprachgt bilden Catmite ' =,
Cuclu =, Vilenu =, Elchsntre =,
GMBtra SB KiMi0dv6pa, Oriiida » römisohe wie Gate-

mitiw, CSoole«! VeloiAy Alixenter, Caednteza, Griiita hat gomsi

entepreoben? dass Alnmentiis= gans naoh etnukieoler

Art den Wechsel des d eh t Meine=^ den des in b*,

Aperta —' den des 1 in r*, StinniLi =^ den lin-

8chub eines t *, Proeepna = €0€0 den Aueiaii eine* o-

lattte erfahren haben ? ^

Nunmehr findet auoh die Uebereiedeliuig der Tarquinier ans

dem efldlielien Etmiien naoli Born ilue Erklimnf. Denn oviel

gibt selbst die der Annahme etmekisohen Binflnsses dnrdiweg

abholde remieehe Gksohichte Mommsen's zu, dass die phibelle-

niechen Tarquinier, deren Staramliaum gewöhnlich von tmcu nach

dem Sturze der Bakchiaden auH Korintli vertriebenen FlÜLitlino-e

Kamene Demaratae abgeleitet wird, aus dem südlichen itrurien

gebürtig eind, mag man nnn mit dw üeberliefeniog an IXrqmnii

oder mit den neueren Forsehem an CSire, wo das Grab des

^ftrobnas gefnnden worden ist^ als ihre Helmstb denken

ünd wenn nnn nnter der Herrtebait der Tarqniniehen Ed-

nige die stärksten Kultureinflüsse von Seiten Cumäs auf Rum
fühll ar werden, wenn römische und griechische Scbriftieller sich

heeifeniy die Kalturbestrebimgen der Tarqninier auf ;riechieohe

* Daa Thonbüd dee kapitol. Jnpiter und die Slataenlei HenUee
nnd des Vieigespanns itammen von der Hand des Vnloedoe ans Ycji

684 C!hr. Yarr. b. Plin. 85» 167. Siatnen ans Falerii wurden 894

wohl dnrob Osmillns naeh Bom gesebleppty vgl Detlefssit Progr. von

Gltickstadt 1867 S. 16 f.; auch die beim Arvaldienst gelranofaten (Act

Ir. arv. ed* Hensen p. 48 nnd dazu Hensen 8. 44) tosfsohen Gefaase

(tnscanioae) geboren hierher.

* Ygl. Tote , Fmtis , ElachUtre» *hk&wh6 Gasntra » Kaaodv6pa.
* Ygl. Kevtlanes€6 Aobmenmn»*«. Diama

s Diana auf einer pianestin. Oiste Osrmooi 628.

« YgL Tnntle », Aleria ss*{.
* YgL ütbnstes nnd betreffs des SsnnUi»6€.
* Etmskisofae WSrter im AUlatein sind an# earisa, mantasä

(additamentnm dieitor lingna Tasoa. Fest. Panl. 189^ favisa, worüber

ieh gesproohen habe in meiner Schrift *Die grieAisdien Wörter im
Utein' 8. 62.
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Quelle zurückzuführen, ist es da nicht sehr wahrscheinlich, dasB

jene eohon in Güre mit den cumanischen Griechen in engem Zu-

eammenhange geetuiden haben? Meinee Eraehtene wemgatens

erklärt aioh eo anf die einfaehate Weiae der ümatand» daaa die

Tarqninier naeh der Yemiehtnng des enmanieelien Einflniaea in

Südetrurien und der oben erwähnten Besetzung dieses Landes

durch die irriechenfeindlichen Etrusker ihre alten Freundschafta-

he2iehui)gen auf Cumä selbst übertragen und nach ihrer Vertrei-

bung ana Born an der n&mlichen Stadt ihre Zuflucht genommen

haben» an welcher aie mit Beeht hoffen konnten im Nothfalle

gegen die übermächtigen Etmaker eine Stütze zu finden. Ver-

mochte doch dieae im Jahre 524 unter der Oberleitung dea

tapferen Aristodemus ein starkes Etmekerheer von ihren Mauern

iuriickETischlagen. Waren es docli die Cumaner, die den grossen

Etruskerschaaren, welche Kom 507 zur Kapitulation gezwungen

hatten, vor den Mauern von Aricia durch rechtzeitige Hülfe-

leiatung Halt geboten hatten, die in (^emeinachaft mit Hiero von

Syrakua 474 die iyrrheniaohe Flotte yemiehteten und aioh aomit

ala Yorkiimpfer gegen die Etmakermaoht bewflirten.

Und welche werthvollen Errungenschaften Terdankte nicht

Küiii den Cumancrn! Mag es auch zweifelhaft erscheinen, ob

die infiignien der rfimischen Konigsherrschaft von den südetruß-

kiechen (vgl. Dion. Halic. 3 p. 189. Sil. Ital. 483) oder den

cumanischen Griechen entlehnt aind, ao kann doch darüber kein

Zweifel mehr obwalten, daaa den ohaUddiBohen Städten Kam-

paniena ana achon frtthaeitig Yaaenimport atattgefunden hat und

somit von dort Termuthlich die ersten Anregungen auf dem Ge-

biete der Keramik erfolgt Bind, Denn die unter der Ser\daui8chen

Mauer ausgegrabenen Bruchstücke von ^'asen ältesten Stils, cha-

rakteristisch dadurch, dass sie entweder bloss mit Streifen oder

mit Streifen und Thierfiguren bemalt aind, harmonieren in Ma-

terial, Gestalt und form genau mit den in Guma gemachten

Yaaenfnnden, reehtfertigen alao die Annahme, daaa der Import

noch vor der Erbauunjcr jener Mauer und zwar durch Yermittelung

der chalkidi.^chcn Städte stattgefunden hat. Auf die gleiche

Quelle' ist die Kenntniss der Schriftzeichen in Rom zurückzu-

führen. Und dass aucli diese wichtige Errungensehaft der Zeit

der Tarquinier angehört, wird durch das erste Auftreten von

geaohriebenen Staataurkunden in jener Zeit beatütigt ^

So ist die Stiftungsurkunde im Tempel der Diana auf dem
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Der Initiative derselben Kegenten verdanken die Bdmer
ferner die Einführuüg der Sibyllinischen Orakel und höcbstwahr-

echeiiiHch die Organisining der liuU liomuni nach trrii cliisLheni

Mustert Ebenso wird man die Servianischen Reformbestrebuugeii

mit der gegen die Mitte des 6· Jahrhunderte in Camä erfolgten

Yer&eenngBindenuig in ZnsMiiinenhABg bringen können ^ gleiah-

wie aneh spKter eich ionisober Eänflvee kundgibt in der Znsie-

bnng des als Exilirter in Unteritalien lebenden Epbeaiers Her-

modor bei der Abfassung der Zwölftafelgesetze.

Und wenn man nun die stattliche Zahl der Gütter nnd

Götterkulte durchmustert, die vou jeuer chalkidiachen Pflanzetadt

aus in Born ihren Einzug gehalten habend wenn man femer so

manobe grieebieohe Sitten und Gebrftuobe in £om antrifft, die

nur von Eampanien ane doribin yerpflanat worden sein können^

00 wird man Cieero'e Auesprueb begreiflieb finden, daea eieb von

ChunS aus griechische Bildung nicht als dünnes Bächlein, sondern

in vollen Strömen über diii Barbaren ergossen habe.

Zu den geistigen Förderungen kamen dann noch allerhand

nützliche Winke und Anregungen auf dem Gebiete der Boden-

knltor nnd Fabrikation. Wenn aneb die Kenntniaa der Bebe nnd

die Weinprodnktion mutbrnanliob in grXkoiialisobe Zeit lurttok-

Veraetat werden kann, ao baben sieb die kampaniMben Grieoben

docb nm die Veredelung dieser wichtigen Kulturpflanze growe

Verdienste erworben und auf die Art der Weiubereituug masa-

Aventtn unter Servina TolEos (Dion. Halia 4, 36) und der Vertrag

mit Gabii unter Tarqoiniiu Snperbns (L 1. 4« 68) afageCuet worden.

* Wenigetens ist anter den Tarqniniem anent in Born ein Cirooa

awifloben Aventin nnd Palatin angelegt worden (vgl. Liv. 1, 86. Becker

Topogr. 666).

« Vgl. Dion. HaUe. , a Ariatot. Polit 2, 4, 4.

* So ist sameist auf den Ratb der Sibylliniadien Orakel der Kali

des Apollo, Herakles, der Demeter, vieUeiebt aadi dea Dionya» der

Proserpina and dea Heroar yon Camft etngefübrt worden. GenaneM
in meiner oben erwähnten Sohriit S. 814 and 816.

« Dabin gehört z. B. der Oebraaeb der Chrabachriften, die Sitte^

den Todten eine Hünae in den Mand sa legen and die Anwendung tob

Cypresaen ab Zeichen der Trauer bei Todesfällen, die Aufnahme der

Lectistemien und Thesauren, der grieeb. Regelung der Gaatfreundschaft

(tessera = ion.), die Einrichtung dea Speiaemarkta (maoellum

ion.), die Entstehung der ohaloidioa genannten Hallen, deren Name
deuüicb auf Kampanien binweiit (vgl, Feat. 40. Vitniv. 6, 1» 6) n. a.
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gebenden Einfliiss auKgeiibt: kein Wunder, dasH die Weiuscbale

(lepieta = onterit. €) und der Miechkrug (creterra b.

Naev. SS) ionieohe Form zeigen. Dagegen darf ale ant*

gemaoht gelten, daee der Anbau des Oelbanms und die Oel-

gewinnung anf enmaniaehem Einflnsse bertüit. Denn wenn Fe-

nestella beriolitet (Plin. 15, 1), die Olive sei bie znr Zeit des

Tun^uinius Priscus nicht in luUcii gewesen, so werden wir dies

wegen der unter den Tarquiniern bestehenden en-^en Bezieliungen

zu Cumä dabin zu verBtehen haben, daee damals dieses wertli'

ToUe Produkt von Kampanien, yermxithlich von Oumft, ane nach

Latiiim gelangt iet^. Von anderen wichtigen anf Camfi ale Be-

zugsquelle weisenden Aoqnieitionen anf dem Gebiete der Botanik

bebe icb bier beryor den Lorbeer, der nnr im Gefolge des cn-

miiniscben nach Rom gewandert sein kann, den punischcu

Grunatapfelbauni - und die Melone, deren ionischer Name (melo-

pepo) nebHt dem ausdrücklichen Zeugniss des Plin. 19, 67 die

ionische Abkunft ausser Zweifel stellen \ Auch die mit der

Baumnobi auftretende Bieneniucht durfte von den chalkidisohen

Kolonien hensuleiten sein, da e$ra = (dor.) ein

ionisebes Lehnwort ist^

Geht aus dem bisher Gesagten deutlich hervor, dass der

Ruhm, Koni mit crriechischer Kultur zuerst beglückt zu haben,

den ionischen Xuiuiucu Kampaniens gebührt, so kann doch nicht

in Abrede gestellt werden, dass auch die Aeolier und besonders

die Derer grossen £influes anf die Tiberstadt ausgeübt haben.

Auf pbok&iflobe Einwirkung wird sehon von den Alten die

Aehnliebkeit des Dianabildes auf dem Aventin mit dem der Ar-

temis in Maesilia zurückgeführt (Strabo 4, 1, 4). Den rhukäern

verdankten die Latiner wahrecheinlioh die Kenntnise des Maul-

* Wenn Senr. ad Aen. 2, 688 berichtet, den der Gebranch der
viiga lanata, die auch im röm. Ritus eine wichtige Bolle spielte, sn-

ertt Yon Aseuiiiu in Alba longa angeordnet worden sei, so spricht

diese S^e auch for den kampaniaoheo Ursprung des Oelsweigs«

* Vgl. Hehn L 1. p. 208*

* In umgekehrter Biobtung hat Bntlehnnng etattgefandon beim
KoU, dessen grossgriech. Name aus dem röm. brassica hervor-

gegangen ist

* Beaeichnend genug ist übrigens, dass die einsige Munse alteren

Datums, die auf laUn. Boden gefunden worden ist, aus dem Eampanien
benachbarten Poseidonia herstammtt
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thierB vermtithlich auch der Myrrhe^ und des vom j
ontisi lieii

Kleinaöieu htammcnden Buchfibauuis In wie enger Beziehung

übrigene die phokäisohen Maeeüioteu zu den Körnern standen,

Iftset die £rrichtuug der Ghraecoetaeie, die zum Danke Ittr die

den Römern naeh der gallieoheii InTMion von MaeeflSa gewSlute

Unteretfitxang erfolgt eein soll, und ebenso die üeberliefenmg

von einem Som nnd Masailia geraeineeliaittiolien 8olialslianee m
Dv.\\)h\ um 395 v. Chr. (Diod. Sic. 14> 93. App. Ital. 8. Liv.

5, 25 vgl. lustin 43, 5, 8 ff.) deutlich erkennen, iasst ferner die

offenbar aus dieser Thatsache hervorgegangene 8age vermutheni

die uns lustin (1. 1. 3, 4) mit den Worten beriohtet: temporibue

Tarqninii regie ex Ana Phooaeeneinm inventne oetio Tiberis in-

veota amieitiam evm Bomanie innzit

In viel grösserem Umfange raaebt neb der dorisebe Kn-
fluss geltend, der indes8 wuhi nur in beKchränktem Masse in die

Königssceit hinaufcrerfu ki werden darf^ und keineswegs auf die

ausächlieHsliche Stellung Anspruch hat, die ihm Mommeen in der

Hüm. Gesohiohte gibt. Von Kampanien am eobeinen auch hier-

bei die ereten Impnlse anagegangen an eein. Denn daae die

ionieoben Stftdte Kampaniena Mbaeitig mit doriaoben Elementen

verqniekt worden sind, ist bekannt nnd spiegelt rieb anob anf

Inschriften ab (vgl. Momms. R. G. I· 135 Anm.). Daher kann

es kaum auffallen, dass wir in entschieden aus Cumä Rtammpn-

den griechischen Lehnwörtern der Kömer bisweilen dorische for-

men finden wie Latona = nnd dasa eine Anzahl von Kultur-

Wörtern, die böobst wabroobeinliob ana Kampanien naeb Born

gelangt sind, dorisoben ^pne aeigen. Nnr so erklirt stob, dsaa

neben ionieoben Terminis des Seewesens wie proreta «s

(att.), nautea — nausea =,, carchesium

~] (dor.), apeliok^ ion., fa^elus

-= (navii^iuiu CaTn]>iinum) auch dorische Bezeichnungen

wie gubernaior =€ und naufa = (vgl. machma
~) in Latinm Eingang gefunden beben. Kur so erUirt

* ( oder s mulns naoh Heqfdi. s. v. ein

pbokiiacbes Wort
* marra ^ * AioUOoiv. Atben. 16, 688 C*

Abrens d. dial. AeoL 78.

* buxns s.
*' Die Uebereinstimmnng, welöbe in einem Pnnkte swisehen der

rSm. Yerfaasnng des Senrlns nnd einem korintbiscben Oesetce berrseht

(de. d. rep. 3, 2Q, 86), ist wobl mebr sniUUg.
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sich, daas, obwohl die Eunet des Steinbaae mit Wahrscbeinlicli-

Iceit Ton den ioniaohen €bieohen Sfldetnmena and JKampaniena

abatammi, der Name des GHittenrefachlnaaea doriacbea GepiSge

trägt {dahfi « dor. vgl. dairata feneshn Plant, mil. gl.

379} Hierher ist auch die Auiiiiiliiiie der dorischen Heeres-

ordming (plialanx) von Seiten ^les ÖerviuR Tülliiis zu nteiien

nnd wie der üame der Latona aus kampauisch-durischer Uuelle

geflossen ist, so weist anch die Bezeichnung der Bona Dea als

Domta (vgl. damiatrizi daminm) nnd die Benennung dea Hermee-

alabee teadueena « dor.€} aowie dea mit Wolle nmr
wnndenen Oelcweige der Flaminee {sammtwn « dor. <6 vgl.

obüu virga lauata) entschieden nacli Kampauien hin. Auch wird

der als Zierde der Fontainen benutzte Silen (Siianus = dor. -) das Vorbild für den gleichen Schmuck römischer Plätze

und Anlagen abgegeben haben« Aber wie wenige der genannten

doriaehen Lehnwörter mögen aehon wilirend der Eönigsseit in

Bom imporürt worden aein?*

Die Behauptung Helbig'e (die Italiker in der Poebene p. 115),

dase die dorisclieii Lehnwürier der lateinischen Sprache verhält-

DiBRiiiäsf^ii: jung seien, trifft entschieden das Kichti^e, besonders

aber werden die sicilisch - dorischen Eindringlinge nicht über

das 5. Jahrhundert v. Chr. hinaufgehen. Denn es zwingt nna

niekta, den direkten Seehandel Borna mit den doriaohen Kolonien

dieaer Inael in Torrepublikamaelie Zeit an aetsen. Book aohlieast

daa natttrlieh nicht ans, daaa die yon dort ana erfolgten Anre-

gungen gemäss den ziemlich lebhaften Handelebeziehungen spä-

terer Zeit, einen bedeutenden TJmfang haben.

Kein Zweifel kann darüber obwalten, daes die fiezeichuuugen

der Münzen, Maaae und Gewichte, soweit sie die Börner von den

Griechen Übernommen haben, ana Sioilien atammen. Denn niobt

nur aagt featna Fanl. p. 178 anadrftoklich: peenniae nomina a 8i*

enlia aocepimna, aondem ea aind anch einzehie Worte ala aieilieoh

* Dagegen sind Flamen ä und pannm = original-

röra. BezüicLiiuugen und nicht mit Hehn für Lehnwörter zu halten.

* Doch sind die Worte classis und scutum schwerlich entlehnt.

* spatiuni ist nicht, wie Momms. R. G. I* 228, annimmt, ein Keücx

des dor. = lon., soiidern echt römiscli. Dorische

Lehnwörter unbestimmter Abkuiiit sind choragium und cliorayus fviol-

leicht von Tarent), spadix (vgl. Gell i^, 2G), stuppa (vgl. Fest. Paul.

8. V.), Camus =, cnason = , coclacae =.
= ^, fframiae =, malota =, tracimlus =.
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direkt bezeugt, so numtnus = = ^ und hcmina =*; wahrecheinlich stammt ebendaher auch saconta = dor.

und tofpesäia » €£(^ sowie ja andererseite

matrologiflolie Ausdrücke der BSmer in Sioilien Eingang gefanden

liaben s. B. trime, quaänmBy eewtans, Uhroy tesetarkia als

(Hesych.; Böckh, Metrologisclie üntersnohungen S. 339),

(Hesych), £ (Pollux 4, 174; 9, 81), (Diph. und Arist.

bei Pollux 4, 37; y, 81. Böckh 1, 1. S. 292 ff.),^ (Anthol.

11, 298, 5).

Beredte Mengen für den regen Handelsverkehr awiseben

Latinm nnd Sioilien sind ferner die Entlehnung des Wortes lau^

tumiae ans dem syraknsanisehen als nreprüngliehe Be-

zeichnung des Sclnildgefängnisses und umgekehrt die Uebemahme

der rüniisohcn AuRiirüoke career, Gefangnisp nnd mutuum, Dar-

lehen in das sicilische Griechisch als und *.
Ebenso weisen nach Sicilien eine Anzahl Thiemamen:

so der Heerpolyp (pQlypns = 1n)uo^ ion.) und

die Muräne (fluta » mnraena » ^), der 8tSr

(helops = find die Napf- (lopas = = ')

* Varr. 1. 1. 5, 178: nnmmi, id ab Siculis. Fest. Paul. p. 173.

Meister Cnrt. Stud. IV 441: ex quibus apparct Siciili8 ot Italiritls ab

initio vocabulum commune iuissc, quod ad Eomanos translatum

nunimus sonuit.

' Epicharm. u. Sophron bei Athen. 11 p. 479 Ä. 14 p. 648 D.

* A'gl. Ritsehl opusc. II 524 ff.

* Ausserdem vgl. = cakms, = ccirnpiis,

= cuhitum, > = rogiis und sicilische Geiitiiia auf -, die aus

rom. auf iiias hervorgegangen sind und im eigentliclien Griechenland

nicht in Gebrauch waren wie,,€»
(cf. Ahrens d. dial. Dor. 389) und die Annahme röm. Cognomina von

Seiten der Sikeliotcn, wie sie zur Zeit des Verres zu Tage tritt (cf.

Halm zu d. Verrinen 5, 7, 17 und Franz CIGr. III p. 620). — Wenn
wirklich, wie die röm. Schriftsteller berichten (auct. d. vir. ilhist. 7,8.

Plin. 18, 12; 33, 43), Servius Tullius zuerst Mass und Gewicht fest-

gesetzt und Barren gemarkt hat, so ist an kampanisch-cumanieche Be-

einflusenng ku denken.

* Vgl. Epicharm. b. Athen. 7 p. 818 F.

* Varr. r. r. 2, 6: muraenae optimae flntae sunt in Sicilia.

^ för dorisch nach Ahrens d. dial. Dor. 1 10.

*£ Epicharm* bei Athen. 7 p. 282 D» Matron bei dems. 4

p. 186 A.
* Hesych.
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und Meenehneeke (noritas )|>()· Im Bereiche der Speiien

stammt ebendalier vermntfalioh das epUi^rum S ein Kompot toh

eingeinaoliteii OliyeD, wShrend die Sidlianer den Römern die

Ausdrücke oder (' . Hesych) = ar-

vina, = catinum^ caimus = paima ^ u. a. ver-

danken *.

In die gleiche Zeit werden auch die geietigeii Beziehungen

zwiBohen der Insel and dem Feetlande in eetien eein. Besondere

ist ein enger Znsammenhang swieohen dem Berge Eryz nnd

Latimn erkennhar, denn nur dorther kann der Vennslnilt, der

die Einbttrgening des Priapns znr Folge hatte, importirt worden

sein, weil den Römern bei ihren engten Beziehnngen zu der ganzen

Tnsel diese an trojaeiechen Erinnerungen so reiciie (Thucyd. 6, 2.

ätrabo 13, 1, 53) Hanptkultetätte der Göttin wohl früh bekannt

geworden sein mag. Vom Eryx führte ja Aeneas anoh das Bild

der Tenne mit sieh (vgl. Solin. 2, 14), von dort wnrde Terrnnth*

Uoh die Aeneassage naeh Latinm nnd yerhiltniosmüssig sp&t nach

Kampanien übertragen. Bnrch eioilische Yennittelung kam der

Name des Odysseue ^ an die Ufer des Tiber, vermuthlich auch

der des Ajax. Auch ist der Umstand geeignet, ein treffendes

Licht anf die enge Verbindung beider Gebiete mit einander au

werfen, daes in Born snr Zeit der Samniterkriege auf Anordnung

das delphisohen Apollo das Standbild dea Aloibiades als des

tapfersten der Giieehen errichtet wnide, also jenes Mannes^ der

bei der sidlieohen Expedition eine so herrorragende Rolle fielte.

Und wie Götter und Heroen, so siedelten auch frühzeitig

Künstler und Handwerki r von 8icilien nacli Koiii über. War
doch Damophiloe, der mit Gorgaens bei Beginn dea 5. Jahrb.

^ VgL Yarr. L L 7, 86: cibus, quo frequentiua Sidlia quam
Italia usa.

* VaiT. 1. 1- , 120: catintiTin, iiisi quocl Siculi dirunt.
Photius p. 401y24: ol bi 5'.

* COlumha Tiiulto und ? Matilbpcrc, die ilehii Kulturpfl.

303. 340 aus und ableiten will and für sicil. Lohn-

wörter hält, sind wahr^rhoinlich echt römiHch.

* T^lixes aus der dKik ktischen. trotz Quintil. 1,4,16 und Jordan,

Krit. Beitr. p. 39 wohl auch siclischen Nebenform^ =-€ (vgl. Roschor, ( urt. Stiulicn 4. !96 ff.), Ajax aus einer 7.u or-

schlieesenden Form, das etnuk. Aivas aus (CI6r. 1877

auf einer Icoriath. Yaee).
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. Chr. für die ktinetlerische AuBschmückang des Cereetempels

engagirt wurde, veniiuthlich aus Himeia gebiirti]Gr. War dock

der erste Barbier, der in Kom auftrat ein Sicüianer.

Auch von Erzeagniseen der Kunstfertigkeit sind manche zu

nennen: denn in Sieilien find die EAtapnlten und andere Wnif-

maeebinen erfunden worden, die auf Anregong dee Blteren Bionye

vm 400 konetmirt worden (vgl. Biod. 14, 43. 43. 60. Polyb.

8, 7) ; von dort wurden die ersten Sonnenohren nach der Einualune

von Catina nach Rom gebracht ·.

Sieilien ist ferner die Heimatli der Mimen, von dort (oder

von dem gleichfalls dorischen Tarent) fanden demgemäss auch

Anedrüoke der Komödie wie blennne(), momar(
bardne (6, 6), oolapbne (), mnrgiso(

Hesyob)' . a. in die röm. Umgang s.^praobe Eingang.

Xacb alle dem iat leiebt sn erkennen, eine wie wichtige

Rolle die Insel Sieilien in der römischen Kulturgeecbichte ge-

spielt liat. Und in der That niusste sie *in der Mitte des s^e-

meinsameu Beckens dreier Weittheile, gleichweit von der Mün-

dung des Nils und der Strasse von Gibraltar, von altere her ein

wiobtigee Paeeageland, ein Hanpt&ktor der Yermittehing grieeh.

Kultur werden\ Wie sobon die iUteeten ioniBoben Koloniaten

bier in Kaxoe sieb einen Stlitcpnnkt für ibre Fahrten nach dem

Westen schufen, so waren es später die Dortr, welciie diu ganze

Insel mit Kolonien bedeckten und hierbei alimählich alle Er-

rungenschaften des Ostens übertrugen, um sie von da aus indirekt

oder direkt dem Festlande Italien zukommen su lassen ; und

da auob die Araber von bier aue apltter die Sebltse orieutaliaeber

Bildung und orientalisoben Fleieees naob dem Kontinente yerVrei-

teten, darf man sieb da wundem, dase Goethe, im Begriff yon

Neapel nach Sieilien zu reisen, am 26. Marz 1767 in sein Tage-

buch einj2:etragen liat: Sieilien deutet mir nach Asien und Afrika

und auf dem wundersamen Punkte^ wohin so viele Kadien der

* In Italiam ez SioiUa venere (tonaoret) poet Bomam eonditaaf

anno 454. Plin. 7, 211. Tarr. r. r. 2, 11. 10.

' Plin. 7, 214; H. Tarro primum (boiologimn) atatntom In pu*

bUoo seenndum roitra in oolnmna tiadit belle Punioo primo a BT. Ya*

lerio Hesiala ooa. Catina capta in Sioilia etc.

' Feit. Paul. p. 86 UeniMa est Graeoom fortaase e Sienia

oomoedia translatum. womat L 1. 140, 1. Lowe prodrom. gloai. p. 256.

lardm Abr. d. d. Dor. 118. ttHagiim Epicbarm. im ^. tf. p. 626, 8.

mwrffiso Feit Paul. p. 144, II.
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1

Weltgeeobiohte ^eriolitet sind, selbet tu eteben, ist keine Klei-

nigkeit — ?

Weit weniger intensiv war der Einfluss des eigentlichen

Griechenland» anf Rom; am lülirigeten hat eich noch Attika

hewieeen, wenn es auch mehr mit Etrurien als mit Latinm in

Handelsverhindung gestanden hat. Dass die Silhermünzen des

etraskischen Popnlonia mindeetena aeit dem Jabre 560 . Chr.

naoh Solonieebem MflniftiBae antgeprftgt worden sind, bat man
Ifingat erkannt Kiebt minder evident iat dnrcb die In Grab-

stätten gemachten Funde erwiesen, dase gerade durch die atti-

schen Handelsbeziehungen die genaue Kenntniss der grierhiRchen

Mythologie übermittelt worden ist; denn die ctruskisch-griechischen

Götter- und Heroennamen tragen im Gegensatz zu den lateinischen

dentUeb die Spnr ibres attiseben Ursprungs in ibren gemeingrie-

ebiscben Formen an der Stirn wie IXkiue und Uthusie Obuff-, Letun = neben rOmiscb Ulixes, Latona, die ans

dialektischen Nebenformen entstanden sind. Auch Appellativa

wie S(»iu =, mctm =, ceptaphe =, cepe

= u. a. würden, wenn, was sehr zweifelhaft ist, ihre

Identität mit den entsprechenden griechischen Ausdrücken von

Corasen Spr. d« fitmsk. I 846 mit Beobt behauptet würde, Be-

weise fttr die Entlebnnng ans einem ionisoben (Termntblicb dem

attiseben) Dialekte sein. Femer weiss man (vgl. Aikenaens I

246), dass umgekehrt etroskiscbe Enslenobter nnd goldene Schalen

als Handelsartikel Irühzeitig in Attika Eingang ijefnnden habeui

womit die aus den Sophokleinchen Worten b^JUVo[^^ (Ai. 17) erkennbare Thatsache des Imports eherner

Trompeten harmonirt; nnd wenn die Lexikographen Becbt haben

so ist anob der Aesobylns anf der Bftbne snerst verwendete

Kotbnm naob dem Muster etruskisober Sebnbe gebildet worden.

Dass endlieb aneb der Bernstein sebon seit dem 5. Jabrbnndert

von den Athenern direkt aus dem Laiulo der Etrueker von der

Pomündung geholt worden ist, hat Genthe, Progr. von Frankf. a. M,

1878 p, 21ff. ausführlich erörtert«,

Dass nun attiseber £inflnss, wenn aneb in geringerem Hasse,

aneb anf Latinm ansgeftbt worden ist, gebt ausser den anf kti-

nisobem Boden gefundenen attiselien Vasen besonders daraus ber-

* Hesych. s. v.^ und PoUox 7, 22, 86.

^ Kunsteinflurae Attikae auf Etmrien sind besprochen bei Momm-
sen B. 0. V 287 ff.

BIMIB. Hm. f. PliUol. «. V. XXXTÖL 86
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vor, (lafiR die Gesetze der 12 Tafeln nach dem Berichte der Alten

nach dem MuKter der Hoionischen abgefast worden sind und dass

znra Zwecke dieser Reform Abgesaudte nach Athen geschickt wur-

den, die sogar Abschriften mit zurückgebracht haben sollen. Mit

fiecht eind daher humane damals hervorgegangene Neneningen»

wie die Beetimmnngen Uber die Haine, die Siehemng der Frdheit

dee Aseoeiationereehte (vgl. Dig. 47, 32 1. 4), dae BegrftbniBieere-

moniell (vgl. Cic. de leg. 2, 25) n. a., aber auch die Kalender-

und Miinzreform aus dieser Quelle abgeleitet worden.

Auch sonst macht sich sporadisch attische Anregung be-

merkbar, wie denn z. B.^ um nur dies eine zu erwähnen, die

seit Beginn des 2. Jahrhanderte in Rom gebauten Basiliken swei-

felloe eine Naohahmnng der athenischen sind.

Noch epftrlieher sind die knltarhistorisehen Benehnngen

zwischen Rom und den übrigen Staaten des eigentlichen Griechen-

lands. Wolü holte man auf (Tclu iss der sibylliniRchen Bii(']ier

im Jahre 291 die Schlange des Aenculap von Epidaurus und griS

damit zuerst auf religiösem Gebiete von Italien nach Griechen-

land äber; aber die Ursachen dieses Sehrittee waren in dem
regen Verkehr mit den sieilisohen, dem Aesonlap huldigenden

Städten begründet Wohl wurde seit der Smyerleibung Aehaiae

das Land den Römern nfther gerOekt und alljährlich yon remi-

schen Verwaltungsbeamten, Htudirenden, Soldaten, Reisenden . a.

aufffesiu'lit. ub^'r der daraus reaultirende EinflusK war dorh immer

nur ein geringer. Nicht die Bewohner and der mit ihnen ge-

pflogene Verkehr und Gedankenaustausch^ sondern die geistigen,

von den grossen Vorfahren der damaligen Grieohen hinterlassenen

SehStse der Literatur waren es, die mlohtige Anregungen gaben

und grossartige Wirkungen tur Folge hatten. Hatte eich somit

das hellenische Mutterland, als es römische Provinz wurde, aus-

gelebt, so ' in Kleinasien, Syrien und Aegypten durch die

Verschmelzung griechischer mit semitischer und hamitischer Ci-

vilisation, die seit Alexander dem Grossen und den Diadochen

in grösserem Massstabe yor sich ging, eine neue lebenskr&ftige,

wenn auch weniger harmonische Kuttnr entstanden, die sohon

seit dem stweiten punischen Kriege und seit den ersten Feldzfigen

der Rdmer in Asien einen so gewaltigen Eindruck hervorrief,

das« fortan die römischen Heerführer und Kanflente, Truppen

unfl TifMsendrn nicht ohne neue geistige und materielle Errungen-

schatten aus den östlichen Gewässern nach Rom zurückkehrten.

So wurde P. Cornelius Soipio der erste, der einen asiatisehen
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Kalt Mif rdmieehen Boden Tinpflanxte und die grosse Idftische

Hnttor im «Tahio 205 Fessinos nach Rom biaehte, wo ihr

hereite im Jahre 191 ein Tempel geweiht und ihr zu Ehren die

Megaleneiflohen Spiele gestiftet wurden (Liv. 36, 36). Obwohl

dieser in der Form ßchon vollsiiindiiT hellenisirte Gottesdienst

besonders bei der Nobilität grossen Anklang gefunden hatte, so

währte es doch eine geraume Zeit, ehe es den übrigen aeiatiecheii,

den syrisehen, ägyptischen nnd persischai Kulten gelang, in Bom
einindringen. Erst ttnter Hadrian und den Antoninen wurden

anoh me dort Staats wegen zugelassen, mushdem sie schon

lange in den Italischen Handelshäfen nnd den Vorstädten Roms
sieb eingeschliehen und eine grosse Zahl von Aiihängem gewonnen

hatten. So bürgt-irten sieb mit der zaliHosen Schar orientalischer

die Gottesdienste der Isis und des Serapis, später unter dem Ein-

fluRfiO asiatischer Kaiser die chaldäischen und syrischen Sacra und

Feste und endlich die persischen Mysterien des Mitliras sammt

den Taurobolien und Erioholien in der Reichshauptatadt ein.

Fast gleichseitig mit dem phrygischen Gottesdienste der

Magna Mater nahm der asiatische Luxus seinen Weg nach dem

Westen. Prnnktisr he nnd «rlänzendeR Tischgeräth, Lecti mit elfen-

beinernen und silbenien Füssen, prächtige Decken zur Ueberbrei-

tnng Uber die Polster, Yorbänge zur Bekleidung der Wände des

Speisezimmers nebst kostbar gewirkten babylonischen Teppichen

verdankte Bom dem Triumpbe des Gn. Manlius im Jahre 167

(IdT. 39, 6. 7. Plin. 34, 14). Damals auch hielten asiatisohe

Musikanten, besonders Tänzerinnen und Zitberspielerinnen ihren

Einziis: in die Stadt und verbreiteten, wie sie dem Luxuh der

Reichen willkommen waren, die ganze Unsittlichkeit und ''er-

dorbenheit des Orients*. Der Tafelluxus nahm bedeutend au und

schon mussten asiatische Kdche eigens bestellt werden, um die

Gourmandise der Chroesen zu befriedigen. Und wie die aaiatleohen

Tänzefinnen und Gkuklerinnen dazu benutzt wurden, um die

Freuden des Mahles zn erhöhen, so verschwendete man enorme

Summen, um schöne Knaben, den flos Asiae, zu erwerben, die als

* Liv. 39, G: luxuriae pcrerrrinae ori^o ab oxercitu Asiatico (167)

invecta in urbem est; ii primum lectos aeratos, vosiom Rtragulam pre-

tioeam, plagalas et alia toxtilia et qnao tum maguificae supellectilis

habobantnr, monnpodia et al)acos advexerunt. Tunc p*?il(riae

samiiuciBtriaorpn» nt convivalia ludionum nlil. rtamcnta addita ej»ulia.

epulae qnoqne iiisae et cura et somptu maiorc apparari coeptae etc.
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MuiidBclienken dienten oder Alexandrinische, die durch ihren

Bprudeindeii Witz und ihre Schiagt'crtigkeit imponirten.

Je weiter die römische Herrschaft im ORten um sich griff,

um grüeser war die Zahl der Sklaven^ die in den Palästen der

römiaelien Grossen nnd am kaiserliehen Hofe Yerwendnng fanden,

sodass, wie Invenal sagt (3, 62), der syrische Orontes damals längst

in den Tiber einmündete. Und da nach demselben Gewährsmann

(sat. 3) diese neuen l-h inente der Bevölkerung 'schnell von Geist,

von betäubender Kedei'ertigkeit, in allen Sätteln gerecht, uner-

reichte Meister in der Kunst des Schmeichelns und Heuchelns,

SU Schanspielem geboren, unerhört frech nnd in der Wahl ihrer

Mittel nnbedenklioh nnd raehlos' waren, so wnssten sie sieh Imcht

In alle Lebenslagen an finden nnd Überall unentbehrlich an machen,

mochten sie als Lehrer, Aerzte, GSrtner, KSehe, Musikanten oder

anderswie bescliäftigl werden. Sie waren ee, die die Reilkunst

Ulli] mit ihr die Heilkräuter erst recht eigentlich auf romiscbem

Boden heimisch machten, sie waren es, die der Flora des Orieata

nnd damit dem System der Veredelung nnd Propfiing der Bäume
eine nene Stfttte bereiteten. Denn Pfianzenmoht nnd die liebe-

volle, sorgsame Pflege der Blnmen war von jeher den Semiten

als Erbtheil sngefiillen. Dabei kamen ihnen die rdmischen Feld*

berrn und l^erwaltuiigsbeamten in ibrer Neigung, möglichst neue

Pnidukic fl CR Pflanzenreichs zu akklimatisiren, zu Hülfe und wie

Luculi im Jahre 74 v. Chr. die Kirsche (cerasus) von den pon-

tischen Gestailfn nach Rom brachte (vgl. Plin. 15, 102), so er»

warb sieh L· Vitellins, der Yater des Kaisers, als Legat des

Tiberins das Verdienst der Naturalisation der Pistasie (pistaci*

vgl. Plln. 15, 91), so Sext. Fapirins im Jahre 36 n. Chr. der

Pfirsichmandel (zizyphus Plin. 15, 47) und Nusspfirsiche (tuher

Plin. l. 1.); und so kam es, dass Columella von Italien sagen

konnte, es habe die Frilohte fast des ganzen Erdkreises tragen

gelernt (Col. 6, 4).

Kaohdem man sich einmal an kostbare Tafelgenttsse nnd

an Tafellnxns gewl^hnt hatte, wollte man anch prSohtig wohnen

nnd der Ausstattung der Speieesimmer mit allem Komfort des

Orients folgte der Bau von Palästen in orientalischem Gesehmaek.

Seit der Censor L. Crassus im Beginn des 1. Jahrh. v. Chr. im

Atrium seines Hauses marmorne Säulen aufstellte, wurde dieses

kostbare Material in stetig zunehmendem Grade zum Häuserhan

nnd zur Dekoration verwendet. In der Kaiseraeit kam der-
talische Alabaster in Anfnahme, von dem bereits Callistns, der
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Freigelassene Oalignlas reiebliehen eebmeh maehte (ygl, Plin.

36, 60)i nnd dass anob andere Gesteinarten des Orients damals

nfteb Rom befördert wurden, beweist unter anderen der Käme
des mons Claudianus in Aegypten, eines seit der Zeit des Clau-

dius ausgebeuteten Porphyrbruchs (vgl. Plin. 36, 57). Fast selbst-

veretändlich ist es daher* daee auch die ümamentirang meist

naeh orientalieohem Typns erfolgte.

Der von Jabr zu Jabr znnebmende Orientbandel, dessen

grosse Wichtigkeit sieh schon in der Annahme des Bhodischen

Seerecbts (lex Rhodia de iaetn), worin priyatreehtliebe Bestim*

mungen über die durch Seeuiiglück herbeigeführten Schäden ge-

troffen wurden, und in der Abeendnncr von (xesandtschaften von

Alexandria nach Rom und umgekehrt in Handeleangelegenheiteu

(273 T. Chr.) ausspricht, und der seit der Kaiserzeit besonders

über Alezandria naeh Pnteoli geleitet wnrde, föhrte nioht nnr

alte schon früher importirte Waaren schneller nnd billiger nach

dem Centmm des Reiche, sondern aneh eine grosse Anzahl nener

Produkte und Luxusartikel. Seitdem entwickelte sich ein enormer

LuMiü mit Edelsteinen und Perlen, aber auch mit köstlichen

murriniechen ü-ei'äegen, welche zuerst durch Pompeius* asiatisohen

Feldzng bekannt wurden (Plin. 37, 18 ff.). Die feinste Leinwand,

der b^asus^ wnrde in Aegypten» Syrien nnd Oilicien üibricirt nnd

Seide ans* dem fernsten Osten besogen; auch die Baumwolle

(gcssypinm Plin. 13, 39, vgl. 19, 14) wurde bald bekannt. Sogar

Goldschmnck wurde aus Asien importirt; wenigstens erhielten

römische Ansiedler in Thun am Thuner See nach inschriftlicher

Ueberlieferung (vgl. Friedländer, Sittengeschichte II 33) von dort-

her ihren Bedarf nnd die Armspangen wurden nach Plin. 33, 39

geradezu Bardanium nach den Dardanem genannt. Auch brachte

der Levantehandel ein neues Schreibmaterial in Aufnahme. Wie
seit der letzten Zeit der Bepublik der ägyptische Papyrus immer

grossere Verbreitung fand, so erfreute sich besondere seit dem

2. Jahrh. n. Chr. das nach Pergamum benannte Pergament (per-

gamena, ed. Diocl. 7, 38) eines beständig zunehmenden Absatzes;

ja auch das nunmehr an die Stelle des Griffels tretende Kohr

(calamus) bezog man in bester Qualität aus Asien«

Der grösste Einfluss aber, der sich von Osten her in der

Kaiserzeit geltend machte, war der, den die Diadochenhöfe, be-

sonders der der Ptolemäer, auf das Augusteische Hofoeremoniell

ausübten. So kamen eine Anzahl asiatischer G-ebräuche nnd Ein-

richtungen nach dem europäischen Occident, die einst Alexander
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der Grosse von Persien nacli Macedoiiieu übertrugen und auf

seine NaoliiVil vererbt hatte. Nicht nur iibernalim man von
dort das Drei khiHKensystein der Frennde und Begleiter des Kai-

sers * ale Verwandte, Freunde und TisehgenosBen , gondern brachte

sogar nach jjersisehem Vorbilde die Sitte des Küssens auf. Wäh-
rend nun der Kaiser in der Kegel die Treimde erster Klasse nüt

einem Kusse begrtteetei ging Caligula soweit, daee er Bioh iiaeh

orientalieehem Blanche huldigen, die Ffiese kfieeen und sieh an-

beten liees (Bio 59, 29. Suet. Vitell. c* 2). Aehnlichee wird uns
van dem aeiatiechen Wüstling und Wollttetiing Elagabal und
on Domitian erzfthlt; ja dieses kaiserliche Yoirecht des Sieh-

küssenlassens massten sich in Folge der allmShlich zunehmenden
Orientalisirung Roms im Laufe der Zeit, namentlich seit dem 2.

Jahrhundert auch die Patrone gegenüber ihren Clienten an und
machten dadurch die Kluft zwischen sich und diesen immer
grösser Aus der gleichen Quelle, wie diese Sitte der Huldi-

gung, stammt vermuthlich der Gebrauch der Kaiser, sich -0€ vorantragen zn lassen, der seit dem 2. Jahrb. aufkam,

aus derselben wohl auch die Einrichtung der epheinerides, des

kaiserliclien Tagebuchs oder Archivs, besonders über die Vor-
koniuiiiisse des Kaiserhauses, seit der Zeit des Augustus. Aber
auch andere Avichtige Einrichtungen sind damals vielleicht nach
orientalischem Muster ins Leben getreten: so der cursus publicus,

die Staatspust {vgl. Friedliinder, Sittengesch. II 8), die bereite

unter Augustus organisirt wurde und ein neues Transportmittel,

den Wagen, in den öffentlichen Verkehr einführte ; so wahrschein-

lieh auch die Geheimpoliid {vgl. FHedlünder 1. 1. 1 339), über
die wir nur ungenügend unterrichtet sind, die aber unter Hadrian
in yoller Blttthe gestanden zu haben scheint*.

Aus diesem kurzen Üeberbliok, der sich leicht in vielen

Punkten weiter ausführen liesse, und, wenn es nicht die GrKnzen
des für eine Zeitschrift aubemessenen J^uInl ttberscbritte, weiter
ausgeführt worden wäre, läset sich deutlich erkennen, daes wie
Ovid (Fast, 4, 63) Becht hatte zu äussern: neo tibi sit mirum
Graio rem nomine dici: Itala nam tellus Graecia maior erat, so

auch Horaz mit vollem Rechte geschrieben hat (£p. 2, 1, 66):
Graecia capta ierum viotorem oepit.

Eisenberg. 0· Weise.

« V|fl. Lukiau Nigr. 21 ff. Amm. Marc. 28, 4, 10. Eutrop. 2, GG.
* Die geringen Kultureinfloese Spaniens, Galliens und Oermaniens

sind hier unberücksichtigt geblieben. Eine sachlich geordnete Dar-
stellung i\cr '/».canimtcn Kulturcinflüs.se Griechenlands auf Rom eiiibUlt

meine 8dinit: Die gricchischeu Wörter im Latein*, von der Fürstl.

JabloDowskisühen Gesellschaft hcrau^egebeu Ostern 1882, auf beite

87^25.
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Straboniana.

Auf den naclifolg^iidoB BlSitern 1^ ioh dem Fublicnm

einige Bemerkungen und Excane znm 8tnbo vor. Es ist be-

kannt, Jass dieser SchriftHteller Uber die Geechiclite der kleineren

Staaten, vorzüglich des hellenisehen Orients vor und nach ilucr

Einverleibung in das römische Keich die wichtigsten Nachrichten

gibt. £r iet aber, wie ioh fand» noch keineswegs vollständig

oder immer ganx riohtig aiugenntxt und niebt eelteii kann man
von ihm angeleitet neue nnd richtigere Anfeehlllose erlangen.

Einen Beweis dafttr werden, wie ich hoffe, diese Straboniana

geben, denen bei Gelegenheit andere iia<iliiuigeii tsulleii.

I. Strabo's Geburtsjahr.

Strabo's G«biirtejahr Ifteet deh dadnreh xiemlioh genau be-

stimmen, daee der Behrifleteller eine Assahl einmaliger, chrono-

logisch sicherer Ereignisse als zn seiner Zeit, * f| oder

' vurgefallen erwähnt; dadurch ferner, dass er zur Er-

gUnzunu: aii lrre Begebenheiten aln kurz vor Heiner Zeit,

geschehen angibt. Man kann also die Zeit seiner

Grebnrt festeetcen, wenn man das früheste der mit' und

das späteste der mit itfiö bezeiohneten Ereignisse

. ermittelt: xwieehen beiden muse der 8ehriftsteller geboren sein.

Minder genaue Bestimmung ermSgUoht die in iHinlieher Weise

erfolgende Erwähnung gleichzeitiger oder kurz vorher lebender

PerKonen oder die Ahnenreihe des Strabo, lie vielfach hierfür

benutzt sind. Da eie ihrer Natur nacii uiibcHtimmt und selbst

oft unsicher sind, so sind sie bei dem Vorhandensein jener ge-

naueren Bestimmungen nur von seouadXrem Werth.

Ich habe damaoh im Hermee 37 ff. venmeht, das Ge-

burtsjahr Strabo*e SU bestimmen und bin cum Besultat gelangt,
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dara der Geograpb nacYi der im Jalire 64 Chr. erfolgt4$n Ein-

richtung dee PontuH durcli runi[tcju8 und vor der Onlnung der

übrigen vorderasiatischen Verluiltnibse, die nach der Rttckkelir des

Pompejue von Syrien im Jahre 63/2 erfolgte, geboren sein muee,

also etwa im Jahre 63 v. Chr. P. Meyer ist in seiner Diieer-

tation QnaeetioneB Strabonianae (Leipsiger Stadien 47 ff.)

anderen Beeultaten gelangt and hat das Jahr 66 v. Chr. als Ge-

hnrtejahr Straho*e su finden geglanht leh halte diese Arbeit

für verfehlt; ihr Verfasser arhcitct nach einer liibartu Me-

tiiüde und mit ungenügendem Material, zu dessen Vermehrung

er nichte beigetragen hat. Aach ^vüld ich kaum dazu gekom*

men sein, diese von ihm angeregten Zweifel zu beschwichtig«!!,

wenn ich mcht im Stande würe, für die EntMheidong dieser

Frage nenee Beweieniaterial beiznbciiigen. Da iet es yielleiolit

nicht nnntttSf meine frühere ErSrtening hier in etwas ansfillir»

lieberer Weise zu eriieubrn und zu ergänzen.

Zu meiner Zeit (* )> säet Strabo XII 5G7, kam

Gaiatien an drei iftireten, hierauf an zweij dann au einen, den

Dejotams. Er sagt das, nachdem er zuvor die alte Verfassung

0alatiene unter den swdlf Tetraichen erw&hnt hatte. Die Zu-

theilnng an drei beseioluiet er als eine Kenenuig: die alte Yer>

fasenng hSrte damit anf. Naeh seinem eigenen Zeugniss war es

Pompejus, der die Galater den Mitgliedern der Tetrarcheiü'amiiie

übergab, womit Appian übereinstimmt, dem zufolge Pompejue ilen

Dejotarus und andere m Tetrarcheu der (jalater machte Auch

damit wird eine Neugestaltung heseichnet; denn wenn diese Te*

trarohen schon früher Galatien gehabt hätten, so brauchte Pom-

pejas es ihnen nicht erst sn geben. Zwar gehörten die yon ihm

eingesetsten Fürsten snm Tetrarchengeselileoht, aber dämm war

ihre Einsetzung nicht minder eine Kenordnung der Verfassung;

dciin ihre Stellung wird eine ganz andere: die alte Stammesver-

fassung wurde durch eine monarehiscbe Kegiernng jedes der drei

Stämme ersetzt und der neue Tetrai ch hatte von dem alten nur

den Namen. Hervoigemfen ward diese Aendemng durch die

tiefen Wirknogen, welehe die mithridatisohan Kriege auch anf

' Vgl. den Jahresbericht Uber Strabo von A. Vogel im PbiloL

41, 606 ff.

* Strabo XU 541 *
(trop^buixi). Appian Mithr. 114 iicofei, ot ciot KomrabdKOK,

tcai.
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Galatieu hatten, wobei ein gros8er Theil der alten Tetrarchen zu

Grunde gegangen war. Zugleich war Pompejus bedacht, »eine

und Rome Anhängor zu belohnen, Unsweifelhaft ist ee, daes die

dem Pompejue sugeeehriebene Anordnung in Galatien identisch

ist mit dem, was Strabo als ' geschehen erwehnt nnd

daes es PompejuB ist, auf den die Dreitheilung Galatiens znrQek-

geht. Auch wenn es nicht bezeugt wäre, müsste man es ver-

muthen» da weder vorher noch nachher für eine solche Umge-

staltung ein Plats ist. Als das geschah lebte Strabo aber schon.

Koch eine andere gleichzeitige Anoidnnng dee Pompcjne

fällt in seine Lebenszeit XIY 676 heisst ee bei der Erwähnung

des Amanos: ätX buvoOTcu0M€V0V,' hl ^ \-
bia 5«-50 ' naptbuiKt. Tarkon-

dimotos yerdaokte seine Stellung dem Pompejus: so muss man

aueh ohne Zengniss annehmen; denn da er während Cücero's

Statthaltersobaft Fürst und König war^, so mnss er von Pom*

pejus eingesetzt sein, von dem alle YerhSltnisse des dortigen

Oriente, wie sie bis zu den ßüj ^'erkriegen bestanden, herrühren.

Besonders in diesen Gregenden, wo dnrch die Invasion des Ti.firranes

und den ergebnieeloeen Krieg des Lncullus alles in Unordnung

gerathen war, war es erst Pompejus der Ordnung schaffte. Ausser-

dem wird so gut wie ausdrücklich bezeugt, dass Tarkondimotos

seine Stellung dem Pompejus verdankt, da ihn Dio Gass. XXXXI
63 neben Dejotarus unter denen nennt, die dem Pompejus das

meiste verdankten, ihm in den Krieg folgten und nachher von

Cäsar Verzeihung erhielten. Die Einsetzung des Tarkondimotos

kann aber erst nach der Eroberung und Beruhigung dieser Land-

schaften, die mit der Expedition nach Syrien verbunden war,

erfolgt sein.

Diesee sind die beiden frühesten Punkte, die b Strabo's

Lebensteit fiülen. Kicht weit davon entfernt liegen awei andere,

die er kuns Tor seine Zeit setzt. Zuerst die VIII 387 erwähnte

fiesiedelnng von Dyme durch die begnadigten kilikischen See-

räuber: hebexrai b', > €) -€. 15{ b* \ b \;
* Cic. ad iain. XV 1, 2.
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vgl. Plutarch l*omji. 28. In der Mitte des Jahres 67 v. Chr.

war der SeerUubcrkrieg zu Ende; "bald naclilier, also in der

zweiten Haltte dieses Jahres, geschah die Besiedelimg von Dyme.

Damals war Stcabo also nooh nioht geboren

Emen nooh etwae epIlfcereD Funkt eetat er XII 562 vor

eeine Lebenaseit Er lagt biar yon dem Bianeiilaiide Paphlago*

niene, das nioht anm Beiohe IDtliridate gehört hatte, wie folgt:

hk. ', 6'^ -. Strabo erläutert diese Stelle selbst durch eine andere,

wo er sagt, dass Pompejus diesen Theil Paphlagoniene dem Ott-

schlecht des PyUmenee Übergeben habe (XIX 541 € rujv

tüHi^ €<1»&5€ -). sind awei Fürsten, Pylaemenee nnd Attalnsi die

une als damals belehnt genannt werden £e kann kein Zweifel

bestehen, dass diese Anordnung eben da« ist, was nach Strabo

an der zuerst angeführten Stelle kurss vor seiner Zeit geschehen

iet. Zwar bat P. Meyer (p. 57) dagegen eingewandt, dass nach

einer dritten Aeoseemng 8trabo*e anoh sehon vorher Paphlagonien

unter mehrere Dynasten vertheilt war, aber dieser Einwand zeugt

von geringer Ueberl^ung; denn erstens sagt Strabo nicht, daae

auch vorher jener Theil Paphlagoniene unter mehrere Herrscher

getheilt war und zweitens wiirde es bei dieser Annahme unbe-

^ Hierdurch erledigt sich die Yermuthung P. Heyer*s (p, 68 f.),

der den Strabo . Chr. das Lieht der Welt erblioken liist

* Eutrop YI 14 von Pompejus Attalo et Pylaemeni Paphlagoniam

reddidit; Appian Mithr. 114 nennt den Attalas allein.

* p. 644 6 4| €€,' 6i^tv€ bcOpo 1(*1' & 6' t)v €. Strabo sagt hier also, dass der eine Theil der€
von den Bomem nach dem Fall des Mithridat eingesogen wurde, wfth-

rend der andere auch nach dem Ende des Mithridates unter Dynasten

stand* Dass Paphlagonien auch vorher unter Dynasten stand, hat noch

nie jemand besweifelt: es kommt nur darauf an, unter welchen Dy*

nasten. Der Plural ist geeetst, weil der Sats einen aU-

gemeinen Sinn hat; dass mehrere zugleidi herrsobtai, was P. Meyer

darin sucht» liegt nicht darin; denn der Singularis( buvdotq) wire

überhaupt gar nioht statthaft. Strabo will mit dem fmb&<
eben nur sagen, dass das Land nioht unter rdmisehe Uerrsohait kam;

was das fOr Dynssten waren, Ksst sieh nur mit HQIfe anderer Nach*

richten ermittdn, nioht aus dieser Stelle allein.
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greiflich sein, wie Btrabo eagen konntei daee km vor seiner

Zeit jenes G-ebiet an mehrere Dynasten kam; denn damit luuin

doeh nnr ein an jener Zeit eintretender Znetand gemeint aein,

niolit etwae was laoge Yorber bestanden batte nnd der Ansdmok
gibt doch immer nur einen beschränkten Spiel-

raum. WaH hätte endlich ihn und andere Hibturiker bewegen

künnen, von einer Einsetsung mehrerer Dynasten durch Pumpejus

zu reden, wenn diese sobon vorher die Herrschaft gehabt hatten.

Die Sache liegt so, dass Paphlagonien sehen seit Jahrhunderten

von eigenen Fürsten beherrscht war; aber es war, so viel wir

wissen, immer nnr einer nnd beim Ende des letsten mithridati-

schcn Krieges war die Reihe der selbständigen Fürsten auf län-

gere Zeit unterhrothen. Erst Pompejus erneuerte sie und zwar

thüilte er die Herrechalt unter zwei. Dieser Zustand dauerte

dann noch weit in Strabo^s Lebenszeit hinein. Es wird znm

Verständniss der hier angeführten Strabonischen Stellen dienen,

wenn ioh einen knrzen Bftckbliok auf Paphlegoniens Gesohiehte

werfe.

Paphlagonien, das schun unter der persischen Herrschaft so

gut wie selbständig war, «tand auuh in der hellenistischen Zeit

unter eiuem eigenen Fürsten. Der erste, der, so viel mir be-

Juinnt ist, in der Geschiebte erscheint, ist Monios oder Morzeos,

der in Gangra residierte und als Bundesgenosse der QaUier im

Kriege des Cn. Hanlius gegen sie, so wie sp&ter im Frieden

swischen Bumenes und Fhamakes erwKhnt wird Folybius nennt

ihn. Das Fürstengeschlecht leitete sich von dem ho-

merisclien Helden Pylaemenee ab und seine Mitglieder führten

oft diesen Namen. Ho auch der letzte, den wir kennen, der die

Kömer im Kriege gegen Ariötonikoe unterstützte Im letzten

Deeenninm des 2. Jahrb., zur Zeit der Cimbemkriege, wurde die

Successien auf ISngere Zeit gestört*. Mithridates VI £upator

verbündet mit Nikomedes II Bithynien eroberte Paphlagonien

und theilte die Beute mit seinem Gtonossen. Ben Anlass gab

ein wirkliches oder vermeintliches Aussterben der königlichen

Familie; wenigstens behauptete Mithridates, dass schon sein Vater

durch Testauient adoptiert nach dem Untergange der königlichen

Familie Erbrecht habe (Justin. 38» 5. 4). Hier griff nun der

« Liv. XXXVIII 26, 4, i oiyb. XXV 2, Strabo XU 562.

» Eutrop. IV 20.

• Justin XXXVU 4, 3 ff. XXXVIII 2, 7, 10.
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römieche Senat ein und verlangte, daes der alte ZuHUnd Pa}>hla-

goniens wieder hergestellt werde. Vährend Mithridat sich auf

sein Bccht berief,* gab Nikomedes halbwegs nach wm] setste einen

seiner Söhne unter dem Namen Pylaemenes auf den Thron» wahr-

eohemlich doeb nur über den ilim zngefiEdlenen Antheil. Der

Senat beniliigte sich yorlttofig dabei, denn es war die Zeit der

Oimbemkriege. Ale einige Jahre epSter Mithridat gezwungen

wurde Cappadocieu zu räumen, inunste auch Nikomedes seinen

Tlieil von Paphlagonien wieder abtreten, d. h. «einen iSohn zurück-

ziehen. WahrBcheinlioh verlor jetzt oder noch früher auch Mi-

thridatee seinen Theil von der Beate, jedenfalla ist er nicht im

Besiti desselben geblieben (Justin 38, 2, 6; 5, 6) Der Senat

erklärte damals Paphlagonien für fni; es erhielt also keinen

König, woraus sich ergibt, daes hier wabrsebeinlieb die enooes-

sion unterbrochen oder zweifelbait geworden war. Trotzdem er-

scheint nicht lange nachher beim Aubbnich den ersten mitbridati-

sohen Krieges ein König Pylaemenes von Paphlagonien. Eutrop

und Oro^ius erz&hlen beide, dass er mit Nikomedes zusammen

von Mithridates veijagt worden sei (£ntrop 5, Oros. VI 2).

Vermsthlieb ist dieser Pylaemenes kein anderer, als der sebon

frfiber aufgestellte falsche Pylaemenes, der Sohn des Nikomedes U,

also dir Bruder des damaligen Königs Nikomede.s III, der sich

aber, wir wissen nicht wie, die Anerkennung der Römer ver-

eohafft haben muss. Ob dieser Pylaemenes wirklich ganz Paphla-

gonien beherrschte^ scheint mir sehr zweifelhaft: wahrscheinlicher

ist es, dass er nur einen Theil erhalten hatte, denn wir haben

die Erscheinung, dass weder er noch überhaupt ein Fürst von

Paphlagonien in den eingehenderen Berichten Appians und Mem*

nons von den Anfangen des ersten mithridatischen Bjrieges er-

wähnt wird. Es gibt zwar Kämpfe Mithridats mit den Paphla-

gonieru aber von einem Fürsten derselben ist dabei keine Rede.

Aber das mag Zufall sein: nicht zufällig kann es sein, dass er

auch nachher in keinem Bericht mehr erwihnt wird. £r war

also gestorben oder auf die Seite geschoben.

Mithridates, der in seinem ersten Kriege gegen die Bdmer auch

i Der östliche Theil Paphlagoniens am Hslys, der som pon-

tiechen Reiche gehörte, itt nicht etwa ein Theil dieser Beate; dieees

Stfick Land hatte Mithridat schon von seinen Vater ererbt (Strabo

640 f.).

* Appisn Mithrid. 21.
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dieses Gebiet, nicht ohne Widerstand zu finden (Appian Mithr. 21),

erobert hatte, anohte es in den Friedenaverbandlnngen mit Sulla

za retten, aber Tergeblich (Flnt. Sulla 23, App. Mitbr« 56). In

den Berichten Uber diese Terbandlungen werden ateta die Könige

Nikomedes und Ariobarsanee genannt, ale von Mitbridatea ge-

kränkt und demgemäsR wieder zu restiLuieren, aber von rinem

Fürsten Pa|)lilagouicns hören wir nichts, ^ -0€ ( ,
sagt Sulla bei Appian zu Mitbridat

(Hitbr. 56). Bei der Aneftthrong dea Friedena Iftaat dann Snlla

jene beiden Könige^ Nikomedes und Ariobanuinee, dnroh rj^miaolie

Beamte in ihre Reiche surttekftthren: von einem Fürsten Paphla-

goiiieuR findet sich keine Spur. Uebereinfltimmend IMutandi Sulla

22*:^0, bi

bi *Aptoßap2;dvq, hl'6
. . W. Anoh sonst wird zwar die Landschaft Paphlagonien,

aber kein Fttrst derselben genannt So waren denn anch beim

Friedensechlnes selbst nur die beiden E5nige Nikomedes und

Ariobarzanes zugegen und söhnten sich unter SuUa's Vermittelung

mit Mithridat aus (Plut. Sull. 24). Durch alles dieses wird die

Vermuthung nahe gelegt, dass die Paphlagonier damals keinen

FürHtcn hatten, dass es keinen gab, der unzweifelhafte Ansprüche

auf das Land hatte und dass nach dem Frieden swisohen SnUa

nnd Hithrtdat wieder der Znstand der Freiheit eintreten sollte,

der nach Jiietin*8 Bericht schon früher vom Senate angeordnet

worden war. Wie sich das Land nach dem Frieden einrichtete,

wissen wir nicht; aber DynaRten desselben werden nie erwälint*.

Sie tauchen erst wieder auf nach der Besiegung des Mithridates,

als Pompejus dem AttaluB und Pylaemenes, wirklichen oder ver-

meintlichen Nachkommen des letzten legitimen Herrschers, die

Landschaft verlieh. Die Nachrichten, die nns das sagen, be-

weisen, dass sie es vorher nicht hatten; bestfttigen also, dass

Paphlagonien vorher nicht von Königen beherrscht, also frei war.

' Vpfl. c. 11 wo es von Mithridates hcisst:

£ ) ßüöiXttuv^.
* Dass Mitliridat daselbst Kiuüuss hatte, ist wohl selbstverständ-

lich: unter den durch dio Eroberungen dm Pi)inj>oju8 zum römischen

ager publicus gewordenen Ltiu<b'reion bofandon sich auch Besitzungen

des Mithridat in Paphlagonien. Cic. de leg. agr. I § 6^ g 51.
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Zugleich kann diesp VerleihnDo- an cUp Nnrlikommen dcR Pylae-

menee ale eine Wiederherstellung des älteren Zaetandes bezeichnet

werden, wenn man das Land als das rechtmäseige einige Zeitlaa^

yerentliftltene £rbe der Nachkommeii des letzten Pylaemenee be-

trachtet; in dieeem Sinne eagt Entrop: Attalo et FjrlAemeni Fkipli-

lagoniam reddidit. Strabo branobt dafür den anderen niobt mindor

correcten Ausdruck ^5(€.
Tch habe schon im Hermes XIII 39 ansgeführt, dass diese

Verleihung Paphlagoniens durch Pompejus, die Strabo als kurz

vor aeiner Zeit geschehen erwähnt, im Jahre 64 v. Chr. erfolgt

ist, gleichzeitig mit der ersten Einriehtnng der Provins Pontna,

vor dem Feldznge dee Pompejna nach Syrien. Strabo let also

nadbber geboren. Da sagleieb die Einriobtnng Galatiena nnd die

Eineetmng des Tarkondimotua m eeinen Lebzeiten gescbeben aiDd,

80 ersribt sich mit Nothwendigkeit. dass sie später fallen, als die

BeUilinuiiiT der papblflSOnischen Dynasten. Da auch sie ' Pom-

pejus herrühren, so sind sie geschehen, als dieser von Syrien

zurückkehrte nnd die unterbrochene Einrichtung Vorderasiens zu

Ende führte. Pompejns war im Herbete 63 . Chr. wieder in

Pontae, jedenfalls war damale der Krieg in Syrien zn Ende'.

Er braeb im Frühjahr 69 v. Cbr. ans dem Pontns auf, blieb

aber noch einen guten Theil des Sommers in Vorderasien, denn

er kehrte lancrsam znriick. Damals war also Strabo schon ge-

boren und man wird daher nicht viel irren, wenn man als sein

Geburtsjahr das Jahr ö3 v. Chr., das Consnlat des Cicero an-

nimmt^. Er hat die Ehre in demselben Jahre das Lieht der

1 Kurz vor Anebmob der oatilinarischen YerBcihw5mng (Novem-

her 68 nach Toijalia&iaehem Kalender) erwartete man in Rom schon

die baldige Rfidckehr des Pompejns. Der Krieg war aho za Ende
(Plnt. Cie. 18).

* Ein weniger beetinmites Besoltat würde sieh in dem Falle er*

geben, daas Strabo die mit*& beseicbneten Einrichtnngen nach

dem Ende des 8. mtthridatisohen Krieges nicht von ihrer ersten An-
ordnung dee Pompejus, aondeni von der epSter im Jahre 59 erfolgten

Beetfttigung durch den Senat datierte; dann w&rde leine Gebart swi-

sehen 64 nnd 69 v. Cbr. fkllen« Es iet jedodi sn bemerken, dan Strabo,

o oft er anob Einriehtnngen des Pompejus erwi&hnt, niemals den Senat

dabei erwibnt, denen Bestätigung denn auch ISr die betroffenen Land-

schaften ohne praktische Bedeutang war; denn die Anordnungen des

Pompejus traten sofort in KrafL Daher ist es nicht wahrscfaeinUoht

dass jenes bestStlgende Senatnsconsnlt als Anfang des neuen Znstandes

gedacht sei.
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Welt erbliokt cu haben, als der Eaif^cr Auguetue. Hit diesem

Ergebnies itimmen anoh alle übrigen Zeitbeetimmungeii, die eioh

in der eeographie finden, Übeiein: kein mit^ bezeicH-

netei Ereignies iUlt Mber, keines mit f\JV beseieh-

netes 8]Kiter. Das glniche gilt von den Personen, die er als

zeitgenoRsiech oder kurz vor seiner Zeit lebend nennt.

II. Btrabo V 242

wird über die frühere Bevölkeruni: Campaniens folgendes erzählt:* ,
bi . 6' buo

(2[*' q>nm €
€\ , hk^-

Tuiv \ AOtfövuiv \ €(
<5cfT€pov" , b* ,(
6' €€· 0 €

KCbiov. Mit Keclit liat man hier die Worte Ol b'

fiir corrupt erklärt; die au dessen Stelle geßctzte Con*

jeotur .Tyrwbitt^Sy €*, kann nnr als Nothbebelf ange*

sehen werden; sie erkl&rt die Cormptel nnr mangelhaft nnd der

Ansdmok bleibt bei ihr sehr wnnderlich, besonders das '^OcTlcuiv Tt

£, denn was ist das für ein Volk der Osker nnd wamm wird

dasselbe nicht geuaiiiit? Kramer hat diese Vennutliung daher

verschmäht und dafür das nach seiner Meinung paläograpliiseh

näher liegende 0uv vorgeschlagen. Ich halte diese Ver-

mnihang auch den äusseren Schriftzügen nach för nicht sehr

glttoklicb nnd sie imputiert dem Schriftsteller, den sie emendieren

soll, einen logischen Fehler, denn Strabo sagt ja ansdrttcklich,

dass die Opiker nnd Ansoner vor jenem oskiscben Stamme in

Campanien wohnten, denkt sich also, dass mit tlcin Erscheinen

der Osker die früheren Bewolmer verschwanden, also nicht wohl

mit den späteren Ankömmlingen dort gesessen haben werden.

Das Tyrwlntt'sche' ist in dieser Hinsicht viel besser.

Das" ^ weist darauf hin, dass in den ver-

dorbenen Worten ein Eigenname steckt, zu dem sie die Appo-

sition bilden. Man erhält das nStbige, wenn man ein in ein

<y verwandelt und so liest: be^( l^lvo ' "Octkujv, 5' b'

• ' Oder 5€?
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eKRtcreiv. Strabo rechnet die Sidiciner zu den Oekern s. p. 237

Teavov ^, ?>" €. Auch . 232 L ist hierher-

zustehen: t&ir^pKCtTot b' tQ ffcbtov.

bfc , \* bh. *(, \ bk; denn mit diesen Oskero, die auf die Ausoner

(d. i. die Aurnnker) ioigen, sind eben die Sidiciner gemeint. Man
sieht zagieich» dAse Strabo hier dieselben Nachrichten über die

Bevölkerung Campaniens andeutet, die er an der soeben emen-

dirten Stelle mit andern sneammen anadrücklich ausfuhrt. Auoh

später, bei der Erwähnung Herculanums, wird dieselbe Völ-

kerfolfire gegeben (p. 247): *< b^

^€£, ^ 6 ,
Ebenso wird . 248 dieselbe Etymo-

logie von Eapua gegeben, die an unserer Stelle schon nach den

vorgetragen var. Dieser Bericht ist also der Hauptquelle

Strabo's entnommen, und Strabo hat ihm den desAntiochoe und

des Poljbios als Varianten vorangestellt Er unterscheidet sich

von diesen dadurch, dass er mit ihnen römische Begriffe ver-

einigt, denn der Käme der Osker ist aus dem Munde der Römer.

Dieser Name ist mit der von Antiochos oder Polybios ^ ül>eriic-

ferten Vorstellung vereinigt und gesellt sich zu ihnen als etwas

neueS| wobei nicht bemerkt ist, dass die Osker doch schon in den

Opikem des älteren Schriftstellers enthalten sind. Historischer

Werth kommt dieser Combination selbstverständlich nicht an.

AVer sie machte, vermisste den römischen Begriff der Osker in

der gnecliisehen Uebcrlicferung und brachte ihn da hinein. Das

ist ohne Zweifel erst nach Polybios geschehen, denn dieser hat

die Osker als Mittelstufe zwischen Opikem und Ausonem einer-

seits und £truskem andererseits noch nicht gekannt. Strabo hat

hier in Italien wie anderswo viel von Artemidor genommen: auch

diese Erzählung kann also wohl aus ihm genommen sein; wenn
das auch nicht mit voller Gewissheit behauptet werden kann, so

ist es doch das wahrsclieinlichste, da der Bericht der chorogra-

phisehen Hauptquelle anzugehören scheint und auch in der Bp-

ß( lireibung Latiume und Campaniens wiederkehrt

' Pelasger sind nur eine andere Benennung für die Tyrrhener

(Etmsker).

' Polybios gibt nur die Erzählung des Antiochos wieder.
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m. Strabo XII bU.

Die Einrichtung der Provinz Pontus durch Pompejue.

Bereite im Jahre 64 . Chr.' noch vor dem Tode des Mi-

thridatee richtete Pompejue das Gebiet des«elbeii| den Pontne als

Provins ein: dieselbe ward mit Bithynien m einer einzigen Ter-

einigt. Nach Marquardt (Rom. Staateverwaltnng I' 350) wurde

damals zu Bithynien *der westliche Theil des poiitisclien Reiches,

(1. h. der Küstenstrich Paphlagoniens von Heraklea bis zum Halye

hinzugefügt, welchen Pompejns in 11 Stadtbezirke theilte*. Der

Halys also bildete die Oetgrense, doch läset Marquardt es offen,

ob nicht Amisoe anoh schon znr Provinz Pontns geschlagen sei^

Dabei ist es denn sehr wanderbar, wie diese Provinz gleich bei

ihrer Constituirung zum Namen Pontus kam, da doch gerade der

PontUH von ihr ausgeschlossen wurde.

Aber diese Annahme ist irrig und entstanden durch das

MissverständnisB einer Stelle Strabo's, die Marquardt ^ für seine

Bebanptong eitirt. Bei Strabo XII 544 heisst es nAmliob von

PaphlagonieA folgendermasBen: bi

€ € € ) biareivoutfav^,*€{ €€ , € ^-
e'axe, ^ " ^itreive, tp\

beupo '
b* \£ .
ist, wenn man den Znsammenhang dieser 8telle sieht, aogleicb

klar, dass bcOpo irrthttmlich anf den Halys bezogen worden

ist; der Wer ber^orgebobene Begriff ist , das

'/ lieicho 3Iitliridat8 gehörige Stück vom BiiuuMilande Paphla-

gojiiins; darauf bezieht sich das beOpO, das siel» auf den

nur beiläufig in einem Kebensatz genannten Halys gar nicht be-

ziehen kann. Strabo sagt hier, daes Pompejns das von Mithridat.

besesMne StflclL des inneren Papblagoniene zur Provinz Pontus

schlug, wEhrend er das übrige besonderen Dynasten zntheilte.

Aneserdem wttrde es sehr schwer sein, die von Marquardt

gegebene Grenze mit anderen Zeugnissen zu vereinigen. Denn

* Nicht schon 66 Chr., s. Hermes XIII 89.

* Ebeofo Eduard Meyer, Geschichte des Königreiches Pontes '

p. 107 f.

' Andi E. Mcgrer a. 0.

Blista. Vi», f. PMM. II. V. XXXVni. 87
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Strabo epnobt p. 541, naobdem er die Qnnzeii dee mühridati-

ecben Reicbee angegeben, von der Einriobtinig der Proyinz Pontne

in folgenden Worten: 0€ € 5 bu-

(€€, bk noXiTckiq bieiXe

<^€,* ( teWoOou(.
Fompeiiie ibeihe aleo die naob Armeiiieii und Koldiis bin gele-

genen TbeÜe den yerbfindeten Dynasten zn. Damit iet, wie es

natürlich ist und ein gleich zu ervällnende8 Zcugnies beweist,

der ÖRtlichate Tbeil^ die. Gegend von Pharnacia Trapezunt und das

dazu gehörige Hinterland nebst K.oichis gemeint. Ganz ungiaub*

lieh iet es hingegen, dass Strabo damnter den ganzen eigentlichen

Pontna gemeint haben sollte. Fompeine tbeilte ferner das mit

Bitbynien yereinigte Land in elf PoliÜen, d. b. Stadtbexirke. Auf
dem ehemalig Mitbridatieoben Gkbiete weetlicb vom Halya haben

diese aber schlechterdings keinen Platz, denn wir wissen, dass

die ganze KüstenlandBcbaft in vier Stadtbezirke zerfiel, Heraklea,

Tion, Amaetris und Sinope ^ : also der Rest, sieben Politien, wäre

auf dan kleine Stück des binnenländischen Paphlagonien gefallen.

Wir wissen aber, dass es da nur eine noXtreia gab, Pompeinpolis.

Die von Marquardt yorgetragene Anltonng ist also niebt nnr

nicht beaeugt, sondern wilrde anob sn unlösbaren Widersprüclien

mit bestimmten Zeugnissen führen.

Ueber die Einrichtungen, die IVnnptjus in Pontos tral^

wiflsen wir nicht so wenig, wie Marquardt glaubt: im Ge^entheil

braacken wir nur die bei Strabo erhaltenen Angaben zu sam-

meln, nm ein leidlich genaues Bild davon su erhalten« das nur

in einem Punkt Zweifel übrig lässt

Das Beiob des tfithrtdat ging, soweit es in Europa lag, im

Osten bis nach Kolchis^ das es einscblose und bis an den oberen

-Euplinit, wo Klüiiiaimenien die Grenze bildete; im Westen scbloss

es an der Küste noch Herakleia mit ein und erstreckte sich im

Binuenlande etwas über den Halys, wo es einen Theil der Fapli-

lagoner mit umfasste. Von diesem ausgedehnten G-ebiet trennte

Pompejus die östiicbsten Tbeile ab: Kolebis fiel an einen beson-

deren Dynasten, den Arxstarcbos*; die sunScbst daran etossenden

1 Denn die dazwiachen liegenden kleineren Orte waren keine vo-€.
^ Appian Mithrid. 114, Eutrop VI 14. Auch aaf Münzen kommt

derselbe vor.
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Theile worden dem Dejotarns znr Belohnung für eeine Dienste

gegeben, aneeerdem fiel ihm ein Theil der am Halys gelegenen

Landiobaft Oadilonitis oder Gaailonitie tu. S. Strabo 547*(, 6' Ibume€ ^€ ^ Kobo
ßacfiX^a €-» . 6*

^Kcivou 05 diccivou €6. Es iet an be«

merken, daes -der Anedmck ^ &€ Zweifeln Anlaee geben kennte, die ans dem eebwan-

kenden Gebrauch von kommen; denn das mit be-

zeichnete wird bald und zwar öfter auegeschloRBen, bald einge-

8chlo88en. Hier wieeeu wir aus anderen ZeiigniBsen, daes das

dem Dcjotaru8 zngewieeene Gebiet Kolobis nicht mit umfasste,

wobl aber Eleinarmenien jedenfalls sam TbeilK £e nmfaeste

ausser den Gebieten -von Phamakeia nnd Trapesns (an der EttsteX

die wilden Bewobner der ranben Waldgebirge, des Skjdieee nnd

Paryadres, die Tibaraner nnd Ohaldäer^ Heptakometen nnd wie

sie flonst heissen, die früher den Dynasten von Kleinarmenien

unterthan gewesen waren (Strabo 548. 555). Diese schwer zu

bändigenden Stämme sollte Dejotarus im Zaume halten, eine

schwierige Angabe. Nicht nnwahrscheinlich ist, daes Pompejos

ihm, nm ihn dazu besser in den Stand zu setzen und seine Em-

kttnfte zn yermehren, den Theil der frachtbaren nnd friedlichen

Gadilonitie fiberliees.

Ausser diesem grÖBseren Gebiete, das übrigens auch nicht

eigentlich mehr Pontus, hondern erst von Mithridat dazu geschlagen

war, wurden von dem übrigen, dem eigentlichen Pontue, nur wenige

Theile abgelöst. Zunächst wurde das Priesterthum in Eomana mit

ergrÖBsertem Gebiet dem Archelaos mit flirstliohen Befugnissen

fibergeben« Eine Aenderung ist das nicht zu nennen, da schon

unter Mithridet dies Prleeterthum eine fast selbstllndige Stellung

eingenommen hatte (Strabo üi 557. 058j. Ferner wurde der Ort

' Ausdrücklich bezeugt von bell. Alex. 67, Cicero de divin. II 79,

Phil. II 94, Eutrop VI 14, bei denen Kleinarnienien offenbar den gan-

zen dem Dejotarus übergebenen Complex bezeichnet. Nach Strabo ver-

dankt Dejotarus diese Zuwendungen dem Poropejus, nach Cicero und

dem Verf. des bellum Alex, dem Senat. Beides ist richtig; letzteres

vielleicht correcter.
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Mithridation vom Pontns abgetrennt und dem TrokmerfOrsteti

Brogit;u 8 übergeben (Strabo XII 567). Von anderen Belebnnngen

im Gebiete des Pontns wissen wir nichts ; dass unsere Kenntnise

hier aber keine groeeen Lücken hat, beweist nunmehr die Anf-

ztthlimg dessen, was beim Pontns verblieb nnd von Pompejue

m ittmiflolien Frovinx geniMht nnd In elf Stadtgebiete (noXiTeicu)

getheilt wnrde. Diese Sti&dte waren im Binnenlande des Ponten

etwas nenee nnd sind erst von Pompejus angelegt worden, und

zwar zum Zweck der Organisation der Provinzialverwaltnng. Es

werden nnn folgende Städtegriindnngen des Pompeins im Pontns

von Strabo und daneben zum Theil von anderen Autoren erwähnt:

1. Magnopolie, an Stelle des von Hitiiridat angefiuige&M

£apatoria (XU 556)

2. EalMiia oder Kabera*, 150 Stadien slldlieli von Magno-

poMs, Yon Pompejus zur Stadt erhoben nnd Diospolie genannt,

später von Pythodoris Sebaste umgenannt (Strabo XII 557). Beide

liegen in der Phanaroia.

3. Zela nnd 4. Megalopolie, stidlich und öetlich von den

eben genannten: diesen Städten wurde von Pompejue das Laad

am oberen Lanf des Lykos attribnirt: im Süden war Grosskappa-

dooien, im Osten Eleinarmenien die Grense ilirer Gebiete (Strabo

560) ^
5« Nikopolie in Kleinarmenien (Strabo XII 655)^.

6. Neapolis an Stelle des Dorfes Pbamizon oder Pbazemon

von Pompejus angelegt, zwisclien dem Gebiet von Amisos, dem

Halys, Amaseia nnd der Phanaroia. Die hierüber handelnde

Stelle Strabo*e (XII 560) ist zwar oormpty und der Name der

Stadt wird in den Hss. Megalopolis genannt; aber Steph. Bya.

gibt den riohtigen Namen nnd Uber den Sinn der Stra*

bonisohen Stelle kann trota der Gormptel ein Zweifel nieM Im*

stehen.

7. Pompeiu])oli8 in dem zum pontifirliea Keiche gehörenden

Theüe des binneniändisohen Paphlagoniene (Strabo Xli 562).

Yon diesen sieben neuen Gemeinden wurde Nikopolis nicht mit

anr Provina Pontns geoeblagen, sondern kam mit Kleinarmenien

anm neuen K5nigreiok des Dejotaras. Es bleiben also seeks übrig.

' S. anob Appian Mithr. 116.

^ die Münzaufgchnft s. flfdOiel d. n. II 860.

* Ueber Zela vgl. XI 512.

* S. Appian Mithr. 115.
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Ausserdem wurden die aiteu hellenischen Gemeinden an der

Küste der Provinz Fontus einverleibt. Es gab dort zur Zeit dee

PompejuB und anoh nooh m Zeit Strabo*e folgende Stadtgebiete:

1. Herakleia«

2. Tion oder Tieion; denn dase diese Stadt aneli neben

Amastris selbständig blieb| sagt Strabo XU 544 ausdrücklich.

3. Amastris.

4. Sinope, desgen Gebiet bis an den Halys reichte.

5. Amieoe, dessen Bezirk im Westen am Halys mit dem
ihm zugewieeencn Theil der Gadilonitis begann and im Oiten

nooh die Sidene amfasete; hier graste sie an Phamakeia, das

nioht mehr zur Provinz kam, sondern dem Dejotania anfiel (Strabo

XII 546, 547, 548). Dae sind die StSdte an der Meeresküste,

mehr gab es damals nicht; ihnen waren die dazwischenliegenden

kleinen Orte und Emporien Fchon seit langer Zeit einverleibt

2äUilt man diese fünf zu den seohe von Pompejus im Bin-

nenlande neu gegründeten, so erhält man elf Stadtbezirke. In

80 yiele hat aber naeh Strabo's Zengnies Pompejne den Pontne

gerade getheilt; seine Einselangaben decken sich also roUetandig

mit seiner Gesammtangabe; er gibt die Grtfndnngen des Pom-

pejus im PontuR vuUstäudig an und es ist nicht zu viel gesagt,

wenn ich behaupte, daes wir sämmtliche elf Stadtbezirke der

neuen mit Bithynien vereinigten Provinz Pontas kennen.

Strabo's Vollständigkeit erhellt noch aua einem anderen

Zengnies. Naeh Appian Mithrid. 117 befiuid sieh unter den In-

schriften, die beim Trinmph des Pompejus einhergetragen irur-

den, eine, auf der der Imperator sieh rühmte acht kappadokisohe

Städte gegründet zu haben Unter Kappadokicrn verstand man

damals nicht nur die Bewohner des sogenannten Grosskappado-

* UnbegrünM ist es, wenn Kuhn (die stidt n. hürgerl. Verf. II

2&7) auch Ahonnteiohos zu den selbständigen Gemeinden hier auch in

dieser Zeit rechnet« Gerade aas den Zengniasen, die er selbst anführt»

geht hervor, dtss dieser Ort nicht hesser war als die übrigen kleinen

Küstenstädte, die hier genannt wttden. Schon der Name
sagt genug.

* 1(«0& Ötctid, KiXtouv hl

dxooi, £€(. Zusammen SS; Plutareh

Pomp. 4 nennt die Sunmie 39, wofür aber wohl 89 hersustellen ist

oder doch in der Quelle stand; denn Appians Einzelpoeten sind voll-

stindig. Bio (87, 20) meint unter seinen acht Gründungen wohl nur

die auf kappadokischem Gebiet
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kiea, soodern auch die des Pontite» Es ist dalier gewiss erlaubt

anzunehmen, daee Fompejae damit ttberhaupt die in Kappadokien

und auf dem Gebiete des elieiualigen Pontus angelegten Städte

bezeichnen will. sind dan die Hieben eben aiigeiiilirten; Fom-

peiupolie^ Neapolie, Magnopolis,, Zela, Mcgalopolie und

Nikopolisi endlich ist die aokte Mazaka in Grrosekappadokien, die

von Pompejns neu gegründet ward (Appian Mithr. 115}. Auch

liier stimmt die Beeluiing yollkommea und nur das ist Eweifel-

haft, ob Pompeiupolifl nnd Nikopolls mit Beoht der kappadoki-

sehen Nationalität ziigcbchneben werden. Da beider Gebiete

Tb eile des pontischen Reiches gewesen waren, deren überwie-

geude Nationalität Kappadoker waren so sind auch sie ohne

Bedenken mit unter die Kappadoker einzuhegreifen ^

Wir trandem uns, dass unter den elf Politien dee Pontos

eine wohlbekannte nnd angesehene Stadt fehlt, die Kiter ist, alt

die neuen GrttAdungen des Pomi ejuB, nftmlioh Amasda, wie denn

überhaupt der ganze südwestliche Theil des Pontus in diese

städtiflche Organisation nicht einbegriffen ist. Aniaseia war wohl

ein alter und grosser Ort, aber eine ätadt im griechisch-römi-

schen Sinne war sie wahraoheinlieh nicht und es hängt .damit

ohne Frage xnsammen, dass nnser Strabo nicht als Amaseot be*

leiohnet wird, sondern, wenn seine Herknnfl angegeben wird,

KaimdboE heisst. Von Pompejus hat Amaseia sicherlich keine

Stadtrechte erhalten. Was aber mit Amaseia geschah, wiesen

wir nicht, Strabo ist über die Geschichte seiner Vaterstadt sehr

kurz und bagt uur: bfc (. )1
. 8.)· Damit ist nun wahrscheinlich eine von Antonios her-

rührende Anordnung gemeint Was Pompejns mit ihr Tomalim,

* Oft werden die Pontiker Mithridats als Kappadoker bezeichnet.

So iet es auch zu erklären, wenn im bellum Alexandrinum e 66 § 4

das pontische Comana als ' uetuatissimum et sanctissimuni iü Cappadocia

Bcllonac tempium' bezeichnet wird; man hat sich an dieser Stelle ganz

unnöthige Schwicrip-keiten gemacht.

* Diese Annahme wird geradezu uothwendig, wenn man erwägt,

dass Appiau an jener Stelle den Wortlaut der Triuiiiphalinscbrift gibt,

also die vollständige Zalil gibt. Denn ausser Gründungen in Kappa-

dokien werden nur noch solche in ivillkien, Coelesyrieu und Palaestina

genannt. Städte wie Nikopolia und Pumpciupolis können also nur in

die Kubrik der kappadokiechen fallen.

' Darauf führt besonders . Vgl. p. 47 von Amisos: ^-€;€ W € nap^öujKev ,
. 561 von der Phu oninuitis ( Phnniiz' nitie) ol iiöxepov ^aoiXfcöOi

nämlich nach rumpejue.
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wiestii wir nicht, denn von einem Dynasten mit dem Titel König,

den er liier eingesetzt hätte, ist niohts bekannt. Zu den eil' Po-

litien der Provins kann Amaeeia aach darnm nicht gehört haben,

weil wir keine entbehren können; wenn wir eine entfismen, nm
Amaeeia an deren Stelle eetsen, eo verletsen wir ein Zeog*

nies Baas lie einem der benachbarten Forsten, etwa dem
Eappadokiei zugetheilt wäre, ist ebenfalls »ehr unwahrecheinlich,

denn die Erwerbungen des Kappadukiers kennen wir so ziemlich

alle. Wahrscheinlich bildete Amaeeia einen Theil der Provinz

Pontua ohne eine Politie zu bilden, d. h. ee blieb in seiner alten

Verfaesong anter den Bömem, wie es nnter Mithridates gewesen

war. Weslalb das gesehah, wissen wir nioht; daas ea sieh so

verhielt, scheint mir die einfachste Ansknnft an sein. Base

Strabo in «einer allgemeinen Ifotis Uber die Einthdinng des er-

oberten Poiituä dieser Ausnahme nicht besonders gedenkt, ist

nicht zu vü:vundern, da diese Notiz nur gm)/, summarisch ist.

Die Ordnung des Pompejus hat im Pontus längere Zeit be*

standen^ dem auch Cäsar hat sie im wesentlichen so gelassen

nnd nur gennge Aendernngen getroffen Er besohrttnkte sich

daratif, Amieas für eine fireie Stadt an erklären, daa PriesterHram

in Komana d^m Btthynier Lykomedes an geben: ansserdem wur-

den die GreiKgebiete im Osten dem Dejotarus genommen und

dem Mithridaes von Pergamon zugewiesen. Erst als Antonius

nach der Schacht bei Philippi Asien betrat, trat eine radicale

Aenderung eii, denn Antonius hat den ganzen eigentlichen Pon-

tns, alles was östlioh vom Halys lag, wieder ans dem römischen

Provinaialyerbuid losgelöst nnd verschiedenen mehrmals wech-

selnden Dynasten gegeben. Damals war allerdings die rSnusohe

Provinz Bithyrien und Pontus durch den Halys im Osten be-

grenzt. Diese Jassregeln des Antonius, die auch für die spätere

Provinzialeintheiung folgenreich geworden sind, werden vielleicj^t

bei einer späteren (Gelegenheit von mir behandelt werden.

lY. Strabo 567.

GaUtien und seine Tetrarchen.

Im 12. Bnoh oap. 5 behandelt Strabo die Stammeeverfas*

sung der kleinasiatschen Galater; jeder der drei Stämme, der

* Am ehesten Unnte man daran denken, Tion sn streichen.

« Appian Mithr.m, Strabo XU 547. 658^ belL Alea. 66. 78.
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Tolietobüjer Trokmer und Tektopagen batte vier Voratoliery

Tetrareben genannt; di*' zwölf übtrn die liegiüiuiig gi-iucingam

aus und bildeten eine Art von Collegium, dem ein liatb zur Seite

stand; wie es scbeint, betrachteten eie aioh als die Glieder eines

(s^eeolileohtee *. Diese Verfassnng bezeichnet Strabo als die alte,

er eagt p. 567: #,*
hk €! €, etV € 6 (|€ fvo

buvadtcfa €, cTto€ bicb^SoTO*^ -
6 . ist oben

ausgefiibrt, daee die Dreitheilungf die an Stelle da: alten Te-

trarcbenverfasenug trat, durch Pompejue im Jahre (3 oder 62

Chr. eiitgeführt ward, wie Strabo eeibet (p. 541) tnd Appian

(Mithr. 114) beaengen. Wann dagegen die Zweifthiiliuig und

Einigung Chdatiene erfolgte, iet, eoviel mir bekannt, Heber noch

nicht mit der hier möglichen Sicherheit ermittelt. Ei wird sich

daher verlohnen zur Erläuterung der etrabonischen Sielle die in

ihr kurz angedeuteten Schicksale mit Hülfe der sonitigcn meist

ebenfall« bei Strabo erhaltenen Naehric^ten eingehender zu yer*

folgen. Es werden eioh daraua aneh aonat gelegentlich Ergin-

anngen nnd Berxehtigangen verbreiteter Voratellnngin ergeben'«

Die dnreb Fompejus eingeführte Kenordnung var dnroh die

Sebickeale der Tetrarchen während der mitbridatilchen Kriege

^ Grieobiech beieaen die Tolistobojer gewöbnlieb TeXtotoßiirrtot,

bei lienmon (p. 228 Bekk.) ToXocrroßiirnoi; anf der Umpaakenitdien

aaf das J. 196 beiSgliofaen Inschrift heissen sie ToXiOtidriot (MittheiL

d. deutsch, areh. Instit VI 96) nnd dieselbe Form stecH wohl in dem<}( der Handscbr. bei Poljrb. exa XXI 17, 2, yielleioht

aneb in den Toktctöfliot des Stepb. Bya. Plinins b. n. V 116 nennt

anaser den drei Stimmen noch die Gane der Yotnr| Ambitonti nnd

Tontobodiaei.

* Strabo XII 460 tiüf dvbpC,

XII 641 dvö « (-
b(UK€). Polybios beieichnet die Tetrarob« als ßociX^tC; er

nntersebeidet angleiob von ihnen die npdltoi dvb|6<, in denen man
ielle^t Mitglieder des Batbes sehen darf (Polyb. 67, 2; 89, 4).

* Die einsige mir bekannte vollständige Datttellnng ist die bei

eottUeb Wemsdorff, de repnblioa Galatamm, Nipraberg 1748. ' Sonst

sind die VerbUtnisse der Galater der späteren Z4t besonders In Dru-

mann*s grossem Werk bei verschiedenen Gelegenleiten berührt Aneb
die Einleitungen zu den Schulausgaben der Cileronischen Rede pro

Bejotaro beschftftigen sieb mit diesem Gegenstelle. Cf. Perrot, Explo*

ration arch4oL de la Galatie p. 178: r£eun4 hi^riqne.
4

*

J

i

t
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nöthig gemacht, durch die Galatien als Nachbarland ia hohem

MasBe litt Schon bald naoh dem feldsnge den Cn. Manliue

Vnleo ge^n die Galater hatten die pontischeii Könige in Gala-

tien EinflnsB gewannen; im Frieden mit den Pergamenem nnd

Kappadoldefta yem Jabre 179 Ohr. mniüte eioh Phamakes

verpflichten, seine Hände auis Galatien zu lassen (Polyb. XXV 2).

Der Einflues der Pergamenischen Fürsten wurde eine Zeitlang

massgebend; besondere wissen wir, dass sie mit dem berühmten

Heiligthnm der grop^^pn Göttennutter in Peeainne in enger Ver-

bindung standen* Ihr Einflaae ging dann anf die Börner über,

ale dieae Asien erwarben. In seinem ersten Kriege gegen die

Römer brachte Hitbridates die Galater in seine €(ewalt^, nnd

wir finden demgemäse im Heere des Archelaos in Griechenland

auch Galater (Appian Mithr. 41); es scheint aber, das« sie im

Ganzen nur der Gewalt folgten, denn jedenfalls trauete ihnen

Hithridat nicht, nnd als nach der Schlaoht bei Ghaeronea der

pontieche König die Verfolgungen über seine Gegner Terhängte,

waren die galatiseben Tetraroben unter den ersten, die fielen.

Kacb der einen Nacbriebt liess er in Pergamon 60 vomebme
Galater, unter ihnen auch Tetrarchen, zum Tode flihren, weil sie

einen Anschlag gegen nein Leben gemacht hatten^. Nach einer

anderen Xarhricht liesB Mithridat alle Tetrarchen, Freunde und

Feinde, äberi'aUen oder aufspüren, und sind nur drei von ihnen

dem Tode entronnen'. Die überlebenden wurden fortan eifrige

Gegner des lüthridates nnd f^reunde der Börner, und wenn auob

in der Folgeseit genug einselne Ga!4ter in Hitbridates Diensten

standen so sebeint doob nach dem ersten mitbridatiRcben Kriege

die Landschaft Galatien ihm nie wieder unterthan gewcHcn zu

sein. Beim Beginn des dritten steht Dejotarus zu Gunsten der

Börner in den Waffen (Appian Mithrid. 75): Galatien scheint

von Mithridat nicht besetzt worden xn sein und wurde auob yom
Kriege nicbt unmittelbar berührt.

1 Justin. 88, 8. 6^ Tgl. 87, 4. 9.

* Plut de muL rirt 28.

* Appian Hithr. 48. Ob die Zabl drei riobUg ist, sebeint mir

sweifelbaft; rieUeieht ist sie deshalb gesetst, weil spftter drei Tetraroben

in den Besits der Herrschaft gelangten.

* Ein Galater war Bitoitos» der den Mithridat anf seiner lotsten

FInoht begleitete, ein bewahrter Krieger (Appian Mithr. III); sicher-

lioh war ein Galater ebenso der mitbridatisobe Kommandant in Hera*

kiea, Konnattoriz (Memnon b. Pbot bib. 884b 8 Bekfc.).
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Nach dem Siege regelte Pompejue wie alle übrigen Besitz-

verliiiitnispe Eleinaeiene, bo auch die galatiaclien. Jeder der drei

Stämme erhielt damals einen Ifüreteu, der deu alten liameu Te-

trarohes behielt ' ; diese Fürsten wurden eben am den noeh vor-

bandenen Mitgliedern des Tetraioliengeeohleolitee genommen. Die

drei Stämme wurden so verth^t^ daee Dejotaroe die Tolktobojer

erhielt^ die Strabo weiterbin( 547) als seine ererbte Tetfarebie( ) bezeichnet. Die Trokmer fielen dem
Brogitariis zu, dem zugleich ein Stück des benachbarten Pontue

tibergeben wurde. Das ergibt sich aus Strabo XI 57(
5 6|'

6' * b*

TereCxurrai{ . . . 5€, lbam€

0€(. Zwar
baben hier die Handschriften nicht eondem ßoTobta*

und uian hat in dieser Corriiptcl auch wohl den Dejotarus

finden wollen. Aber das richtige hat schon Drumann erkannt

(IV 469) neuerdings ist es von G. Hirschleid mit Hülfe einer

im Balletino deir Instituto 1873 p. 227 heranagegebenen In-

Bobrift mit voller Sicberbeit bergeetellt (Hermee XIV 474). Dieee

Insobrift lantet nSmliob: 6 -
§V€K€V \ €(. Ab dritter, also Uber \. TektoHagen, wurde wahrschein-

lich schon von Pompcjus Kastor 'riirkoiidariiiH oder Avie Straho

sagt Saokondaros eiugebetzt. Zwar kennen wir ihn erst aus der

Zeit der öcblaobt bei Pbarsalus, wo ibn Cftaar unter den Bon*

' Diese Einrichtong war den Galatem niebt ganz fremd, daeobon

fraber in Eriegsfallen jeder Stamm eiob einen Fnbrer beeteilt sn baben
• fldieint. Wenigstens finden wir es beim Angriff des Cn. Hanlins vom
Jabre 189 v. Cbr. Liv. 88, 19 erant antem tone triam populontm re*

gali Ortiaga et Comboiomaros et Gaalotos. Ortiagen maobie spftter

einen Vertoeh, die AUeinberrscbaft sn erlangen» Polyb. 82, 81.

S. Kramer s. d. St Aaeb C. Keil und C. Hflller baben das

ricbtige tebon vemutbet S. Meineke i. d. praef. s. d. St nnd Mfiller

in d. Adnotat s. d. St
* Demi man nimmt ebne Zweifel mit Beobt die Identität dieser

beiden Namen an^ Die bei Caiar erbaltene Form Taroondarios sieht

acbter nnd besser erbalten aus, als die im Strabonisoben Text Tar*

condarios klingt sebr an die Phyle oder Phratria der TapKOvbop^ in

Mylasa an Le Bas voyage arcb. Y n. 40 f. Fröhner inscr. greoq. du
Loavre 98, 108), nnd entfernter an Xarkoadimotoa.
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desgenoseen dee Pompejus nennte £r scheint damale schon ein

älterer Hann gewesen zu sein, da er seinen gleiohnamigen Sohn

an- seiner Statt ins liSger des Pompejns sandte; denn dass dieser,

der ans Cieero's Rede pro Dejotaro bekannte Kastor, Sohn des

Tansondarine ist, wird allgemein und oiFenbar mit vollem Rechte

angenommen. Dann ist es aber wahrbcheiiiliLh, dase er die Te-

trarchie schon längere Zeit bekleidet hatte und zu den von J'oiii-

pejuä eingesetzten drei ii'iirstcn gehört. Dass ihm die Tektosagen

zufielen, ergiht sich nioht nnr unter dieser Voraassetznng mit

Nothwendigkeit, sondern wird auf alle fälle dnreh die Lage

seiner Residenz Gorbens erwiesen ^ die zn den ehemal» pbry-

gisohen Orten gehörte; die Tektosagen hatten aber gerade den

Theil von Galatien, der an Groeephrygien grunzte "^. Mit grosser

Wahrscheinlichkeit lässt sich alnu Kastor Tarkondarius als der

dritte der von Pompejns eingesetzten neuen Tetrarchen hezeiuhnen^.

* Caes. bell. civ. III 3.

• Strabo Xll 5Ö8€ -.
• Dass^ diese liesidenz eiueiii Tektosagenfiii^t angehört hat, is>t

auch sonst notliwcndig; denn es gab daiüals nur drei Stämme und drei

Dynasten der Galater, und von den drei Stämmen wohnten die Trokmcr

jenseits des Ilalys. Ein Königsitz also, der wie Gorbeus diesseits des

Ilalys liegt und zugleich nicht dem Dcjotarus. dem damaligen Tolisto-

bojcrfürsten gehörte, muss Eigenthum eines Tektosagen sein.

* Dieser Kastor soll nach l)rum;uin (IV 469, VI 299 f.) dieselbe

Person sein, wie der von Appian (Milhr. 108. 114) erwähnte Kastor

von Phanagoria. Das ist jedoch ebensowenig haltbar, wie seine von

Clinton (fast. Hell. III 566) und anderen befürwortete Identificinmg

mit dem Historiker und Chronographen Kastor. Erstere Annahme
stützt sich lediglich darauf, dass beide Kastor hiessen, letzteres scheint

einen gewissen Anhalt an folgendem sehr confusen Artikel des Siiidas

zu haben: ' f| , '^, ^, *^ -) ' , öiöxi

öi^ßaXev. b' u. s. w. Eine weitere Stütze scheinen

(Seero*8 Worte zu bieten pro Deiot. § 30, wo er sich gegen den jün-

geren Kastor wendet und sagt: rex enim Dejotarus uestram familiam

abieotam et obscuram e tenebris in lucem evocavit: quis tuum patrem

aniea quis esset, quam cuius geuer esset audiuit? Cicero drückt sich

übertrieben ans, um die Undankbarkeit Kastor's zu malen; er sagt aber

nidlt, deae Kastor's Vater dem Dejotarus auch die Tetrarchie verdanke,

WM der Fall sein würde, wenn er sie etwa bloss als Schwiegersohn

deaselben eriangt hätte. Entscheidend ist das Zeugniss Strabo's, dass
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Unter den drei Tetrarchen war bei weitem der mächtigste

und angesehenste Dejotarus, vorzüglich durch dir Gunst die ihm

Pompejus und mit diesem die Optimatenpartei iu Kom schenkte;

auch Cicero zählte zu seinen Freunden und Verehrern. Ihm fiel

nach dem Bude des mithridaliflohen Kriege« der reidbete Lohn
za, denn er erhielt anseer der ererbten Tetrarolue über die To-

lietohojer dnreh Pompejus einen Theü der Landsehaft Gadüonitw

am rt'cliten l'fer des Halys, besonders aber weiter im Osten das

Gebiet von Pharnacia und Trapezunt Kaimnt dem im Binnenlande

daran stossendeu (iebiet ^ Dieser letztere Landstrich, der meist

als Kleinarmenien bezeichnet wird, wurde dem Dejotarus im

Jahre 69 · Chr. nnter Gäsar'e Gonenlat, als ttberhanpt alle An*

Ordnungen des Pompejns im Orient genehmigt worden, dnreb den

Senat besttttigt nnd ihm sngleioh der Königstitel beigelegt, der

sich nicht auf Gralatien sondern nur auf diese neuen östlichen Be-

sitzthümer bezog ·.

Die Tetrarchen gehörten deiuselben Geschlecbt an; dazu

waren damals die drei mit einander verschwägert, denn sowohl

Brogitarus' war £idam des Dejotams, wie Tarkondarius Kastor^.

In welcher Weise und naoh welchem Beehte sie Galatien ver»

walteten, wissen wir nieht Die alte TetrarehenTerfaeiuig war
gans arietokratiBoh : die Yerwaltnng mnes damals in manchen

Dingen lur alle drei Stumme gemeinscliaftlich gewesen sein, denn

die Tetrarchen hatten, nacb Strabo'e Bericht, einen gemeinFamen

Kath zur Seite. Jetzt waren es wahrscheinlich drei isolirte Für*

etenthümer. Es gab aber noch etwas« was keinem ihneii

gehörte, sondern vielleicht anoh Jetst noch als gemeinsames Eigen*

thnm betrachtet ward, nämlich das Heiligthnm der Grossen Kutter

Pompejns Qalatien dirö^€ übeigab; also gehörte

auch TaroondariuB Kastor snm galatiiohen Tetrarchengesehleeht. Bei

Saidas liegt olFenbsr eine irrthfimliohe Combiaation vor: ans Cieero's

Worten kann man nicht mehr entnehmen, als was wir anoh sonst

wissen, dsss dieser Kastor weniger ber&bmt nnd genannt war, als

Dqotams.
1 S. Strabo XII 647, oben p. 686.

* Bell. Alex. c. 67 Deiotaras tetrarohes Gallograeeiae — sine do«

bio antem rex Armeniae minoris ab senatn appellatns, cf. Strabo XU
647. Caeisr wies den Dejotams spftter auf die Dienste hin, die 9r ihm

während seines Consalates geleistet habe (bell. Alex. 68).

* Cicero de hamsp. resp. 29.

« Strabo XII 668.
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in Peseinae. Wie Strabo berichtet (p. 567) hatte dasselbe unter

seiDem Fnester eine fast souveräne Stellang, ähnlich wie in £ap^

padokien und Pontae die beiden Komaaa. So konnte ei geeolie-

lien, dasB beim Angriff des Cn. Manline im Jahre 189 . Chr.

die Priestemobaft Peminnli mit den €klatem niebt gemein-

same Sache machte ^ Eine besonders enge Verbindung hatten

diese Priester Biit den Fürsten von Pergamon, wovon ein reden-

des Zeugnise die von Mordtmann veröffentlichten Inschriften aus

Pessinut eind, Briefe des Königs Eumenee II und seines Bmdere

Attalns an den PrieBter Attis', davon eine vielleiolit ans dem
Jabre 163 y. Gbr« Der Priester Battacns ferner^ der 102 Gbr.

in Born vor den Magistraten nnd dem 8enat ersebien, war mit

Insignien bekleidet, die eine königliche Würde bedeuteten*. Zn

Strabo's Zeit war freilich lie ^iacht und Ehre dieses Priesters

stark gemindert, aber sie hetitaud immer noch. Um dieses l^rie-

eterthum entstand bald nach Einsetzung der drei Tetrarchen durch

Pompejns zwischen Dcjotarus nnd Brogitams, zwischen Schwieger-

vater und Tochtermann ein Streit^ der anoh in Bom snr Yerhand-

Inng kam. Hatte Dejotams in Pompejus nnd den Optimalen seine

Frennde, so erfreute sieb Brogitams der wirksamen Untersttttsmig

des P. Clodius. der damals Tribun war. Er wirkte, bestochen

wie Cicero sagt von Rrogltarus, diesem ein Plehiscit aus, worin

ihm mit Beseitigung des Priesters in Peesinue dieses Heiligthum

übertragen wnrde. Jft er bekam sogar den Königetitel, wie knra

savor Dejotams, dessen Titel Qbrigens dabei ansdrücklicb aner-

kannt ward (58 y. Chr.)* Jedoch war bereite im Jabre 56, als

' Cicero die Rede de baruspic. resp. hielt, diese Kassregel durch

Dejotarus wieder rückgängig gemacht, Brogitarus aus Pessinus

vertrieben und wahrscheinlich der frühere Priester wieder in

seinen Besitz gelangt*. Brogitarus wird noch im folgenden Jahre

« Polyb. XXI 87, 4 (of. Liv. XXXYUI 18, 9). Damals waren
swei Priester, Atils nnd Battsens, im Amt Die Namen sind stehend.

* Sitanngsberiehte der bair. Akademie 1860 p. 180 ff.

* Diodor fr. XXXVI 18 tAp ctxcv öncp-

€^ dvOCvqv6^ dfifav£( of»

Plnt. Mar. 17.

^ Cicero de hamsp. resp. § 88 ff.; de domo 189, pro Sestio 56.

Et ist dabei sn beaditen, dasi .nach Cicen>*s Worten nicht dem Dejo*

tams, sondern dem Priester des Heiligihnmes Gewalt angethan wird.

8, de bar. resp. 88 saoerdotem ab tpsis ans pnlnnaribasqae detraxeris.

pro SesUo 56 lege tribnnieia matris magnae Pessinantins ille sacerdos

Digitized by



600 Nieee

erwähnt; in einem Briefe aus dem Anfange des Jahres 55 v.Chr.

(ad Qnint. fr. II 9, 2) erzählt Cicero, dass Clodiufl die Absicht zeige,

sioh mit einer einträglichen legatio libera zu ihm betrauen xa

Iftseen.

In den Briefen, die Gioero ans aeiner Provinx Giliden an

seine Freunde eehiieb, ist unter den galatieehen Tetrarohen nur

Ton Bejotarue die Bede, der ihm in der von den Parthem dro-

henden Eriegsgefobr Httlfetrappen schickte. Aus der Rede pro

Deiotaro (§ 28) wissen wir aber, dass auch Kastor, Soli des

Tektosagenfürsten Tarkondariue Kastor, sich damals unter Cicerone

Fahnen stellte.

Die Dreitheilung Galatiens bestand eo wie sie Pompejus

eingerichtet hatte, nocti beim Auehrueh des Blirgerkiiegee awi-

sehen Cisar und Pompejus und zur Zeit der Sehlaoht bei Phar>

salui»; denn wir haben das sichere Zeugniss des C^tear, daes die

drei Tetrarohen damals 49 und 48 v. Chr. den Pompejus mit

einer Keitersctiaar mitorstützten und zwar jeder besonders Es

waren Dejotarus, Tarkondariue Kastor und Domnilaus, woraus

wir sehen, dase Brogitarus damals nicht mehr Tetraroh also wohl

gestorben war. Von den dreien waren zwei in Person ersehienen,

w&hrend der dritte seinen Sohn geschieht hatte. In Person war

der greise Dejotarus erschienen, wie wir aus mehreren sieheren

ezpultus et spoliatus saoerdotio est fsnumque aanctissraianim atque

antiquiesimamm religionum venditum peeunia grandi Brogitaro, im-

pnro bomini atque indigno ilhk religione, piaesertim com ea sihi flie

non oolendi, sed spoliandi cauia appetisset. Was ihm Cicero vorwirft

ist Sacrilegium, nicht ein Unrecht gegen Dfgotams, der hinwiederum

als Besoh&tser der Religion garahmt wird.

> Caesar beU. eiv. m 4 § 8 ff. DC GaUos (equites) Deiotarus

sdduxerat .... CCC Tiuroondsrius Castor et Domnilaus ez Gallograeoia

dedenmt, herum alter una venerat alter filium miserat. Es ist zu be-

achten, dssi Dejotarus nicht mit den anderen beiden Tetrarehen zu-

sammen aufgeführt wird« sondern besonders; er stellt audi mehrTrup-
pen. Das beruht darauf, dass er neben der Tetrarohie noch eine andere

Herrsdmft mit dem hdheren Titel eines KSnigs beherreohte. Den dritten

Namen sehreibt die iUteste Hs. bei Ciiar Domnilaos, niefat Donnilaus

und diese Form scheint mir die beeiere zu sein. Fflr sie spricht ausser

der besten Handschrift die Form, in der dieser Name bei Strabo

648 CAbtoT0pi£ ö€€( <&) erhalten ist;

denn der hier genannte Tetraroh Domnekleios ist natorliob kern an-

derer als der den der Text Gissr's Domnilaus nennt Auch die Ana-

logie anderer celtischer Kamen, wie Dumnoriz, Dnmnobellannus, Duro-

nacos, Domnotanrns kann man dafSr anfahren.
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Zeugnissen wisRen ^ Per Sohn, der seinen Vater vertrat, war

Kastor'; da dieser Sohn des Kaetor Tarkondarlus war, so folgt daee

dieser eelbet zu Hanee geblieben war, daee dagegen Domnilans

in Feiflon anwesend war. Da femer Dejotame Tetraroh der To-

lielobojer) Kastor Tarkondarine Tetrarob der Tektosagen war, so

folf^, dass Domnilans damals die Trokmer regierte. Er war also

Nachiolger und waln-Hcheinlich der Hohn des Brogitanis.

Nacli der Niederlage dtn Fumpejus kehrte von den drei

galatisohen Fürsten Dejotame nach Hause zurück (Plutarch Pomp.

73, Cioero p. Deiot 13), auch Kastor entkam ans der Scblacbt;

yon dem dritten^ Domnilane, hören wir seitdem niobts mebr.

In Galatien brachten der alezandrinische Krieg und der .

Angriff des Phamakes eine bedentende Aendemng hervor. Dejo-

tarus setzte sich in den Besitz fast des gesammten Galationfi,

verdriiiijSj;t(' also die übrigen Tctrarchen. AIr Cäsar von Alexan-

drien im Sommer 47 v. Chr. hier erschien, war das bereits voll-

bracht und zwar war es gegen Hrrkommen nnd Gesets, wie die

übrigen Tetnurohen behaupteten (bell. Alex. c. 67).

Unter den Tetrarehen bestand Feindeohaft, wie sehen der

Handel swiachen Dejotams nnd Brogitams lehrt. Jetzt kam es

zu der blutigen Gewaltthat, von der uns Striilin XII 568 be-

richtet'. Dejotarus tödtete seine eigene Tochter und deren Mimn,

^ 8. s. B. Plntarcb Pomp. 78. Cie. pro' Deiot. 18. 28.

* Cic pro Deiot. 28 ,hic vero adnlesoenfl (d. i. Castor) qui rneoa

in Cilioxa miles in Oraeeia oommilito foit» cum in illo nottro exeroitn

eqnitaret enm «nit ddectis eqnitibni, qnos nna onm eo ad Pompeinm

pater miserat.

* Gewöhnlich setst man diese Katastrophe sp&ter, nach dem-
oess des Dejotarus vor Casar, nnd naeh dem Tode Gasar's» also etwa

44 V. Chr.: es soll ein Raeheakt fnr die Anklage des jüngeren Kastor

an dessen Vater sein. So Wemsdorff p. 174 nnd nach ihm alle übrigen

Darsteller, Diese Annahme ist falseh, denn weder beruht sie auf der

Ueberliefemag, noch entspricht sie den YerluUtninen des Jahres 44,

Denn damals war die Tetrarohie des Kastor» die der Tektosagen, schon

eingegangen und seit einiger Zeit im Besita des Dejotams; Kastor

kann damals also in seinem ßoofXeiov nicht gut gewohnt haben. Es

liegt auf der Hand, dass die Ermordung des Kastor im Zusammen-

hange mit der Besetinng seiner Tetrarehte steht, die wie der Verfasser

des bell. Alex« setgt, bald nach der Sohlacht bei Pharsalos stattfand.

Damit steht nun auch die Anklage des jüngeren Kastor im besten Ein-

klänge: seine Feindschaft gegen den ChOssvater war durch die Ermor-

dung seines Vaters hervorgerufen. Auch die oben S. 687 Anm. dtirten
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den TetraTeheii Eaetor Tarkondariiie (Saekondarns) in seiner Be*

sidenz Gorbeus, die er verwüHtete Zu derselben Zeit brachte

er auch die Tetrarchic der Trokmer an sich*. Es iet wohl kein

Zweifel, dass die bedrängte hage, in der sich Cäsar in Aegypten

befand, durch die die HoffuuDgen der Pompejaner sich aufs neue

belebten, den alten König zu diesen G^waltstreioben ennntbigte.

Um so bedenkliober wnide seine I^age, als Cäsar aneb in Alexan-

drien den Sieg davontrug und in grossen Miiaeben nach Klein-

asien eilte.

Dejotams empfing ihn an den Grenzen seineR Gebietes in

demüthiger Haltung ohne die königiicben Insiguiea. Cäsar gab

. ihm den Königstitel zurück, behielt eioh die Kntscheidung über

die Streitigkeiten der TetraroHen anf eine spfttere Gelegenheit

TOT nnd Hess sieb die Truppen des Dejotams gegen Pbamakee

stellen (bell. Alex. 67): in der Soblaebt bei Zela foobten sie mit

Anf dem Bfiokwege naeb Italien In Nioaea kamen alsdann die

galatischen Angelegenheiten zur Sprache. Brutus sprach iür

Dejotams^ und wirklich fiel die Entscheidung nicht iingiinstig

für diesen aus. Denn er bebieit nicht nur neine angestammte

Tetrarcbie über die Tolistobojer, sondern behielt von dem Usnr*

pierten noch die der Tektosagen, denn nur die Trokmer wurden

ibm yon GXsar genommen; da wir aber ans seinem Gewaltstreieli

gegen Kastor Tarkondarins seben, dass er aueb die Tetrarebie

der Tektosagen oecupirt hatte, so muss er diese behalten haben.

Die Trokmer wurden einem verdienten Anhänger und Gehülfen

gegeben, dem Mithridatee yoq Pergamon der dem Cäsar im

alexandriniscben Kriege die wiobtigsten Dienste geleistet hatte.

Mitbridates von Pergamon gebdrte von mtttterlieber Seite her

Worte des Saidas können, wenn man sie denn anführen darf, fOr die

hier vorgetragene Darstellung gebraucht werden, denn aneh naeh

ihnen gebt die Ermordong des Kastor durch Dejotams der Anklage

Tor CSsar voraus.

^ Hieher gebort aueb, was Plutarch deStoic. repugn. p. 1283,41

Dfibn. berichtet. Dejotarus tödtete darnach, um einem Sohne die Erb-

folge SU siobenii alle übrigen Kinder. Das geht wohl auf diese Vor*

ffisigß. Wie weit es richtig ist, kann ich nicht beurtheilen: Dejotams

hatte mehrere Kinder (Plutarch Cato min. 16), daehte aber nur einem,

dem Sohne gleichen Namens, die Erbfolge zu.

* Denn Cäsar nahm sie ihm nachher wieder ab.

* Cic ad Att. XIV 1, 2, Brut § 21» dialog. de erat. o. 21.

« acero de dir. U 79.
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znm gaUtieelien Tetrarcliengeflclileoht: seine Hntter war Adobo-

^iona, Tocliter des Dejotarus^ Schwester des Trokmerfürfiten

BrogitaruR. Mithridates also desRen Neffe Sein Vater war Me-

nodot, ein vornehmer Mann au« der Provinz Asien Seine V'er-

wandteehaft mit dem Hause der Trokmerfttrsten verscbafffee ihm

jetst diese Tetrarobte, and nicht ganz mit Unrecht» wenn anoh

nicht ganz mit Beoht sagt der Verfasser des bell. Alex« c. 78

eidem (Mithridati) tetrarchiam legibus Gallograeconim inre gentis

et cognationis adiudicavit oconpatam et posBeesam panois ante

annis* a Deiotaro. DieRe etwa Ende Augnst 47 v. Chr. getrof-

fene Anordnung, durch die Dejotarus die ToiiRtohojer und Tek-

toRagen, Mithridatee die Trokmer erhielt, meint nun offenbar

8trabo, wenn er sagt» dass Galatien nach der Breitheilnng an

swei Herrseber kam.

Diese Entsobeidnng kann nns in Verwnndemng setcen; denn

die übrigen Tetrarchen, die ohne Zweifel in Nieaea ersebienen

waren, wurden zu Gunsten des DejotaruR und Mithridates ans-

geschlossen. Ob Rie durtdi kleinere Besitzungen fxler Verspre-

chungen entschädigt wurden, was sehr wohl möglick ist% wissen

1 Strabo XIII 625 und dazu die vcn G. Hireehfeld erlftnterte

Inschrift im Hermes XIV 474 ff.

^ Vielleicht oder wahrscheinlich ist dieser Mithridatee mit dem
bei Cicero p. Flacco §§ 17, 41 erwähnten identisch, der in Pcrgamon

grossen Kinfluss hatte. Er betheiligte sich an der Anklage des von

Cicero verthcidigten L. Flaccus und so erklärt es sich hinreichend» dass

Cicero nicht nur in dieser Bede, sondern auch anderswo wegwerfend

über Mithridat von Pergamon spricht, der sehr vornehm nnd angesehen

war nnd wie Strabo's Notiz 1)eweist, in seiner Zeit einen bedeutenden

Kamen hatte. Im bellum Alex. c. 26 heisst es von ihm: Mithridates

Pergamenas magnae nobilitatis domi sdentiaeque in hello et virtutis

fidei dignitatisque in amicitia Caeearia. Diesem Iiob entsprechen seine

Leistungen im bellum Alexandrinum, wo er es war, dr r den Cäsar aus

seiner bedrängten Lage befreite. Die Freundschaft mit Cäsar war wohl

älteren Datums und es verträgt sich sehr gut mit ihr, dass sich Mi-

thridat an der Anklage gegen Flaccns betheiligte, denn dieser gehörte

nieht sn den Freunden Cäsar's.

* pands snte aanis ist nngenan; denn noch im Leger des Pom-
pejoB waren, wie wir aus (^sar wissen, alle drei Tetrarehen.

* Man könnte in Erwägung sieben^ dass es im bell. Alex. 67

heisst: Deiotarus tetrarches Gallogracciae tunc quidem paene totios,

nnd es doch noch einen Theil gab, der nicht von ihm heaeUt war:

der könnte ja eher dem jüngeren Kastor geblieben sein. Dabei ist

SImIb. Mos. t PMloL K« F. XXXVm. 88
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irir fiiolit. Erleiehteit wurde diese Enteoheidimg d«diurdi, daae

D^jotaruB im foktieehen Beeitt des Geraubten and daia der M-
liere Tetrareli Kastor aas dem Wege geräamt war. Sehwienger

wäre wohl geweBen^ den Domnilans, den Trokmerftiret^n, zu

tibergehen, wenn dieser noch gelebt hätte. Es ist daher zu vrr-

mnthen, dass auch Domnilana damals schon todt war: vielleicht

war er schon in der Schlacht bei Pharsalus gefallen und hatte

dadurch auch dem Dejotams die UsarpatioD erleiehtert ^ Haupt-

sSehliob mass man bei der Beortbeilnng dieser EntsebeidiiQg

erwägen, dass Cisar grosse Eile hatte, nach Möglichkeit die

Dinge in ihrem gegenwärtigen Zustande Hees und sich kdne
unuütliigen Schwierigkeiten machte. Casar hatte ein wirkliches

InteresiRe daran, einen zuverlässigen Anhänger, wie Mithridates

war, mit einer ansehnlichen Macht hier auRzustatten, aber ein

sehr geringes Interesse, die Ansprüche von Tetrarohen an yer-

treten, die nooh dasu nicht minder als I^jotsrna im Heere des

Pompejns gegen ihn gekSmpft hatten. Für Bejotaras mnsste aiioli

sprechen, dass dieser ihn gegen Phamakes nntersttttst hatte.

Es ist möglich, dass Cäsar bei der Erthuilung zweier Te-

trarchien an Dejotams diesen zugleich für die Verluste entschä-

digen wollte, die er im Osten des Pontus erlitt, denn das König-

reich im Osten, das sogenannte Eleinarmenien verlor er gans.

Diese Theile waren von Phamakes besetzt worden (bell. Alex.

34), jetzt erhielt den grSssten Theil Hithridates von Peigamon;

angleieh wurde ihm der Bosporus mit dem Eönigstitel übertragen*.

auch auf den Plural aufmerksam zu machen im bell. Alex. c. 78: iura

in tetrarchas reges civitates distribuit. Tetrarchen im Plural finden

sich auch bei ('icero Phil. XI § 31 im Entwurf zu einem Senatuscon-

sult und zwar neben den beiden Dejotarus. Erhebliche Theile Gala-

tienfl schciiion nicht abpotrrimt worden zu sein: eher möchte man an

Enteohädigungea uusserliall' dipser Landschaft denken.

* Nach der dem Dejotarus sehr güustigeu AuiVnssung Cicero's (de

div. II 79, Phil. II 04) kam ihm die Tetrarchie der Trokmer von

Keclitswcgen zu, was sich so am beaten erklärt. Domnihuis hatte frei-

lich einen Sohn, der gleich Kastor übergangen wurde.
' Bell. Alex. c. 7 Mithridatem Perp^Rmenum — rogem Bospori

constituit, quod sub Pharnacis fuerat, iiroviiiciascjue populiR.

a barbaris atquc mimicis regibus interposito anucissimo rege mnnivit.

eidom tetrarchiam u. s. w. Diese verdorbene und lückenhafte Stelle

acheint doch m sagen, dass der ganze BesiU des Pharnakes an den

Mithridates üljcr^utg, mit Ausnahme natürlich des Pontus, Strahn XIII

025 (über Mithridates) €€(
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Nur einen Theil von Kleinarmenien erhielt, wenn Dio XLII 48

recht berichtet, der Kappadokier Ariobarzanes *.

Sehr bald trat iu Galatien durch den Tod des Mithrldatea

von Perga^on eine neue Aenderang ein, der im Kampfe gegen

Aeander, den Beeieger und Kaobfolger des Pharnakee Üel^ aU er

noli den ihm yerliehenen Boepoms erobern wolltet Sein Tod

mnee erfolgt eehi noeli elte CSear im Jahre 45 toh eeinem letzten

Feldznge in Spanien nach liom zurückgekehrt war. Er wurde

dadurch die Tetrarchie der Trokmer nnd ein bedeutendes König-

reich daza erledigt und dieser Umstand braclite die galatiechen

Fürsten nnd Tetrareben in Bewegung. Dejotarus Bohiekte im

Jahre 45 . Chr. eine G^sandtschalt an Glsar, die ihn in IVmraco

traf nnd nach der Bttokkehr des Diktators längere Zeit in Rom
verweilte (Gie. pro Beiot. § 28). Ee ereobeint ferner Kastor,

Sohn des ebemalifcen Tetrarehen Kastor TaikondariuR in lioni,

sein GrosHvater Dejotarus wird von ihm angeklagt und von Ci-

cero vertheidigt Ohne Zweifel h&ngt alles dieeeB mit dem Tode

des Mithridat nnd der nun zn erwartenden Verth eilung seiner

Besitanngen insammen. Zwar ist es nicht direet Uberliefert, wird

aber durch alle uns bekannten ürnttünde nahe gelegt. Freilieh

Gicero'fl Vertheidignngerede fttr Dejotarae, von der man AufklS*

rung erwarten könnte, berührt diese Verhältnisse gar nitht, wie

sie überhaupt, und gewiss nicht ohne Grund, es vormeidet von

den wirklichen Verhältniesen Galatiens zu sprechen; sie beschränkt

eich anf die Widerlegung der von Kastor erhobenen Besehnl-

digungen, als sei Dejotams dem Cftsar gans besondere feind nnd

habe ihm gar nach dem Leben getrachtet Diese Anklage ist

offenbar nur, ffir Kastor nur ein Mittel, nm fllr sieh

nnd gegen Dejotams bei CKsar Stimmung zu machend In Wahr»

Koi ßacnXcti^ dXXujv € Booicöpov. Auch Kolohii muss zu seinem

KSnigreiohe gehört haben, vgl. Appian Mithr. 121. Kämpfe im Gebiete

der Mosoher (bei Kolohit) und Plünderung des Ueiligthums der Leu-

kothea durch Mithridat erwihnt Strabo XI 496. Audi Mfinsen sind

von ihm nschgewiesen von A. v. Sallet ^itsehrift f. Nnm. 869).

* Dio's Bericht ist nicht gans snverlSnig; an einer anderen

Stelle (XU 63) ISsst er das übrige Kleinarmenien dem D^otams in-

rfiekerstattei werden» was nicht richtig ist Im belhim Alexandrinum

ist nichts davon; nicht einmal die Verleihnng an Ariobarsaaee wird

hier erwähnt.

* Strabo 626.

* Schon die lange Daner der Yerhandlungen, wie sie durch die
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beit lag es eo, daee Dejotarne sein früheres Königreich für eich

sn gewinnen und eich zu behaupten enehte, daee Eaetor die Ge-

legenheit benntsste, nm alte Reohte zn-emeaem nnd den DejotamSy

den Feind soiiies Hauses, zu verdrängen.

Ciisar traf in dieser Saclie keine Entecheidung, da er vor-

her starb. Wahrscheinlich hat er sich vorbehalten, diese Ge-

schäfte an Ort und Stelle, im Orient selbst zu erledigen; er

wollte ja in näoheter Zeit gegen die Parther ine Feld ziehen.

Ale die Naohrieht von eetnem Tode nnn in Aeien eintraf, half

Dejotarne eich eelbet. Allee was ihm CSear genommen hatte,

d. h. die Hinterlassenschaft des Mithridates, die Trokmer und

das sogenannte Königreich Kleinarmenien nahm er wieder in

Besitz und zwar ohne Widerstand zu finden. Durch eine ansehn-

liche Summe Geldee eetzte er dann durch, dase AntoniuB aus den

angeblich hinterlaeeenen Anordnungen Cäear'e dieeen Gewaltetreioh

beetütigte nnd dnreh ein Decret dem Dejotarne die ganze Herr*

Schaft anspracht Dejotarne war jetst allein Herr in Gklatien.

Während die aussergalatischen Besitzungen des Dejotarne sehr

bald wieder von Galatien getrennt wurden, ist dieseB selbst fort-

an, 80 viel wir wissen, nicht melir getheilt worden. Auch die

auf Cäsar's Tod folgenden Bürgerkriege änderten nichts mehr an

der Vereinignng e&mmtlioher drei Stämme. Im Streit iwieohen

den Trinmyim nnd der Partei dee Bratae nnd Gaeeiae hielt eich

der alte König Dejotarne anfange inrfiok; ep&ter trat er an Bmtna
' über (Dio Oaeeine XLTII 24), nnd bei Philippi standen seine

Truppen gelührt von Amyntas gegen Octavius and Antonius im

Felde Nach der ersten Schlacht bei Philippi und dem Tode

l;\n<To Anwosonhoit der Gesandten des Dcjotarus in Rom vorausgesetzt

wird, spricht dagegen, dass os sich hlri^:^ die von Cicrro zuruck-

gewif'Si'ne Anklage liundelt. Die^f^ Anklage war kaum ernstlich ge-

meint und Cicern Ik /pk hnrt j^p^viss mit Reclit die ganze Suche nh vmo

unbedeutende (causam nueni et inopem). Ebenso richtig urtheilt er

nn dpfPflben Stelle (iid t;im. IX 12, 2, an Dolnliella) über seine eigene

sehr uriiuMhnil i iidt? Midr; er Ticimt sie ein rnuiiURCulnni levidense crasso

filo für Dejoturus bestiniint. Da^ Ari^umcnlunii y.ur licile pro Deiotaro

(s. Sehol. Gronov, p. 421 Or. : rf ucrsn'. est Cnf^sar I^>n:un. ;unbi«'T)at .
^Tidiii^ebat") quomodr» Dpioi;iru^: ;)'\ <niret ad jinrtOTii '^. Imc ;ui<lito

genor misit. accusarcnt Deiotarum) ist zwar <vhv confus, enthält

aber vielleiclit noch ein Kömohen älterer Ueberliefening, of. Schol.

Ambros. p. 372 Gr.

' Cic nd Att. XIV 12, 2, Philipp. II 93 ff.

^ Appian b. dv. IV 88 spricht bei dieser Gelegenheit von·
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des Cfteeius verlieee Amyntas das Lager dee Braille mid ging

za den TrinmTirn Uber (IHo Gau. XLVII 48). Als Antonina

dann nach Asien kam, behielt Dejotama seine Herreeliait, bis er

im Jahre 40 v. Chr. hoohbetagt starb. Es folgte ihm damalH

nicht sein Sohn, der jüngere DejoUru«, der vielleicht schon vor

Beinem V^ater gestürben war, sondern Galatien wurde damals dem

Eagtor gegeben und noch ein Theil Paphlagoniens dazu ^ Aller

Wahrscheinlichkeit nach ist das kein anderer, als der £nkel und ein-

stige Anklager des Dejotams^ der Sohn des Tarkondarine Kastor,

ans dem Stamme der Tektosagen. Schon nach vier Jahren hatte

die Herrschaft des Kastor über Galatien ein £nde, vielleicht weil

er starb. Galatifii kam im Jahre 36 v. Chr. an Amyntas, den-

selben, der in der Schlacht bei I'liilippi die Truppen des Dejo-

tarus befehligt hatte (Dio XLIX 32). Mit seiner Thronbesteigung

hatte die Herrschaft des Tetrarchengeschleohtes ein Ende. £s

ist bekannt, dass nach seinem Tode, 25 . Chr., sein ganxer Be-

sitz als Provinz Galatia von Angnstns in eigene Terwaltong ge-

nommen ward.

Hieniit ist die Erklärung der Htrabonischen Stelle, die an

der Spitze dieser Auslükrungen ateht, abgeschlossen. Das, was

uns Strabo da berichtet, steht in vollem Einklänge mit dem, waa

wir sonst ans ihm selbst oder ans anderen Antoren wissen; es

€ xe ^ . ürt bedarf der Plural

einer Erläuterung. Eine Theiluiig Gulatieiiü unter mehrere Fürsten ist

auf Gruüd debeelbeu nicht anzuiichnieii, da uns Cic. ad Att. XIY 12

ausdrücklich sagt, dass Dejotarus das ganze Reich erhielt. Entweder

sind hier unter den xtTfKipxm (wie unter dm »trarchon Cicero's Phil.

XI 31) die vielleicht mit kleinen Füretcnthümcrn ausserhalb Galaticns

ansgcstattet4in Tetrarchen gemeint, oder es ist Dejotarus und sein gleich-

namiger Sohn geraeint, der schon bald nach dem Vuter den Könige-

titel erhalten hatte CCic. ad Att. V 17, 3) und ufficicll als Mitregent

des Vaters anerkannt war (Cic. Phil. XI 31 regctn !>( iotarum ])atrem

et regem Deiotaruni tiliura). Jedenfalls ist der Ausdruck Appian's un-

klar uud ohne genauere Dibtinetion gewählt, wie man es oft bei ihm

iiudet.

' Dio 4R, 33. -' (( tv Tfj^€€. Attalus war einer

der Pompejus eingesetzten Fürsten des Binnenlandes von Paphla-

gonien. Die rechnet sein Gebiet zu Galatien, weil es nach der spä-

teren Provinzialcintheilung dazu gehörte. Es ist nicht unmöglich, dass

Kastor schon früher diesen Theil Paphlagoniens erhalten hattei uud

Dio hier zeitlich getrennte Dinge zusammcngel^t hat.
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wird durch die anderen Nachrichten ebenso erläutert, wie es

eeibst diese Nachrichten richtig verstehen lehrt, ätiabo eagt aus,

dass zu Beinen Lebzeiten (') das Luid der Galater nach

dem Anühtfcen der alten Qjrdnnng xaeret an drei fArsten kam.

Es waren das Dejotams, Kastor Tarkondarms nnd Brogitams

nnd es gesohak dnrok Pompejas im Jakre 63 oder 63 Chr.,

nach vollkommener Beendigung des mithridatischen Krieges. Dann

kam dab Land an zwei Herrscher; damit meint Strabo die durch

Cäsar im Jahre 47 v. Chr. eriolgtc Zutheilnng an Dejotarns und
Mithridates von Fergamon. Zuletzt kam es an einen, an den

Dejotarns; derselbe erkielt bald naek dem Tode Cisar's dnrok.

Antonius im Jakre 44 Obr. den Besitx des ganxen Ghklatieiui

zugesprockMi. Nack Dejotarns nennt Strabo dann gleiek den
Amyntas nnd fibergeht die kurze Herreohaft dee Kaetor. Er
kuuiitc sie unerwühiii laesen, weil dieselbe an dem Zustand Ga-

latiene selb^i nichts änderte und eine neue Vertheiiung nicht be-

wirkte, hnden wir Uberhaupti daee Strabo in den vielen

Naekrichten, die wir ikm yerdanken, nur das wioktigste nnd

wesentliokete gibt, wie es den Zweeken seiner Geograpkie ent-

fqpiiokt* Demjenigen, der die genanere Gesekiokte der yersekie-

denen Landsokaften wollte, standen damals noek nmlangreioke

und eingehende Geschichtswerke zu Gebote, die uns heute fehlen.

Mit dem Aufhören der Selbständigkeit Galatiens ist jedoch

die Geschichte der Tetrarchenfamilie noch nicht ganz zu Knde.

Vielleicbt hat schon Cäsar die Zurückgesetzten durch andere Be-

Sitzungen entsckädigt oder enteokädigen wollen; jeden&lls gesckak

es naokker dnrok Antonine, dnrok den llberkanpt ein grosser

Tkeil Yon Kleinaslen in viele kleine l%eile serkiliftet ward.

Es ist schon erwähnt, dass jiach Dio Cassius der jüngere

Kastor neben Galatien den Theii Paphlagoniens erhielt, der früher

dem Attalns gehört hatte.

Während Gulatien im Jahre 36 auf den Amyntas überging,

blieb diese Besitsnng in seiner Familie und ging, wakrsckeinlick

im Jakre 36 y« Gkr. anf seinen Sokn Dejotarns flber: Strabo

XII 562 b^ f|p£€ -\ , Mopceo^ ciuci . 1 dieser Dejo-

taruö Philadelphoe iolgte dem Antonius nach Aktiuni, ging aber

kurz vor der Schlacht zu Octavian über (Plntarch Anton. 61 und

63, Dio L 13), Naok seinem Tode ging diese HerrsokafI ein

nnd wnrde von Angnetus xnr Provinz Galatien geseklagen: es
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gMohah das im Jahre 7 v. Chr. (. Marquardt, Böm. Btaatever*

waltoag V p. 359).

Kit dem Tode diem Dejotma hört die Lhiie der Tek-

tosagen auf als aelbitibidigea Fttratengeacbleclit zu eziatireD. Die

Linie der Tolistobojer war schon vorher mit dem alten Könige

Dejütarus erluöchen und nur die Tetrarchen der Trokmer dauern

noch fort. Strabü XTT 543 u. n. nennt den -. Ich habe schon bemerkt, daea

dieser€ gewiss kein anderer ist, als der ans Cäsar

bekannte Tetrareb Domnilans S der Naebfolger und wahrsobein-

lieh Sobn des IVekmeirftoten Brogitams. Adiatoiix erkielt naeh

der oben citirten Stelle Stebo'e dmeh Antonius eine fürstlielie

Versorgung. Der griechiech gebliebene Theil voii ILerakleia und

Hcinem Gebiet ward ihm übergeben. Kurz vor der Schlacht bei

Aktium überfiel Adiatorix die neben den alten Bewohnern ange-

siedelten römischen Colonieten und tödtete eie. Dafür wurde er

YOn OetaTiaa im aktisehen Trinmpli anfgeitthrt nnd bingeriehtot.

Von seiner Familie wurden aber swei seiner Sökne, der Slteste

Dytentos nnd ein jüngerer yersebont) denen wiedemm Strabo

XII 558. 560 berichtet. Dytcutu^ wurde nicht nur begnadigt,

süiidern erhielt auch das Prieeterthum in Komana-, da« er noch

verwaltete, als btrabo sohrieb (18/19 y. Chr.). Was weiter aus

ikm nnd seinem Hanse ward, wissen wir nicht. Zum Tetrarchen-

gesehleoht gehört endlieh anek noeh Atepoxix'*, den wir im Be-

sitz einer Herrsekaft im östliohen Pontos finden, die ans Theilen

der Landsohaiten Knlnpene nnd Lamnsene bestand. Zur Zeit»

* Den Text Strabo'e nach Cäsar zu ändern, würde voreilig sein;

denn wir wissen nicht, ob bei diesem der zweite Theil des Nameue

iuUct erhalten ist.

* £r war wohl der Nachfolger des ehemaligen Räuberhauptmanns

Kleon, der nach dem Siege Octavian's von diesem die Priesterschaft

in Komana erhielt (Strabo 674).

* Strabo XII 560 ol € €6 (nach

Pompcjus) feueiv UpeOoi, 0 Upei, ^
5· Ö' -'(. Für 5' haben die Hss. bi:

das richtige ist von Eckhel hergestellt (doct. num. I 8, 184) nach

CIGr. III 4089; dort wird wahrscheinlich ein Sobu dieses Dynasten er-

wähnt:'.
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iils Strabü schrieb, war lt schon gestorben und seine Herrschaft

von Horn eingesogen. Zu welchem Zweige der Familie er

hörte, wiem wir nioht; man könnte vermatiieii, dMS er der von
Stiabo erwälmte jttngm Bruder des Dyteotoe war; er mfiaefte

dann seine Herrscliaft dnreh Angnetoe «ilialten liaben. Aber ee

iet walundheinlioli, daes 8trabo ee in diesem Falle avedrtteklicli

gesagt hätte. Der Möglichkeiten bieten sich auch andere, und

nach dem, was wir sonst wissen, halte ich es iür wahrschein-

licher, dass die Belelinung des Ateporiz von Antonias auege-

gangen iet, als von Augnetus

Diese letzten Anelänfer der galatiechen Tetrarehen and ihre

Gesehieke sind für die Yerwaltongsgesehiehte Kleinasiens, be-

sonders des. Potttos, niobt ebne Interesse. Sie illostriren das

Yerfabren des Antomns in diesen Landsebaften: am diese kleinen

Herreu zu befriedigen, werden neue Herrbehalten zum Theil aus

Gebieten, die schon früher riiiiiisrli gewesen waren, gebildet,

wobei die älteren Organisationen zerstört und wohl aus den

Flicken mehrerer ein neues Stück zusammengesetzt wurde. Eine

Zeitlang, seit der Herrsehaft des AntonuiB, sind diese Gegenden

und besonders der Pontns lOihridats ein buntes und weohselndee

Gewirr mehr oder weniger ephemerer Staaten, deren FOrwten

ihrer innern Herrschaft meist fremd gegenüber standen. Der Zu-

sammenhang des Landes und dati JM-wusstsein desselben, sowie

das dynastische Geiühl mosste vor allem im Tüntus durch die

weoheelnden Theilungen und wechselnden Herren zerstört wer*

den, und dadurch wurde die direote römische Verwaltung, die

seit Augnstns allmahlieh überall eintrat, wirksam vorbereitet

y. Tanusius, ätrabo XYII 829.

In den Arnold Schäfer gewidmeten liistorischen Untersu-

chungen (Bonn 1882 p. 158 ü.) hat körzUoh iSonnenburg von den

1 Ein Gakter war auch Gaisatorix, ä/et bei Strabo XII 662 als

ehemaliger Besitser eines Theües der TSmonitäs in PaphUigonien ge-

nannt wird (fiber den Namen s. die Anm. zum CIGr. 4089 . 88).

Es liegt nahe, ihn mit dem bei Polybios XXIV 8 erwähnten Gaiaatoris

zu identifioiren; dem steht aber entgegen, dass dieser nach dem Wort-
laut des Polybios ein galatiioher Tetrarch ist, den E. Meyer (Gesohiobte

des Konigreiehs Pontus p. 72 f.) nicht ohne weiteres su einem papb-

lagontsohen Dynasten stempeln durfte. Sonst erfahren wir ntdits

von ihm.
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Amialen des Taniudae gehaadelt and ttbeneagoid dargelegt, daee

kein Grand yorliege, die 1>erüelitigten annaleB Yola^i Gatolle mit

denen des Tanoeine zn identifioiren. Ihm wie anderen ist eine

Stelle Strabo'e entgutigcn, die, wenn man sie nnr richtig liest,

einen neuen Beitrag zur Kenntnise dieses Historikers der Zeit,

des Pompejus, Cäsar und Cicero gibt.
*

Strabo XVII 829 handelt vom Lande der Haurusier, inson-

derheit von dem aiueerhalb der Säulen des Heraklee liegenden

Theile nnd seinen Wandern. Man liest da in nnseren Texten

folgeuden Paseus: ( 6 6 tu^'\€^ *
} 1€ £-, ÖV tnißuXtiv.€ € 5* €-€ , b* €€ €,€' hk .6(&€ -

XbMw €( ^*
\ dTretbav ^ XdßuxHV €(.

Der Historiker Gabiriius ist memeö WissenH sonst nicht

bekannt; man denkt bei ihm zuerst an den bekannten A. Gabi-

nius, aber wer würde dem sehriftstellerische Neigungen aratraaen?

Der AnstOBs daher, den Bneoheler (N. Jahrb. GXI · 305) an

ihm genommen hat, ist wohl begründet; Bueeheler schlügt Tor,

mit Rücksicht auf eine gleich anKuftthrende Stelle Plntaroh'e im

Sertorius, der den Saliust bcmii/,t haben soll, für

zu richreiben. Ich becreife jedoch nicht recht, Aveshalb

Bueeheler zu einer Coujectur gegriilen hat, die auch Uusscrlich

nicht ganz leicht ist, da bei Strabo die beste Handschrift dieser

Theile, dar Yatioanns nicht hat, sondern.
Dieser Name ist statt jenes in den Text m setzen.

Nun wissen wir auch, wem Flntaroh im Sertorins c. 9 die

Nachricht über das Skelett des Antaeus verdankt; er erzählt gerade

wie Strabo: (bei Tiugis) o\: \-
poööi 6^€

bia* 5» ^,^€ €' €

* )0 die llss.

^ vepi oodd.
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£(£. Diese Nachricht gebt also auf Tanueius zurück und

damit stimmt es gut ilb«reiii, dww dioeer audli im Cäsar 23 von

ihm oitirt wird.

Auch der Cbograpbie Stebo's stellt dieser von Plutaroh

oitirto Autor gut an; es sind der Geographie eine ganie Beihe

von Schrdtetellem mit den plvtarchischen Biographien der spä-

teren Römer gemeinpam. Es siud meist Historiker, dieeelbeu,

die dem Strabo das Material für f?eine ge-

liefert hatten. Dass dieselben Autoren in Plutarch*ß Biographien

wiederkehreii, erklärt sich daraus und ist mit ein Beweis dafür,

dass in diesen Biographien Straho's Gesehsohtewerk hanptsiohlieh

henntit ist Diesem wird daher Flntaroh im Sertorins jene Kotia

über das Grrah des Antaens verdanken.

Für das AV'erk des Taiiusius lernen ans diesem neuen

Fragment, dass es auch die Zeit des Sertorins, jedenfalls al^o

auch die sullanische Zeit umi'asst hat. Die Lebenszeit des Antoie

ist nicht näher bekannt; aber sehen Sonnenburg hat nicht ohne

Grand angedeutet (p. 161), dass er nach GSsar's Tode schrieb.

Yielleicht darf man ihn noch etwas weiter hinabrAoken. Denn

im Ansohlnss und im Zusammenhang mit der eben citirten, ans

Tanusius entlehnten Htelle des Plutarch Sert. 9 heisst es da:

TiffiTüi 0 , 6' -
b€Sai, Isk itaSha Aiöhuipov, ^
Aißuicdhr €*0 tiSw' ^ .

) -* €€ . Wenn mit dieser Kr-

zählung von der Nachkommensohaft des Herakles auch das Com*

pUment fttr König Jnba auf Tannsins anrtLckgehti so könnte man
dsians sehliessen, dass Tannsins sein Zeitgenosse war nnd also

naeh der Schlacht hei Aktinm im angnsteisohen Zeiteiter schrieb.

Es ist aber zu bemerken, dass diese AeusBerung ebensowohl von

riutarch oder vielleicht eher \ou seiner Quelle, Sfrabo's Histo-

rien, herrühren kann und der Schiuss auf die Zeit des Tanusius

nnr eine entfernte Möglichkeit ist.

Breslau. Benediotus Niese.

Digitized by Google



Beiträge zur Kritik der galliechen PaDegjrriker.

I

Rede II (Mamertinue) c. 6 (p. 94, 9 Baehrene). Der Redner

yerherrliobt den ersteo Tag des ersten Coneulatß (287) des Maxi-

miAD, wo dieaer einen ptötzlieh gegen Trier heranetttrmeDden

Scbwarm von Germanen xar&okaelilug: nidimne te, Gneear, eodem

die pro re pnblioa et nota enecipere et amkmeia Mere. Wenn
für das unverständliche coninncta andere Partioipien gesetzt wor-

den sind, conuicta Schwarz, Boluta von BaehrenR, so iet da-

gei^^tiii zu sagen, daes der Uieichmäaeigkeit halber, enteprechend

dem völlig zum Substantiv gewordenen uota des ersten mit et

begmnenden Giiedee, anoh im zweiten ein Snbstantiv stehen mues.

Der €Manke dieses sweiten Gliedes mnss aber sein: die £rfttl-

lung berbeiflUiren. Denn der Kaiser wird unmittelbar daranf

gepriesen, dass an Stelle der Götter er selbst die Hilfe gebraohi

habe: (|Uod eniia üptaufjiMB in fuiiirum, fecisti contiuuo traiib-

actum, ut mihi ipBa If'onim auxilia (|uae piecdtns erae praeve-

nisse uidearis et, quicquid ilii promiserant, ante ieciseei und in

demselben Kapitel (p. 94, 25): ita ntroque illins diei enpremo

tempore bis dinina res pari religione oelebrata est» loni, dum
pro ftttoiis nonetory tibi, dam pro nietoria soMtnr* Ans diesen

Stellen geht aber anoh hervor, dass debere, wofür Sehwan delere,

Baehrens reddere, nnhaltbar ist: denn nach dei Darstellung des

Redners schul 1 et nicht der Kaiser den Göttern die Bezahlung

seiner Grelüble, sondern vielmehr dem Kaiser wird der Dank

gesoholdet Wae wir ann an nnserer Stelle verlangen, finden

wir ausgesprochen, wenn wir mtenta prtubare schreiben. Der

Fehler entstand wohl, indem ein Absohreiber, der öfter an ver>

darbten Stellen der Panegyriker dnrch vermeintliehe Gorreetvren

das Uebel nooh schlimmer machte, das c in euenta für c las und

so coniuncta heraus brachte, zugleich das ebenfalle beschädigte
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praebere mit Rücksiclü auf iiota in debere äntkriul. — Neben

dem bei den Panegyrikern häuügcn eventuB kumrat doch auch

einmal und gerade in Kode III, die eich vielfach V\» in den

Wortgebrauch an Bede II anlehnt, eventnm vor, c 19 (116, 7)

expIoratiB reram eventie.

e. . 9. (. 96, 6). Das« Hazimtan, so eetst der fiedner

aiiJseiiiander, über deu Khein gegen die Germauen zog (287),

eine Unterneliniung, die dann Diocletian durch seinen Einfall in

Deutsch 1and von Rätien au8 nachahmte, ist eine grössere That

als die Ueberfahrt des älteren Afrioanus Über das mittelliindische

Meer: denn bei diesem ganz nenen Wagniee konnte Scipio noch

auf das Glttok vertrauen, ein sweiter derartiger Zug aber ist ein

Beweis von bereehnender Einsieht: ideoqne hoc nnne ambo, sacra-

tiösime iiüj^tr.üur, ipso estis Scipioue potiores, quod et tu AlVi-

canum et te Dio« letianus imitatus est. ingressus est nuper ille

eam (so mit Baelir. für Uiam) quae Kaetiae est obiecta Germa-

oiam similique uirtute Eomannm limitem uictoria protulit: fideo

nmnini illine simplioiter amanterqne quicqud pro hieee terris

feoeras retulisti, cum ex dinerea orbis parte coenntes invictaa

dexteras contnlistie; adeo fidnm illnd foit firatemnmqne eioqumm.

Das bisher unbeanstandete erste adeo kann nicht richtig «ein.

Denn eine Beziehung despelben anf das Vorhergehende ist un-

möglich, da hier von Diocletian, in dem mit adeo beginneudeu

Satze aber von Maximian die Bede ist; eine Beziehung auf d;is

Folgende liegt auch nicht vor, da kein ut folgt, und endlich

gegen eine an sich denkbare Verbindung mit illi retnlistl allein

*du hast sogar noeb ihm lugeeobrieben* spricht die Stellung.

Der Gredanke der Stelle ist nun der: 'Diocletian hat dich nur

nachgeahmt; aber du hast gleichwohl deine Thaten ihm zuge-

schrieben, als ihr bald darauf (in Mailand) zusammen Ivamet; so

sehr war dieses Zusammensein von brüderlicher Treue getragen'.

Demnach wird fUr dae erste, wohl nur im Anschluss an das

zweite entstandene adeo zu lesen sein at tu. Femer muss fttr

eloquium (so im üpsaliensis) das schon in interpolirten Hdschrr.

eingesetzte colloquium aufgenommen werden. Wie nämlich die

iüigciiden Wurti zei^ren : in quo uobis mutna praebuistis oiniiiuiii

exempla uirtutuni, ist eine Unterredung gemeint, also ist elo-

quium unmöglich. Auch Kede III c. 11 (III, 13) quam concor-

diter oolloquuntur haben schlechte Hdschrr. eloquuntur. £e ist

die umgekehrte Verwechselung von und e, wie an der zuerst

besprocheneir Stelle.
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Kede ly (Eumenitis c. 20 (130, 27). iiideat praeterea

in illis porticibue iuueatus et cotidie npectet omneB terrae et

cunota maria et qnicquid inuictiseimi principes urbiiim gentium

nationnm aut pietate mtitannt ant oirtute deuiacuut aat teirore

dfinmemU. Fttr dae iweite davincimt Mtzen die Heraasgeber

deninoinnt: indeteen ist es sehr unwabraolieinlioli, data Eula,

durch Zueammenetellung von drei Wörtern, von denen nur die

beiden letzten ähnliche Form bal)en, ein lahmes Wortspiel ge-

macht habe. Auch Cicero de haruep. resp. 4, G non modo uiiioi,

uerum etiam uinciri, womit Wölfflia, über die allitterierendeu

Verbindangeii der lat Sprache 90, nneere Stelle saaammenstellt»

kann natflrlich nioht helfen. Ebenso wenig iet ee eicber, denin-

oinnt nm der Naohabmung V e. 20 (147,8) willen an&nnebmen,

da diese eich ziemlich frei bewegt: nihil ex omni terramm eae-

lique rcgione non aut metu quidum est aut armis damtium aul

pietate äeuincUm. Es bleibt nichtH übrig, als auf eine Herstel-

Inug des durch das irrthümlich wiederholte deuincunt nach terrore

yerdrangten Verbums zu veiaohten. Man könnte nach noch einer

anderen Nachahmang VI e. 4 (151, IK)) plnriqiaB ille barbarae

nationee ^iklmnB thmmtf uefda mUi^mit: tibi ennotie hoetibne

alaeritatis tuae ierrore eow^resiis interim deeet materia nineen-

dl an (ijüc Ergänzung durch compressit denken, iiideßsen diene

Stelle lehnt sich allem Anscheine nach unmittelbar nicht an die

in R. ly, sondern an die iu K. y an. Ueberhaupt findet eich in

K. yi, um hier das Beeultat einer Vergieiebnng mitxntheilen,

öfter R. y, kanm dagegen. B. IV benntst»

> leb möchte dieee Oel^enheit in der Bemerkung benatient dem
mir allefdings fBr meine Sehrift 'Enmenint Angoetodannm*, worauf
mich Hilberg, Ztichr. f. d, OBterr. Gymn. 1888 8. 99 enfmerkeam macht,

die Arbeit Kilian im Programm von Mennentedt 1869 *Der Paae-

gyrist Enmenins' entgangen int. Ich mues diee im Intereme der YoU-
staodigkeit der litterariichen Angaben« kann es jedoch nicht in dem
der Sache bedaaem, da Kilian, wie ich hier, da die Schrift schwer an

erlangen (auofa Hilberg lag sie nicht tot), kurs hinsnfBge, die her-

kömmliche Ansicht aber Eam. als Verfasser der vier ihm gevöhnlidi

angeschriebenen Keden als sidier annimmt (S. 14 f.) nnd nur mit den
üblichen Or&nden an stutaen sucht (S. 40 f.). Daher sind die Angaben
über die LebensTerhaltnisse des Enm. (8. 11—14) nioht brauchbar*

S. 1—10 finden sich allgemeine Vorbemerkungen, den Hauptinhalt der

übrigens in ihrer Art fleissigen Schrift bildet die Inhaltsangabe und
ErklSrung Rede IV und V (S. 1-42).
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Rede y 0. 3 (133, 31). felix beatnnqve ner nono partii,

iam noii umocnitate flonira nec uiriditate segetum nec gemmis

iiitinm iipc ipRiB taiituiii tauoniis et luce t ser«M laetuni atque ue-

nerabiid) quautum ortu Caesarum maximorum. In diesen Worten,

die den 1. Hän 293, den Tag der Erhebung des Conetaatiae und

Galerine Cäsaren feiern, ist für dae veitterbte serata früher

Serena oder serenata, von Eyssenliardt (leot Paiieg. p. 9) aerena

tam, von Baebrens sedata vermnihet worden; letsteree ist jcjdeo-

fallfl nicht annehmbar, da der Frühling doch nicht gerade ein

gedämpftes Licht hat, und auch deshalb nicht, weil der Redner

hier möglichst von einem hellen Lichte dieser Jahreszeit sprechen

rnnm, wenn er sagt, dass alle Pracht der Natur im Frühling

doeb niebt beianreiobe an die Wonne, die derselbe jetst, wo er

dnrob die Gisarenemeiiniuig avsgeseiebnet sei, Terbreite. Der
Fehler ist sebr leieht an beseitigea: wir brancben nnr reserata,

das neu erschlossene Licht, zu setzen, und haben dann zu-

gleich eine in diesem Worte wie in dem vorhergehenden fauoniis

sich aussprechende Keminiscenz an Lucrez, I 11 et rescrata uiget

genitabilis aura fyuoni. £s ist überhaupt, was den Erklärem

entging, unsere ganse Stelle der berrlioben eebildernng des Früh»

lings bei Lneres naobgebildet: luee reserata Uetum nach y. 9 pla*

eatoqae nitet diffoso hmim eaeinm; amcmUaie fiofum naeb y. 7

tibi mmicis daedala tellns subnittit florts; mMdUaie Begehm nach

V. Ifi camposque uirentis; sehr wahrscheinlich stammt auch tum

atqne uenerabile aus v. 23 neque fit laetnm neque amabile quir-

quam, nouo partu and die unmittelbar auf unsere Stelle folgen-

den Worte tempns, quo merito quondam omnia nata esse cre-

dantur aas y« 4 per te qaoniam genas omne animantam eoncipitnr

aisitqne exortam laniina solis. Aneh e. 7 (137, 1) insnltatiit

elemento (es ist das Heer gemeint) dttrfte sieb an Laer. 1030

et contempsit equis insultaiis raurmuia poiUi aiilcluieii, inn so

mehr, als der Redner nach c. 14 (141, 28) den Lucrez so warm

empfehlenden Fronte kannte. Auch sonst finden sich bei den

Panegyrikem, wie ieh £aiii. y. Aug. S. 28 gexeigt, Sparen yon

Benatsang des Laerei*

e. 12 (140, 26), malam ddalnisse ex indignissimo kliroeinio

belli motem faudebamuSj lieet de exita flderemas. Aas aadeba*

mus machten die Früheren audiebamus, Baehrens paucbamus.

Aber auf das Richtige führt die Vergleichnng der Stelle eines

anderen Panegyrikere, ein Verfahren, das hei der beständigen

Anlebnnng der sp&teren an die früberen dfter aaob für die Kritik
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von Bedeutuiig iet. Nazarius (X) c. 18 (227, 12) Bagt: cum tan-

tam beUi molem uideres, nil riuigin tiimusti eqs. Demnach ist

andebamuB durcli uidebamus zu ersetzen, welches auch einen

kräftigeren Sinn als andiebamiie oder pftaeVanms gibt. Nazarins

bennttt mehrfaeli den Bedner T, sf B. o. 4 (136, 6) guldi»

(eo. benefioiie) ego 9i omnibus immormi nelim, neqne äks mült

tohts neqne proximne neque poiro ceteri sat enmt « Kas. e. 19

(22&, 4) uno hoc hello, si ddnÜs ktudihm immorari aaearet, diea

integer conderetur; V c. 14 (142, 10) (exercitui tuo) irrcuocahilem

iniecisti mentie ardorcm ~ Naz. c. 24 (230, 29) didncta acic in

irrevocttbüem impetum hoeteR cifundis; c. 17 (144, 16) nt non

sohim pronincialibns neetrie in caede hoetium dederint ealutem,

sed eüam tu spectaculo tiohiptaiem — Nas. o« 36 (241, 14) nt illo

MOfi nmus cmpide oonueniaiiir loci graüa quam spectaeuU uotnpfate,

0. 18 (145, 29). Viebt nur die Britaaner, eondem alle

Viilker usque ad Maeotias paludes sind durch die Unterdrückung

dcR CarauHiuK und AllectuK von schwerer Sorge befreit: nec id-

circo minoribus gaudiie feruntur dempti periculi t meri, quod ex-

periundi neeeeeitate camenmt, eed hoc ipeum . . .» gra-

talantur, qnod tanta illa nie nantioae rebellionia in neatigiis auifl

eoncidit. Aue meri machen die Erfiberen meto, Baebrene mieeri:

. ereteres ein ramber Nothbebelf, letzteres allein eoibon wegen der

Kakophonie demp/i pericu?i miseri schwerlich richtig. Ich finde

in mcri den Rest von memoria. Auch Nazarius bat diesen Ab-

lativ in ähnlicher Verbindung c. 17 (226, 29) memoria acceptae

cladis und c. 20 (229, 4) accepti beneficii memoria.

Bede c 16 (173, 6). Naobdem der Bedner geeagt,

dass Xaximiaii Tergebena Tersacbt, daa Heer des Oonstantin dareh

Beatoobungen auf seine Seite an bringen, redet er letzteren fol-

gendermassen an: multi olim fortasse praui duces, armis impares,

largitione certarunt: »od breuie eorum fuit et caduca populai itas

,

quoR facile uicit quigqnis imitatua est. hie ärmus, hie aeternus

e8t rei puhlicae cnatos, quem ipeam per se militea amant. Hit

Beobt nahm Bftbrena an den Anfangaworten Anatose. Denn be*

aiabt man fortaaee auf den ganzen Sata, so wird dnrob den darin

liegenden Zweifel der Parallele zwiaoben Gonetantin and jenen

Heerf&brem alle Kraft genommen ; bezieht mau es nur auf praui,

so kommt der verkehrte Gedanke heraus, als ob bisweilen selbst

nciil echte Heerführer das Mittel der Bestechung ergriifen hätten.

Nun verlangt man aber gerade das Gregentheil : viele Heerführer,

anob Bolebe, dia vialleiobt gar niobt scbleobt wann, Alao ist
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die ein&chfte Beriolitigung : mnlti ollm, fortaese prani dnceiL

Atich bei Pacatne (XII) c. 41 (309, 12) findet sich plagam ex-
spectare, foriii.-ysc non unam. Bährcns pchriel»: multi olim j^raui

ducee, certasse armis impaies, largitioiie certarnnt. Aber abge-

sehen von der doch ziemlich starken Veränderung w.ire es wenif^

schmeichelhaft für den Kaiser, ohne Weiteres in Vergleich mit

•chleehten Feldhenn gestellt su werden. Auch zweifle ich aehr^

oh eich bei impar, daa aciaer Bedetitiing nach Tlelmehr auf die

Zukunft weist, sonst ein InfiniHy des Perfekts findet.

Rede ^ c. 2 (181,4). pnimini est autem, sacratissime

Imperator, in agendis gratiis ostendere id (juod indultnm sit non

iortnitae felicitatis^ sed iustae fuisee clementiae. Zn dementia,

der Bezei6haang einer persönlichen £igenBchafty erwartet man in

dem anderen SatzgUede einen entaprecbenden Begriff. Obwohl

man nun nicht sagen darf, felioitatis mfLsse nothwendig beseitigt

werden» so liegt es doch ans dem angegebenen Grunde sehr nahe,

mit LToringer Aendening facilitatis einzusetzen. Zu diesem Vor-

schlag veranlasst uns auch eine Parallelstelle bei Mamertinus (XI),

der wie unten zu Mam. c. 9 (251, 9) gezeigt wird, die Hede VIII

Sfter benutzt : c. 24 (263, 30) (ceteronim regnm atqne impera-

tomm caritatea) in enmmis hominum habitauere pectoribus mibUa

et t fortnnata dentiioIMiei prouocatae, non mirtuihm admraHom
deuinctae. Wie diesen beiden Gliedeni die der obiger Stalle

entsprechen, wenn wir im Anschlnss an beninolentia schreiben

facilitatis, ist klar. Anderseits dürfte nach fortnitae facilitatis

das verderbte fortunata eher mit RitlerBliausen in fortuita, als

mit Acidalius und Bährens in forte nata zu ändern sein.

Bede XI (Mamertinus) c. 5 (248, 17). Die Feinde des

Julian anchten denaelben durch argUstige Hervorhebung seiner

Verdienste und der von allen Seiten sich ihm zuwendenden Ter-

ehmng bei Constantins zu yerdilehtigen. Aber hatte denn, so

fragt der Redner, Juliari sich der Liebe der Bi-viilkeruni:^ er-

wehren können? Er fiibrt dann fort: nohilem Etruririf^ ndiiles-

centem ferunt, com propter eximiam formae dignitatem multarum

in ae feminarum amorea excitaret, faciem suam ad obliterandam

pulcritudinem uulneribus aauoiaaso. aed facile fuit inueni dignitati

eorpons decorem animi praeponenti et candorem decolorare et

oris nitorem alte impressis. eioatrioibne denennstare. nnm aliquid

huins modi aduersus amorem ciuiuiu facere debuit lulianus? at

ne potuit quidem, nisi forte existimamus patientes nulneriiTn for-

mae esse nirtutum. scilioet et candorem aequitaüs potuit obum-
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htm et a temperantia pnrpnram aaacti rnboria abolere, f ukm
fortitadiiiie indignia confodere milneribna, entere oenloa proniden-

tiae. Für daa oormpte vioem eebrieb Lipeina, naob ibm auch

Bährens, ceruicem, weil dieeer Eörpertheil der Sitz von Kraft

nnd Tapferkeit sei. Aber lassen wir auch diese Deutung, für

die Lipeiue selbst aun dem Aiiertlium keinen Beleg hat, gelten,

Bo iat oemicem doch deehalb ganz unmöglich, weil eß sich an

der ganxen Stelle nur am Yerwimdnngen dea Geaicbtea han-

delt: faoiem aaudaaeei oandorem deoolorare, oris nitorem dene-

niaatare- von dem Jttngling gesagt, in Anwendung auf Jnlian

oandorem ohnrnbrare, purpnram mboris abolere, entere ocnloe.

Auch WLire es ja ein sonderbares Mittel, wenn Jemand sich durch

Verwundung des Nackeas ein aij sehreckendes Aeussere geben

wollte. Wenn nun Amtzen schreibt faciem, so ist 'das Gesicht

der Tapferkeit* nichtssagend, wie auch eine derartige Beziehung

Ton faciea aieh nirgenda an finden echeint. Wohl aber bekommen

wir einen gnten Sinn, wenn wir frantem leeen. Die Stirn als

Sits der grauitaa findet eich Y e. 19 (146, 22) und . 4 (16S, 2),

auoli PliiHtis paneg. sagt c. 35 (31, 1) feriea frons und c. 48

(43, 1) Ku^jerbia in fronte, Horaz c. IT 5, 15 proterua fronte.

Der Ursprung des Fehlers ist wahrscheinlich der, dass nach

abolere daa fr frontem ausgelassen und dann aus dem Reste

dea Wortea» bei der Aehnliohkeit t nnd in Minnekel, nicem

anreohtgemaeht wurde.

c. 9 ^251, 9). leuati eqnomm pretiia enormtbna Dalmatae»

Epirotae ad incitas intolcrandi tributi mole depressi prouidentia,

Imperator, tua non modo miscrias exuerunt, sed amplam etiam

ati^ue opulentam f reucxere iortunam. Für das unbrauchbare

reuexere haben Frühere nach schlechten Hdschrr. reperere, B&h-

rene rednxere geachrieben^ allein beidea eoheint hier zn wenig

zu aagen. Naebdem der Redner den Anedmok depreaai gebraucht

bat, verlangt man, daaa darauf eine Bezeichnung wie 'aicb erbeben,

wiederaufrichten' folgt. In dieser Forderung sehen wir uns unter-

stützt darch Vergleichung von Rede VIII c. 11 (189, 25) nhnia

mole depressi leuato onere consurgimus ; die Aehnlichkeit ist nicht

zn verkennen, auch ist nach diesem leuato vielleicht zn Anfang

nnaerer Stelle leuati geaehrieben. Das ftberlieferte reuexere fttbrt

am ersten auf reaurrexere. Hinter sed muea dann ad eingeicbo-

ben werden, welobea wohl derjenige, deaaen oberflSoblicbe Be-

mühungen, den Text zu glätten, sich öfter in den Panegyrikern

zeigen, auswarf, als er reuexere für richtig hielt. Als Beweise

aiMlii. Mu. t PliUaU N. V. XXXTIII. 99
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für die Abhängigkeit dee VanertiTiHR von Bedner VIII, auf die

schon oben zu VIII r. '2 (IHl, 4) hingewiesen wurde, führe ich

noch an: Mam. c. 22 (261, 31) num quiequam in eadem nouali

Aeetate una ampliue quam semel messuit? num coi uno antumno

nnoque nineto uindenUa triplex flnxit? nsa oeite nnina Idemlt

esl oHiftlee = VIII o. 13 (191, 6) ei lioma mmii impleeset,

umdama Tedandaeeet, ei oUmioß larga fliudeset; Hain. e. 14

(256, 3) iam tum enim uetitvrae fdieHaUs enentnm eonsems dimni

animus praeuidebat = Till c. Ö (186, 28) et ^uodam jjraesayio

uenturae feiicitatis elati; Main. c. 18 (258, 16) tuue i^^ti in me
liberalitati contra mores tuos artificii aliquid addidiseee = YUI
0. 10 (188, 16) nimium te scilicet faciie ea qnae sie tributnnie

aperire et sine mUo orHfieio oito promere qnae epenui dia debeant.

Rede XII (Faoatoe) c. 15 (284, 14). liie te nixie eemper

dedieti, quoe affectare publica deberet imitatio quique quam facUes

tibi fui^scnt sequaces (Uscipulif tarn ceteris expetendi eseent ma-

gistri. Es Kaim kein Zweifel sein, dass von den beiden Adjek-

tiven facilcs und sequaces eines fallen muss, zumal da auch iu dem

anderen Glied des Yergleichuugeaatzes nur das eine expetendi

steht Schon Oaep* Barth hat eeqnaeee getilgt, ebeneo Bährene,

Wir meinen aber, daae Tielmehr faoilea an tilgen iet, wenn wir

die Stelle ans dem Panegyrione des Flinine c. 45 (40, 10) ver-

gleichen: flexibiles quamcumque in partem ducimnr a principe

atque, ut ita dicam, sequaces sumus. PacatuB hat nämlich, wie

er von den sämmtlichen gallißchen Panegyrikern am weiLe.sten

geht in Entlehnungen aus früheren Autoren, so auch den Pane-

gyrione des Flinine mehr benutst ale einer der Übrigen Bedner;

aohon 1785 hat G. F. MfLller die« in einer Biseertation naohge-

wiesen. Da nun Flinine eeqnaceB in übertragener Bedeatnng dnroh

die entschnldif^nde Formel nt ita dieam mit gans beeonderem

Ge wi( Iii eiui uhrt, 8o ist anzunehmen, dass dieses AVort sich gerade

dadurch für Pacatus sehr empfahl. Auch das Fehlen der Cojail.i

zeigt) dasB facilee ein in den Text gekommenes Glossem für

eequaoee iet, wie eolcho sich Tereinielt in den Fanegyrikem

finden.

0. 26 (394, 24). Es ist von den Erpressongen de« Uaximns

die Rede: comportabantnr Interim spolia proninoiamm, eznuiae

exulum, bona peremptorura. hic aurum matronarum matiihus ex-

tractura, illic raptae pnpillorum ceniicibus buUae eqs. Man hat

an manibus Anstoss genommen und dafür inauribus (^Lipsius), cri-

nibns (Acidaline), auribns (Hanpt opnso. III 631)| artibus (Bäh-
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rens) gesetzt Aber man hat nicht beachtet, dass die Ueber-

liefeniiig geechfitst wird durch die von Facatus hier offenbar

bennttte Stelle Cic. Yerr. IT 23» 52, die Plftndemiig der

Haluntiner erzXhlt wird: efferri sine theeis nasa, eKiorqiteri alia

manibus luulicnun. r.icatus verwerthet öfter Stellen aus den

Verrinen: Fac. c. 41 (309, 11) snpj)liciniii diujderc, popiitf^m

flectere, oeruicem extendere, plagam exspectare fortasse noti utiam

a» Verr. V 45, 118 quid? ut uno idu seemis mortem fiUo tuo

adferamy quid dabia? ne diu crueietur? ne M^fim fmainr?; Pac.

c. 29 (297, 28} hos ille IMark (te. Mantuus) in amiois har

bebat = Yerr. V 56, 145 yersabatnr in'Sieilia longo intemaUo

alter non Dionysias ille nec PhalariSy sed quoddani nouum mon-

ßtrum; Pac. c. 26 (295, 5) noster ille pirata, quicquid undecnm-

que conuerrerat, id nobis sibique pcritumm in illam specue sui

charyhdim congerebat. charyhdim ioquor? quae eqs. = Yerr. lY

10, 2B uerum haec ciuitaa isti praedo^i tiopiratae Sioilienei Pha*

selis fnit, und Y 56, 146 non enim Charjfbdim tarn infestam neque

Soyllam nautis quam istum in eodem freto fuisse arbitror. Doch

über das Verhältniee dieser Gallier zu der früheren Litteratur

und unter einander selbst, zwei enge zusammenhängende Fragen,

auf deren Bedeutung nicht nur für die Kritik der betreffenden

Texte, sondern auch für das Yerständniss der gallisch-römischen

Idtteratur uns mnaohe der so eben besprochenen Stellen hinge-

führt haben, hoffe ich seiner Zeit im Zusammenhange su sprechen.

Heidelberg. Samuel Brandt

m
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lieber die Verwertbang der bei den Rbetoren Siek

findenden Citate aas Defflostkenes.

In einem früheren Aufsätze, der im 33. Bande dieser Zeit-

schrift erschienen iet (S. 493— habe ioh venacht, für die

Textkritik dee DemoBthenea an den Compoeitionegeeetzra dieeee

Bednen ein aum Theil noob nicht benntatee Httlfemittel an ge-

winnen. Gegenwärtig will icli Uber eine ünteretfltaiing handeln«

die vorlängst hekannt, auch vorlängst hie nnd da benntzt ist,

jedoch noch durchaus nicht überall wo sie sich uns bietet. lob

meine die sich Späteren findenden Citate aus Demosthenes.

Manche Lesart steht ja in unsem Texten, die ane einem solchen

Citate stammt; aber andererseits ist sogar in den soigiftltigaten

Ausgaben, wie den Yoemerseben, die varia leetio ans den Gtaten

weder mit YollstSndigkeit, noch mit Zuverlissigkeit angefUtrt.

Man legt eben anf jenes Httlfemittel ntobt solchen Werth, nnd

dies mit einem gewissen Rechte; denn die Citirenden binden sieb

iriiht stets an den genanen Wortlaut, und dazn hat man nicht

die Sicherheit^ daee das, was ans als Citat vorliegt, mit dem ur-

sprünglich von dem Citirenden gesetzten nooh ganz identisoh ist.

Diese Sicherheit ist in der That nach meiner Meinung in noeh

viel geringerem Grade vorhanden, als man gew9bnlieh annimmt

Denn, abgesehen von den gewöhnlichen Corruptelen, ist sehen in

den Handschriften vur^^t kümiaeu, was dann in den Ausgaben

weiter gtBcliclRn ist; nämlich die citirte Stelle ist nach dem Ori-

ginal corrigirt worden, und dies um so häufiger, je bekannter

dies Original, und je gelesener der citirende Schriftsteller war.

Zum Belege gebe ich swei Stellen aus der Leptinea und bei

Hermogenes. Derselbe sprieht p. 292 W. 341 Sp. über Claoseln

((€), und ebarakterisirt als sehwebende solebe, wo das

schliesseude Wort kurz sei und entweder die letzte oder doch

die vorletzte Silbe kurz habe, zum Hei spiel: ICTl ^' €, und wiederum

^, und wiederum biicaiov ovbky ip€t Also

stand in dem Texte, den er benutzte, nicht wie in dem nnserigen€ ircpl, und wir erkennen nun anoh alsbald diese
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beiden letzten Worte als ein Glossem gewühnlichster Art, zumal

da eie auoh Apeinee (p. 506 W. 363 Sp.) Dicht bietet. Aber an

drei andereB Stelleiii wo Hennogenes diesen selben Siits als

Gkuizee dttrt (p. 109 [208]. 289 [339]. 428 [445]), leeen wir

aneh in eeinem Texte € € ^^; offenbar doob nlelit

weil er bo geschrieben, sondern weil seine Abschreiber ihn nach

dem gewöhnlichen verfÄlschten Texte interpolirt haben. In einem

zweiten Falle haben wir noch die echte Fassung neben der ent-

stellten in unseren Handschriften. Der Anfangssata der Leptinea

wird von Hermogenee p. 70 [181] mit Auslaesnng von €
eitirt: € ^^0€€ . Im
cod. Par. aber steht am Rande: TP* € (also mit

verkehrter Stellung des Zusatzes). Ein zweites Mal, p. 268 f.

[32.3], lesen wir im Texte^ noXti; nbrr

Vindobon. und Tzetzes (d. i. der Anon. III 610 ff. W.) und

nach Spengel euch der Monaceneis lassen . aus, welche,

somit noch ans keiner Handsehrift naehgewiesen ist Dass nun

in der That der Bhetor diese Worte nicht las, aeigt siob zur

Evidenz ana Ariatides p. 404 W. [507 Sp ], wo sie ebenfalls

fehlen; sie sind darnach hei Hermogenee und folglieh auch hei

Deraosthenee Interpolation. Denn wenn der Scholiast de« letz-

teren sie anerkennt, ho kann dies nur für das Alter des GloBsems

beweisen, und wenn dasselbe (ausser bei Doxopatres W. II 533

Anonym. YU 891) in dem zweimaligen Citate des Demetrios

(. ^. § 10. 20) steht, so ist wieder die Identität von De-

metrios' eigener Fassung nnd der uns ttberüeferten zu heaweifeln.

Derselbe erkennt auch nicht, wie es scheinen kdnnte, in seiner

Umformung des Satzes § 11 das ^ an, soniiirii

vertritt dort den Begriff des^(, * ). Hätte aber

anob Bemetiioe in seinem Texte gehabt, dagegen Her-

mogenee nnd Arietides nicht, so würde immer noob die Wahl

zwischen den swei altbeaengten Lesarten nicht anders ansfallen

kennen.

Was uns nun hier die Sicherheit Uber den wirklichen Text,

den Hennogenes las, verschaffte, war in dem einen Falle eine

bestimmte rhetorische Verwerthung, die nur diese Fassung zu-

liees, in dem anderen Falle die Wiederkehr der Auslassung der

fraglichen Worte, welche Wiederkehr die Annahme des Zufalls

1 Ebenso bei Aritiid. «6. . 618 Dd.
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«. So günetig liegoD die ümstllnde natttrlieh nur in den

eelteneten FSllen. leb füge noob ein drittes Beispiel ans Her*

mogeues hinzu, die Umstände wieder ganz besonderer Art,

die bei dem Rbetor geschehene rnter]»uldtion aber sehr stöirk ist.

Den AnfangseaU der 4. Philippika citirt Aristidee p. 403 [507j

in iol jrender Fasming^ als Beispiel einer €6: KOl^ . '. .^,€€ -
twv €€ & (2&. Es fehlen hier die Worte

pouXeuecrOc, welehe in unseren Handselniften (anoh bei Dio-

nyeios ad Amin. I c. 10) nach * folgen. Aristides kann

dieselben nicht absichtlich ausgelassen haben; aber man konnte

die Schuld bei et im Abschreibern suchen. Hermogenes nun

citirt p. 299 [346] und nochmals p. 301 [348] den Anfang der

Hede als Beispiel einer€ Kflu 6^, und

zwar lesen wir an ersterer Stelle folgende Fassung: \. *. dv. . €, nepi iHv, ' & wape-. Ebenso las schon der Anonymne . ( . 648

W. III 140 Sp,), welcher den Hermoi^cnes exceipirt. An der zweiten

Steile des Hermogenes fehlt dan ^. iiun ist es

offenbar, dass diese Worte nicht nach €(€, sondern nach

zu folgen bestimmt waren; wer sie schrieb,

kannte die gleiohwertiiige Ergänzung nept div nicht.

Wir weiden uns nun, eingedenk des Gitats bei Aristides, kaum
der Folgerung entziehen können/ dass yon Haus aus sowohl bei

Hermogenes wie in dessen iiemosthenCKtexte weder die eine noch

die andere Ergänzunii: Htand. An der Stelle, wo \ sie lesen,

nämlich nach, hat sie Hermogenes auch nach seinen

einleitenden Worten nicht gehabt; denn die Verbindung mit

—Kai würde nicht mehr€ hi'· sein, wenn

der Belativsatas da^wischenstände. Und wenn die Streichung

dieser Worte allerdings eine störende Lücke henrorbringt, so

muss man dies als eine für die Compotiition dieser Rede, die ich

für eine Art Cento halte, bezeichnende Thatsache hinnehmen.

Wir ersehen nun zur Genüge, daee der vielstudirte Hermo-

genes uns die Citate jetzt nicht mehr unverfälscht zeigt, und da

noch hinzukommt, dass auch die Handschriften dieses Autors

weder Walz noch von Andern genügend verglichen sind, so

dürfen wir zur Zeit aus ihm für den Demosthenestext nicht dl-

zuviel zu gewinnen hoffen. Bessere Aussichten erweckt die rhe-

torische Schrift des Aristides, die immerhin ebenfalls eine be-

trächtliche Anzahl von Demoethenescitaten enthält Wir wollen
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«leo ttuf diese jetit etwas sAlier eingeben, indem wir Folgendes

onntBiehieken. Aristidee 'wendet vieHiaeh die Methode des aV
kürzenden Citirens an. So citiit er p. 365 [470] ciueu Satz aus

der Gesandtscbaftsrede (§ 132) mit starker Verkürzunp des An-

fange: 5(€4 ^, statt : fäp ( .
&. ir. . 65 !€) . Man könnte an Biterpolation bei De*

moatbenee denken, snnal da naeb 6()[ das 6
lautoloirisch scheint; aber dass auch Aristides letzteres in seinem

Texte iiatte, zeigt sich p. 376 [486]: 00' '. Also ist auch am ächluese

dieser Stelle der Gesandtechaftsrede die Auelassang -
für den Text bedentnngslos. Sogar

Aendemng des Ansdmeks gestattet sieb der Bbetor bei derYer>

ktonng: p. 361 [473] od w€p\ tuiv TcTluv vGv 6

(Cor. 3), statt . . . vöv€ . (bis). Es bedarf also der Vorsicht, ehe man

eine bei Aristidee gebotene Lesart als die Lesart der Uemusthenes-

handscbrift desselben annimmt. Gleichwohl sind die Fälle zahl*

reieb gemig, in denen man, wie ieb meine^ mit der Hftlfe dieses

Bbetors den Text verbessern kann, leb beginne mit der'Krsns*

rede, in weleber die snletst erwXbnte Stelle steht.

Cor. 3, Ar. 361 [473]. Es wird, mit der angegebenen Ver-

kürzung, von bis: citirt. In dem Kolon

^xepov (€ Onupxti, lanst .-
weg, und swar auch in der Umformung, die er gleich dar-

anf gibt (€ 6 ^). £r scheint also

dies Wort wirklieb niobt gelesen m haben, nnd wenn so, wird

es als Interpolation an streichen sein.

Cor. 10, Ar. 378 [487]: cl ütltc €*. Es fehlt also nach:, und nach: ' . Erstere Auslassung

könnte man als Yerkürznug ansehen, obwohl merkwürdigerweise

der Text wirklich dadurch nichts verliert; sn letzterer hatte

Aristides, wenn er in seinem Texte das ' las, kaum
Anlass, da er seigen will, dass Demostbenes (0€ tujv

^ , und da also anf

^ wird in den Ausgaben jetzt zugefügtt fehlt

aber in der Aldina und in beiden verglichenen Handschrifien.
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ein gewieeee Gewioht fiel. Nach meinem Gefftlile ist die

StreiehnDg dieser Worte eine entsehiedene Yerbeseeniiig. Friaeian

freilich (XVIII S 159. 188) erkennt ^ ir. ao, ebeoao wie

das auch vom Scholiaeten (<€) bezeugte oTov ^,
und bei diesem Schrifteteller kann man nicht wobl iiacliliagliche

Interpolation aus der Vulgata des Dcmosthenes annehmen; aber

derselbe Priecian hat aueserdem die Intcrpolatiun nach -, die nicht einmal unsere Handschriften bieten. Dies ist

also für daa Alter mancher der Interpolationen ein eobfttebarw

Fingerzeig.

Oer. 73, Ar, 867 [469 f.]:€€ Ifw, Trepieip-

b" , bi -. Dass nach ^fU) die Worte €
fehlen, läßst sich als A^'erkürituiig seitens des Citi-

renden ansehen; Usener freilich (Eh. Mae. XXV 598) hat unab-

hängig hiervon ihre Streichung verlangt Fttr £( . aber

haben unsere Handschrilten: lotui V (
oder ein Theil) &^. In der That mues . Prädikat sein,

nicht Subjekt; also nach (Ar.) ist falsch. Auch die

Stdlung in der Vulgata ist besser: steht gewichtig

voran, und trennend in der i^Iitte. Dagegen die Echtheit

dee & ist mir sehr sweifelbaft; es vertrSgt sich niobt

einmal gut mit dem intorpolirten der Vnlgatei sondern

beides seheinen selbstündige Glossen zu zu sein. Nicht

nur Usener streicht & ., sondern schon Dobree stellt den

Satz (nach Ar.) so her: funnöthig) hl &biK. . ..
Cor. 97, Ar. ' [400];. Also ohne 0 nach^ und dies

ist auch die Lesart des Stobaens (flor. 7, 50) and des Gcregorioa

Corintluiiis W. YII 1157 (dazu des Angnstanns 4 dea Bern.), welche

trotx des gegentheiligen Zeugnisses anderer Antoreo (Knftis W.
III 459 [Sp. I 469]; Hermog. p. 222 [289]; Phüostr. V. Soph. I

17, 2 u. a. m.) entschieden zu bevorzuiren ist.

Cor. 130, Ar. 381 [490]: ' ' — '*;
eiTa '

^TUip'. Das zweite elra wird mit Beoht ent-

fernt; unser Demostheneetext bat dalttr &. fehlt aber nach^ T^TOvev, nnd dass dieses Wort ttberhanpt noch im Texte

steht, verdankt es lediglich dem Codex S. £b fehlt nämlich in

A^ k 5 Pal. 2, in dem Citate des Tiberius . . 536 [02], wo
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es nur der Venetus bietet; endlich bemerkt auch der Scholiast:

be , nämlich das in dem vorhergehenden

oubc . Und wenn Rutilius Lupus (i 17) über-

setzt: Himol et Atheniensis et eloqnens est factuR, so beweist

diee nichts, ireü der frei Ueberaetsende diesen Begriff hinzufügen

mneete, mochte er ihn anegedrttckt finden oder nicht. Die Ellipse

ist nicht hirter als die hei Thnkydides 1 23:€ Toaaibc

\, seil, ifiyero. Auch das indicinm anrram,

auf welches Cobet sich so gerne beruft, ist für die Entfernuiii;

den *f€ fovt ; das zerfällt po in zwei rhytluiiisch gleiche

Theile; () — '^ ^,
mit mehrfseher Assonanz.

Gör. 299, Ar. 352 [466] : . . . '€0 €, €^€ KtL Statt €
haben nnsere Handschriften 6( <€; doch iSsst

Vind. 1 ddii hub. Dasselbe Wort fehlt auch ])ei Plut.

Mor. 543 ( (^), hei Hermog. . 4131 [-147], wo
. . ci ; Anon. . . ..

III 708; Anonym, .. . 633 [125] (ebenso, nur ^),
Tiberins . 548 [68] (* . . <€). mnss

damaoh geetrichen werden; im Hbrigen werden wir bei unserer

Lesart bleiben.

Die anderen Citate aus der Kianzrede zeigen entweder keine

erheblichen Ahweiebungen, oder es ist auf die Abweichungen

kein rechter Yeriaes. Ich erörtere nun weiterhin die Stellen aus

anderen Eeden, nach der üblichen Folge.

Olynth. III 31, Ar. 384 [493] :£ hk 6 £€-(. Kol€;)^ wird nach ^KVCVCUp. in Folge des glei-

eben Ausgange ausgefallen sein; Herniogenes p. 205 [277] be-

stätigt es ausdrücklich. Aber dass hinter & das &-(€
der Vulgata fehlt, ist kein Zufall; denn auch in der unechten

Hede .€ § 31 heisst es ohne Copula: 6 bk

(m, m\. ».
Phil. III 28, Ar. 346 [462]: 1€ o\ '-€ ^€ .

Ber Anfang mit Abkürzung; aber die Auslassung von -
nach € halte ich für richtig. Die Worte

fehlen auch in zwei geringeren Hdscbr. bei Voemel. — Das. 29

läset Ar. 352 [466] weg; ebenso S, mit dem überhaupt

A. in dieser Bede zuaammeiisustinunen pflegt, Spengel Rh. II XX.
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Phü. in 36, Ar. 363 [467] mit Atulamng dee5€
in dem Satse: \ oÖT€ €^ o^et
firrdTO. Spengel in der Praefatio: *num oub. in exemplo

iion inv( iiit?* So ist ee nach meiner Meinung gewiss. Dass der

Anonymus .. . 629 [121] ebenfalls oub. wegläßst, ist

wegen des gleichzeitigen Fehlens von minder beweis-

kräftig.

Phil. lY 8, Ar. 376 [486]: €€ Ibiiiv€. Interpolürand f&gen die

Hdeobr.' naeb. hinan. Auch vorher und nach-

her ötehi und> ohne solchen Zusatz.

Phil. TV 41, Ar. 383 f. [492]:^ . /. ,
* \ . Bereite Korrmann (bei

Wals) rechtfertigt^ gegenüber dem €( unserer

Hasdechriften, Anch am Bande von S steht€, imd des*

gleichen bei Hermogenes 250 [309] ; ferner erkennt der Scboliaat

(p. 204, 23 Dd.) diese Lesart an. Fttr sie Parallelen an finden

ist ebenso leicht wie für die andere schwer; .^€ echeint

aus einer schlechten Erklärung in den Text gekommen.

TT.. 28, Ar. 362 f. [474]:

TOtoöTov . . . ,,<. Die Hdscbr. oder (die eeblech-

teren) . ; das ist gewiss L·terpolation, da in der

nachgeahmten Stelle Ol. III 25 . . dem L

geuau entspricht. Die Pause nach entschuldigt auch die

Häufung von Kurien^ auf welche liegel der V erlasser ^oder Com-

pilator) dieser Rede einigermaseen achtet. Sodann steht in un-

seren Handschriften ,
und€ scheint in der That weniger entbehrlich als

(Ol. III€€; aber dort ist das Yorhergehende

anders). Endlich fehlt bei uns , steht aber in der

Originalstelle Androt. 76. Sollte wirklich der Compilator den

Parthenon weggelassen haben? oder ist nicht eiu Ausfall eines

der Stücke der Aufssählung vahr8cheinlicher?

Symm. 1, Ar. 384 [492] und 404 [&07]: ol . .-
€, beide Male mit Auslassung von^ in

dem Kolon: €€ bOKoOm .
Das Wort steht anch in der Prooemiensammlung (nr. 7); die

Ueberliefernng würde also, wenn Ar. Recht hat, an beiden Stellen

gleichmässig verdorben sein. Was soll aber^' das
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ist docli euch thatsächlich erreicht. Und wenn weiter

folgt: ' '^ ,
80 ist doch /u€ kcineefaiiti. zu ergänzen, obwohl€ tmtiv den Gegensatz bildet.

Bymm. 3, Ar. 380 [489]: -
Tuiv ' 6 ('€( Yind.)., welches die Handechriften des Detnosth. nach

liiibiii, k Ulli liii^lirh fallen; schon V uemel verweist auf § 1 (-
vujv^ ' S und Prooem. 7,

aber vuig. . elvai). Auch ziehe ich dem

in S vor. Aber für ist

unannehmbar, wiewohl auch letatere Lesart ihre Bedenken hat«

Dens ob die Athener allein bleiben irerdeni steht doch noch

dahin, nnd anch die Gegenpartei forderte nicht, daee die Stadt

in den Krieg allein eintrete. Und wenn Bieli 1 1:1 üu de ml an-

schliesBt: ovbi » -
., ist doch mit schon mehr ge-

sagt, als in dieser Begründung enthalten iet. Somit vermutho

ieh. (oder ) . ., d» h*

ohne Grand nnd Zweck (vgl. OL 3, 21; ir.. 181. 336;

Prooem. 43; Phil. 32). Dazn paast dann anch weiterhin die

Folgerung: 6 ^€ .
Die Kede von den Symmorien hat, wie sich auch hier wie-

der zeigt, ganz besonders in der Ueberlieferiing gelitten. leh

gebe beil&uig noch die Beeeemng einer anderen Stelle, § 37:

4iiel et * 6oubv € irdvTUiv , *
[dbiK€iv €] &bi* &. '0€ €
ist Glosse zu; S hat das Echte noch neben der Glosse

bewahrt, dagegen die Viilgata bietet 5' aöiKtiv uv ^€. Dobree wollte umgekehrt 5' streichen, als Va-

riante zn dbiK€iv dv.

ICegalop. 2 f., Ar. 379 f. [489]: 4 6 — Ha-

narfifJaL Abweichende Lesarten bei Ar.: (A^

Yind. 6; sonst^ wie anch Prooem. 8),-( wie auch Prooem. 8), (,
., ), ' ^ (' &., Jocli . . iielid. Vind. 4). Alles Andere lässt

sich ohne weiteres auf die Lesarten unserer HandschrUten (bez.

einiger Handschriften) anrückführen. Aber aaoh möchte
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leioht niohte als Comptel ms €() müu Annelmiber ist

die AuelasBUDg von € (vgl. oben über Lept 1), während

die Umstellung von €( und sich durch den Rhyth-

mus als falsch erweist. hat um so nitlir für

Bich, ale sich 0€. nur sehr mangelhaft erklären läset. Bou*

schwankt in unseren Handeoliniteii in der Stellnog: tuiv

Tauxi. 6 ^., ^ ., ..
8; letztere Stellung bat bei Ar.^. Mnea man amn
zwieeben ßouV. nnd. wftblen, oder ist etwa beides Inter*

polation? denn mir scheint tadelloR gesagt:, \ , nämlich£€,
vgl. Chereon. 67 ' £7€. Bei Ar. konnte irporip. um
so leichter interpolirt werden, als dies Partioip toq dem Bheior

mimittelbar vor dem (Htate gebraucht ist. — Beiläufig bemrri^e

ich, daaa in S i dieses Frooeminms das in dknicp* €, ^[] vorllngst bitte

aus dem Texte verschwinden sollen, da das Fehlen in Prooem. 8

es als Interpolation erweist.

TT.. 16, Ar. 449 [541] ungenaue Anführung, aus

der soviel indes zu entnehmen, dass in der Exklamation Zcö
Kol€( das in Fr MaL Lanr. fehlende€ auch

in Aristides' Handsobrift aieht stand.

.. 83, Ar. 469 [544]: ( olbcv &n^7€. Unsere Hanil8cliriften mit Interpolation

oibtv. Weiterhin § 84 lä«st imit )
nach weg; ist das zufälliger Ausfall?

liept. 11, Ar. 351 [465]: fllr

.'. ' fehlt anch in A^k5. Ich weiss

nicht, waram wir hier mehr halten sollten als nnten § IS^

wo für ^ F t marg. TT gleichfUls .
hieten.

Lept. 41, Ar. .362 [473 f.]: btov bt ^' ^. Unsere Hdschr. fügen€ vor 4€ ein, offenbar wegen des Gegensatzes zu, aber nicht ganz passend, weil sich€ auf einen bestimmten

Zeitpnnkt nicht beziehen lässt f olim* Reiske, 'priore tempore*

F. A. Wolf). Ansserdem unsere Hdsobr. irap' Xaßeiv,

mit anderer Stellun«,'; doch anch hier möchte ich Aristides fol-

gen, da ilas Gewicht auf fallt.
*

Lept. 72, Ar. 362 [473]: '
^', bi £
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, 'A. Tor ist erheblieh; aber ' das iwisohen

und < . 'A. wttide A. doeh wohl nicht anegelaeeen haben. Ygl.

oben Gor. 97, ^^ für iat keine Verbeeserang.

Lept. 76, Ar. o7i f. [481 f.]: . .6. für' ist wohl nichts als

Gorruptel, . Voemel . St; aber für b€uu

ist eine entschiedene Ve^esserung, nnd ebenso ist in

vuv irepl daa bei . fehlende

Tollkommen entbehrliohf nnd ', wie . bietet,

' mindeatena ebeneognt wie ., vgl. . . bei dem ahnlichen

Gedanken Syram. 1 .
Lept. 89, Ar. 353 [467]: oubiv ouh*

€',€€. Das Fehlen von nach könnte man
als rafftUig ansehen, wenn nnr vorher eine Kehrheit von Dingen

anfgezühlt wire; ao aber wird es fallen rnttasen, nnd ebenso iiSxi

nach odb^v (oben zn § 72). Nachher S nnd die Ynlgata ^-
Tcpov ' €0, S corr., A^, F, k . €.,
Felicianns (der anch vorher ausläset) nnd Moreliiis -

5' , was dem Sinn© nach mit Aristides'

Lesart gleich, nnd hinsichtlich des statt unfraglich

besser ist. Nnr verlangt der Bhythmns Aristides* SteUnng: 5*
€*^. Endlich könnte ja Cormptel

statt* 6 . sein, wie nnsere Hdsohr. haben; aber es ist in

der That nicht schlechter, sondern eher hesser als dieses.

Lept. 9G, Ar. 368 [478]: iv, in zweimaliger Anführung. Unsere Haudschr.

haben wieder ein interpolirtes (hinter ).
Lept. 155, Ar. 382 [491]: € 0' 06 dbtKoOvxuiv tv& €. Die Hdschr.

& 5€* () ., was, wie mir scheint, ans § 156

stammt: fj bcivÖTaT' . So konnte

der Redner wohl steigernd Bagen, aber nicht, dass für die

schwersten Staatsverbrechen eine Cuniulation von Strafen aus-

geschlossen sei, was ihn die Ynlgata in atarkem Widerspruch

mit der Wahrheit sagen lässt.

Mid. 104, Ar. 378 [48]: b€v € . .

für . . . .. Hier werden wir nicht folgen; denn

b€iv0v . . ^ geht in demselben Paragraphen vorher,

nnd es folgt alsbald ; dazu schickt Ar. vor.-
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aus: . . biaßaXXri . . beiva €7, und dar-

nacli konnte von seinen Abschreibern ein verstümmeltes oder

unlösbares zu hergestellt sein.

jMid. III, Ar. 386 [494]: ipb \-
dv 06£ . Nuv

für( auoh Ftv; die eonetige Faewuig und SteUung aber ist

bei A. rednerisober al« die der Yulgata: toOtov ..
Mid. 129, Ar. 370 f. [481]: uev ' ^

^vv , 00' ' ,' bujpa. Die schleobte üeberlieferuug

von Ar« 's Text xeigt eich hier recht deatlich ; denn in den letzten

Worten steckt * [] öbuip, nnd ^oß€
scheint nach geeohebener Gorraptel mit grösster Willkür xnreclitr

gemacht. Die Stelle lautet bei uns:' 0' (?^ F t ), ' ', 0' *
übuip, ', & ^€€. Dass daa

Gitat am 8cblnflee Terstttnunelt ist, zeigt sieh aneh in den fbl*

genden, jetst sinnlosen Worten des Aristides. Lieese man
T00TUI. weg, so entstände Hiatne; also hier wird Verkür-

zung seitens des Rhetors sein. i\ber kann füglich fallen.

Im Folgenden möchte ich schreiben:

(Akkoe.) (anch) , als appositionelle

ErklSrong an ^. ö{MUp.

Aristokr. 8 Ar. 890 [497 f.]: ion V . . irpo-

Unsere Hdsebr. an Anfang b' i<tri^ wie anch

Herraogenes 432 [4481. Nachher A. , die Hdsebr.

mit Interpolation O. (ebenso bei Hermog. p. 96

[200]). Nicht 80 zuverlässig int dun Fehlen von . . nach

§ 9, wiewohl bei dem Vorhergehen von ·
. *. § 8 die ähnliche Wiederholung in solcher Nabe

missi&Ut. Dass aber ^vi in napaboOvat b*

feblt| ist Scbnld der Absehreiber; denn A« hat nach seinen yct-

herigen Worten Z. 9 [13] das offenbar gelesen.

Aristokr. 74. Ar. 34.5 [462]: 6 '
*^( ^( -. Für unsere Hdsebr.; in dem Citate

Schol. Hermog. IV 828 W. fehlt das Wort überhaupt, llir ge-

fallt €€2, mit Anspielung anf die £nmeniden, beeser als
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Citatü aus Demos tliüues. 623, welches sich in die geflammte Conetraction nicht ohne

Härte einfügt, und aus dem Anfang des §: dv ) ^€, entstanden sein könnte.

Aristog. I 4, Ar. 378 [487]: ol 62:€ . . bi-

Kcua €it»^vai, € beloOai. Für 6 öixaia mieere Hdschr., vgl. 8 3 . Aber auch

bfKttio findet im Torherj^elieiideii seine Bestötigung: 3 Ende '
iauTOÖ . . . Mir scheint meiir

besagen, und darum vorzüglicher zu. sein.

Konon 8, Ar. 370 [480]: £(€, . ist so

angensohemliob besser als das{26 unserer Handscbriften,

dass man «ich vnndem mnss, es noch niclit in den Texten an

Beben. Baes bei Bionysios (de Dem. 11) jetst stebt,

iät nach dem Obigen für mich kein Beweis.

Konon 20, Ar. 387 [495]. T)ie Anslassiiiig von \-
nach könnte leicht zufällig sein.

Wenn A. dann fortfährt: ^ . .

*€€6€ ', so würde das Fehlen von b^ '
vor . Kiemandem erbeblscb sebeinen» wenn niobt wirkliob sieb

iHft, b' ebne besser an5
anschlösse, und wenn nicht auch der rhythmische Verstoss

2> durch die Streichung gehoben würde.

Epist. III 42, Ar. 360 [472]: hl TO" , -*^^ ipk .
Hier trifft es sieb einmal, dass etwas ans Aristides (nnd Hermo-

genes p. 234 [298]) bereits in unseren Texten steht, nämlich

statt. Ebenso aber ist auch

hesser als das unserer Handschriften ; ein

hatte Dem. ilberbanpt nicht aasznsprechen. Femer ist die Ans-

lassnng yor nnd die vor£. an billigen. aber, was in unseren Hand-

sobriften feblt, betrachte iob als eine bei Aristides gemachte

Interpolation; anderenfalls würde ja wohl geschrieben

sein (vgl. oben zu Megalop. 2; Mid. 129).

Aus den hiermit vorgeführten einzelnen Fällen wird sich nun

folgendes allgemein ableiten lassen. Der Text des Aristides, mit

sammt den eingesoblossenen Gitaten, ist nicht sonderlich überliefert;

indes gerade wegen der Yemaoblftssignng bat Interpolation ans
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Demotilienee weniger Btattgefiinden. Ein dentlicliee Beispiel toh
Boieher eclieint Mlich & 5 (Cor. 248), Ar.

875 [484]; denn wenn anob dae in 8 feUende, völlig sinnwidrige

1(JT€ möglicherweise bereits im 2. Jahrhundert eingedrungen war,

80 ist doch die andere Annahme glaublicher. Immerhin wird es,

bei der Seltenheit solcher Fülle bei Aristideei kein geringes Zeug-

nies für die Echtheit einee Wortes sein, wenn es bereits bei iiim

sieb findet: so wird o\ 0>60€ wa\ €
(.. 11) gegen Cobet, der ..

streicht, durch Arist . 375 [485] stark gesobtttst. Pas aber er»

giht rIlIi mit aller Evidenz neuem, dase die Zalil der Inter-

polationen in unserem Demofithencfitoxtc, und zwar auch nach der

besten Ueberlieierung desselben, eine ganz ungeheure ist. Die ein*

seinen Reden mögen in ungleichem Masse gelitten baben, so die Ge«*

sandtsebaftsrede weniger als die KransredOi die gegen Aristokrates

weniger als die Leptinea; aber frei sind niebt einmal die Briefe

geblieben. Soweit nun einzelne gute Handsebriften, oder Citate

einen Anhalt L'eben wird man ja die Eindringlinge leicht wieder

entfernen können; wenn aber solcher Anhalt gebricht, ist nur in

besonderen Fällen etwas zu maoben. Denn wer kann diviniren,

wo 4(, oder€, oder irgend ein Pronomen eingedrungen,

und wo es arsprQnglicb ist? Ifänüiob die blosse £ntbebrlicbkeit

f&r den Sinn ist noch kein Beweis; es gibt anob andere HomentOi

auf die der knnstmftsslg erfahrene Redner aebtet, nnd um derent-

willen er manchmal etwas an sich entbebrliches zufügt, wie das

Bclion Dionysios bezüglich der Verbindungen synonjnner Worter

sehr richtig ausführt (de Dem. 58). Wer nun hierfür nicht das

gleiche feine Gefühl wie Demosthenes selber bat — und wer in

aller Welt hätte das? ^ tbnt immer besser, wenn er sieb miss*

tränt nnd ebne beetimmten Anbalt niebts wagt, wenn er gleieh

ttberzengt sein sollte, dass vielleicbt 1 Proeeat, ja stellenweise

5 Procent der von ihm somit im Texte belassenen Wörter nie

von Demosthenes geschrieben seien.

Kiel. F. Blues.

1 Zuweilen sind bekanntlich auch Kaohabmangen Spaterer von
Werth» wie ich denn mit Hülfe von solchen eine sobwierige Stelle der
Kranzredr f^laubo lieilcn zu können. Cor. 227: öv dxsw (S pr) €, €€. Dionys. Ant. .
VII 3G (vgb 39): ö, 6' äv ai6 , .
Alto las Dion. wie S, abvr vorher ni<dit dv sondern & dv oder ftv, and
man muss darnach die Stelle so sehreiben: ftv ,
Kdv )0 irepii), outxuipcttc.
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· 4· HyperUrMrn (m Find. Pyth. X).

Das früheste Epinikion Pindars gilt dem Siege des jugend-

lichen Thessalers Hippokleas. Im Eingange wird das Glück dieses

letzteren, wie auch dasjenige «eines VatciH gepriesen; was für die

Sterblichen erreichbar sei, hätten sie erreicht ; der eherne Himmel
freilich sei nnzugänglich und auch in*t selige Land der Hyper-

boreer ffihre kein Weg. Von dieien heiset es dana weiter: (50)* € €€ 6{, 6* €,€ dvujv €,
lffebv€( €* (55) xoipci, *
bpepf fißptv &. h' .

welchem Zneammenhango das Abenteuer dee Pereens znm
Siege des Hippokleas steht, istreine strittige Frage: als sicher

darf gelten, dass die Beschreibung des HyperboreerlandeB, die

der Dichter daran knüpft, nicht ohne Beziehung ist anf daf^ lustige

Leben des liederfrohen und tippigen Thessaliens. Sie handelt von
Apollon und den Ehren, dir man ihm im Lande orwriet ; x^ ir

sind im Rechte eine in den lachendsten Earben, aber auch durchaus

würdig ausgeführte Schilderung zu erwarten, um so mehr stört

uns V. 55· Wie derselbe zu verstehen sei, dürfte schwerlich auf

den ersten Blick einleuchten: der Scholiast gibt folgende Er-

klärung: *^Trai2€v 6, , öt€\€ die von Didymus selber ausgegangen zu sein

scheint; wenigstens heisst es in einem anderen Scholien: ',6, € tcXotou .
^bedOat '; 0(*. äe neueren Heraoegeber nnd Kritiker, Uesger

anegenommen, eind bis anf eine nnbedenteode Yereekledenbeit in

der Sobattirong Didjfmne gefolgt, aber vebr oder minder alle mit
dem peinliehen Bewneetaein, dass damit dem swanzigjülirigen

Dichter etwas unpansendes, ja geradezu baeeliches in den Mund
gelegt wird. Eine Vermuthung, die ihn von diesem Vorwurf zu
befreien encbte, dürfte daher inegemein anf wohlwollende Aufnahme
reobnen.

BMb. Xw. t PhaoL V. F. ZXXTIIL ^
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Der Weg der Goigecianilkritik ist ans allerdingt dnreli die
Autorität des Didymas abgeschnitten: doch cl:uf unbeeehadet dieser

letzteren behauptet werden, dass das Wort die Bedeatmig,
die ihm hier beigelegt wird, nicht hat noch haben kann. Wae
DidymuB yerhindert hat, ee in seinem gewöhnlichen Sinne zu
fassen^ wonach er von jedem durcbdringendenf orgiastiechen Bufe
gebraucht wird, i«t ipflonfalTs das Zeitwort gewesen, und
dasselbe ist auch für utis entscheidend. Wir miipRen uns daherf

trotz Mezger, nach einer anderen Bedeutung umsehen.
Es kt bekannt, dass die alten Metriker bei der Benennung

der Füsse pich viellach guter alter Namen bedienten; da sie aber
nicht den KhytJimuß, sondern das Silbenscheraa in's Auge fassten,

Fo kamen sie in die Verlegenheit, rhythmisch gleichwerthigeii,

aber an Silbenzahl verschiedeneii Füssen verschiedene Isamen
geben zu mttes^. So nannten sie den dreisilbigen Pentasemoe

Kretikoe, den yieretlbtgen (»^ww_ oder -w^w) aber PaicUt

nnd doch beieichnen beide Namen orsprünglich nur den einen

Fttnfxeitler, der nach Belieben nnd Bedttrfniae bald anweiset,
bald compact eraobeinen konnte. Derselbe konnte aber anoh beide

Iiftngen anfldeen und als fünfsilbiger Fnae erecheitten; in diesem
Falle nannte man ihn^. Wir werden aber annehmen dürfen,

dase zur Zeit der gesungenen Poesie alle drei Kamen, Kretikos,

Paion nnd Orthios, denselben Fünfzeitler, vielleicht nach dem
Tempo oder dem Tanzschritt unterschieden, bedenteten.

Der Tanz nun, für den der Ftinfzeitler am häufigsten in

Anwendung kam, war das Hyporchema^, und dieses war * ein

dem Apoliodienste angehöri^rps Tanzlied, welrlifs den Gott fröhlich

stimmen und seinem vorlier zürnenden Antlitze durch den In^^ti^iTen

Tanz der frohen Menschen ein gnädiges Lüchehi iil!;:;ewinnen sollte*^.

Beziehen wir also auf den Tanzt^chritt und fassen

als gleichbedeutend mit Hyporchema, so ist der Sinn
klar und der Anstoss vermieden. Der Gott freut sich der Zech-
gelage und Lieder und lacht über die Tänze, die i]mi zu Ehren
aui^eftihrt werden. Unter die Hyperboreer zn ver-

stehen Ist ebenso nnbedenklich, wie die Beiiehnng des Wortes
auf das entfernte nnd in anderem Znsammenbange dort ein
einaelner Fall, hier ein bestehendes Verhilltnies — gebranebte
dvufv mieelioh ist; die Metapher ist auch sonst nicht seltra, nnd
hier erscheint sie besonders angemessen, wenn man den Ghamkter
des Hyporchems ins Auge fasst. Ber nngelenke Fünfzeitler lieaa

nur einen plumpen Tans Btt, der wegen der Ungleichheit der
Schritte den £indmok des Hlnkens machte; daram wendet Ariete-

1 Wertphal Melrikl III 544, Christ Metrik 7a
2 Er heiest geradezu Hyporcheroatikos Schol. Heph. p. 186 W.

Dil' Schrift Walther's de hyporchematie ist leider auch mir unsngaiig-
lich gewesen.

• Weatphal Pro». «. Aeech. S. 44.
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planes diesen Tnki nur in den Tanzliedern der chamer* und
der * Eirene* an, wo die Tänzer unbeholfene Banemj^eise sind,

nnd Athenaenf ^ Fpricht dem Hyporchem, indem er es dem Kordax
der Komot'die an die Seite stellt, jede Würde vih. Auch stimmt

es durchaus mit den Anschauungen eines auf primitiver Cultnretnfe

befindlichen Volkes, wenn domGotte zugemuthetwird, üher grotteske

Bewegungen zu lachen und darüber Zorn oder Schmerz zu ver-

gessen; man vergleiche den Mythus von der lambe.

Es ist aber erlaubt, KVuübuXuuv von den schwerfälligen Tän-

zern des Hyporchems zu verstehen. Daraus, dass darnach Pindar

von einem *im Fünfachteltakt aufgefÜhTten ausgelassenen Tanse'

gesprochen haben würde, wird man keinen Einwand gegen die

Torgeschlagene ErklSrnng ableiten wollen; es ist das ebenso nn-

bedenklioh, wie wenn anderwärts der Sänger hervorhebt, dass die

Melodie seines Liedes Sick in der dorisohen oder phzygisehen

Tonart bewege. Diese nnd ähnliehe Anedrtteke bezeichnen anoh
das der Mnsik nnd des Tanses und hatten also ToUes fitlrger'

reeht in der Poesie.

St. Petersbnrg. Th. ZielinskL

fipkoros als Uaelle lür die Seklacht bei Salamis.

Han nimmt noch immer an, dass Ephoros für die Schlacht

bei Salamis wenigstens neben Herodotos eine andere unabhängige
nnd brauchbare Quelle benutzt hätte. Loeschcke hat darauf zum
Theil seine Hypothese über die Stellungen der Flotten bcgriindet,

Jahrb. f. cl. Phil. 115 877) 25 ff. Auf eine Anzaltl auffallen-

der TTebpreiiistimmungen zwischen Diodoros und Herodotus in

einzelnen Wendungen hat schon Ad, Ikner, Jahrb. f. cl. .
Suppl 1. X (1878/9) 310 aui'merksam gemacht Sehen wir uns

nun das Sacliliche an.

Herodotim sagt, dass die Pboenikier den westlichen Flügel

nach Eleusis zu, die Jonier den ustlichen nach dem reiraieus

hin eingenommen, und dass jenen gegenüber die Athener, diesen

gegenüber die lAkedaimonier gestanden hätten, Hdt. VIII 85.

Daraas ergibt sich, dass die Phoenikier auf dem rechten per-

sischen Flügel standen, die Jonier aof dem Unken. In der That
findet sieh diese Angabe bei Diod. XI 17, 3. Weiter ergibt sich

daraus, dass die Atkener den linken, heUenisehen Flttgel bildeten.

Aach das sagte Ephoros, Diod. XI 18, 1. Er las mithin bei

Hdt. VIII 85,2 schon , nicht, wie
Loeschcke corrigirt. Wenn nach Diodoros auch die Lakedaimonier
anf dem linken Flügel gestanden haben sollen, so ist das ein

* XIV 630 €|&.
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offenbara Yenelieii. Die Aigineten bringt dann Epbom auf den
rechten ilttgel. Et konnte das ane Hdt 91 entnehnteii*

Und da die Hegarier dieselben Interessen wie die Aigineten

batten Qlit ; Diod. XI 18, 2), se lag et nahe, de neben
die Aigineten an stellen« Keobt beseiehnend ist es, dass bei

Diodoros weder ttber die SteUung noeh über den Kampf der
Korintliu r und übrigen Peloponnesier etwas KXberes verlautet\
obwohl doch die Eorinthier sich notorisch aasgeieiobnet hatten.

HerodotoB hatte eben darüber keine Andeutungen gemaelit nnd
sich im Wesentlichen auf Episoden aus dem Gefechte der Athener
um\ Aigineten beßchränkt. Aber Epboros scheint die Stellung

der übrigen Contingente der könin-üchen Flotte zn kennen. Er
m^f (Diod. XI 19. 1), dass neben den Phoeiiikit rii die Kyprier,

neben diesen die Kilikier, Pamphylier, Lykier und dann auf dem
linken Flügel die Jonier gestanden hiitten. Das ist genau die

geographische Folge und darum aln blosse Mache höchet ver-

dächtig, vgl. Diod. XI 2, 1 und Ad. Bauer a. a. 0. 293. Nun
hcisst es weiter: ££^€0, \ €£ €€. Man vergleiche daan Hdt 76, 8: €6 €^ |) * Dnneker 0.
d. · 283 bat bemerkti dass £phoroe dieae Angabe Uber
die Stellung der Hellenen, die darnach mit der Front nacb Süden
gefoobten bfttten, dadnreb lelbat widerl^ daea er von den Aigi-

neten nnd Megariem, die naob ihm auf dem rechten Flügel stan-

den, sagt, sie hätten allein im Falle der Niederlage keine Zn-
flucht gehabt, während eie doch bei einer Stellung der Hellenen
awischen Salamis nnd dem Herakleion dem Strande von Salamia
am nächsten gewesen wären. Auch haben wir gesehen, daea

Ephoros den Herodotos so verstand, dass der westliche phoeni-

kisclie Flügel der rechte der persischen Anfstpllnng war und
dass er darum die Athener den linken Ii el Ionischen ( innehmen

läest. Der Grund seiner widerspruchsvollen Angabe ist in dem
Orakel bei Hdt. VIII 77 zu suchen. — Die Bemerkung, dase die

persischen Schiffe in der Enge in Verwirrung gerathen wären( , Hdt. VITT 87, 4:) ist aus ildt. und Aisch. i'ers. 413 entnommen. Dass
Ameinias, der den Kampf eröffnete, gleich auf das persische

Admiralecbiff atieas nnd daia der Admiral dabei fiel (Diod. XI
18, 5; Flut. Them. 14), ist eine der von Ephoroa beliebten Ana-
ecbmttcknngen. Daa erklSrte zugleich, warum die Peraer ohne
taktiecbe Ordnnng k&mpften (Hdt. VII 86), es feblte eben an
einem einbeitlicben Obercommando (Diod. a. a. 0.). Dann folgen

einige allgemeine Phrasen fiber den Kampf, worauf Spboroa -

Da die Athener anf dem linkmi Flügel, die Aigineten nnd
Megarier auf Um rechten standen, so folgte daraus, dasi die Übrigen
Ueuenen daa Gentram bildeten. Diod. XI IQ,
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KShlt, daes die Athener zuerst die Phöiükier und Kyprier ge-

schlagen hätten, um echliesslich dem rochten Flügel, der in einen

harten, unentschiedenen Kampf verwickelt gewesen wäre, zu

Hülfe EU kommen und auch dort den Sieg zu entscheiden. Daes
der Kampf auf dem rechten Flügel heftig war, und die Hellenen

dabei manelMe SoMff verloren, ergab eich ave Hdt. YII 85. Die
Worte €

6 eind ilberdiees eine

etereotTpe Phrase, die eich httnfig wiederholt, wo sie gar nicht

am Platae iet Daee ferner die Athener zaent die Phönikier

eohlagen, wfthrend die Jonier noch fochten, war ans Hdt VIII 90
zu echlieesen, und daes die Athener dem rechten Flügel Hülfe
brachten, zeigten eine Anzahl Episoden ans dem spSteren Stadium
der Schlacht (Hdt. YIII 87, 4), in welchen die Athener Seite an
Seite m\t den Aigineten im Kampfe mit den Joniern erscheinen,

Hdt. \Ul 87: 90; 92. Was endlich die Absendun^^ drr 200

ägyptischen Schilfe zur Umgehung der Hellenen nach dem Sunde
zwischen Salamis und Megara betrifft (Diod. XI 17, 2 ; Plut.

Them. 12), so ist die Nachricht sehr zweifelhaft (vgl. Hdt. VIII

100; Grote Gesch. Gr. III 102, 52) und wahrscheinlich unter Be-

rückeichtip^u g von Aisch. Pers. 368 nach dun Angaben über das

UmgehuügHgeschwader bei Ärtemiaion zurecht gelegt. Hier, wie

dort, sind es zweihundert der besten Schiffe. Bei Artemision

liatten sich ja die Aegjpter am meisten ansgeaeichnet (Hdt. YIII

7, 17),

Ausser Aisehylos ist neben Herodotos Ephoros keine

andere Quelle benutst worden. Epboros hat die herodotische

Sarstellnng in seiner Weise frei bearbeitet.

Kiel. G. finsolt

Epheros Iber die Verliste bei Salanis nid bei Plataiai.

Ephoros hatte angegeben, dass in der Schlacht bei Salamis

die lielleneu 40, die Ferser 200 Trieren, ausser den mit der

ganzen Bemannung eroberten, verloren hätten, Diod. XI 19, 3.

Auch Duncker G. d. A. YII^ 290 hat diese Zahlen noch histo*

riselk verwerlhet. Allein wir haben es hier augenscheinlich mit
einer der von Ephoros beliebten Berechnnngen zn thnn. Da
er bei Herodotos keine bestimmte Yerlnstangabes fand, aber

Zahlen nie entbehren konnte, so verfiel er anf folgendes Ans-
konftsmittel. Die Zahl der Streiter des Landheeres verhielt

sich za dezjeiiigen der Kriegsschiffe beim Beginne des Kampfes
um die Thermopylen etwa wie 100:1. (1 Million das Landheer
stark nach Diod.' XI 5, 2; Flotte: 1200 bei Doriekos. Diod. XI
8, 7; dazu thrakische Gontingente: 120 Schiffe, Hdt. YII 185;

davon ab 900 beim Storm an der magnesischen KttstCi Diod. XI
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12, 3). Nun sollen nadi Hdt.7 24 und 25 bei den Thermo-
pylen die Hellenen 4000, die Perser 20 000 Mann verloren haben.

Ephoroe betonte nach Herodotoe, dass bei den Thermopylen und
bei Salamis die Verhältniaee insofern gleichartig waren, als hier»

wie dort im engen Banme gekämpft wurde, wae für die Hellenen

günstig war. Hier, wie dort, sollen die Perser starke, die Hel-

lenen geringe Verluste erlitten haben, Hdt. YII 210; 211; VIII
80; Vivä. XT 7, 3—4; 15, 3. Da lag es nahe, die von Hero-

dotoe für das Lamlheer bei Thermopylai pr^^^benen ZaliUn ein-

fach nacb (lern Verhältnisse von 1(H) : 1 zu reduciren. So erhielt

Kphoros 40 Öchiffe als Verlast der Helieueu, 200 als Verlust der

Perser.

Eine ähnliche Zahlenspeculation findet sich bei der Schlacht

von Plataiai. Bei Hdt. IX 70 heisst es, dass vom Heere des

Mardonios nach Abzug der 40000 Mann des Artabazoe noch
nicht 3000 Übrig geblieben irftren. Der rationalisirende Ephoroe
hielt es für angemeeeen, dieee &belbafte Angabe in redneiren

und andererseite die Verluste der Hellenen, die ihm naoh Hero-
dotoe Sohildemng der Seblacht au niedrig ersoheinen museten
(ygL Hdt. IX 61; 63; 70), zu erhöhen. Er lieoe also die Hel-
lenen (wie bei Salamis etwa das zehnte Schiff) den zehnten Hann
verlieren, nSmlieh 'mehr als zehntausend' (Diod. XI 33, 1) und
die Perser zehnmal so viel, wie die Hellenen, nämlich 'über zehn

Myriaden' (Diod. XI 32, 5). Da nach Ephoroe (Diod. XI 30, 2)

dsÄ Perserheer 500000 Mann stark war, so war dem Proeent-

satze nach der persische Verlust genau doppelt so gross, wie der
bcllenip^})«^. Die Hellenen verloren zehn, die Perser zwanzig;

Frocent ihrer Mannschaft. Bei Mykale, wo ihnen der Kückznc*

tbeilweise verlegt war, mussten sie eiue grösBcre Kinbusse er-

litten haben. Ephoros machte es sich hequem, indem er den
Procentsatz des VerlunteK genau verdoppelte. Die Perser ver-

loren von 100000. 4U00u Di l. XI 34, 3; 3, 6). Nun
hatte aber Herodotos nichts von tieiangenen hei Plataiai erzählt,

obwohl doch die Gelegenheit ansserst günstig schien, unter den
im Lager znsammengedrängten Hassen sahlreiuhe Gefangene zn
machen. Ephoroe wnsete sieh diesen Umstand nioht andere an
erklSren, «je daee Paneanias» genau eo, vie Gelon bei Himera
(Diod. XI 22, 4), ane Furcht Tor einer allzvgrossen Zahl

Gefangenen den Befehl ertheilt hiltte, )^& (Diod. XI
32, 5). Anoh diese Nachrieht» die noch Danoker, G. d. A. VII^
353 benntst hat, darf offenbar auf historieehen Werth keinen An*
sprach machen.

Xiel. G. Bneolt
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Jfteh eiBHal iler das Yerlkllreii der Atkener ^egen Mytiiem.

lu meinem iViilier in dieser Zeitsclirift (37, 448 fF.) veröflfent-

lichten Anfeatz über das Yerfahren der Athener gegen Mytilene

nach dem Anlitand 428/7 hebe ich mioh im Ansohleee aa
KttUer-StrUhiBg dahin eataoldedeii^ daae nioht, wie in dem nna

ttberlieferten Texte dea Thnkydides (III 50, 2} angegeben wird»

der geeammte Grand und Boden der am Anfatand betheiligten

leebleohen StKdte von den Athenern eonfiscirt worden sein könne.

£ beetimmten mich hieran hanptaSchlich xwei Grründe. £retene

wire, wie Müller-Strttbing nacliiie wiesen hat, die Abgabe, die der

lesbieohe Pächter dem athenischen Kleraohen zu entrichten hatte, im
Yerhältniss zu dem Bodenertrag anaeerordentlich gering gewesen.

Ferner würden die Athener sehr nnpolitisch gebandelt haben, ^venn

sie nicbt nur das Gmndeigenthnm der Oligarcben, sondern auch

das der dern Demos angehörigen Bürger eonfiscirt hätten. Eine

derartige Mai^srep:el glaubte ich um so weniger annehmen zu

dürfen, weil Diodot, dessen Antrag \'on den Atlimern angeuum-

men worden war, entschieden für volle Strailonigkeit des Demos
gesprochen hattet Ich vennnthete daher mit Mfiller-Strübing,

dass im Texte des Thukydidea ursprUnLi-lirh eine Bemerkung ent-

halten war, wonach sich die Confiscation nur auf das Grundeigen-

thnm der allein am Aufstand betheiligten Oligarchen erstreckte.

Eine Bestätigung der Annahme, dase einige Worte ansgefallen

aeien, erblickte ich darin, daae in den in der Bevne de phllologie

1877, p. 184 ff. yerOffentiiehten Scholien eich eine Erklärung dea

Wortes findet, die sieh nnr anf die Naohrieht von der Con-

fiaeation der leibiechen Lftndereien besieben kann, in der jedoch

jenes Wort nicht vorkommt.
Gegen diese Ansicht hat neuerdings Stahl in einem ebenfalls

in dieser Zeitachrift (38, 143 ff.) veröffentlichten Aufsatz lebhaf-

ten Widerspruch prhol)en. Was znnächst das zweite von mir ge-

gen die Richtigkeit der Ueberlieferung des thukydideischen Textes

geltend gemachte Bedenken betrifft, so glaubt Stahl dasselbe durch

die Annahnir hpsfiti^ren zu können, dass der Adel au« Grund-
besitzern, der Demos aber aus Handel- und Gewerbtreibenden
bestanden habe. Tu diesem Falle würde allerdings der Demos
unter der Conrtscation des Grundeigenthums nicht gelitten haben.

Ist es aber glaublich, dass in einer Handelsstadt wie Mytilene

der Adelstand ausschliesslich durch die Grundbesitzer gebildet

wurde? Viel näher liegt es doch anzunehmen, dass ebenso vie

in Korinth ein grosser Theil der Oligarchen dem Kaufmannestand
angehörte, wütend umgekehrt zu dem Demos die Weinbanem
ein bedentendea Contingent gestellt haben mdgen. Es ist daher

* Am deotliehstcn ergibt sieh dies ans den Worten, welche ihm
Tkok. III 47, 4 in den Mund legt: aal el 0(, -
icoidoOai» £, .
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in hohem Grade wabrRcheinlich, dass pirt niclu geringer Theil des

icsbischfTi GmndeB und Bodens sich im Besitze Demos befand.

Stahl öucht Rpine Annahme freilich dadurch glaublich zn machen,

dass nach Thuk. VIII 21 in Samos der Adel auH den Grund-
besitzern bestanden habe. Aus der von ThukydideB gebrauchten

Bezeichnung darf dies aber keineswegs gefole:ert werden,

da dieselbe nur für die ursprünglich beeteheiideii Verhäi:-

nisse zutreffend Bein dürfte.

Base der von dem lesbieolieii PlEobter zu «ntriclitende Zm
dem Werthe des Kleroe gegenüber gering gewesen eela mUsKO»
wird auch von StaU anerkamit^ Die hieraus au siebende Folgerung,

dass der lesblaehe Pächter steh besser gestanden habe, als der

athenische Elemobe, scheint ihm mit Beät bedenklich. Er nimmt
daher an, dass durch eine auedrückliobe allgemeine Bestimmung
die Erbpacht den früheren £igenth1imem oder deren Familien

überlasBen worden sei, die alsdann Ton der Massregel immerhin
noch Verlust gehabt hätten. Aber wer waren denn die früheren

Eigenthümer? Da nach StahPs Ansicht der Demos von der Con-

fiscation nicht betroffen vurdp, so mfippfr mart dieselben in den

Oligarchen erblicken, die aber nach der von Stahl selbst vertliei-

digten Angabe des ThukydideR sämmtlich hingerichtet worden
waren. Daran, dass etwa die Angehörigen der Hingerichteten

die Pacht übernahmen, ist natürlich nicht zu denken. Das Interesse

Athens erforderte, dass dieselben zum mindesten aunner Landes
verwiesen wurden, falls man sie nicht gar gemäss dem zuerst

gefassten Beschluss iu die Sklaverei verkaufte, was ich jedoch in

Ermangelung eines Beweises nicht annehmen möchte.

Die von mir geltend gemachten Bedenken sind demnach durch
Stahl keineswegs beseitigt. Ich glaube daher an der Annahme^
dass aus dem Texte des Thukydides einige Worte auege&nen
sind, festhalten su- müssen. Der von Stahl versuchte Nachweis^
dass eine Ergänzung in dem von mir angenommenen Sinne über-
haupt unmöglich sei, kann nicht als gelungen betrachtet werden.

£ann denn der ursprüngliche Wortlaut nicht s. B. folgender ge-

wesen sein: b , -€ < ^, \€£ . . . . ? Ob statt €(> im Texte ursprünglich

' Nach MuUer-StrUlviTuj-^s Berechnung cntsprnch der Zins etwa
dem vierton Theilc des Ertrags, btabl sucht die Diöerunis allerdings

ciaigermassen zu reducireu, indem er geltend macht| dass der Werth
der Omndstlidce diureh die Verheerungen des Krivgei herabgedriiekt
worden sei (Gött. gel. Ans. 1882» p. Daftir hätte aber anderer*
seits in Krwäfiung p^ozogen werden sollen, dass nach den einleuchten-

den AusfübruniTf'n Mnller-Striibing*8 der Bdtdenwerth auf Lesbos ein

beträchtlich höherer war, als in Attika, während MüUer-Strübine sich

damit begnügte, in seiner Bereehnnng für Ijeibos ^e in Attika Mst^
henden verl&ltntise Torsnssusetaen.
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Btand, wie man aus dem Scholion folgern kuniite, lasse ich dahin-

gestellt, da die Möglichkeit zngegeben werden muss, dass am
Anfang dee Scholions einige Worte auegefalleii sind. Für wahr-
scheinlich halte ich dies indessen keineswegs, da der Text dieser

Scholien im allgemeinen sehr gut überliefert ist, während an un-
serer Thakydidesstelle die Richtigkeit der üeberliefemug inneren

Bedenken unterliegt Auch spricht die sehr ansführliche Erklümng
des Wortes (>, dessen Bedeutung sogar durch ein Citat aus
Bemosthenes (€1(€ 82) festgestellt wird, eher gegen«
als für Jene Annahme. Insofern scheint mir das Scholion immer-
hin Beachtung zu verdienen. Zum Schluss mnss ich mich noch
gegen den Vorwurf verwahren, dans ich die meiner Aneicht

widersprechende Angabe Diodor's (XU 55, 10) willkürlicher Weise
anf ein MiRSverständniss EnriickgefUhrt hätte. Es geschah dies

keiüfRWPir*' nns Willkür, sondern vielmehr in der Uebcrzengung,
daee der Text des Thokydides so, wie er uns vorliegt, nicht ge-

lautet haben kann.

Leipzig. * L. Holzapfel.

Zu Tietiee Blat 118 (Ghil. 167-180).

Der oben (S. 440 A. 1) dem Tzetzes gemachte Vorwurf,

dass er die Angabe des Pausaiiias I 16, 3 über SeleiH-ia falechlich

anf Antiochia bezogen habe, trifft ihn nicht. Der un der be-

treffenden Sfplle ('0 ,) genannte Paiisainas ist

nicht der Perieget, sondern, wie bereits 0. Müller, Ant. Antioch.

p. 29 nnd Stielile, Philol. IX 502 bemerkt haben, der Verfasser

eines Werkes (3iüller fr. bist. IV 467). Ob
Tz. aufi dieeem Werk selbst oder blos aus dem Auszuge desselben

bei Joannes Malalae^ (vgl. ed. Bonn p. 203 eq.) geschöpft habe,

yermag ich zur Zeit oioht zu enteoheiden^. Die Leiehtfertigkeit

aber, mit welcher er arbeitet, zeigt sich auch hier in dem Hizz-

brauch dee Namens Lucian (T. 169 eq. ', |
6* € \^ |

* Vgl. Herrn. XV 23, wonach . Ant. fr. 2 § 1 zu verbessern.
* Nur das ist sicher, dass tlcr Schluss von 0. Müller 1. 1. p. 27

und Stiehle 1. 1. p. 490 und 502, Attaios, Perittas und Auaxikrates

bitten auch über die Bauten dee Seleukosgeeohrteben, dea Grundes
entbehrt. Das liegt seihst nicht in den Worten dee Ts. Y. 176 eq«

^*^ (
* Tf TTc-

piTTüc^ '
I
^ ?)€(£

|, |
€£^ Ich gestehe aber, dass mir die Namen selbst be-

denklich sind. Darüber bot anderer Gelegenheit.
* S. die ErÜnterung dieses bei Pressel» Tsets. epist. S. 123.
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£€, {, | dv 6-
|). Er kannte die GeecMohte Stratonike

und Erasistratos aus Appian de reb. Syr. 59—66 oder aus Plntaioh
Demetr. 38,2. BenuLacian de dea Syr. 17 sq. erzählt sie zwar
auch, aber ohne Xennnnrr von Namen. Gleichwobl genügte dies
zusammen init der dort 18) erscheinenden Bemerkung, daes
SelfTikos eino iStadt nach sich genannt habe, dem Tz. hier ihn

als Gewährsmann dafür zu setzen, dass Seleukos Antiocbia Tiarh

seinem Sohne genannt habe« Davon steht auoh anderswo bei

Luciun iiicbu,

Jüel. K. Fö reter.

l>e Ueratis sjrllabie observatiuiciüa.

Perlegenti mihi eaepennmero oarmina Tibolliaoa maximeque
admiranti praeolaram artem oompoaitioms et elegantiam explioa-

üonia Semper tarnen in exordio primae elegiae diBsonantia qnae-

dam Bcmpulos excitavit atqne offeneioni erat, qnae iteratione eius-

dom eyllabae in fine antecedentia et initio aeqnentia vooabiili

ef&citnr qnaeqne per quattnor venne non miniiB ter oconrrit · 5
me mcB. panpertap, 7 i^9e serm, y. S poma mann. Ac primo
obtntu hanc rem casui ac neglegentiae cuidam adtribuendam et

pervestigatione minime dig'nam esse forsitan qnispiam dixerit,

sed quandoquidem in hanc TTiiniitnm quaestionem incideram et

persuasum habebam nihil ac ne muiimum quidem in rebus litte

-

rarum quaercndo plane aliennm esse, in has quisquilias aberrare

non dubitabam. Servius in \ erg. Aen. TI 27 *J>orif ; rristra* in-

qnit *mala est compositio ab ea syllaba incipere, qua superior

üüUus est sermo*. Mihi haec inventa et perspecta sunt.

Contextum earundem litterarum bellum ac laudabilem per

se non esse vix quisquam negabit et ei Graeoomm oarmina evol-

vee, exempla hniae (velnt l^nrtaei 12, 2S ),
ni egregie fallor, mnlta quidem non inveniee. Sed cogitantibna

nobia, qnanto labore anttqni poetae Bomani versibne fadendia
operam naTaverint, Lnoretina bao liceniia aaepiseime quidem ad-

biblta aed tarnen certis qnibnedam finibns circnrnBOripta mirationia

nihil movebit. Tide nubcm loooram: I 27 . , excellere rebna,

386 . . omne neceeaeat, 516 . · constare relinqnaa, 746 · * esse

seoandis, II 107: . . aera ramm, III . . potuere reoepta, 236
• . subeistere rei, 765 . . oandore repente, 862 . . snbinngere

rebns, 1025 . . ostendere rcrnm, 1120 . . consistere rebus, TU
77 . . caenoque qn^TUTitur; sed ne loncruf sim, ad iniinitivum

're^ syllaba adnectitur 342, 350, 360, 9), 1O70, TY 383, 762,

066, 1184, Y 1261, YT 55, —452 . . c mere repente ~ 1135, ad

ablativum in Ore' exeuntem iV ai, 65 j V 40, 282; VI 146.
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Omnia haeo exempla iteratioaem in flae yenoa praebent; pan-

lalnm recedit lY 693 recedere rebae odorea, 272 pede detalit

nndas; vix aatem eaepias qnam I 78 qaara religio . . 326
aere tenidesoit . . eam hexametra ineaate reperiea, aed atiam bia

ipeie locie eliicet eyllabam 're' praeter ceterae recarsare et 'ra'

*ne' 'ee' 'tc' 'de^ 'que* eingala tantam exempla prae se ferro;

praeterea apparet Lacretinm repetitionem eiusdem syllabae non

evitaese, aed potiua qnaeeivisee potleeimam ut brevea syilabae ad

dactylum qamtum formandnm haberet; sed pniilo tantnm panciora

ßiiTit exempla, vor'p 'res* finem faciente, ubi syilabae repetitae in

v uids podf's cadunt, ita ut quantitnte differaiit et altera longa

paenuitiiiiam totiiia versus ei'üciat. Vergilii eelugae diligenti arte

liHc in re f^xcellunt, tantum uno loco inveuitur, Vlll 108 . . ipsi

fiilu süinnia iiügunt, in Georgicis autem et praecipue in Aeneidos
libris morem Lucretianum Vergilius sequitur: Ge. 104 . .

comprendere refert, 210 . . petiere relictis, III 2i)0 . . addere

rebus honorem, 301 . . praebere reccutis, 375 . . clamore repor-

tant, 527 . . nocuere repostae, IV 123 . . nocte tegentor opaca,

344 . . Aretbaea eagittis; in tne yerana *re* iteratnr Aen. I

aexiee, II quinquies, praeterea 235 . . morte tenetar, 722 . . pelle

leoniB, III quinquies, lY qaater, Y gnater^ 71 . . tempore ramia,

89 . . advereo sola ooloree, VI qainqaiea, 88 . . Dorica oaetra,

VXl bie» 128 anprema manebat, 1H5 tempora lamo, 324 aede

dearum, 616 . . bella Latinaa, quater, 176 . . ipae aedili,

177 . . pelle leonia, IX quater» X eemel, 704 . . noete Theano,

XI ter, XII quater; rara aant exempla aüis locie verenum, initio

velut Ge. 143 tum ferri rigor, 443 eaepecti tibi . . II 282 aere

renidenti . . Aen. II 303 ascensu supero, V 186 nee tota tarnen .

.

467 cede den etr.; dnae brevee alterius dactyli eificiuntur Ge. I

171: huic a etirpe pedes . . III 480 et genus omne neci, IV 127
Corycium vidisfle senem, Aen. V 149 ronsonat omne nemne; ra-

riHMime penthemimeres caeeura aequaies syllabaH ili.siungit velnt

IV 334: promeritam nec me meminiBse pigebit Elissae, 380 sol-

licitat neque te teneo neque dicta refello. — Exempla, quae no-

minavi, accuiatiue perspicientem non fugiet, easdem voces (/cnere,

Iconis, <iearam, ramie etc.) saepius redire; hoc apud elegiacoe

poetaa etiam dilaoidina cognoaeitar. Qnodai boram cannina com
Laeretio et Yergilio hao in re eonferimaa, eoa tali iteratione,

qaam inopiam quandam et paupertatem redolere nemo negabit,

abstinenter et caate ati Tidebimne. Gatallne praebet in flne Ter-

eaam 64, 239 mente tenentem, 83, 3 oblita taceret; Tibollaa

inennte versu tantam iia locie, qnoa anpra dixi; veraa exennte

praeter illud *poma manu*: 3, 23 multa tabella tuis, 4, 6 sicca

canie, 9, 2 yiolanda dabas, 10, 20 aede deaa, Pa. Tib. III 4, 73
. . 81 ferre recusae, 93 mitiseima maier, 5, 20 . . poma mann,
1, 135 ineistere rebus, 179 accingere rebna; 7, 2 fama magis.

Prop. I 6, 33 . . carpere remis — Ov. a. am. II 731 incnmbere
remis — , II 1, 18 in arma mnnnR — Ov. am. III H, 48 . . in

arma manne ~, v. 66 . . poma manu, III 16, 42 arma manu.
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IV 6, 46 &ma Mari, 12 gemma mamu — · «au 5, 10
Borna muraa—, II 10^ 10 me mea mUM dooet — Ov. am. I 8, 109
. . me mea prodidit ambra, III 2, 48 me mea terra capit, 6, 100
me mea damna movent; plaeitieee igitnr videtur illad Tibul-

lianum III 25, 24 . . carina natet, 32, 42 unde dedit?, 33, 32
Polypbeme mero, 17 11, 28 . . puella laon, 23, 11 . . mandata
tabellie, 2, 50 . . crede deo, 3, 54 . . pnella lares, 6, 34 . .

Borica castra (v. Vergilium); Ov. am. II 6, 61 . . plactii«se ee-

pulchro, III 1, 22 . . pudore refers, 6, ) . . transire refugi,

11, 42 . . forma malos; a. am. 339 . . lumma natiF, 4 78 . .

capta tarnen, II III . . mirere reiictum, 131 . . forte tenebat,

457 . . colla lacertie, 483 . . serpente tenetur, III 178 . . vestp tegi,

244 . . in aede deae, 429 . . eperare revinctae. — Non opus erit

qiiidtiuuui addere. IiiHignem aiitem csbc elegiacorum abätinentiain

*re* syllabam iterandi — Tihuilus ipse ne semel quidem iierat,

eed tantum auctoree üb. III et IIb. lY 1 ^ is ooncedet, qui oar-

miiui eomm infinitivie qniatiim dactylam fomantibne plane alnm-

dare luad neeeit; evolvae relim Ttbnllnm I 2, 19 sq.;

4, 65 sq., inf. peif. I 1, 29; 2, 81; 9, 23 sq.; maxime egre^

ginm autem exemplum eet PropertiaDam IV 12, 29: mngiaee

iuyencoe, fngiase puellae, mitaaie diea, intraase ailentom, adisae

laena, renovaese procomm, statuiese modam, qni Tenne deinoepa

Bcqnentea fere ad id, qnod noa Reim Tocamas, accedunt, ef. lY
23, 9 maneere fidelea — promeruere bonos, 7, 56 ora liquor · ·

aeqnora venti, Gr. a. am. II 204 tu male iactato, tu male iacta

dato; III 236 terga veto . . morosa caveto. — Origo licentiae

illi'i«, (jiia eadem syllaba eaTidem excipit, cnius finps apud Lu-

cretium. Vergilium, quem postcriorrf^ xe]nt Liicanue, Valerius

FlaccuB etiain in Imr re sequuntur, elegiacos circumscribere co-

nabar, est eudem atque abundantis usus intinitivorum, dico gra-

vitatem linguae latinae eiusque paupertatem brevium eyllabarum. —
His habeo qnod addam. Catnlhis pro inlinitivis praeoipne syllabas

*ore* adhibere adamat in quinto pede bexametri ; in eius exercitio

iuvenili c. LXIV invenitur quinquies 'corpore', quinquiee 'tem-

pore*, deciee *pectore*; quod autem hanc vocem tam saepe ad-

hibet, id etiam e linguae Eomanae inopia Terborum, qnae ad
mentem peitinent, expUeationem anmit; Tideaa enim, qutüem vi-

cisaitiidiiiem talinm Yocnm in eodem eamine etteiat; tantam
ablatiyoB intra doeentoa Tema numero; y. 54 in eorde, 69 tote

pectore, 70 teto animo . . tota mente, 72 in peotore, 94 inmiti

Corde, 99 languenti oorde, 123 inmemori pectore, 124 ardenti

corde, 200 qnali mente . . tali mente, 208 oblito peetore, 209
eonstanti mente, 221 laetanti pectore, 223 expromam mente, 231
memori corde, 236 laeta mente, 238 ooustanti mente, 248 mente

inmemori, 250 animo volvebat, 254 mente fnrebant. — Qui Ca-

tullo banc in^ritiam verRus beno componendi, banc tnm molestam

repetitionem caninclrm vonnn cvimini vertere vult, i? simul con-

cedere debet, picturam adtcctuuni annui, qui cupiditate amoris

inceneae modo huc modo iUuc flnctuat, yersua latinoe fingenti
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ßumnias difficultates paravisse; atqne is Lncretii libros conferat,

qui siiaili mopia mirum in modum laburaat. — Cum autem locos

illoß CatuUiani carminie oculis percurro, mc retinero nequeo, qum
vexatissimo mreus patrociner; hi enim ad coDiecturam refatan-

dam mihi adaiiiiionlo esse poeeimt, qua« qnodamniodo typica est;

6tt «lim sioat mnltae aliae quae recentiore» critioi Veronensi

poetae obtraaenint e prosaioo van acribendi deanmpta atque ex
Ignorantia tennonia poetici exoxta. Pabatint enim aim. Eleckeie.

anni 1882 p. 613 cauaia einamodi addnotiie qiiae plana nihili

aaatimem, v. 94 miti corde' quaai ceitiaaixnum proponit. lUa
exempla, quae iam adtali, 'langnenti Corde*, 'ardenti oorde' eto.

Catnllom aiUril uto adinncto praepositionem 'in' omittere — qote,

fii (leest adtributum (of. 260 et {»4), abesse vel poni potest —
Pabstininque in bunc nsarn peccare docent. ^Exagitans' autem
participiutn ad Ariadnen referri vult; at Ariadne inops, ardens,

amonti n:^rra furore (197) non ipsa exagitnt, Rcd eius animus
exagitatur amore velnt lepns a veniitore vei uuda prucella. Quod
iete vult, CatuUnR iam sopra expieysit v. 54: sane gerit Ariadna
furorcs, ned exagitat in corde furores Amor, velut Ovidius nescio

an nitTii
I i Imius loci dicit am. I 2,8: ferus pectora versat Amor.

Küiae, Alfredus Biese.

Klage eines ostgotJiieelien Proiessurs.

Hobinson Ellis bat im engliechen Journal of philology Band
IX p. Gl anter der Ueberschrift Petroniannm ein Proea-Stück
mitgetbeilt ans der . Phillipps 9672 aaec. X, in welcher es

abgt'risflen beginne und gefolgt sei von einem rhetorischen Tractat.

Gleicli Eingangs liest man eine Stelle ans Petron, nnd Hr. Kllis

äuBsert die Meinunir, daRs auch Andres petroniscbe Färbung habe;

L. Kriedländer «chiiesst sich ihm an mit kurzem Wort in Bur-
ßians Jahresberichten 27 (1881 II) p. 57. Dadurch an den alten

Bekannten nen erinnert, erlaube ich mir ihn hier vorzustellen,

Häuberlicb reproducirt nach zweifachem Contrefei, und empfehlend
zu bemerken, daRs ich zwar eine intercHsante und frappante Cha-

rakteristik der leidigen Eriahi ungen manches akademischen Leh-

rera^ ancb einen für die Geschichte des ostgothigchen palatium,

der nack 526 in nationalem and geistigem Sinn siok bekämpfen-
den Parteien bedentaamen Zug in dem 8tiiek anerkennen kann^
aber keinen Grand eeke der eebwerfUligen, zoaammengeencbten
nnd gekttnatelten Biotion mebr ala daa aaadrfloklioke Citat gerade
anf Petronina xnrllekinftthren. Daa Stttok war aobon im Jabre
1834, waa amob mir 1862 noch entging, Saringar, biet, eritioa

scholiastarum lat. I p. 212 ff. unter dem Titel fragmentam aobo-

liaetae inediti ad Ciceronem de inyent. Teröffentliebt worden, und
zur Erleicbterong dea Yeratändniaeea begleitet einer anafäbr-
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liclien und gewandten Paraplirase H. Peerlkamp*8. Surin^ar hat

es entnommen einer Leydener, einst in P. Daniel's Besitz gewe-
senen Hs., welche an Güte indess der englischen nicht gleich

kommt; in beiden Hes. ist es das Vorwort eines eirnit recht um-
fangreichen, jetzt (in der Leydener He, nftch 4 Blfttteni) abge-

brocheneni yom Heranegeber zwar belobten, aber wie mir eoheint

recht nnfrnchtbaren Commentan zn Gioero'e Bhetorik, fQr weleben
Yictorinne und schon Boethine benutzt ist. Tielleieht war die

Dürftigkeit und Trivialit&t des Inhalts Sohuld daran, daas aueb
Halm in Beinen rhetores lat. minores depTiaotat unbeachtet Hess;

in der That, wem nicht gerade die Aufgabe gesetzt ist, die Ge-

schichte der rhetorischen Schulbücher oder der cioeronischen

£xegoF;c durch das Mittelalter zu verfolgen, kann höchstens die-

sem Vorwort Interesse abgewinnen; auf diesep hat, wie die ^ti-

li '-ti «sollen Tncrrcffienzcn, der reichr Pfpffer und die auserlesenen

Triitieln zeigen, auch der Verfassor selbst besondero Sorgfalt

verAvandt; im naehfolgenden Comint ntar redet er schlicht, natür-

lich, zu Schülern: 'lie Khetorik deiinireu die alten Khetoren so,

anders die Philosophen, deren Definitionen kann man im Quin-

tilian nachlesen, oder: Tullius Avill sagen, jetzt untersuchen wir

die Worte, callidos heisst geriebene Gesellen. Der Text des Vor-

worts stellt sich nach beiden Quellen so; für die He. PhilUpps

(P) konnten die Druckfehler des Journal nach Notizen des Em,
Ellie berichtigt werden; die Yarianten e und ae, c und t notire

lob nicht:

nt ait Petronius, nos magistri in soholis ^oli rflinquemur,

nisi multos paipaverimus et insidiae auribus feceriraus. ego

vero non ita. nam racdiiif fidins paucorum gratia multis mea
prostitui. sie tarnen consiiium meum contraxi, ut vulgus pro-

5 fanum et farraginem scholae petulcam excluderem. naui si-

mulatores ingenii exeecrando Studium et professores domeetici

studii dissimulaiido magistrum, tum et BckoiaHticae disputa-

tiouis kißtrioues inanium verboruui pugnis armati, tales qui-

dem mea castra se^uuntur, eed extra palatium, qaoB eola

10 nominis drtulit aura mei, ut in pardbus suis studio pellaeiae

Theodorioum mentiantur. aed ut ait Feraius, esto, dum non
deteriuB sapiat pannucia Bauoia. atque baee hactenna, ne

cni praeCatio inonmbit, ia eam prolixitatis argnena forte

rescindat. atque bine initium commeatam aumant.

explioit prologuR.

1 ut Petroniii" nit L (Sunngar's Druck): sat. 8 scolis

relinquimur L 2 paipomus L 3 melius et fidias L 4 propha-

num ferraginem ecole 7 tamen et L soolastioe

8 hystriones vgh luv. 4, 135 figuli tua castra aequantur 10 roei

ut P: cum L. Es flcheint ein Pentameterschluss l^onut/f 7ii eein, Ovid
mct. 10, 642 detulit mira preces ad me fallaciae i heodoriclium 7/

11 eat. 4, 20 Uuni nec L, bei Persiua acht no 12 pat mucia P,

pannnoea L actenus 14 sumant Suringar: tumat Xr, lOinat

15 blou explidt L
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Man sieht: ein Reiner Zeit berühmter, mit gehörigem Dünkel "be-

gabter grammaticiie der ostgotbleolien Heridenz. Den Auswurf
der Sohnle theilt er in zwei Claieen, eolche welche als ob ibr

Talent anereiobe, daa Studium Terabecbenen nnd eolobe, welche

als ob sie allee am eigenem Studium hätten oder haben kiSnnten,

den Lehrer yerläugnen; diesen reiht er als dritte noch an die

nach dem grammatischen Unterricht gemäss der Sitte jener Zeit

in Declamationen nnd Gontroyersien sich übenden Zöglinge des

orator. Derlei Leute, sagt er, gehören alleidinge zu meiner Ge-

folgschaft, nur nicht im Paiatium, wo gewiss der Hörsaal des

Professors zu denken ist; sie hat bloss der Zug meines Namens
hergebracht, damit sie bei ihrer Partei mit ränkesüchtiger Yer-

fühnnif^skun^t den Theoderich vorF;pi( itpIu. Al er es sei, nur

nenne irh il.is irriiipincn und niedrigen hLrämerKinn. Dm i^Ydzchen

in welchem Theoderich vorkommt, das historisch wichtigste, ist

freilifh in seiner Kürze und scharfen Spitzigkeit am meisten

dunkel; auch kann ich die Thatsache in concreto nicht klar stellen,

welche der Verfasser im Auge hat, die Avahrscheinlich mit der

Empörung der Gothen gegen Amalasuntlia, dem Unwillen des

grössten und müchtigsten Theils über die romische Erziehung

des jungen Könige und der Heuchelei anderer, als ob auch sie

für Bömertnm eÖerten, in Verbindung steht (Dahn, Könige der

Germanen S* 184). Aber so yiel scheint mir aus dem Zu-

sammenhang der Gedanken henrorsugehen, dass Theoderich hier

als ein ob schon selbst ungebildeter, so doch Bildung und Wissen*
Schaft durchaus begünstigender Fürst in einer Weise erwähnt ist,

welche die allgemeine Anerkennung einschliesst| nicht bloss die

gegenseitige von Fürst und Professor. Denn wenn die Leute,

um den grossen Namen als Parteisebild zu gehrauchen oder um
hei der eigenen Partei mit trügerischem Spiel den Theoderich

nachzumachen, nn die königliche Hofschule gehen und vom Titel

des Professors sieh anziehen lassen, so vid doch vnrnnsgesetzt,

dass Tlieoderich der Bchule und dpTii römischen Unternciit keines-

wegs fremd oder missgüiistiy: «reu» i! über stand, dass vielmehr

solche Institutionen wenigsti ns rlich zu pflegen und in Ehren
zu halten für eine Theoderichs Keginient entsprechende Tradition,

wohl der gothisclien Grossen, galt. Daher ich die Deutung wenig
zutreiTend tinden kann, welche Peerlkamp in seiner Umschreibung
jenen Worten gegeben hat, freilich lag ihm Z. lU bloss die Lesung
aura cum vor; er erklärt: hi nt ad me veniant, hoc famatantum
mei nominis et dxsciplinae elftcit . . . nam ipsam doctrinam et

literas contemnunt. staut enim a partibue Gothorum contra Ama-
lasuntham et ut alios bonos fallant et in suam factionem trahant,

calumniantnr quoque Theodorichum ftiisse literarum rüdem et

tarnen fortissimum hominem et Optimum regem: non itaque esse

causam cur Amalaeuntfaa tantopere literis fayeat et filium Atha-
larichum nimio disciplinarum amore incendat et corrumpat. Viel-

mehr: contemnunt litteras, sed ut alios fallant, Theodorici imita-

toreSy litteramm fautores, disoiplinae meae amatores yideri yolunt
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Die Zeit des Unbekannten aber hat Peerlkamp, wie ich glaube,
im Giinzen richtig beetimmt: nicht lange nach dem Tode Theo-
derichs, in den Contlicten seines Hauses und \ olkes, nicht bei

dessen Lebzeiten , nicht nachdem Theodahad legitimer Mitregent
geworden (534).

B. F. B..
Saidas v.(0 —

\.
Ridiculum iutiulum pro.

So zu lesen in der neuen Mnemosyne X (1882) p. 413. Gewiss,
auch Märtyrer waren jene Heiligen. Der Orden der Cosmas-
ond Damlanns-Kitter ist länget verschwunden, fast vergessen, and
ein fehwaohes Band hUt £e heutigen Philologen zuMmmen mit
der Theologie, aber — eoblägt man ein Kirohenlexikon naeh, so
lernt man, dass jene h. Aerste, weil sie nnentgeltUch eurirten,

TOB Alters her durch den Namen anegeieiohnet waren;
schlägt man einen bibliographisohen Wegweiser naohi so erfahrt

man von einem syntagma historienm, in welchem Tetemm Grae-

. ciae Anargjrorum Cosmae et Damiani . . . partes dnas . . . Kei-

noidae I>ehnias notis ilhistravit Yiennae in Anstria 1660. 4^;

nimmt man ein byzantinisches Orte- oder Geschichte« oder Mirakel-

buch, mir war gerade der Migne'sche Band des Georgine Monachna
zur Hand, chron. 3, 170 yi. ,^71 ">rnr.. po li^st man: im

. . . tv . li^'^t

von Kirchen und Klöstern , liest von Erben
ihrer Wnnderkraft und ihres Namens wie dem h. Cynis und Jo-

hannes; sucht man erst im Sammelwerk der Bollandisten, unterm
27. September, an welchem die römische Kirche die Heiligen feiert,

so findet man nicht nur diesen ihren Ehrentitel aus den griech.

Menologien u. s. w. nachgewiesen( ),
sondern auch wie der Titel zu den Arabern oder Kopten über-

gegangen und wie ihn ein kirchlicher Poet lateinisch paraphrastrt

(nee tarnen eximio virtatam mnnere dites anri fallentis gestaut

manmpia farsa etc.). Wer mag für Saidas dergleichen nachschla-

gen? Aber doch eine ordentliche Ausgabe des Saidas. Küster:

scribendam est, dagegen Gaisford: rectieeime-
puiv, er und Bemhardy verweisen auf Dacange und Fabricius,

welche ich jetzt gar nicht nöthig finde nachzusehen. Denn wie

der Meister selber in glücklicherer Stunde schrieb (Var. L. p. IZ),

quid attinet in illorum erroribns refutandis opemm perdere, qui

de iis rebus iudicant, quas nondum satis perspexerunt?

DvenoB.

Verantwortlicher Redactcur: Horm an R ;i u in Bonn.
U*lv«i«MUa>Baeli4r«ekerci > ( Oeorfl ta Bvam,

(S. October itiäa.)
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