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1. Grieehlsehe SelirifteteUer.

Her odot
von

H. Kallenbeig.

(I. Au^aben.]
Abielit, K., H«rodolos f. d. Scbal^rebr. orkl., 3. B4.. B. V n. VI, 4. Anfl.,

Le\i,7]p u. Bnlin 1900 (Teubncr) (1) .... 321
Harder, Fraoz, Schitlerkonuneutar z. d. Auswnhl aus Herodot. 2. Aufl.,

Leipzig uad VVieo i\H)b (FreyUg-TeiupsLy) (1^)
Ha die, Garolos^ Herodoti liittoriM ree. breviqao adnot. crit. inttr. T.I,

Oxnnii 190S (20) 399
Scheiodlcr, Aug., Herodot. Aasw. f. d. Scbulgebr. I. Text. 2. Auil.,

Leipzig u. Wien 1906 (Freyttg-Tempskj) (2) 322
Si tiler, J., Tlerodutos. Fiir d. Sehalfebr. «rkL, B. IX. 2. Anfl.,

Gotha 1908 (Perthes) (IS) 337
Stein, Heior., Herodotus. 4. Bd. B. Vll. ti Aofl., berlio 190b (VVeid-

I) (17) 335

Abtaandlangeii.]

r.nnV, A. B., HippnklrirJps' Dnnre. The class, rpv. XXI (1907) (14) .. 334
Gvodwia, W., The b«tUe ol 2>*laBis. Harw. Stad. ia class, phil. XVll

(1906) (11) 331
H&rzfeld, E., Pasarfidat. Klio VIH 1 (190S) (S) 32S
Hade, C, In Herodotnm. Nord. Tidsskr. for Fil. (1907) (5) . . . . 324
Lehmaao-Haupt, C. F., Zu Herod. 1 183. KJio VII (1907) (7) . . 328
Mftba ff y, J. P , On tke nnnerical synbols Qted by the Greecs biatoriana.

Traoiact. of the Beyal See. of Lit. Seeoad aeries vol. XXVII
(1907) (4) 324

JtieB, A, voo, Uotersucbuogea tiber Epboros. Rbeio. Mas. LXl (lOOO) (16) 335
Nieie* 8., Herodot-Stndien heaoaders xnr afartaaisehen Geaeb. Hem.

XLII (1907) (10) 329
PrAa*k» Jastio V.. Geschichta d. Meder u. I'cr.scc bi.s z. niakedonischeD

Eroberun^;. i'td. I (Haudbiicher d. alteu G«iich. 1 5) 1906 (0) . . ^i25

Hiibl, Pr., Herakleidea v. Mylaaa. Bh. Mas. LXI (1906) (12) .... 335
Stab I, J. M., Kritiaeh-biator. Syatax des grieeh.Verbnnsd.klafi.ZeU.

1907 (3) 323
Wells, J., The Persian frieods of Herodotus. The joaro. of Helleo.

stod. XXVO (190 7) CJ) 328
n jjBTcr, L., Fcrinlis Arrl.iv f. Re liplonswiss. X (1906)(15) . . .334

W il eke o, IS., Zq Susylos. Herm. XLil (1907) (13) 333
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IT lahalt.

II. Lateinisclie Schrifteteller.

Cioeros Beden
vol

Franz Luterbaolier.

AmmoD, Georg, s. Richter.

Bouterwek
,

R., Ciceros Rede fiir T. Aonias Milo, f. d. Schulgebr. «rkL}
3. Aun. V. F. Luterbacher, GoU» 1907 (Perthes) (2)1) . . .262

CeecoDi, C, s. Marebaii.

CUrk, Ali) Cortu, Q. Ascooii Pediiii orot. Cic. qsiiqiM aiamtio, rae.

brevique adn. crit. iostr, Oxonii 19U7 (44) 282
Daneriing, A., Cic Rede iib. d. Imperiuin d. La. Pompeiai, Aasg. f. d.

Sehvlgebravdi, T«xtbeft nod Roaneotar. 7. Anil., Gotha 1906
(Perthes) (IS) 249

K be r hard, Alfr., .s. Hichtcr.

Fa us set, \N . Cicero. Oratiooes Caesariauae, pro Marcello; pro

Ligario, pro reg. Deiotaro, witb iitrod. aid aoCat, aeeoad ad.,

Text u. Noteri, Oxford 1'.»iiti 267
F'avaj 1)., M. Tall. Cic. io M. .Votoaium or. Pbiiippica tertia decima, cod

iatrod. e note (per le scaole), Milano 1906 (42) ...... 279
FleekaifiD, A., a. Riahter.

Pofiataro, P., a Tea tori, T., M. full. Ci6.| La orasiaai coatro
Catilioa commeotate. Milano 1U07 (26) 25$

HacbtmaDn, Karl, Cie. Redeo gegen L. Sergius Catilioa, Aasg. f. d.

Scbulgebr., 8. AuO., Text u. KommeDUr. Gotba 1906 (Perthes) (24) 263
Bildabraudt, Paalas, ScboUa io Cic oratioaaa RobiaMia adidit

. Leipzig 1907 (id) . . • 264
Roraitsor, AL, U. Tall. Cle. pra Sex. Raaeia Amariao aratio, aabalaraai

in usam tert. ed., Viodob. 1900 (Gnrold) (II) 236

—J M. Tull. C'ir. emtio He imp. Co. HoBipai, lebol. L at. qaart. ed.,

.

Viidob. l^ub (Curuia) (19) 250
—, II. TalL Cie. ia L. Catiliaaai orattaaaa qaattnor, icliol. i. na. aejrt.

ed., Viodob. 1906 (Ceroid) (25) 26i
Laadgraf, G., Ciceros Rede f. Sex. Roscius aus Ameria, Ausg. f. d.

Schuigebraucb, 4. Aufl., Text u. Kuumeutar, Gutba 1903 (b) . . 234
Lvtarbiahar, P., a. Baotarwak.
Marebesi. R., M. Tultio Cfceruoe. Orazioai sealt* aoB uta italiaaa^

quiuta edi/.., Fratu l'Jil5— I'JOT (4—7): 230
Vol. I. (iraziuoi iu difcia di Qaiozio, di ^. Hoscio, di Arcbia,

edtz. carat, dal C. Ceccaai, 1905.

n U—IV. Ediziour li^rduta 6 corretla da F. RaHariaOS
Orazioae iu dtiesa di Co. Piaocio, I9u7.

„ „ J,
T. AoD. Milone, 1907.

„ ft „ tf M. Mareello, di Q. Ligaria, dal ra
Deiotaro, 1907.

De Marcbi, A., tl TalL Cie. Pro Ligario e Pro rep. Deiotaro eoa
iatrodaxiaai itori^ a aomaaati, Milaaa 1906 (Ob) 268

Niaol, J. C, M.TttlLCic pro Sax. Aoae. Anariaa aratia ad,, GaBbridga
1905 (9) 334
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Nokl, flermaoD, Ciceros Rede fegn Q. Caeeiliiu ood das 4. Bach der
ABkhgeschrift gegem C. Verrei, (Br d. Sclmlfabr. lirtf., 3. Aall.,

L*ip7ip 1907 (Frfvlap) (16) 24&
—, CtMros Kedeo i^egeu L. Catilioa u. 5. Genos^en, f. d. iichuigebr. brag.,

3. Abdr. d. 3. Aofl., Leipzig 1906 (Freytag) (22) 262
—, a. a. Riehter.

Oatiiog, VV., Philolog.-jaristischer Kommentar ru Cic. Rede fur

P. \2uinctius, FeaUcbrift des G. zd Hauiu i. VVeatf. 19U7 (S) . . 215
Peterso a, GnUelnus, M. Tell. Cie. eraUoMS. DIviaatio la Caeeiliom.

la C Verrem. Reeoga. brevifaa adaoL «rit iaitr., Oxaaii 1901 (t5) 245
Ramorioo, P., a. Marchfsi.

Re amo at, Baior., Ciceros Redeo f. P. Sulla uud t. d. Dichter A. Licioius

Anhiaa, f.. d. Selialgebr. hrsg., BTaastar i. W. (Ateheadorir), Text
11^05, Kommeuiar 1906 (27) 256

Biebter, Kr , and Kborhard, Alfr., Ciceros Rede f. T. Annias Milo,

5. AuU. bearb. v. H. INahi, Leipzig u. Berlin 1907 (ieut)aer) (32> 2S3
— a. Pleakeiaeaj A., Ciearaa Rede f. Sax. Resetei, f. d. Saknliebr.

hrsp^ 4. Aafl. vea Georg Aarnea, LeipiJg n, Berlia t906
(TeubBcr) (10) 235

i\u(iari, D., M. Tall. Cic. pro M. Marcello oratiu coo iotroduzioDe e

aota, Milaao 1903 (33) 266
HeBberg, Roor., Ciceros 5. Bocb der 2. Red«? gegen Verres, fur dec

Scbolgebr. brsg., a) Text, b) Kommenlar, Miioster L W« 1903
(Asebeodorfr) (17) .

' 248
—y Ciceros Rede fiir Cn. PJaocius, t. d. Schul^ebraucb hrsg^ a) Text,

Komnipnt^tr, MuDstcr i. W. 1903 (AscheudorU) (30) .... 261

StegiaaDo, Carl, Uilfsbeft s. Cic. Rede iiber d. Oberbefebl d. Co. Pom-
aehis aad dea Ratiliaariiehea Redea, 3. Aafl., Leipzig 1907
(Teaboer) (23) 252

^ Aoawabl a. d. Redeo d. M. Tall. Cic. III. Die Redeo f. Q. Ligarius

a. f. d. Kooig Deiotarua, Leipzig (Teabner), Text 1906, Kom-
aeetar 1907 (34) . 266

Streoge, Iiilius, Ciceros 1., 2. und 7. Rede gegeu M. Aotooius, for d.

Schui^,rbr. erkl , 2. Aufl., (;olha 1905 (Perthes), Textheft nod

Komuieotar (40) 27b

Tea tori, f., a. Poaeatare^

Themas, Emile, M. Tull. Cic. oratio pro Arcbia. Teste latin avec udc

iotrod., lies notes, uu append, crit.
,

hislor., litteraire et

grammat. et des gravures d'apres lea iuouuiueDU, ueuvieiue tiragc

revae. Paris 190S (Hacbette) (29) 260
Vianara, Felice, M.TuI! Cic. urationes io M.Antoniuni Pbilippic;it' MV.

Luogbi scelti collegali dall' esposiziooe storica degli avveuiaieoti

e commeoUti, Milaoo 1906 (43) 280

(II. AbhandlBBgea.]

Smleia, Priedr., De locis qoos ex Cic. oratiooibna id laatitutioois

Oratoriae tlnnr^rrim libris laodavit QaiatiUaaiil (DiaeerC Heidal-

bergj, Karlsruhe 1907 (Gutsch) (37) 270
Faiilmiiller, P., Ober die redaerbcbe Verweodaog des WlUes aad

der Satire bei Cicero (Dfeeert. Eriaugen), GrBaatadt 1906 (2) . . 213
Hobaer, ThenphiK Dr Ctr. orat. pro Q. Roscio comoedo qaaeatloaes

rbetoricae (Utftscrt. Kouigsberg), Regimooti 1906 (13) .... 239
Lilts, Pael, QuaestioDes crftleae ia €ie. oratieaet Pbilippicas (Disaert.

StraBbarg), Scblettstadt 1905 (39) 276
Nobl, Herroaoo, Die Oberiieferaog der Poaipeiaaa* B. pb. \VS. XXVI

(1906) (20) 250
fiber Gie. aaegew. Redea, erliL Haln-LaQbsaaa, 6. Bd,: Ola
1 o. 2. PUlipp. Rede, 8. Aafl. 1905^ WS. f. kL PUL XXIR (1906) (41) 278
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Tl luhalt.

Preiiwvfk, R., Grieehiseha Geneinplitte ta Cle. Redm. Anfiitse v.

Milfliedeni d. Basler kUM.-philot. Semiaars. BamI 1907 (12) . 2)9
Reader, HcrraaDo, De codicibus io Cic. oratiooibiis Caestriaow racte

aesUmaadia (Dissert. Jeoa), Jeat 1906 (38) 273
Staogl, Th., BrklaroDg f«fea Dr. Paul Hildebraadta Taabaariana

der Bobieaaer Ciceroscholieo, B. ph. WS. XXVH (1907) (46) . . 291
Scholia in Cic. orationes Rnbieosia cd. Faulus Hitdebraadt, B. ph.

WS. XXVIIl (190S) (47), v^l. o. S. IV unter Hildebraodt . . 291
Starakopf, Wilh., Gadaakaagavf o. Gliadamaf dar Diviaatio ia

Q.^Caecilium; fieilage z. Jahresber. d. Gymn. z. Dortmaod 1905 fl4) 241
—y Die OkoDoinie der Rede Ciceros f. d. Dichter Archias, Herm. XLU

(1907) (2b) 258

FaBbaoder, F., CbuDgsboch z. Gbersetxaa aos d. Deatsehea iaa Lat.

f. (i luittl. Klass. d. Gymn. u. Realgyma., 2, Attfl. B* Niaaart,
MUnster t. \V. 1907 (AsdMadarff) (21) 253

Niesert, s. FaUbaoder.

Cioeros Briefe
VOQ

Th. Sohiohe.

Aly, F., Ausf^ew. Briefe Ci«. «ad aeiaar Zaitgeaaaaaa. 6. Aafl. Barlia
1902 (WeidBiaiin) (2)

—,
Dgl., Aomerkuogeo. 2. Aaft. Berlin 1905 (WetdmaoD) (3) . . .

Bardt, C, Aasgew. Briefe aaa Cieeraa. Zeit: TeJCt 2. Anil. Leipzig
a. Berliu 1904 (Teuboer); Roameatar, varkiinte Aaagabe, Leipaig
n. Berlin 1905 (Teuboer) (4)

'

Dettweiler, P., M. Tollii Cic. epi&tulae selectee. I^ach Text and
Konaeatar getreaate Ausgabe, 4. AalL GoCha 1905 (Partbee).

I. Text. II. KoDmentar (5)
Purser, L. CI., s. Tyrrell.

Tyrrell, Hob. Yelvertoo, and Furser, Louis Claudei The correspoe-
deaee of M. Tall. Cicero arraaged aeeerding to ita ehreaoli^ical

order, with a revision of the text a commentary and introdactorf
essays. Vol. I. Tbird edition., Dnbiin-London 1904 (1) . . .

II. AlibandliiDgen.

Bardt, C, Ad Atticom Vni9. Festaebr. a. 0. Htrschfelds 60. Gebarte-
Uge. Berlin 1903 (6) 6

Bonnet, M., Sur quelqties passages 'des lettres de Cieeron k Atticus.

Rev. de phil. XXX (1900) (7) 7

G arlf tt, L., Cie. ad Att. XIO 2a, XH Sa. B. pb. WS.'XXIV (1904) (6) 9
—, Cic. ad Qti. fr. HI 9, 1>. B. ph WS. XXVI (11)06) (9) 9
— , Alexander Ephesius in Ciceros L'rtei!. li. ph. WS. \XVI (J9()<;) (10) 19
Hartuiauu, J. J., De abaurdissituo quodatu quod iu Cic. cpi&tolis legitur

vitio. Mnemos. N. S. XXXII (1904) (11) J9
Jones, J. C, [simul et sirnulac] Arch. f. Int. Le.\. XIV (1900) (12) U
Kapelle, M., Oe epistulis a M. Tuliio Cicerone aooo a. Chr. o. LIV

scriptis. Commentat. pbtlol. Mona!>teriensts. Lipsiae 1906 (13) . 11
MUaschke,P., Ztt Clearoa AoadrQek Stit nimi^v. Areh. t Steoogr. LVI

(1905) (14) 29

4
4

5

5

1
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Ill ha It. VII

Beit*

Morg«ottern, 0., Cicero nod d. Steoograpbie. Arch. f. Stenogr. LVI
(1905) (14) 29

Preisigke, F., Das arjfitiov. Arch. f. Stcoogp. LVI (1905) (14) . . 29
Par&er, L. C, Notes oa Cic. ad Alt. 11 aad 111. Hermalh. XII u. XXVII!

(1903) (15) 32
Keid. J. S.. Notes oo Cic. ad Att XV. XVI. I. H. Hermath. XII

a. XXMII (1902), XXIX (1903); XUI n. XXX (19U4), XXXI
Tmb) (16) 37

bchiche, Th., Zu Ciceros Briefea. Beil. z. Jahresber. d. Friedr.-Werd.
"

G. g. Betliu 1905 (17)
~

43
Sinko, Th Coniectanea. Wien. Stad. XXV (1903) (18) - • • - - 51
Stern k opt, W., UatersuchuapeD zu deg Bricfco Cic, ad Qniotum

fratr. 11 1— 6. Herm. XXXIX ( 1904) (1 U) \ ~r~. 51
Die BlatterverseteuDg im 4. Buche d. Briefe ad Atticum. Harm. XL

(1905) (20) 55
Zo Cic. ad fam. \1 6. Herm. XL (11)05) (21) . 63

e i g be rg e r, Vy., Zu Ciceros Ausdruck ^lit ay]fxtl<ov. Arcbiv Tiir

MtCBOKr. LVI (1005) (14) 29
Ziehen, J., Oroauieota vvuvaanodrt (Vortrag j. d. a rch. Ges, i. Berlin).

WS. f. kl. Phil. X.XIII (1906) (22) . . 73

Stelleavergeicbpis 73

Ve r i 1

vnn

P. Dentloke.

I. Allgenieines*

Jaho, Paol, VergU ood die Ciris. Rheio. Mas. LXIII (190S) (9) . .155
Leo, Fr., Die . • . lateioiacbe Literatur and Sprache (iu; Kultur der

Gegeowart 18), Leipiig 1905 (Teubncr) (1) . . 140
—. IVochmala die Ciris nod Vergil. Herm. XLIl (1907) (6) .... 144
IVemetby, G., Zor Cirisfrage. Rhcio. Mu8. LXII (1907) (8) . . . ."155

^iordeo, E., De vitis Vergilianis. Rbeio. Mus. LXl (lOUO) (2) . . . 141

Sabbadini, Remigio, Le biogralie di Vergilio autiche mcdievalT

amanisticbe. Stud, ital. di (11. class. XV (1907) (3) . . . . 142

— , Die Ciris ia deg Vergilischcg Biograpbicn. Uheio. Mus. LXII

(1907) (4) . . . . . . ..... 142

Skotsch. Franz, Gallus uod Vergil. Aus Vergils Friibzeit. II. Leipzig

u. Berlin 1906 (Teubaer) (5) ......... . •
'• 144

Ssdhaos, S., Die Ciris and das rSmische Epyllion. Herm. XLIl
~

(1907) (7) 154

II- Zu den landllchen Gedichten.

P., P. H., Buc 6,21. Mneroos. XXXV (1907) (16) . . . . . . . . 160

Deuticke, P., Die oeaere Literator zu Bnc. 4. \yvr. Ladewig-
Schaper P) (13)

* 169

f unaioli, G., Georg. Ill 343. Arch, f. lat Lex. XHI (1904) (22) . . 165

Gruppe, P., Griech. Mythol. u. Religionsgcsrh. II (19iJ6) (13) . . .159
Havet. L., Gcorg. HI 257. Rev, d. pbil. XA\ (1906) (21) .... 165

Hense, 0. Georg 1 56f. Rbein. Mus. LXl (I'JOO) (lb) . . . . . . Ibl

Hiemer, K., Die RlJmcroden des Horaz. I'rogr. Eilwangfo G. 1905 (H) 159

Jabn, Paul, Aus Vergils Dicbterwerkstatte : Georg. Ill 49— 469. Rhein^

Mus. LX (1905) (19) 161



VIII lohalt.

Jaho, Pao], Ads Vergils DichterwerkstMlte: Georg;. IV 281—558. Wiss.

Beil. z. Jb. d. KoIId. G. z. Berlin 1905 (20) 161

Leo, Fr., D«!t SchluSgedicht des 1. Buche.t d. Properz. Nacbr. v. der

Kgl. Ges. d. Wiss. z. Gbttingep, phil.-hUt K!. 199S (12) . . . 15S
Lan^k. J., Verisiaiiiiam decas. Souderdrprk «ns d. 8chriften def

Kaiserl. INearuss. Uuiversitat (Odessa 1908?) (11) . . . . . ISS"

ManitTui, M., Handscbriftliches zu Vergil o. Seoeca Trtgicna. PhiloL
LXlil (IS. F. XVII) (1904) (23) .......... .~ 165-

Reioacb, 8., [Uber den Orphismus d. 4. Ekloge] (in Sammlang: Cnltea,

Mythes et Religions II) (13) 15»
Sabbadipj, R., |Bac. ]]. La Cultnra (1907) (10) . . .

Stiitzle, Karl/ Die Sibyllen u. Sibyllinen I. Progr. v. Enwangen G.

1904 (13) 15'.>

Vahlen, J., Buc. S. Index lect. aest. Berol. 1905 (17) ...... 160

VoUmer, Fr., Zu Vergils 6. Ekloge. Rheio. Mua. LAI (1906) (15) . 16U

III. Ausgafeen*

B rosin, 0., P. Vergili Maronis Aeneis. Far dea Sebulgebr. erkl., neo
bcirb. V. L. Heitkamp. 11: B. Ill—VI, 6. Anfl. 1907; IV: B. Vll

—IX, 3. Aofl. 1905, Anbang: 5. Aofl. lOOy. Goths (Perthes) (30) 172
Deuticke, P., iS. Ladewig.

Giithliog, Otto, Vergils Aeoeide, Tejttaaag. f. d. Scholgebr. Leipzig

o. Berlin 1905 (Teubocr) (28) 171
Heitkamp, L., s. Brosio.

Kloudek, W., Verg. Aeneis mit ansgew. Stiicken der Bakoliks nnd
Georgika, f. d. Scholgebr. hrsg. 6. Aafl. VVieo -Leipzig 1907
(Tempsky-Freytag) (26) 170

— ,
Verg. Aeneis f. d. Schnlgebr. hrsg. 3. AaQ. 1905, ebeoda (27) . . 170

Ladewig, Th., und Schaper, C, Vergils Gedichte, erkliirt. I. Bako-
lika and Georgika, b. Aufl. von Paul Deuticke, BerUo 1907
(VVeidni.) (25) 16ft

Lange, Adolf, Aaswahl aos Verg. Aeneis. I. Eioleitnog, Text, Vera,

d. Eigeonameo, 4. Aofl. ; 11. ADmerknogeo. Berlin 1906 (Weid-
mauD) (32) 17$

Sabbadioi, Remigto, Vergilio, L'Eneide, commeotata. Libr. I, fl, III;

quanta ediz. ritoccata. Torino 1905 (Locsc-hcr) (^'^) • • ' '

— , P. vergili Mar. Aeneis rommcntata. Libr. Vll, ViU, IX; seconda
ediz. tnigliomta. Torino 190S (Loescher) (3|) . » • • . . . 174

Sander, J., Schiilerkominentar •/.. Verg. Aeneis i. Auawhl, f. d. Scbul -

gebrauch hr.<g., 1. Aufl. (2. Abdr.), Leipzig u. Wien 1906 (Freytag- •

Tempsky) (33) 179
Schaper, C., s. Ladewig.

Picturae oroameota complura scripturae specimioa codicis Vati-
can i 3 867 qui cod. Vergilii Roman, audit pbotogr. expressa

coDstlio et opera biblioth. Vaticaoae. Romae 1902 (of6c.

Vaoesi) (24) 165

Weiteres sor Aeoeig.

Engelroann, R., Illustratiooen 7. Vergil. B. ph.WS. XXVI (1906) (36) 181
Hartmann, J. J., Ue Ae_aeidns loco, ubi Aeneas Helcnne mortem

minatur. Mnemos. XXXIIl (1905) (39) 183
Kirk, W. H., Studies in the 6rst book of the Aeneid. Amer. jonrn.

of phil. XXVm (1907) (35) 181
Koch, Giiother, Znr vergleiehenden Behaodloog v. Aen. I 157—222 nod

Odyss. X 135—186, Jahresber. d. Rg. z. Eisenach 1904 (34) . . 179



Seite

Liadeothal, Josef, Ut das 5. Boeh d. Aeoeis oach dem 6. geschriebeD?

Jabresber. d. SUaU-G. s. Oberfaollabranii 11^04 (44) . . . . . 187
Paetzolt, Fr., Adoot. critic, ad Lactanum imprimis prrtiMttat. WifS.

Beil. X. Jb. d. Kgl. Lniaen-G. ia Berlio 19Ud (3b) 182

Pascal, Carlo, {j^airiae mw, III ZZ2]. BolL di fli. class. XIV (1907) (40) 1S»
Pififi, Tbeodor, Das Girtehois ii enihieader Diehtoog. Fetttebr. Mr

49. Vrr> rlentscbcr Pbil. u. Scbulm., Basel 1907 (50) v . . 191
Aeinacb, balomou, jiuooi ^aio^avato^ iircb. f. Helifiooawias. IX

(1906) (45) ISa
— , Caltei, Mytbes et Religiooa, Bd. II. Paris 1906 (L«roax) (46) . . 189
Badkowski, W., Gottfr. Aug. Burper als GberaalMr VirfUa. Pr«fr.

d. G. %. St Elis. in Breslau 1»U7 (41) i^S
S«bl«kioger, HarannD, Zvr Brkl. Verg. Aeaeia II 558. Wien.

Stud. XXVm (I9U6) (37) 182
Schnbardt, Willi

, Die Gleichoisse i. Verg. Aeoeis. Bell. x. Jabresb.

d. hg. in Halberstadt 19U4 (49) ^ . . 190
Thibavt, Tb., Interpr^tatioa Att vera 25 b 32 dn IX* Ilvre da rSadlda.

L« mos^e beipe XI (1907) (48) l90
Valkmaoo, VVnItpr, TnterH 7. VVrKil, Horaz n. Cicero. BeiL i. Jb.

d. G. z. ^t. ^iana-Magd., tireaiau 1^U6 (47) 189
Waalwortb de Witt, Normaa, Tba Dido Bpitoda ia tbaAaaeld ofV.,

(iisserUtion Ttjiv. Chica-n, Torooto 1907 (43) 184

Zieiiaaki, TK Mar^iiialieii, PbiloL LXiV iJS. F. XVni) (1905) (42) . 184

T. Spraehllches.

Cottino. G. B., La Uesaiooe d«i uvaai Greei io Virgillo. Torino
1906 (53) 194

Dirt a 9, Tbeodor, De Vergilii sanBoaa epico aapita aalecta. Diia.

ioang. Giittinpen 1905 (56) 196
Eodt, Job., Uer Gebraacb d. Apostrophe b. d. lat. Epikero. Wieo.

atad. XXVn (1905) (57) 197
GlScLoer, Feodui , Zam (sabraadi voa olH bai VarfU, Arab. f. lat

f.px. XIV iwm] (54) 195
Sabbadiui, H., Aeo. i Hiv. di bi. XXXm (1905) (55) . . . . 196
WaltBora, llaaraa Nidkala, Tba plae aod aeope af a VargiUaxlaoa

with specimrn articles. Ncw-Haveo, Couu., 1904 (51) .... 192
Z wicker, Job., I)c vocabulis et rcbux (inlli«-iH nive TraospadaQis apud

Vergilioiu. Diss, iuaug. Leipzig iliuj (j2j 192

TL AidUwir» ^to ErliBterMf«D aid ipitoro Sa^on*

ilifaoae,Ettara, Nota*eriticbaairAppead. Vergiliaaa. Riv. d.fil.XXXV
(1907) (61) 200

Doaatt, Tiberi Claurll, ^d Tib. Claud. Maximom DoDatianum (ilium

snom interpretatiuoes Vergiliauae ed. Heoricus Georgii.
I: Aaa. I—VI; H: VII—XH. Leipzig 1905 a. 1906 (Teabaer) (64) 201

Ellis, R., Appeod. VergiUaaa. Oxford 1907 (Clar. pr.) (59) .... 199
Georgii, H., s. Donar

Meohofer, Rudolf, busnc Cataicptua phctaoe l\ VcrgUiovi Maroaovi.
V. Kroai^Hii 1905 (4 Gyma.-Profraaiaie v. Kreaiaiar 1902—
rto5) (60) 200

Scbambacb, K., Vergil eio Faust d. Mittelalters. Beil. z. Progr. d.

Kgl. G. z. .Nordbanseo 1904, 1905, 1906 (67) 209
Stowasaer, J. M., [Bemarkaagaa a. 57 Glosaaa Varfll.]. Wiaa. Sted.

XXIX (1907) if^f.i 206
VoUnier, Fr., Die kletaereu Gcdichte Vergils. Sitzuogsber. d. philos.-

pbilol. «. d. biat. Kl d. Kgl. bayer. Ak. d. Wias. z. Muocben 1907,
Baft IS {wmilk. 1906) (58) 198
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Wefioer, Paul, Aemilius Asper. Kin Reitr. s. rSn. Lit.-G0scli. Betl.

Jb. d. Latioa ia Halle 19U5 (62) 200
WS Ifft in, Ed., A«s d. Uteio dat VergUtrklireri Donat Areb. f. Ut.

Lex. XV (190T) (65) 208

HoratiuB
VOD

H. BdU.

I. Ansgaben and Kommentftre*

BoDioo, G. B., L'arte poetica di Q. Orazio Flacco, commebttU. See.

ediz., Torioo l'JU7 (Loeacher) (7) 106
BrafDola» Vittorio, Q. Hor. Plaee{ apiat. libri II eon note itatiaae.

Roma-Milano 1907 (8)
'

. 107
Ghambalu, A., Praparatiou zu Horaz' Briefeo. 2. Aufl (Kraflt-RaDkes

Prap. H, 74i. Haooover 1907 (Godel) (6) 104
Fran a, Rnd., a. Waidner.
Uaufiner, J., s. Keller.

Keller, 0, und HiiuCuer, J., Q. Hor. FJaccus. Fiir den Schulgebr.

brsg. 3. Aufl. Leipzig -VVieo 1907 (Freytag-Tempsky) (2) . . 99
Patsehani^, Michael, Q. Hor. Plaeeoa. AnawaU. 4. Aufl. Leipaif-

Wien 1907 (Freytat'-Teinpsky) (4) 101

Rasi, Pietro, Le satire e le epistole di Q. Orti/.iu Fliirco, commcoto
ad uso delle scnole, II. Le epistole. Milauu-Paleriuo-iXapoli

1907 (9) 108
Sehimmelpfeng, Gustav, Die Gedd. des Q. Hur. Flacrus. .2. AuQ. voo

Georg Schim luelpfe og. Konimeotar. Leipzig- fierlia 1907
(Tenbaer) (1) 97

VoUmer, Fridericus, Q. Hor. Flacci carnina raeananit. Kdit. aaior.
Lipsiae 1907 (Teubner) (5) 102

Weidoer, Andreas, Q. Hor. Flaccus. Fiir d. Schul^'<>br. hri$g., 2. Aufl.

von Rvdolf Franz. Leipzig-Wiaa 1907 (Freytag-Tempsky) (3) 100

II. Ubersetzuugen.

Aagalioi, Camillo, Trariuzione liellc Odi a dol CarflM lecolaro di

Q. Hor. Flacco. Spoletu 1904 (10) 109
fiardt, C, Die Sermoneo des Q. Hur. Flaccas, deutsch. 3. AnB. Berlin

1907 (Weidni.) (14) 110
Giardelli, Pasqualf, Lo sjtirf ,\i Oiazio, tra.lotte. Roiiin 1007 (12) 110
Maaera, Giuvauoi, Le Odi di Oraz. Flacco, tradotto. Torioo Roma

Milaoo Firenze NapoH 19u6 (11) 100
Staadler^ Karl, Horaz' Jamhea- a. Sorttooeodichtnog, volIstiiDdlg io

heioiiseheu Vcrsformeu v<»r*1rnt.scht. Berlin 1'.107 (Weidm.) (15) 1 10

Thomas, Robert, Eiaaouel Geibel als Uberselzer altkla!ii»iscbcr Uicb-

tnagaa. Nana Jahrb. f. d. klast. Alt. uw. XIX (1907) (13) . . 110

III* Abliandlnngen.

Baraofk, Jn<4., Bemerkuogea z. StaUen d. SdinUektnra. Progranm
Glenvitz G. 1907 ibb) 136

Beck, J. VV., Eiaa varkannta Oda d« Horaz 'Domarem ptUtat*, Rheia.

Mus. LXII (1907) (38) 12T
Beltrami, Achille, Notaralla Oraziana (ia: Clauioi e Nealatiai)

1907 (59) 138
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Blauk, Friedr. A., Zu Honz. VVS. f. klass. Ph. XXIY (lUUTi (i7) . 132
CtrUalt, A., Horace at Tibnlle. Rev. de phil. XXX (1906) (26) . 118
Gtrsseo, P., Zur Erklaraog: der R3aierodee d. Heras. Neoe Jahrb. t

d. kiaaa. Alt. usw. XIX (1907) (51) 133
Goreie, Gaelano, Commeoti medio -evali ad ^Orazia. Hiv. di fil. e

d'isirBZ. class. XXXV (1907) (49) 133
—, Uo maDoscritto di <rhn]\ rsm.io Arrouiani, ebenda XXXV (lOOT) (50) 133
Oaoiate, P. U., Trifoiiuui lioratiaouiu. Muemos. XXXIV (19U6) (25) , U7
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aof d. Aasg. der P«eudacron. Schol. von 0. Keller. PrefniBa
Smichnw, L. k. deutschcs Staats-G. 1905 (17) . . . . . .116

—, Stodieo zom CouiuieDtator Cruquiaoua. Leipzig uod iierlio 1907
(Teoboer) (34) 124

Friedeosbur^, Ferdioaod, Eiae merkwiirdige Horai-Reliqote. Nene
Jahrb. f. d. klass. Alt. iis«. X!X (1907) (39) l28

Giraad, Victor, Lea ideea morales d'Horace. Deuxieme ed. (451.Scieace

at r^ligioe). Paria 1907 (Blood et Cie.) (57) 137
Barlman, J. J., Ad Hor. Ep. I 16,51. Maenios. XXXV (1907) (48) . 133
Hiemcr, Karl, Zwei polit. Ce.l.l ,! Horaz. Rh. Mus. LXII (1907) (37) 126
Hirst, G. M., ISote on Horace, OU. ill 4, 9— 10. The Class. Hev. XX

(1906) (27) 119
Kantor, Richardus, Horatiaoa. BeW. z. Propr. v. Prerau G. 1907 (29) 120
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(1")06) (20) 116
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Manitios, M., SchoUeu zu Horaz. Fiiilol. LXIV (iN.l' . XVllI) (1905) (18) 116
Maoozzi, Eleutcrio, La coinpo.siziooe strofiet del eara. saeealare.

Stud, ital di (il rlriss Xlll (1905) (16) 115
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Gotha 1907 (Perthes) (35) 125
Prodiogar, Karl, Za Hor. Ode 1 3. Wieu. Stud. XXIX (1907) (58) . 137
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Rfebardsoa, Leoa Joslab, Horaee'a Alealc Strophe (ia: Uniir. of

Califoro. publications, class, phil. 16), Berkeley 1907 (44) . . • 13(1

Rob), H., Za Hor. Epod. I 20 IT. (uogedruckt) (52) 134
Rofioer, Otto, Beitriige z. Erkl. llurazischer Odeo I. beil. z. Progr.

V. fialswedel G. 1907 (30) 121
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berg 1907 (31)
^

122
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Z. r. d. GW. LXI (1907) (41) 129
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klaaa. Alt. usw. XVH (1906) (22) *. lit
Wialaads Verhiiltois zn nor.-)Z. EaphorioD XIII (1906) (23) . . .117

Stowasser, J. M.. Hor. Sat. I 7. 2S. \Vie» Stud. X.XVIII (190(>) (21) 116
ThieJe, Rich., Augustus u. Horaz. Eioe Zusatuiueusteilaag tuv die

Sehtle. Lehipr. a. Lehrg. Heft XCII (1907) (40) 128
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Tarsewitseh, Iwao, Zur ars poetica d. BorM. I« des Vfi. PMI»I.
Stad. u. Notiieo H. 2 [1907 'l m) 124

VeUeu, Frdr. v., Zo Hor. Serm, II l,b6. Kh. Mus. LXIII (19U8) (56) 136
Vollmer, Priedr., Lexikaliaches am Bom. Arch. f. lat. Lex. XV

(1906) (24) 117
WaekUia, Si., Vindieifta tutm poetd.fl«m. PhUoLLXVl (1967) (53) 135

PiiblUatiaitB, die Atm Refereateo aoeh niekt vorgelegaa
kabea 189

Liy iuB
voo

H. J. MiiUer.

ReientioiCB friihar besproeheBer AnagabeD ond SebrSftan . 7^

I. Aasgabeo.
Albrecbt, P., s. Zingerle.

Baynaebar, M., T. Livi a. o. c. lib. I. Nach Tazt v, RonnaDtar fa-
trrrintr Au'jp.ibc f. d. Schttlfebr., -1. Aufl. Gotba lOnf, (Perthes) (1) 75

Laterbacber, F., T. Livi a. o. c. lib. XXI. I'iir d. Scbuigebr. erkl.,

8. Aofl. Gotha 1907 (Perthes) (4) "»

Mil Her, H. J., s. VVcifieuboru.

Raeb, W., Praparatioo z. Livios'erster Dekade. Bach f 1903; B. VI—

X

1906 (Schiilerprii|>. x. lat. u. griech. SchrifUiellerD). Leipzig
(Teobner) (3) 7«

Salt 111, \\ T. Livina. Neu durchgesebener Taxt; 6. 1, XXI, XXII,
'*> llefle (id: Griech. u. lat. Schullextc). Hannover 'Goedel) (2| 76

WeiUenboro, Wilh., T. Livi a. u. c. iibri. Erkliireode Ansgabe. tiea

baarb. too B. J. Millar. VBI 2: B. XXXVIl a. XXXVBI.
3. Aafl. Berlin 1907 (Waidm.) (6) 60

Z-iagarle, A., T. Livi a u. c. Iibri XXI—XXIV. \XX edidit. Fiir

d. Schulgebr. bearb. voo P. Albrecht. 2. Aufl. Leipzig 1904
(Preytag) (5) 7^

T. Livi a. o. c. Iibri edidit. VII &: lib. XXXXV. Edit, aiaiar.

Viadob.-Lipsiaa 1908 (Tempik) -Prey tag) (7) 8a

Aasgabao (aaalSadiacba)^ dia dam RafaraataD niebt vorgelegan
babao ..8$

II. Beitriit^c /iir Kritlk.

a) Abhandluugeu.

Heraeu«, VV., [Verschiedeoe Stellcoj WS. f. kl. Pbil. XXIV (I9u7) (8) 83
Ziogarla, Aataa, Znm 4$. fiaehe d. Liviu<>. Sitaaagabar. d. RaiwH.

Akad. d. Win. i. Wiaa, pbilaa.-bist. Kl. Bd. 157 (1907) AbC. 3 (9) 85

b) Zaratraota Baitriga.

Bandars, B. A., XXXIl.d. Tba Claat. Joara. II 1 Mr. 82 . . • . 85

III. Fra^mente, ({uellen, Spracbllctaes ii6ir«

Codices ftraeci et Latini etc., s. Liviaa«

Fifcber, il., nDd Traabe, L., Neva aad alte Pragnanta daa Livina.

Sitzuogsber. iI. philos.- philolog. u. d. hist. Kl. d. Rgl. bayar*

Akad. a. Muachea, Halt 1. Miiaebaa 1907 (10) 8B
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Howard, Albert A., Val«riot Aatua and Uvfaa. Harvard atod. is

class, phil. XVII (I90G) (13) 89
Jaaas, W

,
Cbunpsb. z. Cbprs. nns H. Drntsrhea ins Lat. fiir U. II

aut Gruad d. preuQ. Lehrpiaue vua liiOi bearb., 2. Aufl. Leipzig

1906 (Praytof) (18) 94
Kaiser, Braoo, UntersaelwBKaa s. Gaaeh. d. Sannitaa I. PrograM

Pforta 1907 (15) . 92
Lnius. Codex Viudobouensis Latinus 15 phototvp. editiu.

Praaratva aat Caralna Wessely. Lugd. Bat 1907 (Sijthoff), In:

Codicrs Craeci et Latiai photograpli. depiati doca Seatoaa
de Vries; A. XI (12) 88

Lotarbacher, F., Beitrife sv aiaar krit. Gaaeh. d. 1. pan. Krieges.

PUtal. LXVI (\. F. XX) (1907) (16) 92
Aaltore, Aotooio. T. Livio Patavino prc(>nr<:ore dalla daaadaasa dalla

liogua latiua studio critico. Praio 1^07 (14) 90
RIchlar, O., Beitrage a. rVnlaciiaa Topographie 111: Die AHiaaeblaelit.

Progr. Priaz Heiar.-G. Barlia 1907 (17) 9S
Trtobe, L., a. Fischer.

Vatasso, Marco, Fraaiaeati d'lui Livio del V secolo receotemeDte

aeoperti (cod. Vatia. Ut 10 606). RaaM 1906 (tipogr. Vatic.) (It) 86
Vries, Seatone de, §. Livim*
Wassaiy, Carolue, a. Liiioa.

Tacitus
(nit AutaehlaB dar Gamania)

Sbar daa iahr 1907/08

voa

Andrasen.

Andreseo, G., s. iSipperdey.

Cedices Graeci et Latiui photogr. deptcti ducc Scatoue de Vries.
Soppl. IV: Taeiti Dial, da orat. et Gertoaoia, Soetonii de vir.

illast. frafnncntnin. Codex Leideosts Perizooianas phutotypice

editus. Traefatas est Georg. Wissowa. Lagd. Bat. 1907
(Sythoff) (1) 346

Mipparday, Karl, P. Corn. Taeitva arkliirt; 2. Bd. Ab exc. Divi
Aogosti XI—XVI. Mil der Rede des Clandins iibcr this \us

hoaoraa:! der Gallier; 6. AuO. voa Georg Aadreseo. Beriio

1908 (Waldn.) (2) 347
Vriei, Seataaa da, a. Codiaaa,
Witaowa, 6., a. Cadiaaa.

Aataigaa iltarar Anafabaa (Aaaibaldi, Draeger-HarAaas,
Fisher, Foraaaox, Kaasa, Job. Millar, Nattola,
Uaaaai) (3) 351

II. Literarische uud Jiistorisclic Untersucliiingeu,.

Bartelt, G.. Zar Vamsschlacht. Korr. d. Westd. Z. f. Gesch. oad
Roaat XXVI (1907) (10) S60

Daaaszewski, A. v., Kieiue Beitr'aga lor Kaiaargeachiebta. Pbilal.

LXVll (N. F. XXl) (1908) (12) 361
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Drageodorff, Korr. d. Ge8.-V«r«iu d. Ges«h.- v, Altertanivareioe LV
(1907) (11) 3ttl

Fabia, Philippe, aaoda at Lyoa. Rav. d'Uat. da Lyaa VII (190S) (17) 368
Paliciani, N., L'aaao dai qaattra inperatori. Riv. di stor. aat. XI

(1907) (17) 35»
Griguil, Th., th auctoribiu a Tacito ia eooarraodo Divi CUudi vita

adhibitia. Oaaabriiek 1907 (ft) Sft6

HarriaoD, E., [Hist. Ill 45, Add. XII 40]. The class. Quarterly I (13) 36S
Helm. H., Zwei Probleme des Taeiteischen Dialogs. IMeue Jahrb. f. d.

kiass. Alt, usw. XXI (1908) (4) 352
Kaafnann, Max, Daa Sazaallabao d. RalMrsNaro. Leipzig 1907 (18) 96S
Rlatta) E. Theodor, Die ChristeDkatastropbe noter [Nero aach ihrea .

Ouelleu, iusbe^. nach Tac. arm. XV 44 voo Deaem UDtersucht.

Tiibiugeu 1907 (Mulir) (10) bt>2

NSthe, Heior.) Die Drniiufeste Aliso oaeb deo r6ni. Qaellaa and deo
LokalforsrhFin-eu. Ilildesheim 1907 (8) 359

Romizi, A., Scurreado Tacito. Classici e Dco-latioi 19u7 (6) . . . 358
Seylcr, Em., Der Ronaerforschung IrrtUmer io der Alisofrage. JNiirn-

berg 1907 (D) S5»
Vulic, N., Petilius Ccrialis. Klio VII (1907) (15) 362
VVilsua, II. L., [Eioe Grabschrift aus TerracioaJ. Milt. d. K. 0. arcb.

lost. XXI (1900) 362

Anseigen iiltcrer Schrifteo (Bacba, Gaatafaaoa, Kaoke,
Ritterliag, Steia) (19) 369

III. Sprachgebranch.

Degel, Ferd., Archaistische besUudteile der Sprache des Tacitus.

Dissert Grlaagen 1907 (20) 369
Valaiaggi, Luigi, L'inpraeiaioaa stillatlea to Taelta. Riv.di 111.XXXVI

(1908) (2J) 371

—, Magnetes a Sipylo Aqq. li 47. Bull, di iil. class. XIV (1908) (22) . 373

AoxeigeD niterer Schriftaa (Kiaaxle, C. F. W. Miller,
Reaz) (23) 373

IV. Textkritik.

JOieoel, Richard, Zur Tcjitkritik des Tacitei&cbco Redoerdialogs. Z. f.

d. oat. G. LVUI (1907) (24) 374
Bagstrom, Eiaar, (Agrie. 9,16]. Braaos (Aet. pUl. Soee.) VIII

fl907) (27) 377
Fossataro, P., De quibusd. Taciti Agric leetieatbaa emeDdandis et

seutentiis interpretandia. Commeatarium ex Aesiaa cad. aaper

reperlo. Napoli 1907 (26) 376
Pichnn, R., [Dial. 16]. Rev. d. phil. XXX 11 (1908) (25) 375

5bipley, F. W., (Aau. 1 2SJ. Class, phil. iU (28) 377

Aazeigea ilterer Sekriftea (Beraaaetti, Hartnaa) (29) . . 377
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III. Altertomskuiide*

Arohftologie
von

R. Engelmann.

I. Topegraphle*

DlBfeldein, 0., Eine F'orienreisf nnch d. Goldenen Horo, Beil. z.

Jabresb. d. G. z. Biidiageu 1907 (3) 2U4

RSder, Max* Die Akropolis voo Athea nod dts Forom Romiaaai, aadi
der .>'alur freniall. Pholotyp. Reprodukliou. M -Gladbach (1) . 295

Akropolis u. For. Homnnum, VV aodgKuiiilde ia der Aula d. G. zu
M.'Gladbacb, erlautert u. gewUrdigt vod M. Siebonrg. M.-GUd-
baeh 1U08 (2) 2M

S i p Ii 11 11 r , M.
,

Kiider.

Tbielet Uas For. Romaooin m. bes. Beriicksicbtiguug der Dcuesleu

Asfgrabangeii geschildert. 2. Aafl. Erfurt 1909 (Viilaret) (5) . 296
Zubarth, E., Kalturbilder aus griech. Stiidtaa (Avi Natar n. Gtittet-

w«U 151). Leip»s|1907 (Teaboer) (4) 295

II. Altertttmer.

Birt, Th., Die BuchroUe io der Kaost. Archaolog.-aotiquarische Uoter-

sachungen z. aotikeo Rnehwesea. Leipsif 1907 (Teubaer) (14) 31S
Dlisel, K., Der Opferzu^ der Ara Vnv'is Aa^astaa. Bail. a. Jahresb.

d. Wilb.-G. ia Hamburg 1907 (11) 310
Fistel de Coalaages, Der aotike Staat. Stndie Hber RoItoSf Raeht

s. BiorichtuQgea Griecbeolands u. Roias, iibers. von P. WeiB,
n. a. Begl itnnrt v. H. Schenkl. Berlia a. Laipaig 1907 (6) . 297

Kabiliaski, G. v., s. Wagoer.
Seikeakl, H., s. Pastel.

Sekaabel, C, Die altklass. Realien im Realgymoasiam. Im AoscbloB
an M. Wohlrab „D\c altklnso. Realien im Gymoasiom" bearbeiteu

Leipzig u. Berlin li^U? (Teuboer) (») 301
Sekabart, W., Das Baeb b. d. Grieehea a. RSaiara. Biae Stndie aos

der Berlioer Papyrossammluug (HaadbBcber d. Rgl. Ifaaeea Stt

Berlin). Berlin 1907 (G. ncimer) (15) 316
Stein cud er, XL, Die Mar&cburduung des riim. Ueerea zur Zeit der

Haaipnlarstellaaf. Dauzig 1907 (13) 312
Taeker, T. G., Life in ancicut Alliens. The social and public life of

a classical Atbcaian trutii day to day. London (Macmiilao

aud Co.) i9) 302
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1*

Oioeros Briefa

A. Ausgaben.

]) The r o r r PS p fi od ence of M Tulllas Ticem arranged iceordioi^ to

its cbroaolo(dc«l order, with a revisioo of the text, a eoaneotarTy
aod iotrodactory essays. By Hubert Y«lv«rtM Tyrrtll n4 Ltwt
Claude Puri«r. V*I.L TUrd «4itiM. Mlia-liMiM 1004. VI
467 S. 8.

Die iimfassende erklarende Ausgabe der Oriefe Ciceros too

Tyrrell und Purser ist seit Jahren jedem vertraut, der sich

eingeheDder mit diesen Brlefeo beicbafiigt. In ilir tiudet man
die zahlreichen und niciit erfolglosen R( iiiuhungeo, die io dim
h'liU'u Jdtirzehnteo der TextgesUllung uiid der ErklSrung dieser

bneie gevvidoiet worden sind, berucksichligt uiui in it wohluber-

leglem eigenen Urteii verwertet. Die HerstelluDg dicsei Ausgabe

war em umlangreiches uud viele Jabre in Au^^rucb Dt^boieodes

Werk. Die erste Auflage 4os orotOD fiaod« ersohieD 1879,

4it des siebeDten und letiteD, indices enthaltend, 1901. Wm
lehr eine oolche Ausgabe den Bedfirfois entgegeokan, orsiebt

niD derails, daB voa dem ersten Baode scboa 186& oioe aeiM»

Doch fon Tyrrell allein besurgte Audage erforderlich wurde. lelil

fisgt TOD dem ersten Baude die drilte« von Tyirell und Purser

gemeinsam besorgte Auflage vor. Zwisdien 188& und 1904 sind

schr bedeutende Arbeileri zu den Briefen Ciceros erschienen, vor

allem M'-ndelsoims Aii^gabe der Briefe ad fam. und C. P. VV.

Mullers Gesamtaiisgabc der Briefe. Dieser un(i aoderer Aibeiten

jener Zeit ist in der Vorrede gedacht und darauf hingewi( <^ea,

Heletien EiiitluB bie auf die Gestaltung der neuen Autlage babeo

muBten. In der Tat i»i unter den 89 Briefen, die dieser erste

Band eoihiilt, wohl kein eiaziger, der nicbt in Teit and EikUrung
Terladerungen aufwieae.

Was den Text betrifil, so isl daran n eriDDerat dafi der

eiae der beiden Herausgeber, Purser, is den Jahren 1901—1903
sine elgene Ausgabe der Briefe veranataltet hat (Oxonii e typo*

grapheo Clarendoniano)* die den Text in der Anordnung der Hand-
schriften und eine kurxe ndnotatio critica entbalt (s. JB. XXX, 1904^

S. 367 fr.). Einp ^enaue Yergleicbung dieter Ausgabe mit der voa
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G.F.W.Muller laBt d«atlicb erkennen, wie werlvoU MfUIen LeistuDg

fOr seine Nachfolger ist. Pursers Text leigt eine weitgebende

Cbereinstimmiing mit C. F. W. Mflller und unterscheidet sich in

demselben MaBe von der kommentierten Ausgabe (soweit diese

Tor der Mullers erschienen ist). Dies giit ebensosehr von der

Wabl der Lesarten wie von der aufieren Cinricbtung des Textes,

womit ich die Scbreibung der W5rter« die InterpunklioD utui die

Gliederung grdfierer Stucke in Abschnitte meine; our sind eine

groBe Meoge Kommas, mit deren reichlicher Setzung MQller der

Aofmerkaamk^lt Laser entgegeDkommt, tod Purser gestrichen

wordeiL Dm neue Aullag« dat ertlAO BttndM der kpminentierteii

Auigabe macht jeiie Anoibemng ani MAUer, die aich auf die Infiera

EmriebtQiig das Textea bezielii^ nicliI nit, gleitht fialniehr in

dieaer Hinitdit der vorbergehenden Auflage; nur iat each bier

jattt de|i Kommas ein befliger Krieg erklSrt und eine Menge von
ibnen, die die zweite Auflage nocb aufweist, gestricbeo. In der

Wabl der Lesarten aber warden, wie es von der Sorgfalt der
Herausgeber nicbt anders zn erwarten war, die reicbhaltigen Nach-
weisnngen Mnllers gewissenhaft benutzt, seine Erwaj^ungen nach-

gepruft und seine Ergebnisse in grofier Zahl ubernommen. Aber
auch was nacb Muller in und auBerbalb Eoglands fur die Text-

kritik der Briefe geleistet worden ist, ^ird von den Herausgebern

niobt uabeachtet gelassen, wobei sicb freilich zeigt, daB dies neben
dem EinfluB ?on Mikllers Ausgabe wenig zu bedeuten bat. Die

Folge dieaer genanen Durchaieht dea Textes Iat, daB der Text dtf

neuen Auilage Tor dem der forbefgeheiideii Tiele TorzOge besitzt

Aaefa die erItlireDden AomeritUDgen haben vielerlei Verbesae-

liiagen erfabren.

Die Anordnung der Briefe iat dieaelbe geblieben wie in der vor-

hargebeDden Auflage. Die Herausgeber woDten aucb da, wo die

in der zweiten Auflage gegebene Folge der Briefe als den cbrono^
logischfn Rucksichten nicht entsprecbend erwiesen sei, nicbt Urn-

stellungen vornehnien, damit Rflckweisungen in den foigenden

B^nden nicbt ihren Wert verldren. Dip. von den Herausgebern

jetzt fAr ricbtig angesehene cbronoiogische Anordnung wird in

einer besonderen Cbersicbt am Schlusse des Bandes vorgelegl.

DaB die INummern der Uriefe jetzl in arabischen ZifTeru gegeben

werden, nicbt, wie vorher, in rOmiscben, ist eine angenebme
Neaerang. Die Auarecbnung grOBerer Zablen In rSmiacben Ziflem

ist immer UatIg, wail leitraubend.

Aber mit dem Text UDd den eridirenden AnmerknDgen iat

die Reicbhaltigkeit dieaer Aoagabe nicbt erscbdpft, Wir erbalten

vielmebr zunSchst eine aus mebreren Teilen bestebende Einleititng.

Der erste dieser Teile wird bezeicbnet als bistoriscb, der zweite

als literariscb, der dritte betriift die Rritik der Briefe. Der bistoriscbe

Teil handelt in piiipm ersten Absrlinitt von Cicfros Charakter in

seiner Beteiiigung am ftflentlichen Lebeo, soweit dies fOr die bier
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Gie«rot Briefe, r«a TkSohiehe.

gegebenen 89 Briefc in Betracht kommt, also bis Mitle 57 v. Chf?

Es wird hier der Behauplung entgegengetreten, ddB Cicero erst

lange mit der Demokratie geliebaugelt babe, urn oacbber zu deo

Optimaten abzuschwenken, weil er deren UnterstQtzuDg bei dllf

Bewerbang ums Konsulat nOUg gahabt babe. Dm MeiDUDg, daB

« Caliliiia in desteii RapetandeDprosdft terteidigi tiabe, M' irr-

tfiiiilicb (fgL IB. XXX, 1904, S. 868). Aber selbat wenil er Hi^d

getair hitte, ao bitte dies kdne aiidere Bedeotang gebibt, ate'etint

die Verteidigang des Fonteius. GatiliDa babe danala Dodi dicht

far den gefShrlichen Verbrecber und VerschwSrer gegolten^ wte

ibo die Catilinariscben Reden zeicbnen. Welter ini die Rede von

Ciceros Bedeutung als Politiker und yod seinem politisdieD Ideals

von dem Wert, den die Briefe fur die Beurteilung seines Charaklers

haben, von seinem Verhaiten gegen Catilina und von der Krage,

ob Casar an der Catilinarischen Verschworung teilgenommen babe.

Eingebend wird dann Ciceros Feindschaft mit Clodius und seine

Verbannung erdrtert und in einer zusammenfassenden Beurteilung

seiner ganzen politischen Steliung die Ansicbt bekimpft, als babe

er sicb aus BeweggrQnden der Eitelkeit und HerrscbsUcbt conj

MietliDg einer Yerworfenen nod .dam Untergang bestimmte Hrtei
bergegeben.

Ein zweiter Absdinitt betrillt Cliceroa PrirallebMii ieine VeN
nSgenaTerhiflniaae und" die Beaiebttngen a'u aainen Angitarigtiii*

and in Attikus.

Schon die bisberigen Teile der Einleitung zeigen Qberall die;

besaemde Hand, sei es darin, dafi bier und da etwas gestrichen,'

fifter aber ZusStze geroacbt und besonders neue Anmerkiingen

binzugefilgt sind, sei es in der Andeiung des Ausdrucks, indem'

besonders an die Stella allzu starker und zu bestimmter Wendubgerf

mebr zuruckhailende und weniger bestimmte gesetzt werden.

YollstSndig umgearbeitet aber und bedeutend erweitert ist die erste

Ualfte des nun folgenden literarischen Teils der Einleituiig. Sie

tragt die Oberschrift: „Yun den Briefen selber* und eotbalt zu-

ttlebat lebrreicbe Mitteilungen ikber die flir Gicara - io Beinc||l

kommenden Eigentflmlichkeifen dea aniilien BrieNreieDa. . Sodann

abergeben die Herausgeber ein ^uf die Fragen, die die'EnUtehung

and die Herausgabe d^r einielnen Briebammlungen betreff^n, und
legen mit vorsicbtigem und veratindigeni tJrteii TOr, was sie als

das Ergebnis der bierOber gepflogenen Er5rlerungen anseben.' Mit

tebr berecbtigtem Zdgern schlieBen sie sicb der Ansicbt an, daB

die Attikusbriefe um 60 n. Chr. herausgegeben sind, einer Ansicbt,*

die auf selir schwacben FuBen steht. Die Briefe ad fani. liabe

nach Ciceros Tode Tiro naeh und nach iierausgegeben. Wenn
die Briefe ad Qu. fr. nur bis Knde 54 reichlen, so babe das viel-

leicbt seinen Grund in den MiBhelligkeiten zwischen M. Cicero

und seinem Bruder wahrend des Burgerkrieges, wegen deren

diese spateren Briefe einem der Famiiie ergebenen ilerausgeber
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fir die OffBAdicMitit nicht geeignet endwinei oMdiliii. Die

iriefe as BrdM leien eoht, eBch f 16 nnd 17.

Die iwfeite HSlfte dee literariscben TeiU der Eioleitung be-

bandeli die epncbUeheB aid etiUetiechen BigeotAmliclikeiteD der

irfefe.

Der (fritle Teil der Eioleitung, der die CbcrlieferuDg wnd
kritik der Briefe hetrifft, bat pine v5llig neue Fassuog erhalten,

eoUprecbend der eindringendeo und fielseitigen Arbeit, die sell

der Torbergehenden Auflage geradr- diesem Gebiete gewidmet worden

wt Wir erhalten bier eine guie, alles Wesentlicbe eiiihaltende

fibersicbt fiber die Ergebniase, die aua dieaer Arbeit hervor-

gegangea sind.

Anhangaweiae iat der Eioleitung eine auafCihrliche ErArterung

flber dae tommenUriolnn petitienit beigeg^a, in der die Echt-
bett dieter ScbrttI dee Q. Cicero mit gaten Grdnden verteidigt

wird gcgen die Bedenken* die achea frAber van aoderen and
neuerdinga fan Hendrickaon erbobea worden sind (G.L.Hendrick80D»

The comnieDtarioloDi petitionis attributed to Quintua Cicero,

Gbieago 1903; a» meine Anieige in der WS. L kiaaa. PbiL 1904
8p.61fir.).

Den wenigsten Werl» so scbeint ea, legpn die Herausf^eber

auf die dem l^ande beigegebene adnotatio critica. Sie besteht aua

einer ZusammeoBtelluog von Lesarten, fur dcren Aiiswahl leilcnde

Gruudsalze nicht erkennbar sind. Sie hat m der ueuen AuUage
eine erbebliche Verkdrsung erfahren ond zeigt, entsprecbend den
Foftschrillen der kiitik, vielfacb ein verandertcb Ausseben.

Aach der aweite Band dea Werkea iat, nach einer Mitteilung

der Yerkger, m seier Aiiiage eridueDen, liegt mir jedoch

aicht var.

2) Aesfewiklte Briefe Ciceros nod seiDfr Zeitgenosseo. Zor
Biafakitiiig io das V'erstandnis de$ Z(*ttalters Cicpro* Hfraos?repoben
von P. Aly. Sechste AoQage. Berlio 19i)2, Weidmaooiciie boch-
kbMhng. Vni«.ia7s. s. aut

% tiltt«#ik]te ill^iefe Ciceros nod seioer Zeitfrenosten. As-
aierkoofeo Vir den Srhn!f^ebraach vod F. Aly. Zweitp, verbeaserte

Aofltfe. Beriia 1905, Weidmtnnsche Bucbhaadlunfc. S. 8. I J(.

Ton der forliegenden Auswalil vun Cicerobnefen babe icb die

funfle Aullage (von 1897), von dec dazugeburigen AomerkuDgea
die erate Aullage (von 1899) in den J H XXV (1899) S. 320f.
angezeigt. Die neue Auilage der Auswahl btellt einen nahezu un-

verinderten Abdrock der vorbergebeoden dar. In der Vurrede

aar aecbalen Auflage, die ao knri iai, wie nur eine Vorrede aein

kamit erkliri der Herausgeber: Da du WeblwoUen der Schul-
miwier aeiser Auawabl der Cioerobriefe treugebUeben aei, eo glaube

er Ton iv^itoren Anderungen, roit Ausnabme einiger BerlchtignngeDt

abaeken au dOrfen. Die Vorreden der frQheren AuQagen aind

iiiehi wieder at^jedruckt. Die nene Auflage der AnnerkungeB
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wa^ einige Terbeiteriiqgpii ii^ ^ai^iMt^er Hinsicht nnd im Aas-

druck, die AnderuDgen sind aber wedtf nhlreich noch erheblich.

leh kano also fiber iImm AnmerkuDgen auch J«Ut nicht aodeii

nrieilen, als ich ^ di8 ento Mai g^tan babe (t. a. 0. S. 321).

4) Ao^geuahlte Kriefe ius Ciceronischer Zeit. Heraosfegebeo von

G. bar ill. T«txi mit eioer Kartf. Zweite Aoflage. Leipiig nni
aprlia 1904, B. G. Teabaar. V! 11.258 9. 8.— KonaeatJ^r. Vfrkiiirite

Aasgabe. Uifilg ud fiprlia 1906, B. U* T^nb^r. XXD 9/ii £ 9»

Die zweite Auflage des Textes von BardU Ausgew8Mteo
Ciparobriefen iinterscheirlet sicb von ersteo dadurcU, d^
in dem Briefe A V 21 der den Zinswucher dns BrulMS betreffende

Abschnitt (§ 10—13 hahes subduaum und J 13 5ed ad rm -rr

domestica) weggelaapen, dagegeo der Brief dea Uirtius an Balbus,

der zu Anfang deff ^Mpjies b^llq ^fM ^^^ffi'
ooODDJea isi.

PaB von dem KommtDt^r je|i( aine Terkilryte, fQr di^ Hand
d€t SctiQlen geeignetare Aosgaba vorlicgf; bat ^acb dfm, iich

ip maioer ADieifa der arstea Fasaiing daa K^mmanlaii (iB. UV»
1899, & 31811.) gasagt babe, meineB YoUan P«i(all. Daa MaB d^
VarkQnoDg ergibt aicb diiraua, daB aua atwa 5Q(> Sajtan KomiiiaDtar

jelzt elwa 300 geworden aind. Dia naue Fassung bt geeignetwir

falls zagleicb ejne Verbeaaeruog oder Berichtigung der (ruheren.

Nacb einer Bcmerkung des Vorworts bleibt der ursprfingliche aiis-

fllbrliche Koaimentar beslehen, so daB, wer Dicht in der La^e i^t,

aos amfassender KenQtois der Zeitgeschichte und der Spraclie da^

in dem giskQfzlen (ommenUf etwa tebl^nde beizu£ugeii, ef d^fi

findet.

6) li.T«11IICIe6roaia apittaU« •elaataa^ Nufc Taxi4 Kopm^atyr
getreonte Aasgab« fur deo Schnlgebraacb Toa P. Dattwailar. Viarl*

AuBage. 6otba 1905, F.A.Perthes. Erste AbteiloDf : Text. X |.

98 S. Zweite^Abteilung: Kommentar. IV o. 143 S. b. '2,2b JC-

Di^se Auswahl erscbien zum erstenmal 1894, danu iS98

(s. JB. XXV, 1899, S. 321 f.), 1901 (a. JB. XX^, 1904, S. 380f ) und

1905. Die rasche Aufeinanderfoige der AuUagen beweist, da£ die

AuswabI geschatzt wird. Und mit Recht. Die Sorgfalt de8 Ileraus-

gebers bringt auch in der neuen AuUage vielerlei Yerbesberungen,

sacblicbe und im Ausdruck. Eine sebr aacbabmenswerla Gewobikhot

dea HarauagaiMra iat aa, ja aioaff aeaen Aulafa die te Tail

genoBBiiiaiiaD Aadaruiifiii dar Leaui labaUariaiih luatMumuamiM.
Die AoiaW diaaar iodarsogaii iat diaanid iiklit groB. fuwmmB
ABari^eiiiiuag Tardkot aiaa Andenmg der auBerca Aaaalattim^

Her KoowMtHar iat niebt mehr in so kleioan L«llefB wia Mbar
gadrackt, aondem in einam gfftficren, die Augen mebr soboneoden,

auf dem atumpfeo Papier gut zu leaendan Sata. fia wird dafa

baitrafaBt d«r Aiia«ab| ilm Baliabibeit m arbaitan.
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- B. Abhvii4luiig«]i.'

^).C.Bardt, Ad Atticuiii Vlll 9. FesUcbrift sa Otto Hiriclifelds 60..G«<

bartstafe. Berlin 1903. S. 11^15.

B. geht aas voa Tyrrelb Wahrnehmung, daB Cicero A VIII 9,

1

mehrfach Bezug niinint anf einen Brief von ihm an Casar (A 111 1 A),

ider aoi 18. Oder 19. Min 40 getcbriebdn iit, und fOlirt die

^hinfifblgefongen, die licb darans fQr den Brief A VIII 9 eigeben,

liJediaaer aiis^ Di dleser Brief in aeiner iWeiten Hilfle datiert iit

(t,,4« hoBc $erMtm F JUUnd.), so hat man den ganzen ftief

'jluf den 25. Pebmai' angeseUt Uas iit nun wegen obiger Being-

'nabmeii fflr die erafe HSlfte des Briefes nicht lu&glich. Der Brief

!st also zu teileti. Tyrrell sieht § 1 und 2 als den von der zweiten

Halfle abziisondernflen Brief an Mit mehr Wahrscheinlichkeit

rechnel B. noch den Anfang von § {Ego Arpini voh esse pridie

KiU», deinde ctrcuni villulas nostras errare, quas visurum me postea

4€tper<wi) zu dem ersten Brief, weil der so ooch hinzukonmiende

*Satz nicht in die Sacblage vom 25. Pebruar paBt, wohi aber in

'die Zeit, in die der ersle Brief zu seUen ist. Wahrend nSmh'ch

die zvveite iUlfte vuQ A Ylli 9, begiouend mit tvyey^ lua cotmlia

(§3), (fem 25. Februar 211 belamn ist, gehOrt die erite H§iae
'^n dM £nde dea HSrz, in die Zeit nach Ciceroe Unterredung mit
CSaar in FormiS. Als Abfasaungstag dietet nenen Briefet beseichnet

II. den 1t9;, 30/oder 31. MSrs, oder, falla A IX 18, der Brief, der
den Bericbt fiber jene tJnterredung eothalt, erst am 29. geschriebMI

sein sollte/den 30. oder 31. Mirz. Da doch aber Cicero in jenem
ScbluBsatz des eraten Briefea sagt, er babe die Absicht, am
Bl. M^rz in Arpinum' zu sei'n, so kann diej»er Tag als Abfassungs-

tag des Briefes nicht mehr in Betrachl kommen. Vh er den Ab-
fassungsorl auBert sich B. nicht. Aber es isl wegen eben jenes

iSfibluDsaUes klar, daB der Brief noch nicht in Arpinum gesclirieben

•ifit, sondern noch in Formia. Dann isl aber auch A IX 18, der
Bericbt uhcr die Unterredung mil CSsar, der ja unserem Briefe

iVdrangeht, noch in Formia gescbrieben, nicbt» >vie man nll^emein

-.anuimml, erst in Arpinum. Es ist dojcb wohl auch iai buchi»teQ

;Grade vKAbracheinlicb, daB Cioero . dea Berieht fiber die Unter-

-ndnnl; mit Ctar, den Attikaa dock unfraglich mit groBer Spanouog
.erwartfite, niebt bia xu aeiner Ankunft in Arpinnm inbcbob,
.eenddrn nodb an demielhni. Tage von Formid abgehen lieB (er

acbrdibt.am 25. Mirt an Altikua IX 15, 3: UH mnm OU^
.uifi^ sermonem ommtm$ .verMi ea^presnfm staiim miUam, und
tiebenda § 4: quidquid egerot cwiinuo scies). Nach Arpinum hat

man IX 18 verlegt, weil es hier $ 3 heiBl: „€edo reUqua^\ Qmd?
'€ontmuQ ipse m I^danum iPphnnm M), ego Arpinum; inde exspeeto

.e^idem lakaysi^iSay iUam hiam. Mil ilecht bemerkl hierzu Bool:

Quomodo Cicero, qui Arj)iiii f rai, inde. aliquid exspeclare potuerit,

non iotelUgo....WeQD Cicero wirkltch m Arpinum waor, ais ^ dieaa
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Woita schrieb, hitte er gesagt hie extpeao i^pdim' cet, ond
war er Dicht dort, so wQrde es beiBeo tit extpictaho. LebmaoDD
nabm eine Aposiopese an: rnde — Fxspecto equidem cet. Aber

•iae iolcbe Aposiopese mutel dem ahauogslosen Leser 2U, hinter

rnde einzuhalien, obgleich sicb die folgendeD VVorte formell glait

aoschiieBeQ; jeder unbefaogene Leser, aucb Attikus, mufi mde
mil dem folgenden zusammennehmen. Man wird fur inde lesen

Djussen ^per}mdiey also: continm ipse in Pudanunu ego Arpinum

ferendie. Exspecto equidem cet. Faad, wie maa allgemeia uud
mit Recbt anniinmt, die UntomduDg xwitcfaen Cicero lud Cisar

m 28. Hifi itatt, so wnrde noeb an diMem Tage der Brief IX 18
gesdmban, am folgaadan Tige der Brief Till 9«1^3 — desj^ttoi;

am 30. MiR rebte Cicero lucb Arplaam ond gab bier am 31.

Minem Sohne die toga firilia (A IX 17,1 a* £.; 19, 1).

7}Jf*£ooDet, Sar qaelqaes passages des lettres da Cic^ta &
Atticus. Revue de pbilologie XXX (1906) S. 54— 59.

Cicero fuhrt A IX 10, 7 uuter aoderen AuBerungeo des Attikus

aus dessen Briefen aoch folgendes an: Quid si, inquis^ Lepidut el

Volc(icius discedunt? Flam dnogdo. Quod evenerit igitttr^ et quod

egeriSy id (Jtigxtiov putabOy und Cicero macht hierzu die Be-

merkung: Si lu>n dubitares (so each der LIi>erlie!eruDg), nunc cerU

non dubita$ ittis tmmtnUbtu. Bonnet will an dubitaru festbaltea;

es bedeute: „wenQ d« danala ratloa gewesen wiirett'S nimli^li in

dm FaU, daB jeno beideo lich entfemten, eln FUl, der tateipbr

licb nicfat eingetreten let In der Tat iriid nan diddEmi beir

behalton kAnneo, ale andaoernden IrreaUB der Vergangenbett, alili

duNtatwies, and man hat nicht nfitig, ea in MMni o4er d^Atr

faros abzuSndern.

A XII 3, 1 : Unum te puto minus hlandum esse quam nu, el,

St Mler^tie nostrum est aliqnando adversns ah'quem, inter nos certe

numqnam mmvs. INictit el mil M, sondern aut mit m (d. i. mit

dem Med. an der Stelie, wo dieser Brief zum zweiten Male gteht;

s. Baiter zu A XII 3) will Bonnet lesen. Aber der zweite Satz

itUer nos certe numquam sumus enthalt gegenuber dem ersteo

unum te puto minus blandum esse quam me eher eioe Steigerung,

zu der et gut pa^t, ai:i dai] die ijeideu ^atze sich gegeaaeitig aui-

8cb]5ssen.

In demielben Briefe leeen wir weiterbin: 8$d vtUm ae^
quo dk Bonnet ergftnt oen^

audi in Mime slMn de oncfAme, siebt dann in Aetene sIMn
.di msdiom vemoi nnd quo dk vmiu swei Dinge, die sicb gegen-

seitig ausschliefien, wie icb dies aucb meinerseits im Programqn

loti 1905 S. 7 beroerkt babe, und will desbalb el in aut abSoderq.

Icb glaube jedocb (a. a. 0.) nacbgewiesen zu baben, daB zu hodiens

staiim de auetione zu erganzen h\ profectui sii. Ea bedarf danp
nicbt jener Abaoderung von u in mil.
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A Xn 11 ist abtrliefert: De Pompei Magni pita ttbi resm'pri

uO^l me hoc tempore eogitare. Bonnet iiest mil guier fiegiHodUDg;

M Pompeidf Magm fUia^ tibi cet.

A XII 18, 1 srhreibt Cicero: Dum rtcordatiimu fugto, quae

fMsi morm quodam dolorem e/fictuia, refugw ad te admonmdnm^
uad dann folgt die Mahnung, Auikus mdcbte fflr Ciceros Absicbt,

der verstorbenen Tullia ein Grabdenkmal zu errichlen, alien ibm
* mfigticlhen Eifer aufwenden. Aber ad te admonendum ist eine

Beuening fOR Madvig. OMiefert ist « M §immmtdo, und Bonnet
win hienn fetlhalteD. Es bedettte etwa: „wird et mv schwer,

Mk tu Dnhnen**. Cicero niQfite dann abar mit Sid fortfabren,

•ichi, frie er es tut, nil: Quod Dtfte nM ^nmoM,
A XII 40,2 Tr^hitM dies in hortis /iit. Gen rint iat hiermk

das Ftculense des Attikus (A Xll 34,1). Deabalb will Bonnet lesen:

Triginta dies in hortis tuis fui. Der Ausfali von tnis ?or fui wSre
leicht erUAiiicb, aber ea bleibt iweifelhaftt ob dieaer Ziiaats

nOtig ist

A XII 45, 2 will Bonnet Jiaec quae refncant zii^ammennefimen

DOd in haec eincn von reffican( abhangigeu Akliusaliv sehen. Ks

8«i eine Buckweisung auf den ini vorhergehenden Satz nam cetero-

qui avsxroitqa rani AsiuTOt enlhaltenen unbestimmten Sul)j( kts-

begriff, den Boonet glaubt wiedergeben zu soUen inii „tiicin

Kammer, neine Traarigfcett". Dieaer Snbjektabegriff ist jedoch in

nam eefM^OfW* ^mon(^ ernnt iilMroe niehl eatbalten, aondem
ein fiel nnbeatininiterer: „niein Terweilen, mein Zuatand war in

Aitura ertrftglieher als auf dem Tiultulannm'*, in Aatnra erinnerte

ihn niebl ao aebr, wie auf dem Tnaliulanuni, wo Tullia vor wenigen
Monaten gdatorben war, allea an deren Tod. Also ist hMC nidil

Akkusati? zu nfrkant, sondern was Cicero bier auf dem Tuskulanum
aebreibt: haec fwie refrieant hie me magis angnta, bedeutet: ffdies"*

(d. h. alles, was ich hier sehe), „wa8 meine Narben aiifreifit, er-

hdht hi«r nieinen Kunmier". DaB Cicero jetzt, wo er nach dera

Tode seiner Tocbter zum ersten Mai wieder auf das Tuskulanum
gekommen ist, sicli so fmBert, ist gewiB menschlirh utkI sehr ver-

gtfuullich. Es wfire unverstamllich, wcnn er das Gegenteil sagen

wurde: „da8, was micb hier uiiigibt und meine >'arben wieder-

aufreifit, erh6bt hier meiDeo Kuuimer nicbt**. So aber laBt man
ibn aprecben, wenn man an dem tot haec pun nfiicmU uber-

McflBrlen me fealhilt, wie diea C F. W. HfiUer tot, obwobl der

Pebler ISngsi bemerkt iai and die AbSnderung von nee in nmc
pattegraphtadi anfierordentltoh leicht ist Dafi in der Tat im
nnbakbar und dureh ntme zu ersetzen ist, ergibt sicb klar, wenn
man den ganxen Zusammenbang flberblickt, in dem jene Worle
ateben. Cieero schreibt: In Tusculano eo eowmodtUM ero, guod et

erebrift^ (nas litteras aecipiam et te ipsum non nnmqttam videbo;

fwni retej-' ipii ovfyjorfnn eranf Ast^frof .'Vuwr hner quae refrieant

hie me magis angutU; etsi tamen, ubicumqw sum, tUa sunt mecum.
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Cieerot l^rieff, voa Tk Schiolie.

Jim Aufenthalt anf dem Taskulanum wird mlr deshilb mehr
nuagen, wei! ich dir hier nSber bio. Denn hiemo abgesehen

war der Aufenthalt in Astora fur raich ertrSglicber. Jetzt reifit

alles, was mich hier umgibt, die kaum verharschten Narben >vieder

auf and maebl meioen Kummer wieder grdfier. Aber freilicta,

dieaer EDmmer rerUlBt ouch nicht, wo icb aacb weilen mag*',

8} L. Gurlitt, Cicero ad Att. XIII 2a, Xil da Beri. pbiL WS. 24 (1904)
Sp. 606 f.

A XIII 2a, 1 h'est man: Oppio et Balbo eijistulas deferri iuhebis

tt tamen Pisonem $icuhi de auro, A XII 5a Ad Avium smpsi, ut

ea, quae hme nosset (M: noscem) de auro, Pisoni demonstraret

(H: dmimararem). Wie in dieser zweiteo Stelle, werden auch

A Xin 4 ATiai ond Piao znsamoien genannt! Si fidd poiurii, am
Kmnm eimfieii$; Avitu enAn ttdehtr tn oflicio futurui. Dement*
iprecbend will 6. anch XIII 2a auro durcb Mo eraeUen ond
nnter gierchzeitiger Anderung von siaibi in sicuH flberaetzen: „LiiR

dem (>ppius nod Balbus den Brief uberbringen and (bearbeite)

trotzdem dec PIso, wie du bctreffs des Avius (sc. getan beat oder

beabsicbtigsty. Ebensu w'lW C. XII 5 a, zugleich in cngerem An-
schhiB W, srhnMbpn : Ad Arinm scripsi, ii/ eo, qme bene nossem

de Avio, FisQni demomtrarem. Eiuc Ob<»r?elzung dieses Satzes gibt

G. nicbl, zur Erklarung sagt er fnlgentles: „Cicero und Attikus

Tersucben von dem einen auf den anderen EinQufi zu gewinnen
ond spielen einen gegen den anderen aus. Danarb richtele Cicero

auch ^ei^e^ Ikief ein; er schrieb .iho uhei Avius an dicsen so,

dafi Piso sich daraus seine Lehre Ziehen sollte, und lafit in

XIII 2a, 1 Piio omgekebrt Ober Aviaa '

aosborebea**'. Wie ' de-

wmutrarem den Sion ergeben soil: „dafi Piao eicb daraua seine

Lehre aleben sollte**, ond wie Cicero Qber Ayios ' an Avius so

•cbreibt, dafi Piso aicb darana seine Lehre tieben sollte, ist mir

onverstandlich — Den Namen ApHu bill 6., wobl mit Recbi, fOr

sweifelbafi; Xil 5a let iutoi erst von Boaius aos iti/iim ber-

Seatellt.

S) L. Guriitt, Cie. aid Qu, fr. Ill 9,9. ,'Berl. phil. WS. 26 (1U06)

Sp. 575 f.

Wahrend Q. Cicero in der zv^eittin Halfte des Jahres 54 hei

€i8ar in Gallien weitte (nicbt, wie Guriitt nieint, in Sardinien),

war sfin Sobn Quintus in liom, uud M. Cicero widmete ibm jede

Fuidoige. Der lelztere schreibl nun an der obigen Stelle vun

dem jungeren Q. Cicero: Ciemnm, etvtrogas, amo, etutmmhar
0t Mio; Hm&io attfem a me, sf ttf a magiurii n$ Mwam et qmd
wmur t Fonta nm Muedii, lAie gica edat&alm pmri pertime$eo,

S$d mmui Mm tamm wUd$ omlftim. Die Mutter biefi nicbt hrokk
sondern Pomponia, und die Nennong ibres Naniens neben mater

lit im Brief an ibren Gatten ttnwshracbeinlicli. G. verwirft uiH
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Recbt din bisherigen Abanderungsversuche und will selbst lesen

quod mater pridie Non{as) diseedit, Namen wurden, meint 0., in

Cicerobriefen sehr oft durcb Abbrevtaturen gegeben; ein Scbreiber

babe aQDebmeD kOnneo, dafi pr (= ftidie) als Pa (= Porcia) zu
deulen sei. Ich halle diesen Vorscblag Dicbt fur wahrstheiDlicb.

B^i der laogen Dauer der Briefbefdrderung zwibchen Rom und
dea Quintus Winterlager in Gallien pflegt M. Cicero in deo Briefen

dimtr Zeit bei don Datan den Monattnanen anzugeben.

10) UCurlitt, Alexander BpkatUi la CUaras UrtatL BatLabtt*
WS. 26 (1906) Sp. 2201:

A II 22, 7 aclireibt Gioero: ItVos AUxandri, neghgeniis hominig

it non honi poeta$^ ted tmm non mitftZtt, fi6t ramtii, nod einige Zeit

fruher (A II 20, 6) in beiag auf dentelben Alexander nacb der Ober-
lieferung: Poeta tneptw tt tamtn scit nihil et est non inntilis; de-

$cribo et remitlo. 0. nuBert berechligte Bedenken in sjiracblicber

Hinsicht gegen ei tamen und in sacblicber gegen scit nihil.

durcb soDst als durcb sein reiches Matenal 8olIie er denn dem
Cicero so wertvoll geNvedeD sein, daB er ihn abscbreiben Hefi?*'

G. iiesl: poeta intpttis scilicet [est, et oder sed) tamen non inutility

Oder noch iiel>er: poeia ii^epim et tamen uilicet eet non inuliUi,

Man kann jedocb die Angaba dea Wertea, dan dieter Dicbter fur

CScero halt arJialten und ingloich dar Oiieiliafening Dihar blMbeii«

wann man mil Raid mi tamm liaal atatt al Immii (nacli deni •

von lM|ifiia iat ani S8 mt oiiifl aobr loichte Xndening von aC) und
mit Wesenberg iciY non nihil statt aaft iiiMI (vor wM konnto

h lajeht aualkliaB). Bfan erbllt dann poato iH^ftm, md tmm ac0

mqh lUkA af atf non faitfiTfr-

11) J. J. Hartmaan, De tbsardiatiao qaodanavodiDrieeronia
epistuiis le^itur vitio. Maeaoayoe N.'S. XXXII (

I 'J04 1 S. 369 sq.

Ep. I 1,2 stebt in deo Ausgaben: Marcellinnm tibi esse iratum

acta; is hac regia causa exeepta ceteris m rebus se acerrimum tui

defensorem fore ostendit. DaB sich diese zwei SSUe nicht mit-

einander veriragen, hebt Hartmann mit Recbt bervor; er will

ieseo: Marcellinum iibi esse iratum scrihis. Zur UnterstAtzung

dieaer Ansicbt erkiart or wiederbolt, dafi wir die richtige Leaart

ia anch noch aabon kOnnloD. Seine Worle aind: in eodloo

Lanrentiano XLIX 9, cuiua pfina pagina eiliibalttr in Caalellanil

operia talnila 34» non aeft lagitur aed acraji, Utaralia ita eumUa,
ttl appareat librarinm operam dadiaae ul sdt in aehUa nutaret
Tnts3cbUeh aber sieht man auf jenem Abbild der eraten Seite der

Ha., daB acta is hac ursprOnglicb in nur zwei Worten geschriebon

war: ictitf hac; ein dazwiscbengeaetztes Komma teilt dann sdmt
in sets is. Hierbei ersrhfinpn c und t in der Milte des Wortcs
acts uichl in vollkommeDer Kiariieii; vielmebr scbeiiit bier in der

Ha. eine Raaur zu aeio. Aber ein r iat erst recbt nicbt erkennbar.
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Die ganse Migabe Hartmiiiils entbehrt der phUologisohen Akribie.

Deno aas ihr mOBte man scbliefien, daB in der Hs. und ihrer

Nachbildung statt dcs bloBen scii gcschrieben ist term und hier-

auf noch ta hoc cet. folgt. Das ist aber nach dem Obigen Dicht

der Fall, und Hartmann erklarl sich nicbt daruber, ob er nach

$aihi$ auch Doch if setien will oder nicbU Dasi eioe Verdieiut

aber bleibt ibm, daB er auf die Unvereinbarkeit jener beiden Satze

aufmerksam gemacht bat, uod t& tragi sicb nur, wie mao dem
Obelstand abbelfen soli. Die EraeUung tou tds durcb scribii,

mbei Datfirlicb U hac cet beateben bJeibt, wflrde iich deawegen

nidil empfebleo, w«il dieaor Brief te Cicero eeost keiuen Hinweii

aef einea voriiegeDdeD firief des Lealolu entliilt. Ee wird wobl
nflhto tkbrigbleibeii da aQianehinfiDt diB mdi JforoelttiMia eis

fue tntim tm; li

fifie cMHNi e0ciyl0 €ttni§ in fidii aa tfcannteiiMi hri dtfuuoftM

tl) J. C Jones (Arfhiv for kteieisehe Uiikagii|Ua ud Gnomatik XIV
1906 S. 246-248)

schfitzt simul et ~ simulac mil Erfolg an folgenden Stellen:

Cic fin. U 33 simul et orlum est; fin. V 24 simul et ortum est;

A II 20, 2 simul et quid erit arti; A X 16, 4 simul et Cumanum
vent; A XVI 11,6 simul et eonstituero. An zwei weiteren Stellen

bal M ^ simul el, M ' simul ut: A X 4,12 titnul et videro Curionem;

Quint, fr. U 5, 3 simul et ille venerit. An andereo Stellen als den

bier genaonteu kummt simul et stall simulac weder bei Ciceio

nach aouat Tor.

Jl) IL Rapelle, De aplfUlU a M. TiUia Cleeraaa aaao a
Chr. o. LIV scriptif. . .Caraeatatia pkilalaglea MaaailaHaatii.
Lipsiae 1906. 57 S.

Nicbt alle aus dem Jabre 54 erbaltenen Briefe Ciceroa sind

Gegenstand dieser Arbeit, sondern in cinem ersten Tell (S. 1—43)
eioige Briefe an seinen firuder Quintus aus diesem Jabre, im
Kweiten (S. 44—53) die fOnf ersten Briefe an Trebatius.

FOr die Briefe an Quintus erdrlert der Verf. die Reise des

Quinlus zu Casar, und zwar zunacbst die Frage, waiiu Quintus

abgereiit sei. Er geht zu dit^em Zwecke aus voa A IV 14, eruem

Briefe, den M. Cicero im Mai 54 auf eineni seiner kampanischen

Laodgflter scbrieb. Aua dieaem Briefe geht herror, dafi .Gccro

-bia ittrdem Tige, da er ihn achrielK, der MeiQung wari Attikua

lei achoD ror den 10. Mai fon Bora abgereiat, wibreod ^ea tat*

•leUieli era! am 10. Mai geaebab. Cicero moB alao apSteateos in

deD ersten Tagen dea Mai Rom verlaaaen Jiaben* Aber die M5glicb-

keit, dafi er acbon erbeblicb frflber von Rom weggegangen war,

bleibt olTen, und nichts n5tigt uns, mit K. anzunebmen, daB Cicero

norca Kaleiidaa fere Maiaa'* tod Rom abreiate. Mun aebreibt
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dieser wShrend eben jenes kampaoiaehen Landaufenthaltea im
Mai 54 an seinen Bruder Quintus, (fer schon zu Ci5?ar abgereist

ist (ad Ou. fr. ]\ 12, fV Ihias adhuc a te accept epiitulas, quorum
alteram in ipso discessu nostra, alteram Arnmno datam* Die dutch

alteram—alteram g«^gebeiie eoge VerknOpfung der beiden Glieder

alteram in ipso discessu nostro iind alteram Arimino datam nfitigt

dazu, zu aUeram in ipso disoessu nostra zu urganzen datam^

nicht, wie K. tut, accept. Mil Hecht ubersetzt Mezger (Ciceroa

•imtt. Bri«fe, aban. Stuttgart 1861. Bd. HI S. 18): ^Nur iwei

Briefe liabe icb hh Jetit ion dir arhalloB,' din dms, dm 4a
giflich naeb uniarer Trannitiig, den aDd«ni» den ia In ArtoiBoni
geschriaben baal*'. K. bllt aa Ar abaurd, aniunehaaao, dafi

II, Gicf^ro noch am Tage der Abreise seinaa Bniders von dieacm

aiaan Brief erhatten babe. Das iat aber keineswega abaurd. Scbraibt

Cicero docb auch an Attikua XIII 8: Hon^ nihil erat ftH Md U
scriberem, modo enm discesseras et paulo post triplids remiseras.

Dabei Iritt hier Attikus nicht eine groBe und wichtige Heise an,

wie dort Q, Cicero, soDdern kehrt Qtir von einem Rf*siirh bei

Cicero in Tu^kulum nach Horn zurOck. Wenn fcrncr der Verf.

:der Ansiciit isi, daB ditcessus bier scblecbthin den Weggang von

Rom bezeicluiet, so hi da& zutreffend, aber nostra bedeutet nichU

bei „meiQenr* Weggange, Pondera beziehl bidi auf beide

.Brftdar. Nun achreibt Cicero io demaelben Briefe: B^o» aum R0»tm
tmm, wMm pTamtinMm Camrk "tMMm^ M AKiam «i

Mm M» Orfiim, aflilan Bmmmik Ea ill alao aidion alniga Zait

bar, aait des Quintas Brief ana Ariminttm bei Cicero in Kampaiiiaii

aingetroffen iat Rechnet man hierzu die Zeit der Befftrderunf

dieaes Briefes Ton Ariminom bis nach KampanieD, die etwa

8 Tage betrSgt, aowie die Zeit, die Q. Cicero brauehte, urn

von Rom nach Ariminum zii reisen, also ptwa 4 5 Tage, so er-

gibt sich aucb bier zwischeii der Ahreisc von Honi und der Ab-
fassung dieses Briefi^ eine Zwischeiizeit von niehr als einem halben

Jionat; aLer einen bestimmten Zeitpunkt fui die Abreise der beiden

BrOil" I aus Horn erbalten wir auch hier nicht. Immerhin wird

man mil einiger Wahrscbeiniicbkeit sagen kunnen, dai^ die Abreise

der beiden Bruder von Rom in der zweileo Hdlflto des April atatt^

geAindtti bitt. In der waitaran Ertrterung der Raiaa dea Qoinlna

xn Clear let von basandarer Wicbtigkeit ad Ou. fr. U \h 1: i> d.

liU N&n, hmitii, p» dk Bmam tmit aceepi fiMa UUtm dafdi

FiauiUiap Mii$ «lr«ro» pothridk dofot Blandoiaiifia cMi GmmtIi
Uttwk nfgrik miM ^kio, dtUgetuia, suavUaU. lliar bl ea twaifal-

baft, woxti poifrfdM zu zieben ist, ob an oeufi — ao K. nut

Tyrrell, der nach postridie eiu Komma aatal —, oder zu dam
darauffolgenden datas. Gehorle postridie zu accepi, so wOrde es

wohl. nnlsprerhfiid dfr ersLen ZeitbpMlimmtinp A. d. Illl ^on,

imioi vor aU$ra$ t^teben. Aocb acbeiui sciiou niit detttda ainai
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Mild recht uigeiiaue^ Zeitbettinmang gegebei so nia. So iit

ai wahrscbeiDlicher, 4aB es zu datM geb6rt. Dann ist alio der

eine BrieC^ den Cicero am 2. Juoi erhMitt tod Placentia abgegangen

nod swar etwa am 27. Mai, oder, weDO Cicaro dan Brief in Rom
schoD Torfand, nocb fruher, der andere am folgenden Tage yon
finem zweiten Orte, der in der Chrrlinfcrung mit Blandenonne

bt zeichnet ist uad voo Placentia hochstens eine lagereise entfernt

seio kann. Diervon ab^r will Kapelle nichls wissen. Von diesem

iweiteo Orte ging namlich zusammeo mit dem iinefe des Qumtua
auch ein Brief Cisars nach Rom ab (Qu. fr. 11 13, 1). Ist Cdsar

dber am 27. Mai noch su Dahe bei PlaceDlia, so triflt er oach

Kapellea Ansicbt zu spat im TransalpiDiacben GalUen ein, ura alles

daa aufltnliOfaron, waa ar in diaaom Sommor nacb aaioar RAckkatar

ana Oberilalian dort untarnahni, die Rundreiae in den Winter-

oQartioron, den Zog ina Tre?ereriand« nnd die iweKe Pabrt nach
BritaDoien (Gaea. B. 6. V 2—^23). Aber K. bat nicht bewiasen,

dafi CSaar nicht dies alles nocb ausfubren konote. Um ihn nun
weaeotlicb fruher als Ende Mai in Gallia tranaalpina eintreflTen in
laaaen, verwirft K. die Ansicbt Kdrners (De epistuHs a Cicerone

post redit<!m usque ad finem anni a. ii. c. 700 datis quacstiones

chraooiogicae p. 41)| der anaimmi, dali Quintus auf seiner lieise

Tun Rom zu Casar in Ariminum oder in Placentia oder ^oustwo

langere Zeit gcwarlel haben musse, und vermutet seinerseils, jencr

iweite Ort sei tine Sudi iui Innern von Gallia Iransalpina, und
so sei in Blandenonne, das die ubige iiriefstelle bielet, vun den

Aufangsbuchstaben Bl abgeseben, Andematunnum entbalten.

iat nicht ndtig, bierauf dDinseh<ui» ebenaowenig auf die Veraueho

jea Voifu8an« as in erkliren, wie iwei ?on ao wait auseinander-

liegenden Orten, Placentia und Andematunnum, kommende Briefe

an swel aufeinander folgenden Tagen (Kapelle lieat ja: ibAide

alftrat faariHe, daias . . .) in Rom eintreffen konnten. Vielmehr

ist die obige Anaicht Efirnera zutrefTend, und ea fragt sich nur

nocb, welchea jener zweite in der Nahe von Placentia liegende

Ort ist, von dem der zweile Brief des Quintus zusfimmen mit

dem iiriefe Ca&ars abgin*;. Korner biliigt mit Hecbt die Vermulung
des Sigonius, daB in filandenonm (s. oben ad Qu. fr. 1! 13,1) ent-

balten sei Laude, d. i. Laus Pom^eia, das heutige Lodi veccbio,

.^vstlicli voii Lodi, Doch ist in jenem Wort noch melir entbalten.

Korner vermuLcl una, aUu; dala^ Laude una cum Caesaris Utleris,

?iocb Daher kummeo wir aber der Oberlieferung, weun wir be-

tcbten, dafi es im Ilinerar. Hieroaolym. 61 7f. (Weaa.) heiBt:

ciMMa Plaeentia

ffwM'o ad Rm ma XI
Mnaaao Irifttci Ia5ani2i mil V
cMoa Laude mil Villi

mtitatio ad Nonvm mil VII

€wUa$ Mediolmum mil VU.
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14 Jakr0fberiebt« d. PhiloUf. Vereint.

(NibscQ, Ilalische LandeskunJe I S. 191, vermuLet init Recbt, dafi

die MeileDzUTer neben ad Nonum stall mil Yll laaten mu^ mH fUII;
nelMdit haben dieie KT/* nnd dia darilbarsteheDde FHH darch
Venebeo dea Abaabrdbara ibraii Plats Tartauacbt.) . £a gab alao

aiif daaa too Placantia nacb Madiolanunn, dao - wir Q. Ciaero

iiehmen aaban, binlar Laua aina Ortiicbkeit, die bezeichoet wird

m\i ad ifantcn, nSmlicb mHiarium oder lapidem^ wie sich Shnlicbe

BeaeicbnongaD aach aonst finden, und wIr baben zu lesen: datas

a Laude ad Nonum. Quintus batte seinen Brief nicht einfach

datiert: ad Nomm, well dies nicht grnfigcnde Bestimmthfit gehabt

batte, wie ja auch fur uns „a[ii 9. MeileDsteio" nichts&agend \^are,

sondern er hatte daiierc am 9. Meiienstein hinter Lans. Fur die

Form des Ausdrucks vgl. PHd. H. N. XXXIII 12, 56 ad mgeiimum
ab urbe laptdem ; Varro R. R. Ill 2 ad quartum tt victtimum lapidem

a Roma (Fauly R. E. ^ V S. 19). Casar war um diese Zeit aua

lii^iikuiu, wo er gegen die Pirusten Mafiregelo ergriHeii batte,

nacb Gallia ciaalpina surflckgekebrt und bafind aicb anf dam Waga
nacb Gallia tranaaipbia (Gaaa. B. G. Y2, 1 Bi$ vsmfidU nku eoii-

acNf^hiajMe ftrauk M tiuarkvm BdUm rtmrtStiar aique Ma 4d
exerdhm profiamhir)^ Dad nan QQinloa anian Tag nacb dam
Briefe von Placeotia acbon wiadar aioen Brief an seinen Brudar

abgaben Ml, und awar mit einem Briefe Citars, erkllrl aicb am
baatan, wenn er noch nicht in Placantia mil Casar zusammen
war — fflr Cdsar w§re dies ein ganz unwabrscheinlicher Umweg
gevvesen — , sondern ersl am fnlgenden Tnge mit ibm zu!*ammen-

traf. Dies niuH an der Stelle zwiscbeu Laus und Mediolauum
ge.^chrhen sein, die mit ad Nonum bezeicbnel wird. Sie wird im
itmerarium als nmtatio angegebeo, d. i. als ein Ort, an dem ge-

wisse Reisende die Pferde wecbselten. Die Wahl des Ortes fflr

diesen Zweck war vielleicht dadurch besliaimt, daB bier id die

StraBe vou Laus nacb Mediolaoum eine andere StraBe oder andere

StraOan dnm&ndaten, B. fan Gremona oder Briiia bar. Ana
einer dleaer beidan Stfdte moBte Ciaar anf aainer Baiae komman,
und an jenem neuntan Meilenatain hinter Laua traf er mit Q.Cioaro»

der Ton Placantia kam, aaaammen. Diea wird baatitigt durcb

den Anfang daa Brlefea, den Casar dort an M. Cicero scbrieb.

Dieaar sagt in seiner Antwort anf dan Brief daa Qointus: UtteroB

HTO atMf (d. i. C&sars) una dafae cum tuts, quarum mUmm esf,

quam suavis ei tuus adventus fuerit et recordatio veteris amoris,

deinde, si effecturum. n{ ego in medio dolore ac \desiderio tut te,

cnm a me abesses, potisstmum secum asie laetartTt mcredibiliter (me)
deJei tarunt. Wenn Clsar zu Uegiun eines Briefes an M. Cicero

diesem die Versichcruug gibt, daB ilim das EintrefTen des Quintus

bocbwillkommen sei, wenn er trotz des scbon vordem im Gange

betindlichen Briet'wechsels (fam. VII 5,2; 6, 1) gerade jeUl ciaraa

erinnert, wie er und M. Cicero von jeher zueinander in guten per-

a6nlicben Beaiebungan geatandan hSlten (nci»rdalia aiterlii amarif),
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Cteerts Brief*, r«i Tk 8«fcUh«. 15

nd weBB ir in dtr fielMBtwflrdigyten Weiae M, Cicero dafBr

trtet«t» d»0 er telBen Bradcr minen mufl, m erscheiiit dies an
keiner Slelle des Briehrechaela passender, ata In dem Aogenbliek,

WD Clear den Q. Cicero ala aeinen neaen iegaten bei aich be-
grttBt hat

Einen besonderen Abschoitt seiner Arbeit widmet K. den Be-
ziebuDgen in Briefea, die M. Cicero im Sextilis and September
von scinem Bruder erhielt, auf so]che, die Marcus an Quintus ge-

scbriebeo batte. Hierbei iaBl der Yerf. einer fiemerkung Casars

im Belt. GaU. (V 7, 3) nicbt diejeoige HprOcksicbtigung zuteil werdeo,

die ihn vor inancbea irj tilmern geschuUl hSlte. Wir ei fahren von

Dsar, daB das ganze in Porius itius fQr den Zug nach Britaooiea

versammcllc Heer wegen ungunstigeu Witidrs dort etwa 25 Tage
stillgelegen habe, bevor es abfuhr. Da balUu deua Casars Ofliaere

doch eicher reichlich Zeit lum Briefeecbreiben, ja Q. Cicero balte

Zeit genug, nm ein ganaes Drama* Erigone, zu ?erliaaen (td Qu.fr. IH
1, 13). Demnach let es ganz undenklmr* dafi Q. Cicero achon anf den
Brief Qn. fr. II 12, den Cicero im Hai, nach R. aogar Anfiing Ifai,

auf eioer der kampaniaciien Tillen schrieb (s. o. S. 12), erst im
Sextilis aus &itannien geantwortet baben soU, und oatOrlich ei>enao

auf die folgenden Bri^e. Die wiritliche Sachlage ergibt sich aus

QiL fr. Ill 1 mit wQoschenswerter Deutlichkeit. Hier schreibt

M. CictTo (§ 8): Vmio nunc ad tnas litferas. qnas phribus epistuUs

accepiy dum sum in Arpimti; nam mihi una die tre$ sunt redditae^

tt quidem, ut videbanlur, eodem abs te datae tempore. Auf jedftn

dieser drei Briefe geht danu Cic*»ro genaiier ein; una pluribus

t)trhts (§ 8)
J

rescripst eptsiulae maximae; audi nunc ad
minusculam (§ 11) ; venio ad tertiam (§12) : In Ciceros

ErwideruDg auf diese drei Briefe heiiil es: De Byiiannieis rtbus

t»gimi ix iuU l&teris mM im nec quod mUuamus nee ftiod

fitdeemim. Die Wendung De Br&mnieii rehu aetit lieineawega

voraoa, dafi die Oberbhrt achon atatlgoAinden bat Sie bedeutet

fiiehls weiter ak: HHinaicbtliGh der Auaalchten, die Britannien

bietet**. Und dafi Quintus kura vor der Oberfiihrl nach Britannien

licb hierOber seioem Bruder gegenOber iufiern koDole, wird

nieoiand bestreiten. Weiter aber zeigt die Bemerkung des M.Cicero,

die Briefe schienpn zu gleicher Zeit abgescliickt zu sein, daB

zwischen dteseo drei Briefen keinerlci Veranderungen vor^pg.irigen

waren. Man sieht, wie guL dies auf den glcicliformigen Auleni-

halt in Portus Itius pafit. Nach Besprechun^^ dioser drei Briefe

hhrl Cicero fort: Quarta epistula miht reddtta Jdibus Sept., quam
a. d. nil. Idus Sext. ex Brttannia dederas. Weiin ('icero ersi diescn

Brief als einen aus Biilannien bezeicbnet und ihn aulier durcb

den AbfassuDgstag aucb bierdurch vuu den fruberen unterscheidet,

so waren dieao frflheren Briefe noch nicht in BritannteD geschrieben*

Tielmehr war jenea Scbreiben des Quintua vom 10. Sextilis aein

erater Brief ana Britannien, jene drei Briefe aber, die anachdnend
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ztt darselbeo Zeit geschriebeii wureo und gleichzeitig bei Cicero T

^Dtrafen, enlstammten jener laogen Wartezeit in Portus liiiis. i si

Dann aber hatte M. Cicero auch vor den drei zusammen ein- '.h

getroffenen Briefen keinen Brief des Quiolus aus Rritannien er- rk

hailen, und man hai bisber unrichtig gedeutet, was M. Cicero in r}i

eiuem Briefe voni l^ntlc des Sextilis an seinen Bruder schreibt ?m

(Oij. fr. II 15,4): Venio nunc ad id, quod nescio an pHmum esse u'r,

debuent: o iucundas mihi tuas deBritanma iitteras! Timeb rm Oreanumj 111

tmebam lilm insulae: reliqua non equidem contemno, sed plus habent i*?

tamen spei quam tunonst magisi^m sum sollicilus exspeclatione ta

meltt. Hieno bedeutet d» BHimmia nicht, wie man meint, „aus m
Britannien**, aondern „aber BriUDnieo**. M. Cicero halle Ai^ng i4

Juni (Qn. fr. II 13, 2) an Qaintoa geschrieben: if/Ot fwmiam Ai iito «i

Aomine (d. i. Qaar) eokndo um mdonmoi Hu u mAtreuU so^ fk

txcitante, eurm corrigam tarditatem am cgvci liim wro . . . quodr^ U\

foetids: wwdo mihi date Britanniam, quam ptiR^aifi coloribus tuis^ tti

penicillo mea. Als Quintus diese Aufrorderung seines Bruders, ihm «t

Britannien zu schildern, erhiell, hallc i i langst in Casars lleerlager

alles erfabren, was man dort von Britannien wuBte uud besonders \\'

durch die Kikundungsexpedition dps .labres 55 in Erfabruiig ge- 'r]i

bracht hatte. Man wuBte unlcr aiiderein, daB die Cberfahrl leicht ^
ausfuhrbar, die Kuste der Insel nicht unzuganglich war, und Cicero \,

i»rdudil, nacbdem er die Schiiderung seines Bruders crhalten liai,

nicht mebr den Ozean, uicht mebr die kuste der lusel zu fQrchten

{Timbam Oaanum, timebam Utm mtulae), Aber acbon in Britannieii it

Eriebtes bat Quintiia seinem Bruder in dem Brief, der II 15 vor- i
liegt, niebt mitgeteiU, und wenn der bevoratebende Zng nacb^
Britannien aucb nicht mebr Furcht und Sorge erregt {timory mefiis), i|

ao iat docb alles noch Gegenatand der Hoffnung und Erwartung i

(a/wf, exspectatio). Wann Quintus diesen Brief acbrieb, lafit sich ^

zwar auf den Tag nicht sagen. Docb kann man sieb leicbt denken,
<i

daB es zu Aiifang jenes langen, unfreiwilligpn Aufenthaltps in

Tortus Itius, als in Gaiiien keine niiliiarisrln> Tatigkeit mebr aus- \

geubt wurde und alle (iedanken aul" Britannien gerichtel waren,

aucb fur Quintus besonders nahelag, semem Bruder jene Scbiide-
i

rung zu gfben. \

DaB diese Schilderung, obwuiii sie nicbt auf dem Augen-
scbein, sondern nur auf dem berulite, was Quintus bOrte, aus-

|

fQbrlich und forbenreicb war, zeigeu die Worte Giceroa, die in!

dem Brief Qu.fr. I! 15, 4 auf die oben angegebenen folgen: Te\

vera inod'S^sp icr^endi igregiam habere videe: gicoa iu eOue, fm»{
naiww rerum el loemim, quot mores, quae genteit fwu pmpuu, i

^uevi vero ipsum imperatorem habes! Hierin quas pugnas auf I

Karopfe zu beziehen, die acbon atattgefunden baben, isl iLeinea**

Wegs geboten. M. Cicero konnte nacb der Scbilderung seines

Bruders mit \Vnhr«cbeinIic!d{eit aucb die in Britannien bevorstehen-

den Kanifin- a is einen anziebendeo Gegeaslaad fOr des QaiDtu&
Schriftsleiierei bezeichneu.
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Wi« HUB der Bdef des Qoinlnif tof den Gicm |o II 1( Ba-
zug nimmu nicht tw BritanDien geiduriebeii ist, to aucb Didil

der Brief des Quintal, »af den Cicero mil II 14 antwortet (9 1

:

tcribis U m$as litteras $uperi<n'es vix legere pohtim; § 2: ad ea

rescrihOf quae tu in hoc ead$m hrem epistula ngayfjuxuxtig valde

scripsisti). Qnintus antwortPte mil diespm kurzen Brief auf ad

Qu. fr. 11 13, und rltps<!ii Hnef an Quinlus meint M. Cicero Qu.

fr. U 14,1 niit meas litteras superiores, Seine Versicherunp (H 14,1

neque emm occupatus eram), nicht ubermaiiige Heschaftigung sei

der Grund, weshalb der Brief II 13 so scblecbt gescbrieben ge>

wesen sei, daB Quintus ibn kaum lesen konnte, wird bestaiigi

durch II 13,5: tummum olium /pretise. Obrigens bedeutet meat

UtUroi mpertem hier nidil: „nieinen tnlettt gpscbriebenen Brief",

sondern „einen fraheren Brief von tnir** (wie aneh A U 6, 1 nit

fiMNi Hti mtperior^m UtUrii pnmUtnm nicht der nnmittelbar

forhergefaenile Brief II 5 gemdnt iat, sondern 11 4; curabo ut

huius peregrination^ aUpud tibi opus exstet). Gs iat nimiicb oicht

denkbar, daB M* Cicero iwischen Qu. fr. 11 1 3 vom Anfang Jiini

und 11 14 au8 der zweiten Hdifte des Juli nicht sollte an seinen

Bruder geschrieben haben. Er verspricbt ihm ja M V2: Ego mm
Romam venero, nullum praetermtitam Caesaris tabellarium, cut litteras

ad le non dem, und Rri Casar gingen in der bezeirhnelen Zeit

gewLB mehr als einmal Briefe ab. Weon also Cicero zu Lnde des

Sextilis Ou« fr« H 15, 3 schreibt: Scauri indicium stcuim exercebitur,

cm HQS nm deerimus und ailes .Nahere uber die den Scaurus be-

Ireffende GerichtsverbaDdiung bei seinem Bruder als bekanDt vor-

aiuaetat» ao geachieht dies auf Grand von Inswiaeiien an llin er-

gangenen, ana aber nicht erbaltenen Mitteilungen. Scaorua war
am 6. Jttii wegen Erpreiaangen belangt worden (Aacon. p. 17,

2

KieeaL SchOU), and M. Cicero aetata bald danaeh von dieaer Tatr

sacbe nnd seiner Absicbt, Scaurus zu verteidigen, seinen Broder

in Kenntnia* Daraufhin konnte Quintus in einem der Briefe aus

Portus Itius seinem Bruder den dringenden Wunscb nach der

Verteidigungsrede fur Scaurus wie nach drr ffir Plancius aas-

sprechen (Qu. fr. Hi 1, 11). Die leutere war scbon friiher gehalten

worden, wurde aber von Cicero erst jetzt ausgearbeiteL

Dagegen ist uns der Brief des M. Cicero erhalten, auf den

Qaintus Bezug nahm, als er in eineiu der liritf^^ aus Porlus kius

Licero scbrieb, daii debbea Zuslimniuog zu seinem laugeren Ver-

weilnn bei Ciaar ihm willkonunen sei. M. Cicero erwiderte bier-

anf: Quod M wm jMratMa mniitMi iuae ^l ata est^ id ego ammo
mao Mara «r dan'dsnV Inman aa» jMnrla gtmdio (Qu. fr« III 1, 9).

IL findet jene Zuatimmnng dea M. Cicero (tnaa ftmiamo wuuuienU
tuae) in dem Briefo Qu. fr« II 13, and zwir Tornehmlich in den
Worten: tB..,tam inMenrimUm emmuni digmtaii (§ 1) und modo
miM date Britmniam, qwm fiiigam cohribus tuis, penicillo meo (§ 2).

iMierin wird Ihm niemand beiatimnan. Vielmehr iat es der Brief

I
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Qo« fr. II 14, der jene ZastimmaDg entUlt. QuiDtus richibt in

dem kurzen Briefe, der mil II 14 beaotwortet wird, id leiiieD

Briider die Anfrage, ob die fSir das Jahr 53 (iHhm immm qui

sequituTj Qu. fr. 11 14,2) zu erwartendc politische Lage, vor allem

die Rucksicht auf Clodius, ps wOnschenswert mache, dafi er nach

d^m Feldzuge von 54 zuriickkehre, um dem Bruder in Uom zur

Seite zu stehen, oder ob er mit Rucksicht auf seine Vernu gens-

lage noch laoger bei Casar bleiben solle. Der WurtlauL ilieser

Anfrage, wie Cicero sie wicdergibt, steht zwar wegen der Un-

sicherheit der Lesart nicht ganz ^e^t, man iuuli aber zu^eben,

daB es dem Siane nach zutreffend ist, wenn ne bei Tyrrell

(11 S. 126) lantel: mnm odbolsf, ill d&strmius, an «d ^Bpedkniim
u, 11 causa tH, cmmorere (II 14, 2). Id eeioer Aniwort aof diese

Anfrage dea Quintua, die eben in 0 14 vorliegt, erklfirt Cieero,

dafi er aach in besng auf Clodius v5llig gesichert fQble, und UBI
keinen Zweifel daran, dafi die SchaJden dea Quintus {explicationm

dibitwrwn tumrum) deaaen lingerea Yerweilen bei CSaar wfinacbena-

wert macben. Auf diese Erklarung Ciceros muB man seine in

dem spOleren Briefe gebraucble Wendung mea permiitio manstom's

tuae notwi udig beziehen, wie es Tyrrell (II S. 147) tut (^lirono-

loo:ische Bedenken, die K. daran hindern, bestehen in Wiiklicb-

keit nicbt. Von dem Briefe tr. il 14 wird angenommen, dafl

er Ende Juli geschrieben ist, nrmilich nach Wescnberg (weun
aucb mit einem Fragezeichen) ati demselben Tage wie A IV 15,

d. i. am 27. Juli, auch each Rauschen (Cphemerides TuUianae,

Bonn 1886, S* 54) „eodein fere die*'. KOmer (a. a. 0. S. 46)
meinte, er aei wenige Tage vor A IV 15 gescbriebeo. Die Ver*

gleichung mil A IV 15 bat tbren Grand darin, dafi in dieaem Briefe

(§ 7 und 8) daaselbe bericbtet wird, wie Qu. fr. II 14, 4. Aber

einige Verschiedenbeit besteht docfa. An Quintua achreibt Cicero:

Idih. Quinct. fatsm fuit bes$ihus ix irMe, «,am 15. Quintiba

stieg der Zinsfufi von 4 auf 8 Prozenl"; an Attikua: Faenus ex

triente Idibus Qunirtih'huf^ fartnm ernt hcssibus, „der ZinsfuB war

von 4 IVozeiiL am 15. Uuintilis auf 8 I'rozent gesliegen". In dem
PItisquamperfekt factum cr(U isi angedeulel, daB die ErbChung

des ZinsfuBes schon vor (.ifin Zekpunkt erfolgt war, in dem Cicero

dies schreibt, und seitdem andauert; fuit kOnnte Cicero schoa am
15. Juli geschrieben buben, factum erat erst spater. Im Briefe

an Quinlus scheint noch Aussicbt auf baldiges Staltfinden der

KoDsularkomitien: itoft dieo vneQ^oldg' vet BS emtim tmutitiunmt

(Oder mit H emut&uunt) in ^^aerogativa pmnmUiaTt*' Im Briefe

an Attikua dagegen leaen wir: aa eomUia puto fum nl diicaifiir.

In being anf die innicbat bevoratehenden Tribntkomitien beifit

PS in dem Briefe.an Attikna: Trtl)unkH€imMiiiaHimw%adut^^
Catonis petitum* Aptd aiwi HS quingena deposumtnt, itf, fin* a
Catone damnatus essef, id perderet, ut (coni. Baiter, cf a M) com^

peiUmibui tribuirttw (trUmiraUwr M). Haec ^ jirW» wriMam
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fim camili'a ea (coni. Weseoberg, di M) fore putabmUur. Sed ad
t$, fitmio KaL StaHiL » facta erunt tt iaMUariM turn erit frofecttu,

liftt cmitia peneribam. Qua» $i, nt piaantttr, ffnttitUu f^urHU^

plus unus Cato potuerit quam (^omnes lege$) omnesque iudices.

Und an Onintus schreibt Cirpro: Trihvmn'i candidati rompromi-

sfnwt HS quinfienis in singulos apud M. Catomm deposit's petere

fuis arbitratu, ut, qui contra fecisset, ab eo condemnaretur. Quae
quiilem comitia si gratuita fuerinl^ ut putantttr, plus unus Cato

p&tuerd quam omnes leges omnesque indices. Hort also sleheii (lie

Tributkomitieo am uaclistea Tage bevor, bier nkhi. OppiUb

(s. Qu. fr. Ill 1, 8) wflrde auch den firiefboten nach Casars Heer*

lager nicht abgehen lasson, obne Ciaar dn Ergebnis der Tribut-

konitien nittuteiJen, wenn dieie so oahe bevorslSnden. Wir
ktoneo also imn miodealMi mit Kftrner sagen, dafi der Brief an
Quintus einige Tage vor A IV 15, also, wie aus der obigeo, die

Tribulkomitien betreffenden Stelle dieses Briefes hervorgebt, vor

dem 27. Quintilis gescbrieben ist, aber es bleibt die Mdglicbkeit

ofTeD, auch noch naber an die Kden des Quintilis zuruckzugeben.

So bleibt ^wischnn dem 15. Quintilis iind (!:isars Oberfahrt nacb

Britannien Zeit genug, urn Ciceros brief ad Qu. fr. 11 14 noch
wahrend des Aufenlhaltea in Portus llius dort eintreilen zu lassen.

Hardt (nuaestiones Tullianae S. 16 f.) berechnet die Zeit tur die

i5i ipfheJoi derung nach dem nOrdlichen Gallien auf mindesteDs

10 Tage. ^ach alledeni ist niciit daran zu zweifelii, daB Q. Cicero

den Brief ad Qu. fr. II 14 in Portus Itius eriiielt und dort mit

eiBem der drei Briefe beantwortete, die vor dem 13. Septenober

bei M. Cicero in Arpinum eintrafen (Qu. fr. HI 1,8).

Die Talsache, dafi des Q. Cieero erster Brief aus Britannien

Ton dort am lO.Sextilia abging, ergibt einen wertToUeD Anhaltspunkt

ffir die Cbronologie von CIsars britanniscbem Feldzug. Dieser Briel

traf namlicb, wie wir saben, am 13. September bei Cicero in Arpinum
ein (ad Qu, fr. Ill 1, 13). Die drei Briefe aus Portus itius waren
dorr jher erst wenige Tage zuvor angekommen (HI 1, 8); denn
liier in Arpinum ist Cicero erst seit dem 4. September, dem We-

giQQ der iudi Komani (HI 1, 1). Ilieraus laBt sich scblieiieD und
es ist aucb an sich einzig wabrscheinlu h, dali Casar und seine

Offiiiere sehr bald nach der Oberfahrt die Nachricht davon nach

Rom abgeben lieBen. Cicero sagt von des Quintus Brief vum
10. Sextilis (III 1, 13): in ea nihil sane erat novi praeter Erigonam,

Wenn es nidits Neues gab — die Ob^brt, d^ schon so lange

bewerkstelligl werden aoUle, gait nicbt far neu —, so batten die

Kimpfe mil den Britannem nocb nicbt begonnen, und das Drama
Briglme ist ein Ergebnis des soeben zu Ende gegangenen Isngen

Aufeothalts in Portus Itius. Casar landete in Britannien urn die

Mittagsseil (a G. V 8, 5). Nocb am Tage der Uberfabrt wird die

Meldung davon abgegangen sein. Denn schon vor Anbrucb des

folgenden Morgens rflckle CSsar mil den Legionen nacb dem

Digitized by Google



2a

Innern ab (B. 6. V 9), nnd es ui nieht aDtnnehniaii, dtB di«
geicbabf oho« difi zu?or die Nachricht tod der Oberfahrt nadi

Rom geaandt war. Die Oberfahrt Gasara oach BritaDnieo bat also

hOcbst wabrscheinlich am 10. Seitilis ataltgeAmden. Dies ist nicbt

80 spSt im Jabre, wie es aussfeht, denn es entapricht (nacb Gr5be

bei Drumann, Geschichle Roms ' III S. 803) dem 17. Juli des

juHanischeo Jahres. Der Aufenthalt in Portus Itius haite also

gedauert vom 17. Quinlilis bis zum 10. Sextilis. Somit lifgt

zwiscben Casars Ruckkehr aus Oberilab'en und seinnm EintrefTen

in Portus Itius ck-r Juni und die erste HSifte des QuiMtili*!, also

Zeii geoug tiir die Rundreise in deo Winterquartiereu uutl deo

Zug ins Trevererland (B. G. V 2— 4).

Die bier aogenoinnieDe Sachlage in dem BriefWechsel twiicheii

den boiden Brftdern wlrd beatftigt dureli Giceroa Briefwechtel mit
Attikos. Hier achraibt Cicero in einem Briefe vom Anfang dee

QuinlHlB (A IV 16, 7): B» ffatrk Uttiru iwndihUia puuiam de

Cauari$ ^ me amora eopwvt\ toque smU ^MAia CMfard ttlarrMa
lUteris confirtnttta. BrUmmid beUi eaiHus exspectatur; conM
aditus insulae esse munitos mirificts moUbus; etiam illud iam cognitum

neque argentf ficripulum esse uUum in iVa insula iieque nJlam
spt'in prae'ine ntst ex vtauctptis^ ex qutbus nuUos puto le litieris

(Hit miisicis et ndtios exspectare. Der erste Satz, der Casars gunstige

Siiiniiiung gegen M. Cicero betrifflt berubt auf den beiden Briefen,

eiiirm des Qiiintus und einem des Casar, die zusammen a Laude
ad Honum abgeschickt worden und bei Cicero am 3. Juni ein-

getroffen waren (s. o. S. 12). Wenn es in dem Scbreiben, mit

dem er damala aelnem Binder antwortele, heifit (Qu. fkr. II 13, 1):

fed, mtftt ettdif qitm no$^ quad in inii re6iia ego plwimi atUim,
id iam habeo: . . . Ceeaorif fonnwi «» ma aetorem, fum omniAm
^ hemorikui, qtuu ma a aa axtpaUmre nuli, mUepono, ao enispricbi

dem in den obigen an Aitikoa geridiieten Worlen: Bx flratrii

Utterii incredib&ia qunedam de Caesaris in me amore cognovi. Uod
wie M. Cicero in jencm Briefe an Quintus fortfahrt: tilterae two
etMS una datae cum tuts . . . incredihiUter (tne) defectanint, so auch

in dem an Atlikus: eaqtte mint ipsius Caesaris uberrirnis btteris

confirmata. i>ie in dem Brief an AUikus dann fulgenden AuBe-
rungen uber die Aussichten des britanniscben Feldzuges {Britmnici

belli exitus exspectatur wird von Sternkopf im Hermes XL S. 19

zuuedend uber^ietzl; „man ist gespannt, wie die britanniscbe

Expedition verlaufen wird") zeigen uns, wie man in dieaer Zeit

in Rom darAber dacbte. Dafi in Britannien keine Schitte in
bolen waren, wufite man acbon. Und wenn man aieh Ober die

Genbrlicbkeit der Landang Abertriebene Voratellungen maebia
{eomtat aditut inmUte esse mmiitm wiirifieii moijdia), ao wird bier-'

dnrcb erkiarlich, was Cicero spSter seinem Bruder schreibt (Qn.

fr. II 15,4): Htmbam liius insulae. Genaoerea fiber Britannien lag

fflr M. Cicero, ala er Anfang JoU jenen Brief an Attikua aduiai^
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Boeb niclil w. Eiit i^tar beiiditeto Qnintitt cingtheod, mm
msn in GiMum 0«er, bener als in Rom, flber Britamiicii wuBte.

Eine jtweite» den BriefWechsel mit Qointus betrdTende AiiBe*

rang finden wir in dem scbon erwihnten Briefe an AtUkns vom
27. Juli (A IV 15,10): JSr Q, fratris Utteris sutpicor iam «um esse

in Britannia: suspenso anmo exspecto, quid agat; illnd quidem
sumifs adept j\ qttod mnJtis et magnis indirm posmmus iudicarej nos

Caesari et carissimos, et nicimdissmos esse. Uer bier mit Ex
Q. fralris luitris gemeiDle Brief des Quintus ist jencs schon mebr-

fach erwahnte Schreiben, auf das M. Cicero nut ad Qu. fr. 11 14

an den Iden oder bald nach den Idea dis Oumtilis antwortet.

Dieseo liriel muB Quintus gegen £ode Juui gesciirieben haben,

zu der Zeit, als Cisars Zug ina Land der Treyerer, an dem Quintus

doch wohl toilnahm, teineni befiriedigenden Abschlufl entgegenging

und dem Dbergeng nicb Britannien nnn njchts mebr im Wege
sa steben schien, wSbiend die inmerbin noch andauenide militilrisebe

Eipediljon zu ausfubrlicben Briefschreiben nicbt die nAUge Rube
bol (Qu. fr. II 14, 2: hrwi epistuU^ fiei diesem Stande der Dioge

gegen £nde Juni konnte M. Cicero mebr als einen balben Monat
spSler annebmen, daB die Oberfahrt nach Britannien nunmebr
stattgefunden habe (suitpkor iam eum esse in Britannia)] denn daB

man 25 Tage wurde auf gunsiigen Wind warten mOMea, konnte

er nicbt wissen.

Eine eingehende Erorterung widinet Kapelle dem Briefe ad

Qu. fr. Ill 1. Dieser Brief ist eiu langes Schriftstuck, das von

Cicero nicbt in eioeni Zuge geschrieben wurde, soudein ab&aU-

weise ^abrend einer ganzen Reihe von Tagen, weil &ich keine

BfllMerangsgelegenbejt fiind (s. § 23). AUerdings schien eidi m
dieser Zell scbon einmsl Gelegenheit sot Briefbefftrderang zu
bieten, Ds trafen aber Briefboten von GSsar und seinem Heer

SOS Britannien ein, und die Absendung von Briefscbaften Tendgerte

flch nocih weiter. Es beiBt in § 17: Ctm ham iam epistulam

WHpUcarem, tabellarU a eoto vanenmt a. d, XL Kal. Septemhr*

vieesimo die. So lautet es in H und den andern Hss. Die bier

gemeinten Briefboten aus CSaars Heerlaf^pr w;lren dann am
22. Sextitis in Rom eingetrofTen. In dem vorausgeiienden Stiick

aber, das Cicero, wie wir sehen, schon als ab^eschlossenen Brief

wolite abgehen lassen, werden mil Aogabe der Dateo Vurgange

aus dem September berichlet. Daher kann der Tag, an dem er

dieses Stuck 1— 17 abschicken vvolite, uichL eiu Tag im Sexlilis

sein, wie die Oberlieferung lautet Dazu kommt, daB 20 Tage

IBr die BeC5rderung von Briefen yon Britannien bis Rom sn wenig

sind. Beiden ObebtSnden wird dnreb eine ieicbte, suent von
Bardi (Qitseetienes ToUianae. Berlin 1866. S, 32) Torgenommene
Anderung der Oberlieferung abgebolfen, indem man Uest n. d.

XI, KaL (sc» Octobr.,= 20. September) M^Umo vieesimo die (oder mit

Wesenberg o^fHm U mmim d»0). Die Angabe des Monats, dessen

Digitized by Google



22

Kalenden gemeiot sind, war mdii fidtig, da es der nldiala Tag

war Bach den beiden luletst, and zwar kwn vorher, angegabeneli

Daton (S 14 Bmmn cum venmm «. d. \Xlf/. ITaL Oetiinru ^
18* September —^ und § 15 (Gabinius) ad urgent occeMt't a. d.

X//. Xa(. Ocfoftr. s= 19. September). Eret gegen Endc dee Briefea,

nach einem laogen ZivischenstQck, kommen weitere Daten vor, bei

denen dann der Mooat wieder beigescbrieben ist: ^ 24 Gahinius

a. d. nil. KaL Oclohr. (= 27. September) norfu in urbptn mfroieraf,

Mm] 25: F.jr Britannia Caesar nd me Kal. Septemhr. dedit litteras,

quas ego accepi a. d. IIII. Kal Octobr, Mao sieht hieraus zngleich,

wie gut in die [{eihenfolge (ier angi i^ebenen Daten das von Bardt her-

gestellte Datum bineinpaiit. Aber K. verwirft mil anderen Verbesse-

rungsvorschlagen auch diesen. Er will mil Beibehaltung des Qber-

Heferten Datums a.d. XL KaL Septembr. den Abschnitt § 17—19 (von

Cum hanc tarn episttdam cmpUcarem bis tie minre alia mam esse) aus

III 1 aunebeiden und andenwo uDlerbriogen. Prflfen wir aeine

Grande., Aladenschwerwicgendaten denelben bezeiehnel erfolgenden.

In 1 21 flchrdbl Cicero: Cum Rmam ex Ar^iMti mertium (dies

gescbab, wie aus der oben achon angegebenen Stelle § 14 eraicbt-

ticb iat, a. d. XUL Kal. Octobree <^ 18. September), Hawn mOd
est Btpfodammm ad te profectum esse, Non possnm urUbere me
mtratum esse Ulum tam inJiumaniter fecisse, ut sine meis Utteris ad
te propni^rn-ftKr: illifd sm'ho, mihi moh^^fum Jam enim diu

cofjitaveram ex fo, (jnod tu ad me scripseras, u/, si quid esset, quod

ad te diltgentms perferri velhm, illi darem, quod mehcrcnle hisce.

liiteri<i, qftm vulgo ad te tnitto^ nihil fere scribo^ quod si m alicuius

mauus inciderit, moleste ferendnm sit. Minucio me et Salvia et

Labeoni reservabam. Labeo aui larde pto/iciscetur aut hie manebit,

Hippodamus ne num quid vellem quidem rogamt. Diese Aus-

fQhruDgen, meint K., mflBlen notwendig aogleich in dem ersten

Briefe, den Cicero nach aeiner Rflckkebr aua Arpinum an Quintna

acbrieb, gestanden baben; ea aei nicbt denkbar, dafi er beabeichtigt

baben aoilte, einen aolchen eralen Brief ohne diese Bemerkimgen
fiber den Hippodamus abzuschicken. Vielmehr geh6rten dteae Be-
merkungen lu lil 1—16, ohne dafi ein StQck daiwiachen atehe,

das anCuge mit den Worten: cum hanc epistulam complicarem cet.

(§ 17—19). So (!n Vprf., aber in Wirklichkeit iiegt die Sacbe

doch anders. Am 18. September ist Cicero in Rom eingetroffen,

am 19. nimiut er Kf'nntnis davon, wie es mit dem Uausbau des

Quinlus in Uom, mit dem Unterricbt von dessen Sohn Oiiintus

und mil den politischen Angelegenheiten steht (§ 14— 17). Wenn
er nuu am 20. ^iiacli dem Vorschlage Bardts), also am dritlen

Tage seiner Anwesenlieit in Uom, dm Bericbt uber diese Diuge

80wie ilber alles, was Tor seinem Eintreffen in Rom liegt, an

Quinlaa abgeben laaaen kann, so ist ja durch die RQckaicbta-

loalgkeit dea Hippodamna, der aicb Tpn Rom entfemt hat, ohne
danacb an fragen, ob nicht H. Cicero einen Brief an Quintus mit*
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ingftbea bat, dnrdiaiis aicbts vanimiit flMsteiia hitte IL Cicero

am 20. es bedauern kdnneii, dafi er nun wegeo nicbt genfigend

merlassiger Bestellung es unteriassen maBte, sich seinem Bruder
gegenuber freimutiger uber die politische Lage zu iuOern ($. o.:

quod in aJkuins mnnns inriderit, molfstf> ferendum sit). Da aber

der liriet" schon olinedies so lang geraten war, so war das Be-
durfnis zu eingelienden politischen Betrachtmigen augt rildirklich

offeobar keineswegs dringend. EmpUndlich wuide jene hucksichts-

losigkeit erst, a!s die Absendang des Briefes infolge des Eintrcffens

der Briefbotea aus Briiannieii nicht blofi am 20., sondern auch

llocb eine gaaze Beihe von Tagen uiiterblieb. Wjrklicheu AiilaB,

seineiD Arger iber Hippodamas Ausdruck zu geben, hatle Cicero

d«rto mabr, je JiDger aicb dia Abaandang daa Briafea binzog. So
iat aa dann gana natdrlich, dafl wir dia Klaga fiber Hippodamua
Bicbi io dam arataD Haaptatfick dea Briafea findan» aondam in

den spateren ZuaStaen, und aus ibr folgt niebt, dafi der Abschnitt

§ 17—19 Yon aainar bisberigen Stelle entfemt warden muBte.

EiD weiterer Grund, dieses Stuck aus III 1 auszuscbeidett*

soil sich ergphen aas dea Worten (§ 19): C«m scripsissem haec

mfma, quae sunt mea manu^ venit ad nos cet. W(*nn Cicero das

letzte Stuck, § 17 uod 18, eigenbandig geschi i* I)cri hat und dies

besoDders vermerkt, so muB naturlicb das Vorausgehende (§ 1— 16)

eioem Schreiber diktiert sein. Cicero babe aber gewdhDlich

(„8olebal*')t er an Atlikus oder Quintus nicht cigenhandig

schrieb, dies au&drucklich vermerkt, uiid eitie solclie Beiiieikung

fiode sich nicbt in § 1—16. Also gebOre dieser Abscbnitt nicbt

nit 17—19 Euaamnan, Nan wOrda janes ,«8olebat** immerbin
docb auch Ananabman talaaaan. Um wlrkaam au aein, mufi ea

notwandig rom Yarf. naeh Anfftbmng ^igar Beiapiela (Qu. Ar.

113,1; 1113,1; 1115,1; An23,l; IV 16,1; VII 13 a» 3 (7);

nil 12,1. 13, 1; X 14, 1) zu ainam ^semper*' Tardicbtat werden;

ar sagt: ax bia omnibus locia cognoscitur Marcum, cnm epistulam

libiarii manu ad Atticum aut ad Quintum fratrem conscribebat,

earn aliena manu esse semper patefecisse eiusque rei rationem

dedisse. In VVirklichkeit hat sich (jcero ein soicbes Gesetz nicbt

auferlegt. Weon er vieluiehr ^'elL'^enllich (A XII 32, 1 Haec ad

U mea mam; vgl. Progr. des Friedrichs-Werderschen Gymnasiuins

1883 S. 22 f.) die eigenbandige Niederscbrift eines Briefes an

Atlikus zu dessen Anfang veruit^rkf. oder auch imu Eiide (A XV 20,4),

so folgl daraus, daB er andere iiiiefe au deiiselben Empfanger in

derselben Zeit uicbt eigenhSndig geschrieben bat, and doeb finden

wir in dan l^leren nicbt den antapreefaenden ?on K. verlangten

Vermark. Ein aolchar febit ancb dem Brief A XIII 28> an deaaen

Scblufi ant Cicero eine e%enblndlge Nacbacbrift binanfi^ (Haec

mmm man. Cum fmi aUS$ rei fumtrm cat.; Ygl. Hermea XVIII

a 597).

Ancb waa aonat ?on K. lugunaten der Aoaacheidung jenaa
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Stuckes angefuhrt wird, ist nicht Qberzeugend, nimal es snm Teil

mit jener Annahme betreffend AndematQiiDiini tQaamneDhingt.
Nor zweierlei bedarf noch der Er5rterung.

Das erste isl, daB Cicpro in § t8 schrpibl: Qnod interiore

epislula scribis me Idibns Septembnbus Pompeio Ugalum iri, id ego

non audivi. Quintus, metiU K., babe so nicht schreiben kuooeo,
wenD Dichl auch fur M. Cicero beim Empfang des Briefes der

13. September noch bevorstand; dagegen gei alles in Ordnung,

wenn dieser SaU einem Briefe angebure, der a. d. XI. Kal.

Septembr. = 20. SextilU in Rom eintraf. Was soil denn aber

inUriere epithiSa heifien? Hantttius meint, man babe deo Brief

geroUt, and xwar beginoend mil dem nnleren Rande. Dieser

babe aich dann in der MiUe befunden, babe also daa Innerate dea

Gansen gebildet, und mterUtn epistula bedeute somil: mebr nach

dem Encle bin. Diese Dcutung MBi Tyrrell mit Recht nicht gellen*

Der Brief wird far die Abaendong nicht durcb „rolIen*' ferlig ge-

macht, soDdern durcb compUcare (Q. fr. Ill 1, 17), fallen. Die oft

wif'dprholle bildliche Darstellung aus der casa di Lucrezio in

Fompeji (0?erbeck-Mau, Pompeji * S. 314) zeigt in der Tat eine

Geslalt des verschlossenen Briefes, die durch Faltim'; eines Blaltes

von [;eeigneler GroBe sich leicht herstellen ISBt, dagegen mit einer

Roile nicbts pemein hat Tyrrell meint, mteriore epistula bedeute

den Kurper oder den Hauplteil des Briefes, wie interiora aedium

u. a. Cicero gebe den Brief des Quintua dnrcb uod aprecbe der

Reibe nacb von desaen Anfang, Mitto und Bnde. Indesaen daa

§ 17 Torauagebende primum {Sed ad huu venia Uttmu, Flrimim
fMm nmmuhmm etiam olgua efiam frobo) weiat nicbt auf den
Anfang dea empfangenen Briefes bin, aondem bedentet: Tor alien

anderen. Denn daB Quintus sich entacblossen bat, bei Cisar

Unger auszubarrfn, ist fur M. Cicero nnter allem, waa Quintus

schreibt, das VVicbligste. So bedeutet nun auch interiore epistula

nicht Ilauptteil oder Mitle des Briefes. Es ware ja auch hierfur

ein ganz sonderbarer Ausdrnck, d'»r weder selbst irgendwo vor-

kommt noch auch etwas Ahnlit lies zur Seite hat, wodurch er

gerechtfertigt werden k6nnt» . Audi niuBte es, wenn eine Stelle

ini Brief damit bezej( Iiik t ware, heifien in interiore epistula, nicht

bloU interiore epistula. Eine Anderung der Oberlieterung ware

also unter alien Umstanden geboteo. Nun deutet der Komparativ

darauf bin, dafi von Cicero twei Briefe unterscbieden werden, nnd
btenn stimmt es, wenn die Torlifgenden scbrifUlcben Mitteilnngen

des Qointus sunfichst susammenfeoaend besdchnet werden ala

Itfferae {ad Hias vehio Iftrsros), nachher aber ein einzelner Brief

als ipistula (s. m. Progr. Berlin 1897 S. 24). Wir werden also

tlalii mieriore epistula lesen: m priore epistula, Palaograpbisch fast

ebenso naheliegend ware: in uUeriore epistula; dies wQrde be-
dput^^n: in dem niehr zurucklipijcndf^n Brirfe, d. h. also in dem
fruher geschriebenen Briefe, und kame mit m friore epistula auf
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dtiselbe hinauB. Doch bat dies letztere wohl grr)Bpre Wahrschein-

lichkeit. (Auch A XV 13, 1 nod 4 heiBt es priori episiulae und

on demaeliMn Brief epUtuhe tuperiori.) Es baodelt sicb um zwei

Briefs, ton deneii der eine su einer frflhereii Zeit gescbrieben

kt ab der andere. Gcero aagt ja ausdrilcUich ( 17: tabdtmrU a
0p(u OMnmli abo iniDdestoos zwei BriefboteD. £• waren swei

Bnefsendaiigen aos Casars Heerlager abgegangen, die eine fruber,

die andere spater. Vergegenwartigea wir uns die Zeit, in der diea

gescbab. Wir sahen obeOt dafi nacb aller Wahrsclieinlicbkeit Cftsara

Cberfahrt nach Britannieo am tO. Sextilis slaUfand. Am It.rQckte

man ins Innere ab, aber am 12. kebrte man an die Kfisle zurQck,

weil in der IVacht vom 11. zum 12. helii^zer Sturm den Schiffen

groBen Schaden getan halle (Caes. H. G. V 10). CSsar schicki jelzt

uach dem Festiande hinOber, um Zimmerleule hoien zu iassen

und dem Labienus den Bau neaer SchifTe anzubefchlen (B. G.

V 11, 3 L). Uiese Gelegeoheit^ Briefe abgebea zu iassen, wurde

von seinen OfSzieren natiirlicb wabrgenommen. Die Weiter*

befSrdening dieser Briefe getdiah vom Lager dei Labienaa ana.

Der lie b^rdemde Bote rnnfi aber nnterwega dmch irg^ndwelche

ZnfilUigkeitflii anlliehalteD nod tod einem iweiten Boten eingeholt

worden sein, der am 23. Sextilis aus CSsars Heeriager abgegangen

war. Nur ?on diesem zweiten Boten ala dem loletit abgegangenen

gilt die Angabe 111 1, 17, daB am 20* September seit seinem Ab-
gange 27 Tage Terflosaen waren, er also am 23. Sextilis aus

Britannien aufgebrochen war. DaB Casfar gerade an diesem Tage

eineo Briefboten nacb Rom abfertigte, laBi sich nach seinem Be-

ricbi im Bellum Gallicum recht wohl verstehen. Er sagt (B. G.

V 11,6), er babe uogefahr zehn Tage gebraudit. um die SchifTe

tn die Lagerbefestigung aufzunehmen, also nach rumiscber Z^liUmg

die Zeit vom 12. bis zum 21. Sextilis. Hierbei kam allerdings

der 12. nicbt mebr ganz in Betracbt, aber CSaar sagt ja aucb

tireiUT an ibeam. Am 22. Seitilia wird der Maneb ina Innere

wieder an^nommen (B. 6. V 15, i m Irinere; S 5 A» He), am
folgenden Tage (17,1 pOMtero die), alao am 23. Sezlilia, den
Feinden eine Niederlage beigebracht. Wenn Cilzar nun an dieaem

23. Briefe nacb Rom abgehen lieB, zo konnte er jetzt von einem

Siege bericbten, durch den du achwere Mifigeacbick, daa die

Scbiffe eriitten batten, aiifgewogen wurde. So koromen denn am
20. September /wei Briefboten in Itom an, der eine mit Briefen

fom 12. oder 13., der andere mit sol( hen voni 23. Sextilis. Der

erstere nun von diesen beiden battc (i( ii Brief des Quintus ge-

bracbt, auf den Cictru Bezug nimmt, wenn er sagt: Quod in

priore epistula scribis me Idibns Septembribus Pompeio hijafum iii,

id ego non audivi. Am 12. odcr 13. Sextilis kouuie Quinlus dur-

auf rechnen, dafi sein Brief in Rom necb vor dem 13. September

ditrellbn werde. Und wenn Cicero antwortet: id ego nm cudivi, so

meinl er nit ttf: too einer aololiea Abaicbt babe ich niohts gebdru
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Di8 iweile betrilR die Worte in 1 17: 0 me uUitAmn! fnoii-

fiivi iakU «» Cauttm nutoMnii f&UmI SciUetH quo mmi
tuaoioreF, ro maionm dotorem UHtu (lie canu affer^iU* Von dem-
selbeo, fdr Casar unglucklicben Ereignis, das bier gemeint ist, ist

noch einmal in § 25 die Rede: Ex Britannia Caesar ad me K§1,

Septemhr. dedit litteras, qms ego accepi a. d. IIII. Kaf. Octohr. . . .

Ad ens ego ei lillern^ nihil rescn'pffi, ne gratulandi quidem causay

propter eim lucinni. Dieses Ungluck ist dpr Tod von Cdsars

Tocbter Julian der Gemahlin des Pompejus. Den Zeitpunkt, in

dem Casar die IMacbricht davon erliiell, erfabren wir aus riularch

(faes. 23). Nachdem dieser den geringen Erfolg des hntannischen

ieldzuge& angegebcQ uad deu UeiicUl darubcr gebchlois&eu hat mil

den Worten: {KaTtrag) dn^gep ix t^g vijaov^ fSbrt er fort: xcd
Mat€tUt^fa»9% yganfMicta fi6Xh$9W dmnfk§t¥ nqog aMy dno

ir^V. Abo Ciisar trilll bei der Landang in Gellien den Briefiwten

an, der im BegrifT vvar, roit der Macbricht vom Tode der Tocbter

xa ibm naeh Britannten hinuberzufahren. Casar landete in Gallien

kurz vor dem Aquinoctium (Caes. B. G. V 23, 5). Dieses fand im
Jabre 54 statt am 25. oder 26. September des julianischen Jabres

= a d. XI Oder X. Kal. Nov. (22. oder ^3. Oktoh.) des unver-

hesserten Kalenders (s Grobe bei Drumano, Geschictite Horns ' Ul

8. 803). Seit der Bole mil der Todesnacbricbt Bom verlasseti

halte, iDuBte, als Ciisar baid nacb Milte Oktob. (des unverb. Kal.)

in (>a!lieii landete, schon mebr als die fiir die Htturdeiuiig ubliche

Zeii vergaogen sein. Denn die Art, wie Cicero am 20. September

(Qu. fr. ill 1} 17) von dem Todesfall spricbt, lafit erkenneD, daB

die eigentlicfae Todeanachrieht aehon fiiher abgegangen war. Wte
viel frfiber, wlaaen wir awar nicht; wir dftrfen aber nicht su well

surOckgehen, weil sieh eonat in dem BHefo Qo. fr. II 15 vom Ende
dee Sextilia, wie Rftmer S. 53 mil Reelit bemerkt, aehon eine

Andeutung von dem Todeaftill Hnden wOrde. Die Tatsacbe aber,

dafi der Bote mit einer so wicbtigen Nacbricbt spller als in der

soDst geltenden kurzesten Frist too etwa 27 Tageo seio Ziel er-

reicbte, und zwar erst, als Casar nach Gallien heruberkam, crklart

sich aus dem fur die Uberfahrt damals sehr ungunstigcn Welter

(Caes. B. G. V 23, 4). Somi( war Julia in (!pr ersten Halltp des

September (jles uiiverbesiseiieu kdleriders) gestorben. Dann aber

kann Cicero nicht a. d. XL kal. Septembr. von ibrem Tode sprecben

(Qu. fr. HI 1, 17 ilii^s ille casus). Um seine Ansicbt von der

Ricbtigkeit der Lesai i a. d. XI. Kal. Septembr. aufrecbi la erballen,

bleibt K. nicbta tibrig, ale die Nacbricbt Plutarcbs fOr falscb zu

erUSren. Wir aehen umgekelirt anch hierin eine] BeaUtigung da-

fQr, daB diese Leaart nicht richtig iat.

In einem vierten, den Brief^echael mitQuintoa hetreilenden

Abachnitt behandelt K. den Brief Qu. fr. Ill 3. Die Datierung

dieies Briefea (fiardt, Qoacit. Toll. S. 34) beniht anf folgenden

. ^ d by Google
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Tatsacheiv 1. Der letzte Brief aus Britannien, und zwar von

Ca^ar, war von dort am I.September abgegaogen (Qu. fr. Ill 1,25).

2. Cicero scbreibt in onserem Briefe (Qu. fr. Ill 3, 1): dierum iam
m^pUus quinquaginta hUendto nUtH a hM a Gtmr^ nM ex
uih heU nm Modd fiirreranim, 9§d ne rumork fimlrai MffimoU*

Rechfiet roan von jenem !• September 50 Tage weiler, also die

29 Tage des September nnd 21 Tage Tom Oktober, so koromt

man auf den 21. Oktober. Cicero bitte also Qu. fr. Ill S nacb
dpm 21. Oktober geschrieben, wenn es der Brief Cdaara Tom
1. September ware, mit fiezug auf den dierum amplius qumqua-
ginta gesagt ist. 3. Am 24. Oktober m^ldpt Cicero mit dem
Briefe ad (ju. fr. Ill 4 scinctn Bruder die Freisprecbung des

r.abiniiis in dessen Prozeii de maiestate (Qu. fr. Ill 4, 1), die

spaiestens am vorhergehendeo Tage, dem 23. Oktober, erfoJgl

gein muB (s. Bardt a. a. 0.). 4. In unserem Briefe heiBl es im
Hinblick auf diesea i'luzeii des (labinius (Oli. fr. Ill 3,3): Quaerin

qmd fiet de GahmioJ Sciemm de maiestaie iriduo. Selbst dann
also, wenn Gabinlas erst am 23. Oktober freigesprocben wurde,

mttBle unser Brief am 21. Oktober gescbrieben sein, k&nnte dice

aber nicbt, wenn jener Zeilraum tod mebr als 50 Tagen vom
1. September ab gerecbnet wire. Also recbnet Cicero diesen

Zeitraum nicbt ?om 1. September ab, denkt also bei dienm
ampliui qmnqmginta nicbt an den Brief Casars vom 1. September,

sondern er denkt bierbei an den letzlen Brief seines Bruders und
recbnet dierum amplius quinquaginta von demjenigen Tage ab, an

dem dps Quintus letzter Brief aus Kritnnnirn von dort ab-

gegangen war. entsprechpnd dor Voransleiiung sf^ines Brudprs in

den Worten: dierum iam amplius quinqnaffrnta interval io nihil a fe,

nihil a Caesare. Seines Bruders ietzter Brief war der eine der

beiden, die am 20. September in Rom ein^cti offen waren, und
zwar derjeoige, der 27 Tage zuvor, also am 23. Sexlilis aus

Britannien abgegangen war (Qu. fir. Ill 1, 17). Vom 23. SezUUs
50 Tage waiter gerecbnet ergibt den 14. Oktober, ond da Cicero

TOD mebr als 50 Tagen spricht, so kOnnen wir nur sagen, dafi

die Freuprecbnng des Gablnins is der Zeit Tom 17. bis

23. Oktober stattfand, unser Brief aber in der Zeit ?om 15. bis

21. Oktober gescbrieben wurde. Wenn Quintus nacb dem
23. Sextilis nicbt so bald wieder scbrieb, so liegt dies daran, dsB
er nach jenem siegreichen Tage (s. o. S. 25) den Zug ins Innere

Ton Britannipn miimachte, von dem Ciisar (B. G. V 10) bericbtet;

es bot sicli liierbei. wie wir sehcii. etwa einen Monal keine Ge-
legenlieii zur Absendung vuii iirielen.

.lene soeben angestellte Berechnung gestallet uns uun abor

K. riicht. Der llinweis auf den mebr als fiinfzigtagigen Zeitraum

uqJ die Erwahnang des Gabiniusprozesses hallen gar nicbt in

ein und demselben Briefe gestanden. Vielmehr sei der Brief III 3

in swei Stflcke m xerlegen, dereo jedes eiaem beso&deroi^ Briefe
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aDgehdrt babe, dis ante einem erbeUich frflber geadiriebeDeB,

und ent iweite eiDeni Briefe dieter Zeit kuri vor dem
GabiniusprozeS. EDtscheideiui fOr diese Ansicht ist folgeode

Stelle des Briefes (Qu. fr. Ill a, 2): comitiofim e«Me singuU din
tMaUur obnuntiationibus nuigna vohmiau bmorum (nmUum; tanta

invMrn mnt consuhs propter su!*picionem pactorutn a candidatis

jpraemiorum, Uier sei, meint K., der Vcrtrag rrrmpint, den die

Konsularkandidaten C. Memmius und Domitius CalvmiKs mit den

Konsuin des Jahres 54. Appius Claudius und Domilius Ahenobai bus,

zar Fdrderung ihrer Wahl gescblossen batten (A IV 17, 2). Im
Oklober konnte in der Fat von einem Verdacht, daB derartiges

gescheben sei, keine Reiie mebr seiD^ denn die TaUacbe, daii es

gescbeben war, war langst bekannt Scbon Qu. fr. 11 14, also

nach den obigen AmfikhruDgen bald nach Mitte Juli, tefit Gkero
es ala Talaacbe adnem Bruder nit; deno wenii bier (§ 4) aucb
die Leaart nicbt featatebt, ao beatehl doeb kein Zweifel ao dem
Inhalt der fiberlieferten Werte: Coitione iSammi atl guo €Mm
D&mitio (wofur vielleicbl lu lescn ist Coitionem Mmmiiu fedt
eum Dmitio), Dafi aber Qu. fr. Ill 3, 2 die Wurte pactorum a
candidaiis praemiorum auf diesen Vertrag gehen, ist von K. nicht

erwiesen, und ist auch an sich keineswpgs notwendig. Jener
Vertrag wurde nachher von C. Memmius itn Senate enlbullt (A IV

17,2; Qu. fr. ill 1, 16), und das hattc fur die Bewerbung des

Blemmius sehr nachteilige Folgen. DaB aber die anderen Be-
werber davun abgelassen batten, die Konsuin mit alien Mitteln

fur ihre Wabl geiteigi zu uiachen, isi ao sicb sehr unwabrscbein-

licb, und unsere Briefstelie lebrt, daB man es aucb in Rom nicbt

anMhiD, Da Gioerci ilbrigeiia an dieaer Brie&tene (Qu. fir. Ill 3, 2)

fortflbrt: CwdHaii eoMMlerei fiMffiier emiMa rei, also erat bier

on deD Konaolalabewerbem, vorber aber im allgemeinen Ton
tandidati spricbt, ao kfimiteD biermit noch andere Amtsbewerber
als blofi die um das Konsulat gemeint sein, insbesondere die Be*
werber um die Pratur, die ja auch mit den Konaiiln Abmacbungen
treffen koonten. So ist also auch im Oktober gegen die VVendung
pactorum a candidatis praemiortm nicbts einzuwenden. und wir

haben nicht ii5li^, das bis zu ihr reicbende Stiick des Briofes

Qu. fr. Hi 3 eiuer Irulit ron Zeit zuzuweisen. Was liierffir auBer-

dem von K. angefubrt wird, is\ ebensowenig entscheideiid.

Der zweite Teil der vorlitgenden Dissertation behamielt, wie
oben (S. 11) aogegeben, die funf ersten Briefe Ciceros an
Trebatius, VII 6—^9 und 17. W&brend man bisher allgemein ao-

nabm, dafi die Qbertieferte Reibenfolge der Briefe 6 bia 9 aueb
die Reibenfolge ibrer Abfaaaung iat, erklflrt aicb K. mit Recbt
dafQr, daB 8 Tor 7 geacbrieben wurde. Den Brief VII 6 ferlegt

K. noch weiter zurQck, ala es zuletzt acbon geachelten war
(Rauschen S. 52 : ineunte menae Maio), namlich in den Anfang
des April, and ea ktanle aeint dafi man damit nocb weiter snracfc*
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gaben mnfi, wol dw Briefrnduel iwiseben Gicero und Trebatios

•chon eine gerase Zeil im Gange la aoiD scbeint (VH 6, 1 : lie

moth meptias iaas et desideria vrhk €t urhanitatu d$p<me)f sich

also Dicht bewetsen lafit, daB Cicero diesen Brief ml Anfaog April

geschrieben bat. Vil 8 ist wahrschf»inlich im Juni, und zwar

gleichzeitig mit ad Qu. fr. II 13 nacii Casars Hperlager abgegangen,

Denn was Kapelle S. 47 gegen die gleichzeitige AbseoduDg dieser

beidea Briele einwendet, ist nicht uberzeugend. VII 7 ist, wie

mit Recbt Termutet, in der zweiten H3lfte des Juli uod zwar zu-

sammen nriii ad Qu. fr. U 14 nach Gallien abgesangen. Wenn es

Vil 7, 1 heiUt: lUud soleo mirari, non me latiens acdpere tuas

Utteras, quotiens a Qmnto nM fratre adferaMwr^ so ist die Tat-

aache, fiber die lich Cicero wanderl, flllr aoa iveniger UDerkllr*

lich. Q. Cicero macbte Cfiaars Zng ins Tretererland mit und
adirieb aueb fon dort (a. oben S* 21^ wlhrend der Rechtagelebrto

Trebatias aaf eiDem aolchen Zuge QberflOssig war und akh
wibrend des Zuges in Casars Hauptqunrtipr aufhielt, das sich ver*

matlicb schon damals in Samarohriva befand (B. G. V 24, 1; 47,2;
Cic. ad fam. VII 16, 3). Der Briefwechsel aber in dieser Zeit

zwisclien Casar and seiner Umgebung einerseits und Rom andrer-

seits bewegte sicb gewiB zwischen dem Trevererland und Rom,
nicbt zwj«*chen Saiiiarobriva und Rom. Weiler bciBt es Vil 7, 1 :

in Briiannia nihil esse audio neque auri neque argenti. Dies er-

innert daran, daB Cicero Anfan? Juli an Altikus geschrieben hatle

(A IV 16,7): ettam ilLud iam cognitum eUy neque argenti scripulum

atte uUum m iUa insula neque ullam spem praedat nisi cet. VII 9
iai, «i6 aeboD Kfiroer (S. 54) nil fteebt aoBahm, iiiaaniinen aait

ad Qu. fr. Ill 1 Bmie SaptcoDber abgeacbickl wordeo. VII 17 lal

nach K6roer (S. 56), dem Kapelle tuatimmt, glfiebieitig mit ad
Qn. fr. Ill 3 abgegangfn. Das ist aber unwahrscheiulich. weil wir

ID ad Qu. fr. Ill 3 keinerlei Worte des Dankes finden fQr irgeod

etwaa, das den Trebatius betrifTt. Das mOfite aber der Fall aeiii«

wenn VII 17 gleichzeitig mit ad Qu. fr. Ill 3 abgegangen wire.

Opnu dif Anfang^worlff von VII 17 Ex hm h'tteris et Quinto fratri

(jratias egi et ie akquando conlmidare possum beweisen, dafi Cicpro

uj einern zugleich mit VII 17 abgehenden Briefe an Quintus diesem

den bier bezeichneten Dank aus^prach. Dieter um nicht erhalleoe

Brief an Quintus muB zwischen ad Qu. fr. Ill 2 und 111 3 ge-

&ciinebeu worden seio, uud enUprechend der Brief Vil 17.

14) 0. If orgeasterD, Cietro nod die Stenegraphif. Arebir fir
Sreno^rapbie, 56. Jahrganp (1905), S. 1—6. — Zu Cieeroa Aos-
druck dta at} fjt(av. Ebd.S. 227f. I, voo P. Mitsscbke. 11, voo
W. WeUberger. — Das ^fiuitov, Vm P. Praitlfk«. £M.
S. 306.

Bei dera Widmangiacbreiben, mit dem Cicero dem Varro die

Academiea poaleriora ubemichea iiefi, hatte er sicb viele MOhe
gegebeOf well er siebt aicber war, wie Varro daa Work aofnebmen
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wurde. Er will nun auch von Altikus horen, er mil jenem
Schreiben den rechlen Ton getroiren habe. in dem bptrenenHen

Briefe an Attiktis iieiBl es (A \Ul 25, 3): nDoch wie isl es mit

meincm Briete an Varro? Hal er dir nicht sehr gefallen? Hoi'

mich der weiin ich mir je wieder mit etwas so viel Muhe
gebe. Denrtenlsprechend habe ich den Brief auch nicht dem Tiro

dikliert, der gauze l^eriodeo zusammenzufasseo pflegl, sondern

Silbe for Silbe dem SpinlbaW (vgl. JB. XXX, 1904. S*382t).
Die auf Tiro sidi beiieheDdeii Worte find: Brgo n$ Timi qtiidM

Hetmi, fui Ma$ neQtoxag fersequi ukt, ted SpuUharo lyUoM'M.
Wie jMfMfNi su Terstoben ist, wird am deutlichsten werden, wenn
Cicero es auch anderswo so gebraucbt bat vie bier. Dies ist nun
in der Tat der Fall. Morgenstern verweiat, wenn auch nicbt

wegen persequi, so doch im Zusammenbang seioer Er&rterung auf

Cic. pro Sulla 41 f. Hier kommt Cicero darauf zu sprechcn, wic

er als vorsit^ender Konsul in iler Spnntsverhandlung, die die Eiit-

deckuni^ der hatilinnrischen VerschwOrung nun Gegenstand hattSf

Prolokoii fuhien lieB. Er sagl: inirodiuhs m senatutn indicibus

constitui senatores, qui omnia indtcurn diita, inieiroyala, respoma

pertcriherent. At quos viros! Non solum summa virtnte el fide^

cuius generis erat tn senuiu facuUas maxima^ sed eliam quos sciebam

memoTia^ scientia^ celeritate scribendi facillimet quae dieerenturt per-

iequi pom: Die Mflnner, die Cieero dann Denni, waren, wie aucii

Morgeaatem meint, aicherlich keise Stenu^raphen. Vielmehr

fObrlen ale angenacheinlieb in der Wetae Prololioll, dafi ale von
allem, was geaagt und geCragt wurde, das Woaentllcfae knra la-

aammenfaBten und niederacbrieben. Diea alao iat mit jMnegin*

auch an unaerer Briefalelle gemeint. Tiro pOegte danacb, wenn
Cicero ihm diklierte, von allzu wortreicben Auseioandersetzungen

des Ictztprpn nur das Wesentliche zusammenzufassen und nieder-

zuschrf il)en: lotas niqioyag persequi solet. Zu einer solchen zu-

samnienfassenden Gedatikenarbeit isl nicht jeder belicbige brfahigt,

sondero nur, wer von den Diogen, von deupu die Bede isl, auch

etwas versteht, und insofern entbalten die Wortp qui totas tuqi-

oxag persequi solet eher eiu Lob als eiuen Tadel. Aber liii jeuen

Brief an Varro war dieses Zusammenfassen nicht erwunschu

Cicero wShlte mit vielem Bedacht jedea einzelne Wort und woUto
deabalb, dafi adn IHlKtat Silbe ffOr Silbe niedergeacbrieben wOrde.

Aua dieaem Grande alao bat Cicero jenen Brief an Tarro nicht

dem Tiro, aondern dem Spintharua in die Feder diktiert, nicbt,

wie Uorgenstern meint, „weil Tiro nur gewohnt war, ala Steno-

graph zu fuDgieren**. Aucb ad Qu. Cr. Ill 1,19 {Haec inter cenam
Tironi dictavi^ na ndren aUa mmm aata) fungiert Tiro nicbt ala

Stenograph.

Einen zweiten Fall, den man mit Stenographie in Verl»indung

gebracht hat, betrilTt eine Anfrage Ciccros hei Atfikn?. dir toigender-

mafien iautet (A Xili 30, 2): Mi, stcunde ^lei, erues, qui decern
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UgOi Mmmmh fuerint. Polybnu nm nmiiitti. Ego AMmm
tonsulartm et Sp. Mummium; vidior midim €X Bortensio Tuditmvm*
Sid m Libonis annali XIIII anms pott praelor est foetus Tuditamu
(ptam consul Mummius. iVon sane quadrat. Attikus ging in dcr

Beaotwortung dieser Anfrage anf deren ersten und Hauptteil ein,

dcr laulpt: ,,Wer waren jfne I.RgatPii?", und gab, soweit er

konnle, uber die Legaten Auskunft, dagegen ging er nicht auf

die Zweifel io betrefT des Tudilaiius ein. Deno auf .seine Auskuuft

anlworlet Cicero (XIII 32,3): quod ad te de decern kgatis seripsi,

parum intellexisii, credo ^ quia did ari^tiuiw scrip&eram. De
C, TudUmo enm quaerebam, quern ex Hortetmo audieram fuisse

detem. Bum vid»o in Hboisik friutmm P. FtpOio P. Atqn'Kb

tm. Amim XHli onle, fiiaii proiter fadui €Mt, Ct^oUft ent (nmy
fohumt, nki admodum tern qnumtor ett foetus, quod nam ormror*
Vidoo euim mndu mog^oiui mm Ugitmis orndtperfaeilo ofpitM.

Fitstumiuim autm^ wius statuam in Mmo memtiim' te dida,

undohom fuim Yidthii igitur, ri poteris, cttmo* Was heiflt

nun did ajifttttoyt Nach Preisigke hdlte Cicero einen steno-

tzrapfiischen Brief geschrieben oder schreiben lassen, Attikus ilin

gele^eii oder sich vorlesen lassen, und hierbei sei dieses oder

jenes stenographiscbe Sigel falsch aufgelust und daher der Sinn

nnrichtig erfaBt worden. Diese Annalimp, daB Cicero und Auikus
sich in ihrem Briefwechsel der Stenogiiiphie bedienl baben, ist

gaoz willkurlicb und dutch nichts bewiesen; sie kann gar nicht

in Belracbt kommen. Mitzscbke meint, in Ciceros Brief 30,

2

hibe die als Kardinal- wie ala Ordinaliabl deutbare Zifier XIIII

in ibrar ungeschickten SteUnng swiachen mmaU und aimai ittm

MiBreraUDdDia (ttfaren ktanen, wenn aie auf daa unrichtige Nacbbar-

wort beiogen warde. Attikus babe fernmtlicb die XIIII filsehlicb

ala Ofdioaltafal juorlo dact'no, wie eine genaoere Stellenangabe,

inm Worte annali geiogen und dann in den ganten Sati keinen

recbten Sinn bringen kSnnen, was vermieden worden wSre, wenn
Cicero statt mit ZifTerzeichen (Std dfj^idcov) XIIII vielmelir buch-

8tab!ich [oXoypafftyttfc) qnattuordecim geschrieben batle. Also

bedeulr quia did ai][jtei(ay scripseram: ,,weit ich mit Ziflfern ge-

bchriebpii hatte". Auch diese Aiisicht hat keine VVahr^clipinh'ch-

keit, well es nicht denkbar ist, dali Attikus die XIIII niclit sollle

ricbtig Lezogen iind verstanden haben. Er hatte selbsl einen iiher

annalis geschrieben. Das gleichartige Werk des L. Scribonius Libo

war ihm gewiB bekannt, Yielleicbi too tbm verlegt (s. linger in

neckelaena Jabrbdehern 1991 S. 644 ff.). Somit war far iba

aucb die Scbrift dea Libo ebenao wie aeiae eigene ein liber annalia

and xerfiel ebenaowenig wie seine eigene in eine Anxabl BQeber
oder beaondere mmtda* Er konnte also gar nicbt daranf kommen
10 Insen : tn LS^OHii mmtM quarto dedmo. Aber auch ans einem

sprachiichen, an-aieb ansschlaggebenden Grunde kann er die

Zabl XIUI nar mil oniifi verbanden baben. Ohne irgend eine xu
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mmit binzutreteude nSbere Bestimmung gibt ja annis post keinen

Sinn; „Jahre danach" ware laleinisch nicht mil annis post aus-

gedruckt. DaB nun Attikus deo Salz des Cicero so gelesen baben

sollte, wie er kcmen Sina gibt, nicht aber so, wie er guten Sinn

bat, ist nicbt aozuQebmeD. Weil vielniebr Attikus Ober seinem

Interesse fur die Qauptsacbe, die Nennung der Legaten, es ver-

saumt batte, Ciceros Zweifel in betrefT des Tuditanus zu lOsen, hail

Cicero ibm diese Versilumnia in mdglicbst milder Form vor. Er
sagt nicht: „Du hait mdnen Brief recht flOchtig gdesen**, aondou
cr sagt: ,,Du bast meioe Anfrage wegan der lOLegateD niebl

reflfat feratanden, woU weil idi mich nicht deuttich genng ana*

gedrflckt hatte**: quod od la da daaeai kgaHi ier^d, panm ^-
Mtxii^ti, cr§d» qnia did (ftjftetctp Miripteram, und setzt daan aeine

den Tuditanus betreffenden ZwaiCel noch einmal, und jetzt aus-

fObrlicher als das erste Mai, auseinander. Ich kann micb also

niir der Auffassung Weinbergers anschlieBen, nach der did (Tf]fiil(a9

bedeutet: „nur in AntieutungpiV. Mit fUchl lehnt Weinberger

es aiich ab, mit Morgensleni in did arj^eiun' zu linden: ,,niit

stenugraphischer kurze''; A XI II 30,2 werde niemaad elwas von

stenograpbiscber Kurze linden.

la) IfcC. Purser, Notes o a Cicero ad AtticBM II an4 ill. HeraatlMaa
vol. XII o. XXVIII (1903) & 48—67.

Von dieaen Bamarknngaa tnm 2. and 3« Buch dar Brlafe

an Att. ist das meiste in die dritte Auflago der erItUrendon Ana-
gabe von Tyrrell- Purser aufgenommen, einiges ist fallen gelaaaen*

Icb gebe bier auf folgeodes ein. A II 1, 2 vndfAP^fta sei, meint

P., eiQ Enlwarf, cine Skizze. Attikus babe in Corcyra einen

£ntwur£ von Ciceros fjrierhischer Schrifl uber sein Konsiilat oben-

bin durcbgeseben (§ 1 : stnctim attigisti), den Cicero spater revi-

dierl und neu herausgegeben babe, icb glaube nicht, daB die

Worte Ciceros AniaB geben zu einer Unterscbeidung zwischen

einem Entwurf und einer spateren revidierten Ausgabe. Die

Scbrift wird § 1 (Graece Uem scripttm Ubrum) von Cicero zuerst

ala Uber beieichoet Von dieaem ttftar wird gesagt, dafi «r mil
alien rhetoriachen Mitteln dea laokratea and Ariatotelea faergeatelll

aei. I>ann aber flhrt Cicero fori: Quani m Cnpnyrae, til miki

tflnii lAkTk ngtUflm, itrklHn §UigklL £a Itann mit pum nichta

anderes gemeint aein, ala die Ydliig auagearbeitete Scbrift aelbat.

DaB es nicht ein bloBer Entwurf, sondern eine auCs genaueste

durcbgefeille Arbeit war* aagt Cicero selbst, indem er aogleich

fortfahrt : qnem tibi ego non ausus es$em mitterty nisi eum lenie

ac fastidiose prohavissem, Auf denaelhen liber wird mit dera

Prononii![i iUe /iii'uckgewie:?en, wenn Cicero weiteihin sagt (§ 2):

Ouamqnam ad me scripsit iam HJiodo Posidonius se, nostrum illud

vno^vii^a {cum) legeret, quod ego ad eum, ut omaiim de iidm
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nhu $eriteret, miseram, non modo rnn excitatum me ad serf-

hendwn, sed etiam plane deterritum. Nicbt von einer Skizze,

sondern von dem vollendeten Werke ist anzunehmen, daB ps den

£iDdruck niachte, deu Posidonius andeutptf. ^VnoiAPtjfia hat ja

aucb gar nicht die enge Bedeuiuiig vou Sk'vne oder Entwurf,

soDdeni bedeutet zuuachst commeniarius, [k'nkscbrift, dann aber

uberhaupt in sehr vielseitiger Verwendung: Abhaodiuug, Schrifl-

werk, Aufsatz u. ahnl.

Als commentarius bezeicbuct Cicero das bier in Rede stebeade

Werk bei desien entmaliger ErwShoiing. Br acbreibt I 19, 10:

CammmiUriiim cofMNlofict mei Graue emnpatitim mui nd te.

flierin irt wM Tempusgebung des BriefsttU und bedeutet ; „Anbei

fibenende ich dir*'. Der fiberbriDger des Briefes 1 19, GosaioiiM

(§ 11), Aberbringt dem Altikiis aucb jeoe Scbrift Dieser Brief

1 19 ist am 15. Marz (des Jahres 60) gescbrieben (s. § 11 a. C.)>

Am 12. Mai oder einem der nScbstcn Tnge beaDiwortet Cicero ia

Rom einen Brief des Attikus vom 13. Februar mit dem Briefe

A 1 20 f§ I : Cnm e Pompeiano me Roinam recepissejn a. d. IIII Idus

Maias, Cincius noster earn mihi abs te epistulam reddidit, quam tu

Idibus Febr. dederas; ei fiunc ept^fidap hyten's his respondebo) und

tfiit ibm bier (1 20, 6) die TaUache, (i.iH er sein griecbiscbes

Werk fiber sein Konsulal durcb Cussiiiius an ihn babe abgeben

lassen, noch einmai mit (De meis scriptis mtsi ad te Graece per-

fectum consulatum meum; eum librum L. Cossinio dedi); er batte

eben eine EmpfangsbestaiiguDg dea Attikus nocb nicbt id HSnden.
Aleo batte die Zeit vom 15. Marz bis Mitte Mai, ein Zeitraum von
iwd Monaten, nicbt genOgt, urn jenes Werk an Attikus und von

dietem eine EmpfangsbestitigaQg an Cicero gelangen zu lassen.

Docb miiB Cicero bald danacb, also in der zweiten HSlfte des Mai,

ton Attikus einen Brief erballen baben, aus dem sicb ergab, dafi

Ciceros Scbrift Qber sein Konsulat, die Co.^sioius an Altikus uber-

bringen sollte, hei diesem aucb cingelrufTen war. Denn Anfang

Juni, nachdem Cicero am 1. Juiii einen weiieren Brief des Attilvus

erbalten haile, scltrt'iht er (A !I 1, 1) in der IJeaniworlung dieses

neuerdiugs ('Higelrollenen SclHeil)ens die ohen bcbon angefubrlen

Worte: Quent {librwn, die grin liiscbe Scbrift iiber Cicems Kon-
sulal) lu Cijrcijrae, nl miln aliis litteris significas, strictiin attiyisti.

Den Brief deb AiUku6, deu Cicero liier luit atiae liUerae bezeichnet,

mufi er zwiscben dem Abfassungstage von A I 20 (dem 12. Mai

Oder einem der njtehsten Tage) und dem 1. Juni erbalten baben.

Nqd aber scbliefien sicb an die soeben aogegebenen Worte nach

nnseren Aui>gaben die folgeoden an: jmsi avtem, iU arh&ror, a
Cottim'o accefUtu Das siebt aus, als batte Attikus, bevor er das

dorch Gossinius uberbracbte Exemplar der Scbrift erhielt, schon

ein anderes in Handen gehabt. Es ist indessen ganz unwabr>

scbeinlicb, daB Cicero Exemplare seiner Scbrift, sobaid er sie ferlig

batte, an andere eher abgehen liefi aJs an Attikus. Wir kdnnen
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uns nicht denkeD, daB Attikiis eher durch audere io den Besitz

der Schiiii kam, als durch Cicero selbisU Ware eiwas DerarUge^

vorgefallen, so wurde Cicero den Worlen Quern tu Corcyrtu, it|

wM aUi$ Uua^ significast strictm atUgidi nicht gelassen Unxii*

fOgen fo§t auiem, ut «arhitr€r, a Curiniio aeeepisth soDdern seinw
VerwunderuDg darQber Ansdrack geben, daB AtUkus die Schrift

nicht suerst durcb das von Cosainiua Qhafbrachte Eunplar keiiMD
lernte. In der Tal kann die Lesart uDserer Ausgaben post autemt

tit arbitror, a Cossinio occqn'ift nicht richtig aein. Bai Baiter io

der adnot. crit helBt es: autem M, sed in margine recentiore

manu scriptum est quam. Das mag eine Konjektur sein, sie trilTt

abfr das Hichtigc. iind steht j>a!ao<.'rci|)hisrli der luberlieferung ualie

genug. h.s lieil^L jeUt: quern tu (JuiTifrae, v( mihi nfiis litteris

signipcaSy strictim attigisfi^ postquamf ut arbiiror. a Comnio accepisli.

Mit diesem Zusatz will Cicero es sicli eikhir^n. warum Attiktis

Ciceros Schrifi zunachst nur strkinn alUyU;, er btdeuiel ungelabr

dasselbe wie: ^sogleich each £mpfang der Schrifr*. Attikus wollte

mit der Antwort auf den obnedies ao apSt bei ihm eiogeLrolTeiien

Brief 1 19, den Coasinius zugleich mit der Schrift ilberbrachte^

nicht warten lasaen, bia er tu etnem ^enauernn Studiom der
Schrift Zeit gefunden bfitte.

A U d, 3 Patria fropitia sit deutet P. mit Reid im Sinne tob
modo patria propitia sit. Dies cntspricht jedoch nicht der engeo

Verbindung, in der diese Worte mit dem Foigenden steben: habet

a nobis etiam si noti plus quam tlebitum estj plus certe quam postula-

tum esl. Viehnelir hat Paln'a j<ropitia sit den Sinn von: Pace

patriae dixerim, uud Mezger iiber^eui richtig: wMag das Vatariand

mir verzeihen, es hat von mir*^ usw.

AIMS, 3: A Caesare valde liberaliter invitor in legaiionem

illamy hibi ut sim legaius, alque eliam libera kgaiiu vuH causa daiur.

Das Pronomen illct meiot P., kdnne man vielleicht deuten im
Sinne von enamodit man erwarte aber atatt desaelben viehnehr

ein Wort wie miHtarm oder heUkamj im Gegenaatse in ftSera

l^alio* Man wird indeaaen dam weder aniiuweifeln noch rait

ettiaiinodi' gleichzuatelleo brauchen, wenn man darin einen kurt

gehaltenen Hinweia auf Cilsara demnachstigen Amtsbezirk aieht,

also fiberaetzt: „zu einer Legatenatolie in seiner Provinz".

A II 14,2 scbreiht Cicero auf seinem Formianum: Basilicam

habeo, non villam frequentia Fornnanonim, at quam partem basilicae

Iribum Aemiliam, So nach der Ubcrli<pf>niiig (nur daB in iM ad
slebt ^tau 0/), die P. beibebalten ludeiu er unt«r basilica

die darin vt rsamiiitlit' Menj,'»» verslebt und deulet: „Doch welcher

Tell nieint r Halle be^lclit aub echteii roniiscben Bfirgern, die wirk-

lich di!i- inbuh Aemilia angcburen?'' Furmia gehorle zur trii)us

Aemilia. Nach P. sagt Cicero, daB aUe Klassea und Stands der

Bewohner von FormiS ihn besuchten, nicht nor echte aoaissige

rOmische BQrger. Die Bewohner von Formia batten dodh aber,
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abgesehen ?on den Unfreien, samtlich das rdmische Bflrgerrecht

und gehorteii samlHch ziir trihus Aemilia. In dipser Hinsirhl be-

stcht also kein Uiiterschied d' l Klassen und Slande. Der Gedanke,

dem (^lo ro Ausdruck geben will, ist nicht zweifelhafl: ,,nie Leute

von I oioiia besiichen micli iu solcber Meuge, ais ob inein Land-
bans eine olleiitliclie Halle ware; diese Halle hat docli aim' nicht

Ftauiii geuug, uiii die ganze tribus Aemilia io sich aufiLunehmen''.

Icb glaube noch Immer, dafi dem am besten die Lesarl entsprichi,

die ieh iB. IXV (t899) 8. 344 eropfohlen habe: of pwm pwrm
MMbm iriM AemSiM!

Za A ill 1^6 gibt P. ausfOhrlicbere ErOrl^rnngen, in denen
«r seine ZustimmuDg itt derjenigHD ebronologischen AnordDung
diespr Ilriete he^irundet, die von Clemeot L. Smilh, Harvard Sladics»

rol«Vll p. 71 (T., herruhrt. Im Anhang zur 3. Auflage der er-

klirendeo Ausgabe S. 430—435 werdcn diese Erorterungeti voll-

stand}?? abgedruckt und dadurch erw<?ilert. daO P. bier Stellimg nimml
•in Sternkopfs Abbandlungen, die die correclio ihr If-x ('lodia de

e\ilM> Ciceroilis betrelFen (s. JH. XXVII, 1901. S. t. iiiid XXX,
1^04. S. 426 f.). P. liest A HI 4 jptzt aurh itiiI Honi ul miln uUra
(ptingenta milia liceret esse, ilhc Ullu liooi; ptrvemre nou liceret,

will abei uiiLei iliuc versteheu: itaiii Epirus, uahrend die slilisti^cbe

Zuspitzuog des Salzes nichts anderes zulafit, als niit Sternkupf in

iUu€ dea Uinweia zo sehen auf die Ortsbeatimmung, die in miira

qumgenia miUa enlbalten ist, und in den Worlen ilhtc pervmire

nm Hutu dne Folgerung Ciceros aus dem WorUaut des ClodianI*

sdlen Gesetzes de eiilio Ciceronis.

A IH 7, 1 setzt Cicero die Bedenkcn auseinander, die ihn ab-

halten, auf seiner Reise in die Verbannung sich auf des AUikus
Besitzung in Epirus aufzulialten. Er fahrt dann nach unseren
Ans;:ahpn fort; Quod si auderem, Athenas peterem; sane ita cadebat

yi reUeiN, uiul mr^n beziehl die VVorle sane Ha cadebat nt velkm
auf piiien elwaigeo Aufenlbalt in Athen. So auch Purser. Mt'/frfr

ubersetzl: „E9 Irafe dies gerade mil nicinen Wunschen zusaminoii",

und so mufiten die Worle, wimui aul" Athen hc/.w^an, anch vpf-

standeu werden. Aber das wurdc lateinisich lauten: sane ila caderet

MS vellem, Der Indikativ cadebat weist bin auf etwas Taisat biicbes.

Dies irird erreicbt, wenn man mil Ursinus petere siati petere Ifest,

also: Quad n* miderm Athmu pitere, tane Ua eoMat %u wllm.
Der gante SaU scbliefit sicb dann eng an das vorber flber die

Rttse durch Epirus Gesagte an. Die Lage am Wege nach Athen
ond die Einladung des Allikus, dort Aufentbalt zu nehmen, bilden

des Tatoacbiiche, das in eadibat seinen Ausdruck tindet, und der

Sino ist: wurde ich es wagen, nach Aihen zu geben, so wSren
d\f I^age deiner Besitzung' und dein Anerbieten durchaus nach
meinem Wunsch. Fur das unpersSnliche cndere, f^rgen das I*.

Bedenken bat, fuhre icb aus Meriiuet, Haiidlexikon zu Cicero, an:

ep. i 7,5 si cecidissel ut voluum el o^^lamus und ep. 11 19, 1 verebar,

3»
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ne tta raderef, quod etiam nunc vereor, ne antCf guam tu m pro-
vinciam venisseSt ego de provinda derfderem.

A yii 8, 2 (Pliaeliio) vento reiectus ah Ilio in Mucedoniam Mlae
mihi jftaestu [ml. So liest man jelzt gowulmlK h mil Madvig und
dem cod. i n rn. Cberliefert ist ab tllo stall ah ilio. Gegen liium

maclii liekd berechtigte Bedenken gellcnd, uod P. liest in der

dritlen Auflage ab iillo. Vielleicht mrd iUo mit Uorecht ao-

geiweifelt. Madvig (adv. critic) und WeseDberg (EmeDd. alt)

meinen awar: Pb. ab eo quein dod vidit raid non potuit Abar
daa re Jd reiettut ab Hh kftnnle den Sinn haban: von der Pahrt

zu ihm, d. i. za Q. Cicero, oacb der enlgegengeaetzten Ricfalung

abgedrlisgt. Phaetbo war nacb Aaien gescfitckt worden, ala man
annabm, daB Q. Cieero dort noch an treffen war.

A III 9, 2 Nunc si ita sunt quae operas, sMtinebimus nos et spe

qua tithes riifemnr: sin. ut mihi vidtntnr, frma ^mit. quod optima

tempore facere nun Uvuit, minus idoneo fxel (ich werde micli tOten).

Man liest eiihvrder firma^ wie uberlieferl ist, oder, und so aurh

Purser, infirma. IJie gegen&aiziiche Form der Sfitze mit si und

sin, und der Plui.ilis lidentur maclien die liezieliuiig de> AdjeUiivs

auf quae speras iiuiuendig. Uiiraus fulgt sogieich, daB es nicht

firma heifieo kauu. Aber aucb infirma ^cbciul uicbl zu passea,

weil ea au acbwacb lat Unsicherhait der Hoffnungen des Attikua

acbUefit ihre Verwirklicbung doch nicbt ganx aua. VieJleicJit iat

firnut verleaen aua tantVi ss flNontliB.

A III 25 BtU Ittuot a m Haeeitum Irlrierae nM Rma Mttm
sunu ex quibus ceU Purser bSU mit anderen a me nicht fur

wabracheinlich, weil uns sonst von einem Besucbe dea Attikua bei

Cicero gegen Ende des Jabres 58 uicbts bekannt sei. Rauscben
(Epbemerides Tulliauae, Honn 1B86, S. 28f.) bat mil Recht ein-

gewendet, daB ein solcher Besucb sebr wnbl denkbar sei. Nacb-
dem Cicero aus Thessalonice nadi Dyirhacbium fiher^pfiangen

war, lair die Krfullung des Wunsches, den er in seineni Ungiuck
von Autaiig uu gehegt hatle, Atulviis tn5chte bet ihm sein, jt^tzt

urn so naber, als tUe Besitzungen dci Altikus in Kpirus diesen

aucb sunsl zu liei^^eu in jeiie Gegenden veranlaBten und er jetzt

dieae Beaitzungen Cicero als Zuiluchtsort angeboten hatte. Cicero

apricbt wiederholt von der Mdglicbkair, von dieaem Anerbieten
Gebraucb xu macben, und wir kronen keineawega mit Beatimmt-
belt aagen, ob die Briefe A III 25—27 and ep. V 4 almtiich in

Dyrrbachium gescbrieben sind und nicht zum Toil oder aucb aimt-
licb in £pirus. Untei iV\v>on Umstlnden iat ein Besucb des Attikua
bei Cicero nicbt bioB denkbar, aondern die KArae der letztea

Briefe an Attikus aus der Verbannung macben eia wiederboltea
persoiiliches Zusammonsein cbpnso wnbrscbeinlicb, wie der Um-
stand, daB aus den letzteii Monaten von ros Verbannung Briefe

an Attikus nicht vorliegen, es wahrscbemlicU macht, daB Attikua
ia diejier Zeit bei Cicero war.
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16) J. S. Rrid, Notes ou Cicero ad Atticom XV. XVI. ! If Herma-
theoa vol. XO no. XXVIU (1902) & 136—171; oo. XXIX (1903)
& 3»7~279; voL XDI bo. XXX (1904) & 87^109; m. XXXI (1905)

302.

J. S. Rdd, bekaDat dnrcli seine vortreflnicbe BaarbeituDg von
Gmwoi Acadeitttea, gibt in diesen vier Bcitrflgen zur Hermstheiui

eine Reibe ton Bemerkaogeo zar KriUti and ErkliruDg von Cic
ad AiU XV, XVI, I und ll^ die zwer nicht alle nen und nieht alle

onaBfecbtbar, aber docb durcbaus beachtenawert und Yjelfadi

wertroll sind. Icb kann bier our auf einige von ibnen eiogeben.

A XV 1 (la Wesbg.). 1 : Quid mihi iam medico? itil, it opiia

e$i, tanta inopia est? Reid vcrmutet: Quid mihi iam a medico?
„Was habe ich jetzt zu boifen von einem Aivte?'' Be?spr ist es,

mil Boot ans tlen nachsten Worlen opm est zu erganzen. Ua
Quid opus est? = non opus est ist. so i.«t Q^rid mihi iam medico

&pus est? = media) mihi iam hoh opm est. Abo: Was brauche

ich noch einen Arzl?

Ebd. ^ 2 Primum, quod atiiutt, mhil mihi concedebat bedeute:

Zuerst woUte er mir kein Zugestandnis von BedeuluDg macben.

Daa Tempua tfldier aei em im BriefttU ertriigUebw Mangel an
Genauigkeit Doeb kOnne man ea audi nnbedenklich in aUinertt

abittdern. i

Ebd. DotdheUam jparo domt etie. Der Sinn dieses Satzea

aei: Dolabella isl, bofTe ich, gewonnen, nSmlich fQr die Sacbe, um
die es sicb vorher bandell. Reid verweist hierfur auf ad Qu.

fr. II S(10),4 Horivs dami est (Hermatbena 1897 S. 112).

Elul. § 4 qnofl earn conlaudavi apnd amicos andientibtis trihus

fiiis eius el film tua to ix tovtov jiitd est hoc? Weil des Allikiis

Toebler noch sehr juug »ei, babe tua wenif^ VVr>brs< li«Mnlichkeit.

Zu der Lesart ri ix tovtov (Kayser), die als iJic m fingliche

anzuseiieu sei, sei quid est hoc eine auch wieder aus quid ex hoc

verdorbene, in den Text gediungene Randglosse.

A XV 1 a (1 b Wesbg.), 2 Brutus nosier misil ad me oratiouem

$uam Mdoai in eimHoM Capitolina petivitque a me, ut earn He

mMhm eorr^fgnm, Reid raeint, schwerlich mil Recht, dafi hier

der Gebranch von ur—ne ?on dam sonsligen Gebraucb dieser Ver-

bindong nicbl abweicbe. Ea iat vielleicbt zu lesen tU earn modo
m amkUhu corrigerm „ich mOcbte aie, nor nicbt liebedienerlscb,

verbessern'*. (e3 ne = earn ne.)

A XV 2, 2 nihil mum teiij^ mil M ' {scripsti M^, Kripmati vulg.)*

Ebd. consilium meum a te probari, quod ea non scribam, quae

hi n fJ^f postularis, facile patior. Reid verweist fur die Deutung

von quae tu a me postularis auf A XIV 20, 3. Attikus k urn (Jftch

ah^r nicht das eine Mai gebiiligt habcn, daB (Jicero ein ."^ ii n-

siuvU zur Uede des Brutus nach der Erinordung Casars zu schreiben

unteihif't, obgteich Attilviis die Abfassunj? einer solcben Rede von

ihm veriaugt iiatte, und dauu wieder vuu neuem sehr dringend
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von Cicero vcrlangt babeD^ eine seiche Kede zu verfassen

(A XV 3,2; 4, 3).

Ebd. Quae de legionibus scribis, ea vera sum. Sed non batts

hoc mihi trideri$ ft'K penuasiste, qui de Buthrotui tiMtris per ieiuUum

wfern emfici posse^ quod—puto—tttiiliim tnim vidw—imm »i4mur
me vkiurt Sed til torn (Wesbg., Klotz; $ed iHm M) nm Am
/ol/ol, de BfUkmo u mm falla. So liest Reid, Dimmt sIm iw«i
CinscbaltuDgen nacheioander an: pitfo und ionHtm mdn nUeo. Es
sol) i>\c\\ namlicb hoc beziehen auf quod non videmur esse vidurt,

0ei«jge sich hoc auf dieaen SaU, so mOBte es doch wohl heiBeo:

nos non videri esse victuros nicht quod cet. Die letzlen Worte
gibt Reid wieder: ,,AI)er wonn irh mil nieiner Voraussirht im
Irrrum bin, danu wirst du in bezug auf Biithrotiis k« ine Enl-

tauscUuiig erfahren. Der Senat wird daiin imslaode sein zu tuD,

was du wuQscbest'*. Aber ut iam fallat ist nicbt dasselbe wie

si falUt, hat vielmebr konzessiven SioD^ der in Reids VViedeu*gabe

nicbt zu seiaem Rechte komuU.
Ebd. § 4 Tyndaritanomm causa . . . quae sit ignoro, noscam

(hM M) tmnm, Ob dieae an aich laichte Anderuog ancb aacUicli

lutrilR, Ut acbwer tu t^agen, weil wir nicbt wiiaea, iiid was ea

akh handalt Denn emumn noscere bedeatat: exmsationm od-
mtjdare (s. Vablen zu de leg.* I 11).

A XV 3, 1 De malo scripsi iam pridem ad DolabelkuL So M.
Heid yerniutet mit Sbuckburgb De ManUo und dcnkt an einen

Manilas Torquatus. Ein solcber wird aber Ton Cicero regebaafiig

Torqnatits genannt, nichr Manfin'^.

EIhI. § 2 Antonio q^wntajn >'sf rolo peius esse. Reid verwirfl

die Eiganzung quoniam mah' csi und betrarlitet quoniam nis ver-

dorben a»s qnatn \ ( icei o i.age: Antonit) quam est volo petus esse

statt Anlonio volo perns esse quam est. erscheint fraglich, ob

diese Auffassung ausreicbend gerechtferligt wird durch Deiot. 8

islam dexteram non tarn in beUis nec in proeliis quam in prommts
tt fide firmiorem und Liv. 28, 39, 12 v$aig^ ax eorwfi agro cqpiMtia

gnod iioto nm tarn fhuiu iucund^ ett pum vkion§. An beiden

Stellen hilt Reid Urns fOr unecbt.

Ebd. ( 3 da Q. /Kfo tif aert6ta AMC de pain toram anemia.
Reid wirft die Frage auf, ob AMC nicht Abkurzung sei fChr a matre
omlo («,you make mattera rigbt with the boys mother''). Von
Cicero selbst ist nicht anzunehmen, daB er Attikus solcbe Ralaal

7.U raten gab, und fur die Abschreiber ware cinn etwafee Neigung,

au.^geschrinbcn Vorliegendcs durrh Antangsbuchslaben zu kiirzon,

keine dreoze auszudenken, wena sie obige« so gekiirzt babeu
aoilten.

A XV 4, 2 \\K>x Urid Saufeium, puto {pete M), celemus und
vprweisl auf A IX 0, 2 iind Phil. II 47. Aber an beiden Stellen

stehl nicht puto, sondurn opinor. A IX G, 2 Sed, opinor, quiescamus,

Phil. II 47 meidamus, opinor, media.
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Ebd. quod te a Bruto srrihis, ut certwr fierety quo die m
TtMulanum essent fuiurus, ut ad te ante sm'psi, VI Kal. Die

Ellipse von f^atum em Tor scribis Reid fur uuwabriicheio-

M9 weil von ^esea febleoden InfiDitiv ein Sats abbSngt. —
Am ^ mil dem Akkus. eines OrUoanens bill R. mit Recbl far

miBiAglich; es sai su leian entweder Tmculmo odar Mnrnnu —
diaaa baidan Laaungan aind acbon von aoderen jvoifaacblagen —

A XV 4 a Summatim adhw ad U; nihildum mdn a Bafbo:

^Soviel in der Kurze an dicb; denn von Balbus ist noch nicbts

cingetrolTen". \>er folgende Fir if'f at! Attikus (XV 5), wo Mitleiliingen

von Bnlhns voilip^'en, i«:t wieder au^fuh^licllpr. Ks ist rIso alles in

besier DiMinuni:, unci n\?n l)raiichl iiirhf mit Iteid deo ersteO SaU
abzuaudern in Sinfuna tamen adhur apud te.

A XV 7 rrtthi placebat cum sensus eius de re j^bUea cum turn

icribendi. So M. Fur die wabrscheiuiicbste Verbesserung von

cum turn halt Reid turn consilium icribendi; denn cum sei eine

boka»«ta Zoaaminaittiebaiig fkr eont&iim,

Ebd« 8efi^ tfero pacifieaior cum Ubfwiob ato vUnmr nh'm
hgaik$im af iHMiaa cdSpfAcneiilat pertimmm. Raid leitat Hbrartolo

mii Racbl tod librariohm ab, nicbt von Uhrmioku. Uhrarhm
M «ia Scbriltettbebillar, lapnu Weitar baiflt aa: Mturai autem

mm iurt mamm consertum\ sed quae seqmnUur tuque scribes*

Ob Reid vor tuqne eine Interpattktion setzt und welcbe, ist nicbt

klar. jpdpnfalJs will pr fvrpfp f^m'hes pncj an das Vorhergehende an-

schlip^pn. D.is hat Averiig Wiih ix InMnlichkeit. Besser wird nach

sequuHiw ein Punkt gesetzt und dann mit anderen gelesen tn

qvoqjte mriben. Denn mit dor S^ndung, die Cicero zu diesem

Biiefe an Attikus veranUlU, hal dio.^er nur Briefe anderer ge-

ftchickt, abnlicb wie Cicero selbst A XVI 16; unser Driet fangl an:

Gratwn, quod mUn epistulasr sc. niisisti.

A XV 8> ) hmAes tamp&rwri ^ui* amuoi in Tmee^amm aititla-

fmtmr, flier aai ^ THMeuXmnm egrum Tttseuhmum, Es

bandlo aicb daram» arklirt Reid wobl mit Racbl, die zablreicben,

im iaavk von Tatkulum lebandan Senatoran tm Teilnahroe an

der bavorstehenJen Senatssitzung zu zwingen. Weiter sei ztt

lesen: id quidem nihili (oder mihi mhiH; H bat mihi) vidc.batnr

viUaeque (mit Wesenberg; ut ille que M) plures mdmdae. Dies

letxle aei gemeint: um andere zu warnen.

A XV 18, 1 sa'/jj!i} ad f>ohhe!!am peluqrit ah eo de muUs
veclurat itinerh. E( di eis, quonmm iidel^.i'fju . . .perlinere — , ut ergo

in eiusmofli re iribuea nobis paulum opeiae. \\o'u\ will lesen ab

eo decern mulos, sehr unwahr^cbpinlich. Denn der Konsiil Dohbella

BoM doeb nicbt selbi>L die Maultiere liefern, sondern nur Ciccru

das Kecbt verscbaflTen, auf der Reise in der Provinz sicb Maultiere

stellen za laaaan* Statt nun Attikos in voUar AnaffibrMcbkait die

an DthbeUi gerieblete Bitte mitEuteilen, aagt Cicero kurz: „icb
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babe an ibii eine BiUe geiichtel betioITeiid Maultiere fur die Be-

fOrderuog". WSbrend man wetter mit Recbt Utitrk alt Doppel<^

schreibang tUt H m m sireicht, will Reid «f m «t» ale Doppel*

ecbreiboo^ fur UinerU streicben. Es ist aber Hmerii neben vechtrae

QberflQeeig und 19eUg, dagegen tit ea, wegeo der deiiUi^eii

Wiederanfoahme des vor qitoniam begonnenen Satses ia den
Worten ut ergo in eiusmodi re, unentb«brlich.

A XV 19, 1 iUud igydidfi bezieht sich, erklart Reid zutrefTend,

darauf, daB AUikus mit den Vorbcreitungen far die Spiele des

Rrtiiiis vie! zii tun hatte. WeiUrhin liegl H. mit Hecbt, wie

bcboD Wesenberg: Sed ut m coram, Theophanu quid veUtf

A XV 2(), 1 Quis haec wl scribts ante nos? So Held mit

Corradus. Cberlieferl isl atUeno. Reid erganzt: passns est.

Ebd. § 2 gemis illud interilm i^uo caaurus (M^ causurm M^}

est. Reid vermutet quo cmtsa casura esti bierio eei quo Abl.

lustrum. .

*

A XV 22, i (Paoeam) mteMimm Brvto tt Caaio puta, §1

«!Bp$dktt ad qiumdo? Die in der Oberlieferimg an qumio an-

scbUeflendcn Worle Uh$ Wde^'f halt R. CQr eine nnechte Yer*

follelandigung.

A XV 25 liest Reid: Velm {et tu M) etiam teirt quo dit

Olympia [ewn]; mysterta mlicel. Ut tu [sctresj: cam contHium

nostri itineris iudkabit. Duhitemus igitur. Est enim hiherna mvi-
gatio odiosa, porpie px te qnaesieram mysieriorum dtem. Hinin

seion mit Ohjinym ilie ol\ nipi.^t lien Spiele gemeint, uiid mysterta

sa'hcet l)t deuLe: ,,ul)er die Mysterien hast du luir ja scbon Aus-
kuuli gfgeben". flierdiinh werde das Tempiis von quaesieram

vei^tandlich. Zu Vi lu crgaiizt ileid ms. Wann man sell Bosius

slati des uberlielerteD Olympia cum West olim piadum oi^er piaculum,

80 wird oltiii mit Recbt von Reid verworfen, ebenao^ die Deulung
von fiaetdum auf das Pest der bona dea, sowie die Streichnng

von fl^ilerni jcibcel, das gescbiltst wird dureh ex te quauknm
mgfturiwwm Hem,

A XV 27 Excudam aliquid 'H^xXsideiov^ quod lateat in

thesauris tuis. liier bezeiciine lateat den Wunsch des Cicero, daiB

die Schrifl bis auf weiteres uicbt verOfTeDtlicht worden solle.

Zu A XVI I, 5, wo Reid auBer id est minutatim nmh nhinde

and satis fur uuecbt ball, Jiann icb verweisen auf JB. XV (1899)
S. 374 f.

A XVI 2, 5 v> rimaei Heid Ut discidio (ud^ De condtci&m;

M hat de enectio) non credo.

A XVI r), 1 idem avpta) pa (d. i. Ciceros Werk de gloria) wii.ft

ad te relractaiius el quidem uQxiTVTTOv ipsum crebns lucts mculca-

turn et refectum. hunc tu tralatum in macrocollum lege arcano

eoMvM ftm . . . Cicero scbreibt dies am 16. oder 17* JuK 44 an
Attikus, nacbdem er scbon am ll.Juli ein Exemplar des Werkes
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an ilm abgeschickt haUe (XVI 2, 6). Man sieht also, daB er in

ikn Tagen nach dem 11. Juli noch maiicbes andei le. Altikus

wei£, dafi er obne besondere Anweisung des Verfassers die Ver*

jrielfilUguDg mid Verdffeoilichang nichi vornebmen soil (XVI 2,6:

€iat9dii$ i^Uw m jolet). ScboD bei der cnten Oberaendung nun
Mbretbt Cicero: Mi notetUur fctofonVp fiMt (Reid vermntet ^k-

lo/eily fMi») Sdohm pimo§ Aub'fm naetuB im emrioio imlaaBat

bgat- Die ZntStte Ifonof lu midilrmi nnd ((t«fiif<ia;al to m canvtvi^

sind Dicht zweckJ09, Vor ..gutgesinnteo*' Zub5rern soil Salvius

die Schrift vorlesen und MQa^urJich nur beim MahJe'*. Gulgesinnte

Zuhorer sind ausgesprochene Casarianer und Aniianger des Autoniug

nicht; Leutu dieser Art suli Atlikus zu dieser Vorlesuni; mrhi einla<)en

A XVI 11.1 a.E.). Ks njochle ehen scbon in der Schnfl Do gloria

maiKlie^^ .stohen, was ffir sokiip l>tMitp niclit angerieliin zu lioreu war,

wie in (Inm danach vertaiileii Laelius {s. nieme Einleiliing zur 10. Auf-

lage vun (>ic. I.aelius, erklart von C. VV. ISauck; es ist dort S. '^ zu

ksen ad Alt. XVi 11, 1 $taU Alt. XV 11,1) uiid iii der 2. I'hilipp.

Rede. Und „naturlicb nur beim Mahle*' solite sie vorgelesen

werdeii, iiicht etmi in grAfifirer Oflentlicbkcit. Aucb bei der Ober-

lendimg des darcbgesebenen Gienplars sehreiM Cicero: hmc (Reid

fennutel iloe) in . . • lege mum ^onetMi Hier mufi mit mono
datselbe gfrneini sein wie bei der ersUnaligen Sendung mil den
einschrankenden Zusatzen, also zwar nicbl „im gebeimen", aber

docb nmil Aiisscblufi der OflTentlicbkeit** oder „vertraulich". Diege

Verwendung des Wortes ist roit seinein sonstigen Gebrauch durch-

aus vereinbar. Cncs. It. r. I 19.2 Ifise (Poniilius in Corfinium)

flrmtio cum fmir is, faniiHarthus suis conloquilur. Cic. fin. II 26,85:

At quicum ioca, seria, lU dtcilitr, qrn'cvm arcana, quicum orrnha

omnia? Mit Unrecbt verd§rhtigt lieid an unberer St»>lli^ uud bei

Casar das Wort als uneclu. wahrend er bei Cic. de lin. die WabI
idlit, quicum arcana oder quicum ocailia ffir unecht zu halten.

Wtnn ubrigens Keid aus AnlaB uiisert^r iiueialeile aucb A Xlll 12,2

Ligariaium praeelare vendiditii anf ejoe ibniicbe Vorlesung der

Ligariena durcb Attilius bexiehl, ao kann dies docb nicbt in

vendHuti liegen. Diea Wort kann slcb nur aof den buchhSndleri-

icben Vertrieb der Rede durcb Attikua bcxieben, ond erat A Xlll 20,2
neafmrn qi^Uim aone bMum hahtiM deolet auf eine sokbe Vor-

leauog bin.

A XVI 4, 2 liest Reid: Ad ij>sum autem Lihonem (S. Pooipeiua)

saipsit nihil se (flberlierert ist ntAi7 es$e\ nisi ad larem suum Uceret,

Beid erganzl accepturum: er werde keine Hedirifiung annehnien.

A XVI 5, 2 Quintus fuit mecum dies rompiures, et, si eyo

cuperem, ille vd plures fuisset: sed quantum fuit inci'edtbiie est

quam me in omni genere flrlrriarit. Ebenso^iit wie rijaii sagt

multum memm futt, kann man uicb sugen quaiUam mecum fuit,

und ej» bedarf weder eioer Er^auzuug nocb der Anderung in quam
din Oder, wie Reid will, quot.
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A I 1,2 vermutet Reid: qiuu turn erit absoluia. Sane fadU
evm ac libenter comuitm renuntiari acceperim. Vgl. JB. XXX (1904)
S. 382.

A I 4, 1 Terwirft R. mit Ueclit die tiberlieferung Ifunc vero

ienii'o . . . Mftt ai U umpm ttnd liest statt 9mii& nnH Ijambia

ctmeo (oder auch madio, wm wohl weniger in Betracht kommt).
A 1 13, 1 iccfA'f to, quod nM iiMi f itf pritquo M Bpinm

l^ro/feKKtlifr. Mit Recht bebt Reid benror, da6 ?orber tod der
Ulliuverlassigkeit der Briefboten die Rede ist, aUo mil ^eedit e&
dieser Punlit nicht Doch einmal eingefdhrt werden kann, dafi alao

die Vermutungen non usui est ut qui$que oder non uhlis €$(

ut quisque nicht rirhtig sein k5nnen. Vielmphr wird, wie die

folgenden Siitze zoip^en, die Schwjprii^keit zuveilassiger Brief-

betordprun? an AtUkus dadurch erhoht, daB dessen AufeDthaltsort

ungewiB ist, uiid ist zutrefTend, wenn R. mpinl Cicero mOsse
ctwa geschrieben haben; non de te liquet nt qmsque..., wenn
auch gerade dieser Wurilaut nicfat mil Bestinimtheii beiiauptet

werden kaDO. Vielleicbt ist n^miich der Ausfall im Text nicht

gerade oach turn anzuiiahineo» acmdern Dacb profictBcitur; Gieero

kftnote geschnebeii baben : AeeeOt oo^ qwd mSti nm af ^fsgwa
m Bpinm profkkoHur U vioma MOmr. Den AnIaB in dem
Auafall kdnnte die GMchheit der Silbeo am Ende der W4rter j»f#-

fk^'tur und videlnr gegeben liabrri.

Zu A I 14, 2- 4 ,TgK JB. XXV (189») S. 343 UBd UVll
(1901) S. 286—290.

Zu A 118, 1 vgl. JB. XWH (1901) S. 2^5.

i Zu A n 1,1 lehnt Reid mit Kecht die Aiilfassung Pursers ab,

daH Attikus zuerst in Corcyra von einem Entwurf von Cieeros

griccbischer Schrift nber sein Konsuiat obenbin kenntnis ge>

nommen und nac liber durch Co^sinius die ausgearbeitete Scbrift

erhalten babe. H. bleibi aber wegeu der Lesart post mttem a

Cossinio accepisti bei der unwabrscbeinlicben Annahme stehen. dafi

Attikus ein Eiempiar von Cteeroa Scbnfl aehon in Bind«n lialte,

bevor das von Cossinius fiberbrachte eintraf (8. oben S; 331.)*

A II 4»2 Clodmo ergo, nl ou, ai Tigranmn! VoUm i Sirpim
eondiekm; wd fae^e po/Hor. AeoommoMuo onfm iiaMi eiT ad
itfreram tegoHoMm tempw tIM, cum et Quinius noottr Imi, «r
operamut, in otio consederitt ef ute oaeordos Bonae deae cuius modi
futnrua ait scierimus. Iniereo quidem cum Musis nos deleetalnmus

cel. Ich babe die St»'llf» etwas vollslandiger ausgpschrieben, damit

man sieht. in welrlipr Itirhlung sicb Ciceros Gedanken bewegcn.

Wenn sagl: .,Abpr [Sed!) ist niir recht, pimp sp'Uprp Zeit

wird I'lir eine libera leifofm cpeignetpr sein, fur jetzl will k h mich

an ilrn Mnsen prfreuen driingt er liiermit den Wuii^ib, bchon

jetzt enie sol< [ie treic Gesandtscliaft zu ubernebmen, zuruck, uml

dieser Wuiiicb ist cs, der vor sed facile potior in der Oberlieferung

enlhallen sein niuO. Den ricbtigen Weg zu deren Verbesseruog
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schlagl also weder Reids Vprmnfiing em (uc/im turpiore coi^dinont)

noch sonst eine vou denen, die bei Tyrrell-Purser iTwahiit werden,

sondern Fopuja, weiiD er scbreiben wollh*: vtlim surnpi ea con'

iNur wird man das Persdnliche dieses Wtinsches und
dea GegeiisaU zu Cludius mehr betouen uud desbaib schreibeD

mteaefli: Fete m§ Bunrmi ea condicione,

A 11 5,2 hat M mMe tMtalem mmmn. C. F. W. Hotter Iksl

mlt Aecbt mit Muretits: M» kmMmn mum, Reid will nur videie

m vUb abindern und sif^hl in mite doitatm meam einen sarktsU-

flcben Hiowpis Ciceros anf dessen Schrift de re publics. Aber
der Brief A II 5 alamml aus dem Jahre 59, und die Abfassung

dar Schrifi de re pubiica nnternabm Cicero erst im Jahre 54.

A II 9, 1 mm putissimis orationibus. Gpmeint sind Keden fDr

Pompejus. Reid wrist <];»ranf liin, daB puhfs allein uberltaiipl

nicht vnrkonirnl und purus pittus nicbt bei Cicero. In der Tat

hal pulissiims weiiij; Wahrsclieinlirhkeit. Reid erkJarl sich fur des

Turnebus Vermulung putidisstmis in dem Sinne von „ribertreibend'*.

Es ist aber doch fraglicb, ob Cicero seine den I'oinpejus ver-

beiflKbeuden redtierischen Leistuugen herabseizeu will. Vielleichl

scbrieb er polUissimis,

A 11 14,2 Heat Raid: toA'cMi Mea flan Mm frefmOh
Armaiiionwii «r fiimi fmr$m kisUiM irtlna AmiHaB (ac. captef).

Die Ergtasuog Yoa capiet Jiegt nicht nahe genug. Nacb dem
voraDgehenden Mae mflBte man haht erginien, was nicbt pafit

Ygl. oben S. 34 f.

A II 2U, 2 scbitit Reid mit Recht »Hmil $1 fM erU eetti;^ oheo S. 11.

1^ th, SeJiiche, Zu Cieeros Briefeo. fi«ila|;e zum J«hrMkeriehi

det Pri«drkkf-Wtr4«rich0« GysMiiaai st Berlfa. Oitera IW.
90 & 4.

Diefie Abhandlung betrilU einige Briefe Ciceros aus den

Jabreo 46 und 45, in denen er seine literariache T^iigkeit be-

rikhrt* So kimimen lunachai nach einem korien Hinweia auf

ad fom* IX 2, wo auf die Schrlfl de legibua angespielt wird, die

Briefe A 111 3, II! 4 und XII 2 znr S|irache, Ich glaube nach-

gewieaen au haben, dafi diese Riiefe in der aoeben angegebenen

Folge in der Zeit vom 27. April bi» 5. Mai 46 gescbrieben wurden.

W. Sternkopf aber bestreitet in einer Anzeige dieser Abhandlung
(WS. f. klags. I»hil. 1906 S. ISOff.) die Ricbligkeit dieses Ergeb-

lUaaea. Die Cerfichte, von ilem n /m Anfang zu XII 2 die Rede
sei, e»*}idrrfn nirfil in die Zeit, in di i< h den Brief seize, sondern

in i\ru Januar oder Kebruar 46. Sie seien srimiticb als fur Casars

S;i lie ungfinstig aufiufaiisen. Der Anf;Hiii des Rriefes iautet: Hie

ruuiores (amm JIhtrcum perme naufHnjiit, Asijnum delafum vivum

iu mmius nulitHiu, L navis delataa L'licam re/Uuu hue, Vompdum
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non comparere nec in Balearibus omnino fuisse, iU Paciaerus ad-

firmat. Weil Casar zu Beginn des Afrikaoisclieu Kriegea fur die

Oberfahrt votn SitiJien nwA Afrika mit ungOnsUgeiii Wetter zu

kAmpfen hatte, sollen aich nach St. jene GerQcbte, aowelt gie

Schillbrach ond Scbjffe betreffen, auf diesa Oberfabrt beiieheii*

Siebt iniD genauer zu, so scbeidat luoicfaat das den Murcoa be*

treffende Gerucht als Anhalt fur eine Zeitbeatimmuiig aus. Si.

selbst crklSrt: «,0b Mamia gletcb beim eraten Transport mit Ciaar

binObergiog,. wiasen wir nidit» wia denn fiberbaupt die fiericfale

von ihm schweigen*'. Wenn wir nicht wissen, wann Murcus zur

Spf ging, so konnen wir audi nicbt wissen, wnnn er SchifT-

bruch geiilteii babeii uod waDii ein solclies Gerudit sicb in Uom
verbreit*™! haben konnte. Deshalb babe ich dieses Gerucht zu

eioem Veisurb. den Brief Xlf 2 zu datieren, oidit berangezogen.

Ebenso iiabe ich das den Animus betrefTende Gerudit auf sich

beruben lassen. y,Bvi de.m Ausdruck delatutn^\ sagt St., „denkt

man, wenii aucb oicbl notwendig, so docb in erster Liuie an die

See*'. DaB es also nicbt notwendig ist, bai Muum an die See
an deoken, gibt St. zo. Dafi man aber dabei aacb nor „in erater

Unie" an die See denkt, ist sehr bestreitbar. Der Ausdruck be-

sagt nichts waiter, als dsB im Gegensatze zu Murcus, der an-

geblich durch Schiiirbruch den Tod fand, Asinius lebend den
Soldaten der Gegner in die Hande gefallen sein sollte. Den Aus-
druck refiatu Aac, den Cicero dem dritten Gerucbt beifugt, aueh

auf die beiden ersten G erudite zn bezieben, verbietet die Stellung

desselben durchaus. Diesfs dritte Gnrucht iaulet iiamlirh: L Jiavis

delat€is Uticam refiatu hoc. St. deiiki hierbei an SleDen des Belluni

Africatuim, wo gesagi i.^t, tIaC l)ei der Oberfahrt von Sizilien nach

Afrika einc Anzabl Sdiille veiUo dispersae atqne enabundae diversa

loca petierunl (c. 2), daB sie incertae locorum Uticam versus petere

visae sunt {c. 1), daB sie errabutidae male vagabanlur incertae

locorum a(jue castrorum suorunit quas sinyulas scaphae adversariortm

complvrn admw iiMmdebmi aifite ixpugnaimu (e. 21), daB
CVergilius, der Kommandant ven Thapsus, bemerkle, hams lA^^nloi

etim extreitu Canam ineertm laemrum atque eoilroniat sNOnim
vagari, fis gebt aus diesen Stellen bervor, daB diase Schifle aiel-

los umberirrten — der Ausdruck errabundae uod i a^ott ist wieder-

bolt gebraucht — , und daB sie in ibrer Vereinzelung genommen
Oder Ternichlet wurden; von Utika ist zwar die Rede, aber docb

nur insoweit, als der Kurs mandier dicser SchifTe auf Dtika zu

grhrn schien, nicht aber so. daB audi ptiiche nach I'lika ge-

konimeu waren. DaB dag»';^pn solcbe. Sdiitfe wider dfri VVillen

ihrer Beniannuni: dun li widrijj'c Winde nadi Utika uder einer

andert'n iinicn teindiichen Stadl verschiagfn worden waren, ist

nirgpiids gcsagt. Zu bcatlilen ist auch der Ausdruck refiatu hoe.

Er k.iiiti iiur bedeuleu; durdi den jtUi lici i srbeiideii Geg«^nwind.

Fur Casars Cberl'ahrt von Sizilien nach Afrika hatte dstlicher
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Wmd Yon Cicero nicht al» Gegeowind, sondern aU gunstiger Wind
angesehen werden mOssen. Wer aber von wcsliicheru Witnl nach

Utika verschlagen wird, muB die Absicht gehabt haben, ubcr Utika

hinaus nach VVeslen zu fahrep, was auf Casars Schiffe nicht zu-

trifTt. So kann ?ho jenes dritte (ieriicht, auf Casars ScliilTe b»'-

zogen, weder aui eiiie wirklich -vorgekommene Talsache zniiick-

gefuhrt werden, nocb win! man bei dieser Deulung Ctceros Aiis-

druck gerecht Beides dagegeu ist dpr Fall bei der Ueutuiig, die

ich, Victuiius folgend, den Worten L nauis delatas Uticam refkUu

hoc gebe. Sie bezieben sich attf die onfreiwillige LaDdung des

Scipio and inderer Pompejaner roit eioer Ansahl voo SehilTen

xwar nicbt io Utika — hierio waren die umlaufenden GerQcbte

nngenau —, aber docfa in Bippo Regius (s. Progr. S. 8 f.)- Dafi

Cicero nach der Erwabnung der CSsarianer Murcus und Asinius

nicbt von Pompejanischen SchifTen s|>rechen kOnne, ist nicht zu-

zugeben« und dall Pompejantscfae ScbilTe gemeint sind, ist durch

reflatu hoc, das nur auf sie pafit, genugend kennllicb gemacht;

schoo vorher befiruipn wir uns mit mth'tum auf Pompejaniscber

Seite. — Das vieric Ct riicht betrinft dt n Lu. Pompejus (den Sohn)

und laulet: Pompt'iiini iion comparere nec in BaliaHbns omnino

fuisse, ut Paciaecus a<f/innaL Auch bier ist auf den Ausdruck

genau zu achten. ^a^:U der lieiiauptung des Paciaecus ist Pom-
pejus auf den llalearen gewesen. Wir wisseu, daU diese lie-

bauptuug des Paciaecus zutrifft. £r mufi aber noch mehr bebauptet

liaben ate die Uofie Anwesenheil dea Pompiyos auf den Balearen.

Daa sie Yemeinende Gerucht wSrde sonst Jauten nee t*n BaUar^MM

fui$$e> Die HinzufQgung von onmmo beweist, dafi nocb mebr
verneinl wird: „Ponipeju8 ist flberbaupt nicbt auf den Balearen

geweaen, gescbweige denn, dafi er dort irgend etwas unternommen

bStte**. Paciaecus mufi also nicbt biofi von der L>andung des

Pompi^jas auf den Balearen, sondern auch von seinen dorligen

Unternehmungen Kunde gebabt haben, insbesondere davon, dafi

er von den Balearen aus die Insei Fbusus nach langem Wider-

standf erohertp (Drumann III 566). Wcnn jetzl ein (ienicht

allf's dies veriit^inte und sogar dahin lautcte: Pompeium non com-

pLVi'ie, Pompejus komme nicbt zum Vorscbein, so mvl^^ dies, wie

I)iiimnnn a. a. 0. zulreffend bemerkt, daran gelegen liaben, dalj

man m lium iange uhae iNachrichten vuu liun war. Aus alledem

folgt, dafi zwiacben des Pompejus Abfabrt von Utika und dem
Tage, wo Cicero diesen Brief scbrieb, eine Zeit von betricbtlicher

LSnge Uegen niufi. Pompejus ging nach dem Verfasser des Bellum

Afdcanum (c.22f.), dem St.zu8timmt, nacb dem Gefecht bei Auspina,

das am 4. Januar stattfand, in See. Sein Weg fiihrte ibn lunacbst

nach Mauretania Tingitana, dem beutigen Marokko, wo er die

Stadt Ascuruni vergeblich bestOrmle, und von dort aus erst nabin

er den Kurs auf die Balearen. Zu diesem fin die antike ScbiH-

iahrt sehr weiten Wege komml dann, selbst vorausgesetzt, dafi
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zwiflcben seiaer Abfabrt von Ascurum und seinem Eintreflea aof

den Balearea nieblt anderes welter liegt, der Aufenlludt aof den
Bttlearen, die langwierige Eroberuog tod Ebusua uod sein Still*

liegen bis lu dem Zaitpunkt, wo io Hom alle Nacbricbten von

ibm ventttmmi waren. Zwiscben aeiner Abfabrt und diesem Zeit-

punkt mOasen Mooate vergaogen aein, nod daB erst zu dieaem
Zeitpunkt audi iierQcbte in Runi gingen, die die Oberfahn von
Cdiiars StreilkrSflen aus Siziiien nacli Afrika im Januar betrafen,

ist ganz unwalirsclieinlicli. Dagegen pass^n die den Pornpejus be-

trelfendeii Geruchte selir gut in die Zeil, in die icli den Unti XII 2
glaube dclzt'ii zu sullen, auf den Anfang Mai 46. Aus alledeni

' ergibl sich, daiJ Sternkopfs Dalierung auf Januar oder Fcbruar 40
unhallbar ist. Weidie der beiden Ansetzungen <lpti Viuzug vcr-

dieut, kauu um &q weniger zweifelhall seiu, aU die aui Antang

Mai durdi den weileren Inhalt des Briefer niancbe Bestatigung

erbSlt. Was bier von prunkvolien Sptelen und Gattmftblern in

PrSneste gesagt wird, babe icb mil Cftaara Sieg von Tbapsua in

VerbinduDg gebracht. Fdr St. lat ea natarlich unbrauebbar, und
er erbUrt: »,von den Spielen in Prlneate weiB man anderweitig

nicbt^i". Wenn aber auch anderweitig daruber nicbts bcricliiet

v^'ird, so sind docb die AuBerungen daruber, die der Brief seibet

entbalt, cbarakteristisch genug, urn ibre Beziebung auf den Sieg

von Thapsus zu rpcbtferii^'tMi (s. IVogr. S. 0). Wenn es welter

in dem briefe belBi: iam explicandum est ngofikiifia^ so erkiarl

Si. : „da8 Tiqo^Xfi^a ist ganz duukel". Allerdings ware es dies,

wenn der Brief im Januar oder Februar gesdirieheo ware. Alier

das Uuiikel erbellt sicb, wenn man XII 2, wie ich gelan halte, za

XII 4 in Beziebung >t:Ui uitd utiter dem ^qofilr^iia nidits anderes

verstebt, als was XII 4 mit nq6§kriika ^Agx^M'^^^oy geroeint ist,

nSmticb den Plan einer Lobscbnh auf den in Utika doreb eigeno

Hand gefallenen Cato (a. Progr. S. 11). Auch die Worte iam !•

mdeho ei quidem, ttf jpero, de uia recta ad we (XII 2, 2) pata4»

sebr gut in die Zeil, in die icb den Brief aetze (a. Progr. S. 10 f.),

soltald man sicb niclit straubt, den Zufammenbang des BrieCea

Xil 2 mit XII 4 und Xll 3 anzuerkennen. Sie beteicboen dann
des Atlikus bevorstebende Huckkebr von seinem Nomenlanum,
wobin er fur die Ende April und Anfaog Mai gefeierten Floralien

gegangen ist.

Die Verlegung vou XU 3 und 4 in diese Zeil wiii Si. aus

zwei Griindcn iiiclit zugestelien. Es sei iinwabrscbeiulidi, daii

man in Kuiii .schon Eiide April clwas von (iitos Knde wuBte;

indessen fur unnioglidi wulle er C6 uicbt t iklareii. In der Tat

ist es weder unmOglicb nocb unwabrscbeinlicb. Die MOglicbkeit

ergibt sicb aus folgendem. CSsar fubr am 13. Juni 46 mit einer

Flolte von Utiita ab und kam pott dim larfmm in Caralis auf

Sardinian an, also am 15. Juni. Wenn dies fur Casar mil einer

gauzen Plotte mdglicb war, so muBte ein einseJner Eilbote ?oo
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Utika nach Lilybauni, das ooch etwas n iber liegt als Cnralis,

mindesteos m di isellien Zeit gelangen kOnneti. Die ISachriciit von

Casars Sieg bei I liai)>ns kjin nacli Oiika am 8. A\nil Fur das, was

daraut in Utika i>ib 2u Lalus Tude gescitah, meln aia diei Tage au-

zuseUeo, ist durch nicbu geboten. Weon sich Cato in der Nacbt

von 1 1.mm 1^ April eoUeilite, so fobr der Bote am 12. April ab,

war am 14. in LilybSiim. aplteateiu am 18. am frelum Siculuro

and konnte am 25. in Rom eintreffen. Denn weno Oodius in sieben

Tagen Toro fretnm nach Rom kommen konnte (A II 1,5), so moBte
dies auch fur einen Eilboteii m&glich sein. C. Bardt (Quaestiones

Tullianae, Berlin 1866, S. 14) b4*merkt: Non inepto licebit cooicere,

tabeJlarios, qui noo ut nubiies Roiiiani commode proficiscebantur,

sed quam celerrime, septem diebus tonsuevisse conficere iter ex

Siciliie partibus non niniis reaiotis in urbeui Honiain. i)ai^ also

in den leUteu Tageo dei^ April Catos Tod in Hum bekannt war,

ist sichpr mdglidi. Sodanu aber ist es aucb einzig watji^clieiD-

licb, dali oian eine so wichtige IVachrrcht, wie es Catos Tod ist,

no j»cbneil nach Horn gelangen lieii, wie es muglich war.

Aber St. hall e^ nicbt fQr glaublicb, daB Cicero sogleicb nach

dem Eintreffiin jener Mochriebt an eIne laudatio Calonis daehte.

Diesem Einwande bin icb im aUgemeinen scbon im Progr. $.17 sufor-

gekMimen. Hier will icb nocb folgendes bemerken. Die laudationes

fonebres bitten nicbt su einer GeschicbtM{neIlo warden kdnnen,

weno nicbt die Sitle bestanden hStte, sie in schriftlicber Abfassung

zu erbaiten und in Abschrifien su verbreiten. Uieraus entwickelte

sich der Branch, heim Tode hervorragender Fers6nlicbkeiten, auch

abgesehen von dem eigentiidien Leicbenbegangnis, Lohschriften

aiif sie zu verdd'entlichen. AU Cicero im Jahre 45 eifrig mit

philoj^ophischer Schriftstcllerei bescbartiyt war, veriafiie er nebf^nltpi

und gewiU ia kurzer Zeit beim Tode der Porcia, der J>ch\\e5lcr

Catos, eine Lobechrift auf sie, und gieu li/t iti^ war cine solche

iaudatin Porciae aucb von 11. Terenlius> Vanu uiid einem yewissen

Oiliub verOireutlitbl wordeu (A XUl 48; 37). Diese GleidizeiLigkeit

lindet ihre £rklarung darin, daB aolche landationes zu Ebren von
Vorstnrbonan kuri nach ibrem Tode ersebienen. So ist es nun
aucb durehaos erkJSrlicb, daB Cicero sogleicb nacb dem Eintreffea

der Nacbricbt von dem Tode des Cato daran dacbte, mit der Ab-
fassung einer solchen laudatio eine EhrenpOicbt gegen den Ver-

storbepen zu erfillien. Denn niemaud war dazu mehr berufen

ab er. M. Brutus war bei dem Elintrefl'en dieser Todes nacbricbt

nocb nicbt nach seiner Staltballerscbaft in Gallia Cisalpina ab-

gegangen, sondcru nocb in Itom: denn er kebrl ini Jahre 45 um
die Weode vora Mai zum Jufii nacb der Ilatiptsladt zuruck

(A XIII 3; 5 7a Ml.), ging aibo erst um diebell)e Zn? d»'.s Jalnes 16

nacb seiner IM-ovinz ab. Er bestarkte Cicero in dcui LiibchluB,

cine solche LobbchiiU zu verfassen (Orator ij>5). Dali dics»j wcgeu

der Mu^cbkeit, bei den Macblbaberu Anstoli 2u errcgen, ibre
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Bede&ken hatte, brauchte nicht erst St. geltend zu machen.

Cicero selbst war sicli dieser Bed^nken durcbaus bcwuBt und pibt

ihnen in dem Brief Xll 4 sehr IreO^nden Ausdruck. Aber diese

Schwieri*;keiLen waren spaler diese Ih en wie unmiitelbar nacli Calos

Tode. Eiaeii Gruud fur eine spalere Anset/iiii': der l^obschrift

kfiniien sie nichl abgeben. In welcbe Zfit man audi irniuer den

l>ri* r XII 4 selzen mag, er beweist, daB Cicero i^ich, als er die

Lubdcbnli piaiite, jeneo Bedenken nicbt verschloB. — Schliefilicb

erkUrt St.* der Tod des Briefes XII 4 sei ein to ruhiger, daB man
unmAglicb an dw Zeit der aufregendeo UDd erschditeroden Nach-

riehten denken kttnne. Dieaer Einwand wflrde etwas bedeuten, wenn
der Brief ein erster und unmittelbar nach dein Eintreffeo jener

Nacbricliten geftchriebeDer wire und ibm auch keincrlei miindliche

Uoterbaltangen fiber sie vorausgegaogen waren. Aber ea aind nach

dem EintrefFeD jener Macbricbten schon eioige Tage vergangen,

und Cicero hat, bevor er und Altikus fur einige Festlage aufs Land

gingen, die Ert»i^nis«e in Afrikn init Attikus, mit M. Krutus und
niit andereii sicher nach alien Uichlungen diirchgesjirachen. Unter

dicsen tmstanden aucb jelzt nocb fur sulche kurzeu Milteiluiigeo

in die iNacbbarscbatt einen besonders erreglen Too zu verlangen,

siod wir nicht berechtigt.

VYenn ^icli also gegen meine Ansetzung der Bnefe Xli 3

und 4 nicbt gewicbtigere Einwande erbebeo laasen, aU sie St. er-

bebt, BO kann sie ffir gesichert gelten« Dafi gewisse Cinxelhehen

in dieaen Briefen aucb bier wieder im Zusammenhange mit meiner

Ansetzung versUlndlicb werden, wflbrend aie fQr St dunkel bleiben,

will ieb nur kurz erwahneii, ohne daraof naher einiugeben.

An die Lubacbrift auf Cato werden nir erinnert in einem
Briefe Ciceros an Tiro (fam. XVI 22), worin der letztere aut*

gefordert wird, bei der Vervielfalligung jener Scbrifl den Ab-
sclireihprn ziir H;ind zu gehen. Dieseti Rriof habo ich samt

audeien mil ihiii zusammengehorigeu lirieteu an Tiro {fnm. W I 19
uiid 17) auf Grund meiner Ansiehi fiber die Abfassuugi.£eil jener

Schrift und eiuiger andcrer Kuttripn auf die zvveite ilalfte des

Juui 4G augeselzt. Die (.riiii(i-' lur diese Ansetzung halt St. fiir

uiizureicbend; warum, etlaiueii wir nicht, veriuuilicti docli aber

bauptsacblicb desbalb, wfil St. meine An$icbt uber die Abfassungs-

zeit der Lobacbrifk auf Cato nicbt teilt. Ist diese aber ricbtig,

so gilt dies aucb von den drei in Rede atehenden Briefen an Tiro.

Urn ein anderes literariscbea Erzengnia des Cicero, oimlicb

urn seine Rede fQr Ligarins, banded ea sicb A Xll! 19 und 20.
Diese bisher gesonderten Briefe — in der guten Oberlieferung

sind alle Briefe des XII. und XIII. Bucbes ungeacbieden — babe
ich geglaubt zu ninem einzigen Brief zusammenziehen zu sollen,

wie ich das gleiche frfiher fur die Briefe XIII 13 und 14, 15

und 16, 17 und 18 getan bnhe. I>ie Yersuche von 0. E. Sclimidt,

diese fruberen Zusammenleguugeu teils aufzugeben, teila abzu*
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auiieru, habe ich als verfchit erwiesen in den JB. XXVII (1901)

S. 262 rr. Der entscheidende (ji uml, weslialb auch 19 niit 20
zusaiiiniengele^l \vei*d«»n muB, hes^leht darin, daB Cicero in ilein

Briefti, der mil Xlll 10, 1 begioat, uimiu^'lich iiur das geschi iubcn

Iiaben kann, was uns in XIII 19 Torliegt (Progr. S. 19 ff.). Uier-

fSr babe icb den zusaimnenhingeDden und eioheitlieben Nacbweis

erbracbl. Nalflrlicb muBten bierbei viele Einxelhelten, die den

lobalt der beiden Briefe 19 und 20 bilden, zur Spracbe kommen,
und zwar gescbieht dies in der Folge, in der Cicero selbst die Dinge

der Reibe nach zur Spracbe bringt. Jede dieser Eiozelei ui icrungen

dient da2,u, entweder zu jenein Nacliweia beizulragen oder ibn docb zu

nnterslulzeo oder scheinbare llindernisse aus dem Wegc zu raumen.

Uiernach wird mrjii beurleilen, was davon zu b^ilteii ist, wenn St.

beb;!uptet, ich fuhile eine ^aiize Ueihe von ;in. zwar

alie cine gewisse ScbfinbarkiMl ballen, von deiien abti' kt iii cinziper

geradezu durchsclilagend sei, uod wenn er die Uenierkuug hinzu-

ffigl: ,,\Veiin man aucb noch so viele halbe oder Orcivierlels-

^nnide zusaiinDenbriDgt, ^ie Iiaben ciucli nie die Kiaii eines
gauzea**. in >Yirklichkeit hat St. jenen einen uud ganzeu durch-

acblagenden Grund, den ich nacbgewieseo babe, nicbt anfechten

liftnneo. Trotzdem aber erklirt er, indem er sicb an eioes jener

acheiflbaren Hinderniue bSlt, daa Ergebnia meiner Aaseinander*

aetzung fOr zweifelbaft. Von der Ligariana ist nSmlicb zuerat

19,2 und dann wieder 20,2 die Rede. DaB Cicero nach der

eratmaligen ErwAhnun;; von neueni auf die Ligariana zu sprechen

komme, sei, nieinl St., fur meine Annahme bedenklicb. Dieses

Bedenken ist indessen recht unerheblicher Natur. Auf gewisse,

niit der Ligariana ziisaminenhfingende Mitteiiungen und Wunsche
de.s Attikus in dem Briefe, auf den Cicero bier antwortet, uelit

die»cr er.st ;ui der zweilrn Stelle ein I'iO, 2: Ad Ligarianam de

uxore Tidivriiuis el ynviijnn ntqne pui^sum mm addere \esl enim

pervulgala) neque Tubeioncin mlu ofjmdere; mirifice est enim

(f
i^alziog; iheairum quidein sane helium habui&ti). An der er^sten

Ul ihm die Tatsache, daB Altiltua in seinem firiere von der

Ligariana spricht, natOrlicb aucb bewufit — denn er bat docb

deo Brief ganz geleaen, bevor er sicb daran macht, ihn zu be-

antworten —, er kommt jetioch bier zunScbst in anderer Weiae

ala weiterbin auf sie zu sprechen. Die (.edatikenfulge in seinem

Anlwortscbreiben i^t eben nicbt bloB dutch den voriiegenden

Brief des Allikus beeintluBt, sondern aucb durcb die Wicbligkeil

uod Drioglicbkeit der Dinge, die ibn in dieser Zeit und nanient-

lich auch in den vorhergehenden Briefen bescbaftigen. Er bat

zuletzl melu-ere Briefe ;in Attikus ^escbriehen, oline von dieseni

welche zu eiiialten. l>cr Grand davon war eine >u ernstiiche Er-

kraiikung der Tocbter des xMlikus, daB dieser in .seinem Brief-

weciisei uiit Cicero lialle eine Stockung einlreten lassen. Da

Gceru null nach dei> Altiku^> erster MiUeiiung bierubur in dem



50

Briefe, den Cicero mit Xin 12 betntwortet, in den nScbsten Tagen
TOD Attikus keine Nacbricht erhalt, so warden seine Erkundigungen

nach dem Befinden der AtUka immer dringender. So ist es denn
nur naturlicb, daB wir in seiner Antwort auf den ersten BrieT

des Atlikus, den dieser nacb jener Unlerbrechiing des Rriefwecbsels

flchreibt, vor alleni andereii lesen : in quibus (tuis lilleris) illud

mihi gratissimum fuity quad Attica nostra rogat te, ne, tristis sis,

guodque tu dxiySwa esse scribis (XIII 19, 1). Danii koinmen zu-

niiclist liieiaiische Dinge zur Sprache, der schriftstellerische Erfolg,

den Attikus niit dem Vertrieb der Li^jariana Cicero bereitete, und

die Cijerlragung der Acadeuiica auf Varro. Von dem Erfolg mit

der Ligariana muB Attikus schon in seinem letsten Briefe Tor der

Unterbrecbung gesprochen faaben. Denn in seiner Antwort auf

diesen Brief, die in A XIII 12 forliegt, scbliefit Cicero an die die

Krankheit der Attika belreffenden Eingangsworte sogleicb die Be-

merknng an: L^arianum jnraedare mndidisti, posthae, qiuefmd

scHpserOf tiki fraeeonium deferam. Ganz ahalicb folgen in dem
Briefe, der uns jetzt be^chaftigtr auf die oben angegebenen, die

Altika betreOenden Worte folgende Satze: Ligarianam, ut video,

praerJare auctoritaa (na commmdavit. Scripsit enim ad me Balbxis

mirilice se probarv oh fnmque cansam ad Caesurem earn orati'

uncuhui misisse. Hoc tyiUir idem (u mihi antea scripseras. Ich

will nicht wiederholen, was ich hieruber A'rogr. S. 21 gesagt habe.

Man sieht jedenfalls, dafi es jetzt entweder vorzugsweise oder ganz

ausscbiieBlich der Brief des Liaibus isU der ihn zu dieser AuBerung

veraniaBt, daB dieser Brief des Balbus ibm Freude gemacbt bat

und er sich deshalb gedrungen fflblt, seiner Anerkennung ISr die

Bemahungen des Attikus urn die Ligariana von neuem Ausdruck

2tt geben. Da er sich bierbei nicht auf den ibm jelst Torliegenden,

sondern ausdrQcklich auf einen fruheren Brief des Attikus beiieht,

also doch wohl auf den, der XIII 12 vorliegt, so ist anzunehmen^

dafi Attikus in dem jetzt vorliegenden Briefe nicht wieder von

seinen BemOhungen um die Ligariana gesprocben bat. Aber selbst

wenn es der Fall war, so wurde Ciceros Verfahron, birrvon scbon

an dieser Stelle seines Briefes zu spredien, diirchaus iiicbts Be-

fremdlirhes babeii. VVi*' mm writer in Xlll 12 auf die obigc, die

Ligariana bctreircude Beinpi iuing au^tubrliche Auseinandersetziingen

fiber die Umarbeituug der Academica folgen, so geschiebt dies in

derselben Weise in unserem jetzigea Brief. Und wie dort nach

ErlediguDg des Lit<^i'ariscben das Pers5nliciie sich aoreibt, Dinge,

die entweder Cicero oder andere Personen betreffen, so in unserem

Briefe; aueh was In XIII 20 die Ligariana angebt, ist rein pers6u-

licher Natur. Was in dieser woblgeordneten Gedankenfolge die

zweimalige Nennung der Ligariana Bedenkliches baben soli, ist

nicbt zu verstehen. Wir kdnnen docb nicht annebmen, dafi Cicero

sich pedantisch an ein Geselz gebunden halx^n sollte, niemals

etwas an zwei verschiedenen Stellen eines Briefes tu enfihnen.
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Doch geDug von dieseo BedeDken Sterckopfs. Wir kunnen nicht

blofi unbedenklich die bbher getrennten Briefe 19 uad 20 als

eioen einzigen Brief ansehen, sondern muss en es tun.

Vou der zwpitpn Ifiilftp He? hisherigen firiefes 20 hai)e ich

doe von den bisliei iL,'tMi Dt^utun^sversurhen abweichende neue

ErklaruDg gegebeii. Icli weise, wie dies Ciceros gauze Ausein-

andersetzung erfordert, ein einbeitliches Tbema nacb, zeige, daB

dariu jeder SaU uiid jedes Wort eioe angemessene Deutuiig (iodet,

und hufle, dafi meine Auffassung um so mebr alien Anforderungen

eDtitpricht, als sie in deo Zeitpuakt der Abfissung des Briafes 20
genaueite biaeiapaSt. Denn dieae Aufierungen Ciceros hflngan

naeb meiner Ansicbl mit dem soeben erfolgten Erschainen der

Ligariana zuaammeD. Dach icb verweise auf das Programm
S. 22—29. St. erklart, was ich vorbringe, lasse sicb liSren, findet

ea aber docb zweifelbaft und fraglich. Irgend welcbe GrQnde fur

diese Zweifel warden nicht angegeben.

IS} Til. Siako, (J uu lectaaea. Wieuer Studien XXV (19U3) S. 158.

Cic. ppij^t. Vn 12.2: Sed quonam moffo n'vile defender,

cum omnia tiiu causa fnn'as, n&n civium? Ubi porro ilia erit

formula fiduciae: IMEli BONOS UESE AGIER OPORTET?
t gww enim est qui facit nihil nisi sua causa? Unter Verweisung

auf IMaul. Pers. 67, Cic. de legg. [ 49, de liu. Ill 64 und Atl.

Ml 2, 1 \Mli S. lesen: quis enim est (mr 5(mi4s), qui facit... ^ nach-

dem scboQ P. Manutius vorgeschlageu hatle; quis enim est (^bonus)t

fill . . • Oafi Cicero eina von beiden gescbrieben bat, iat aebr wahr-

acheinJieb, aber welcbea, wird sicb achwerlich entacbeiden laasen*

19) W. Sterokopf, Uotersachuagen zu den Briefen Cieeres ad
Qoiatnm frmtrem 11 l->6. Hermes XXXIX (1904) & 383-418.

DaB Cicero sicli Ende 57 als Legal des Pompejus fur die

Getreidebesorgung in SardinieQ durch seinpii Ihiidrr Quintus er-

«ptzen liefi, isl von [)rumann !)phaupte!. nher nichi be\vi»*sen.

Vieimehr babe, meint S(,, Pdnipejus den <Juintus zuin Legalen

ernannl, weil er ibn sch iULe und Urauchen koonte. In die Zeit

nun, in der Q. Cicero iiach Sardinien reiste und sich doi L anf-

hielt, fallen die liriefe ad Qu. Ir. II 1—0. In dem cr&ten luacbl

M. Cicero in der Zeit ndscben dem 10. und 17. Dezember seinem

Broder Mitteilungen Ober den Verlauf einer Senataaitsung. Ciceros

Angaben fiber die an ihr teilnebmenden Senatoren aind in nnaeren

Aoagaben infolge acblecbter Oberlieferung mangelbaft; zutreffend

lieat SL mit Holzapfel: consularei nos fuimus €t duo eonsules rfe-

tignaH, P. Sertf&nu, M. ImuUm, Ltpidusy ViUcacius, Glahrio; prae-

torn aona freqiuentes; fuimus omnino ad ducentos. In Ciceros Bericbt

gtehl weitcrhin nach den Aiisgabcn Dixit MHo. Coepit dimHtere. Aber
DirAt Milo paBt nicbt binein. Um die bislierigen Abanderung>versuchc

durch etwas Be«serea zu ersetzeu, gebt St. auf die von Mommseo
4*
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entwirrtc Blatterversetiung des Arclielypus zurikck, in der diew
Briefe ilberliefert sind, and nioimt die Fiige zweier Blatter nicht vor,

soDdern nach I^filo an. Dieses sei eni infolge der Anreihiing von

caepit dimittere hergesU'lli worden aus Milonis, das 113,4 nach

ipinis pinzusetzen sei. Hier also sei zu lesen ipstiis }filom8 copit's,

wahrtnd III, 1 Milo zu strektien sei. Das ist annehmbar. Statt

abei dixit allein steheu zu lasseii. wie St. will — er Hest . . . s«

intellegere. Dixit: coepit dimittere — , wird man es wohl besser

init se intellegere zusamniennehmen, so daB se intellegere dixit im

Gegensatze slehl dem vorausgcgangenen se rogaturum neyavtt.

Aock klOD ich oicht zustimmen, wenn Si. II 3,.4 in dem Satze,

ill dMi Milofici gebdrt, das fliMrlleferte in ea far spracbrichtig

hih— mHM seien Quirinalia gemeint, die dator erwibnt werdeo—

,

wHirend die meiiteo Herauageber alatt deasen in eo leaen, so dafi

sich ergibt: tn eo mttHro tunm$ tvperiom iptiu$ Mcnii c^^.
Mil IN «o ist dann, dtin Inball dea vorangehenden Satzes (fipera$

aulm mas Clodim confinuU, mtmui ad Qwrinalia partUur) ent-

sprechend gemeint: in mmm parmda.
Ad Qu. fr. !I 1,2 helBt es von dem Tribunen Rarilius nach der

pffruiig: seiUeniiam dixit, ut ipse indices per praetorem nrbanHtn

sortirelur. Si. bevorzugt, wcil nicht zu ersehen sri, wer mit ipse

gemeinl ist, die Lesart des Mauutius: ut ipse indices praetor urbantis

sortireinr, will aber, urn die Kormplel besser zu erklareOt lesen;

Ml ipit iudict6 per ^se) praetor urbanus sortirelur.

Daa Prinomen C. vor dem nachher genannten Cassius, das

|eUt in den Ausgaben steht nacb einem Vorschlage von Baiter,

will St mit Recbt ala ebenso unsicher wie anndtig wicder be-
aeitigt wisaen.

II 2, 1 kdnne, meint St., Lenlub' iC SuH nomine bedeuten:

„mil HOcksirbi auf L. und S.''; ob man Leniuli mit Manulius

de einziucbieben babe, sei fragUcb. Wcitorhin sei zu inierpungieren:

Quo<i[uo modo res se habet, nan est facillima. Sed habet cet., so

wie § 3: ohtinere cansam Lentulus videbofur; in ea re nos . . .

feciums, sed per obtrectalores . . . extracta est, so daB res als Sub-
jekl zu extracta est nicht eingeselzt zu werden braurhe, wir man
frOher tal» sondern aus in fa re hinzuzudcnkeu sei. In den

\Vorten in ea re nos et ojjiLio erya Lentuhm tniripee et vobmtati

Pompti praeclare satisfecimus dcutet St. voluntaii Pompei mil liecht

nicbt auf die Absichl des Ponipejus, selbsl die Zunlckfuhruog

des KSnigs Ton Agypten su QbernehineD; voltmUUi Fmpei solit

fmmm bedeute Tielmebr: „ich babe dabei ganz im Sinne des Pom-
pejtts gehandeU**. Pompejus trat namlich offiziell far Lentulus ein.

Zwtacben II 2 und II 3 ist ein Brief des M. Cicero verloren

gegangen.

II 3, 7 sind die Worte domus Hbi ad luam Pisotiis Liciniana

conducta est ; sed, ut sperOy paucis mensibus post K. QuintiUs in

tmm ammigrabis so zu versteben, dsB fur Quintus auf die Zeit
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vilni I . Juli ab das Haus ad lucum Pisonis geinielet war, M. Cicero

^h^y hofft, sein Bruder werde wenige iMonale iKich dem t.Juli

^eiii Nviederhergeslelltes flaus auf dem Palatin, das ebenso wie das

des M. Cicero von Clodius zerslort worden war, bcziclien kdnnen.
Das am Schlufi hiuzugofuglc Datum XV K. Manias bezeichnet,

meiut St. (mil Rauscheu, Epbemerides TulliaDaei Hoan 1886,

S. 20) den Abgangsiag des Briefes, obgleich er nacli Ausweis der

Worte (§ 7) Piidie Idm F§hr. Amc tcr^ti anU hum am 12. Februr
geschrieben wurde.

Den Brief 4 selien die oeueren Herauigeber mil Monnnsen
aus zwei Stucken zusamiDeii, die man fnlher oicht als zusammen-
gehdrig ansah, 4 und 6, 3—7. Die Zusanimengeh6rigkeit der
bfiden Sulcke bestritt ziierst Rauscheo (a. a. 0. S. 39 f.), und jetit

mil wt'ilpren Grfiiiden Sternkopf. Mil dpni VVorle exitunts am
Ende von 1, 2 hat cs cine ahnliche BewandUiis wie ohm mil

Milo; es fra^'l sirh. ob es bei AiiflOsung der Ulattversetzung zum
Vorbcrgehenden /n zieben ht, wie es vor Mommseo und wieder

bei VVesenl»erg gescliah, odcr zum Folgcrhlt li. St. entscheidet sich

fur das erstere und m5clitn § 2 lesen: de nostra TuLlia, tut me-
hercule amatiiissima^ spero cum Crassipede nos confecase; {$ed)

dm erant duo, qui post LaHim MeMr religiosi — €et$nm [mit

MomiDseD, Oder lieber mit anderen cetera^*; Qberljefeit isl auro]
umfuium trot LatUtr —^ ^u) ml exiwnu; Subjekt lu erof

exdurug sei CraMipea. Wie Rauschen (S. 40), so meiot aocfa St,
daB Tielleichi am Ende voo 4,2, sicher aber tu Anfang von 4,3
etwas febJl. In einem gewisscn Feblbetrag an Zeilen, der ^€h
fur das diese Stelie eDthaltende Stuck aus der Blattversetzung er-

gibl, siehl St. ein SuBeres Zeichen jenos Ausfalls. — In § 3 zieht

St. opus erat mil Scbutz nicbt zum Vorhergeht*ndcn, sondern zum
Kolgenden und liest: &pm erat, si te hnherem^ paidisper fabris

locum darem: sed e{ haec^ nt spero, hreui inter nos communicahimus.
— § 7 lieiBt es: adhuc clausum mare fuisse scio, sed (jHosflam

vinisse tamen Ostia dicebani, qiit le unice laudarent plurunique in

provincia fieri dicereiU; eosdem aiebatit nutitiare, te prima navigaiione

Prmtmissurum, Mit Recht mifibllltgt es Su, daB Manutiiia (hUa
in OWia abSnderte. Er liesi sed quosdam venisse tamm Ottitm

diet^mtL £s seien Scbiffer gewesen, die aucb in der schlechten

Jabreszeit den Verkebr awischen Sardinien und I (alien yermitteSteD,

und Cicero babe durcb dritte erfahren, was sie in Ostia geaagt

batten. So erkUre sicb aucb die eigenlAmliche Form von Ciceros

Berichterslattuog mil dicebant und aiebant. fibrigens brauchl Ostia

bei der scbwankenden Form dieses Ortsnamens (s. Gcori^os) wolil

oi ht erst in Ostiam abgeaodert zu werdeo, sondera kaon ala

Neulr. plur. stebcn l>[pilM^n.

Da es 4,1 lieilU St'snus nosier absolulus est a. d. V Idus Martias,

so erklarte scbon Uau^dien (S. 40), dafi der hieruiil beginoende

Bri§( ge&cbrieben sei paulo post absoluiiuuem Sestii, und ebenso
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dalierl ihn St.: 11. MSrz od«r baki Mchher. Weil ferner 4,6 die

Freisprechung des Sextus Clodiiu lar Sprache komiDl und diese

fQr £nde Man aDgenomineo wird, so setzt St. den vod ibm und
Rauschen angeDommaieii Teilbrief 4, 3—7 auf Ende Mai an,

wie Kdroer (Quaestiones chronologicae, Misoiae 1885, S. 19), der

4, 1—7 als einen einzigen Brief ansieht. diesen aus demselhen

Grtintip in dieselbe Zeit geselzl hatte. Jeiie Ansetzung der Frei-

spi t cbung des Sextus Clodius ht^i iiht d^rauf, daB Cicero in der

itede p. Gaelic (7b) i»agl: paucts his diebus Sex. Clodiui absolutus

est, vun dieser Bede seibst aber 1), sie sei diebus festis ludis-

que publicis gehalleu, wuiunter mau die am 4. April be^inneodeo

ludi Megaienses verstehu Da Cicero ad Q. fr. II 5 die Ereignisse

voni 5. April ab bericbtei, obne den ^okB des CUius tu er-

wihnen, «o teblofi Kftrner (S. 18) mit ZuBtimmung von Rauacben
(S. 40) und ebenao jetat St., daB die Rede pro Caelio am
4. April 56 gebalten wurde. Und weil ea su Anfang von 11 &
beifit: Dederam ad te Utteras atitea, qv^UM arol aerqrttifln JmUmiiii

noitram Cratsipedi fr, {iVen.) JfrU. ut$ desponsam, ceteraque de

re publica privalaque pencripseram, so nabm schon Kunier (S. 18),

me jetzt auch St., an, dafi vor II 5 pin Brief des M. ('icero vom
I. April verioreu gegangen sei, in dem er semem Bruder die Frei-

bprecbuog des Calius und die Verlobung seiner Tocbter be*

ricbtel babe.

Der Brief H 5 isl am 8. April gescbnebco, weuii man mit
Mutjiiiiseo 111 § 2, um keine Lucke in der Aufzahiung der Tage
zu laasen* das uberlieferle a. d. VI Jdus Apriles veni ad Quinium
abinderi in a. d. W and ( 4 fflr od y Mim lieat «. d. ?l idiu,

Oder am 9., wenn man mit St. dort an a. d. VIUm featbflit and
bier ad y /dm nimmt fQr a. d. V idua.

II 6 beginnt mtt den Worten: 0 liUern mUU teoi tncmidWHMa
tassptctatas, ac primo quidem cum duidarifi, nunc mro tlkm cum
Hmore! Eine so lebhafte AuBerung fiber einen empfaogenen Brief

ist regelmaBig ein Zeicben datiir, daB Cicero sogleicb nach Empfaog
des Briefes darauf anlwortel; vgl. A IV 19 (17); IX 2a; XII 4;

XIU 44. Aus den weiterhiii fo1«,'f>THlen Worlen Idibiis Maiis senatus

freqiiens fwinus fuit cel. uikI fjuii'i Idihua et postrtdie fueral dictum

de ayro tanipano actum iri, iion eat mnun (oder mil St.: .. . actum
iriy ut est actum) ergibt sicb, dali Cicero frubestens am 17. Mai

diesen Brief scbreibt. Also ist der Brief des Quiutus frubestens

am 17. Mai bei M. Cicero eiugetroiten, und dieser Brief kann nicht,

wie St. annimmt, mit die VeraDlaasuDg geweaen aein, daB M« 0cero
am 15. Mai im Senate nicht auwesend war. Wire er dies ge-
wesen, so bStte Cicero nicht uDterlassen, in seiner Aotwort dem
Bruder bierflber irgend etwas au sageo. Id dieser Senatssitaung

wurde dem Gabiniua die ntcbgeauehte snpplicatio abgescblageo.

Mit fiezug bierauf sagt Cicero: iMfti cimi sua spon/e iucfmdum turn

tueifiidftts fHod mt abHnt$; eU ennii tVattqwi^ iudkhm, ame
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oppugnaiione. sine gratia nostra. Dana lieifit es im Metl.: eram

ante quod Idibus et postridie fuerat dictum de ayro Campano actum

tri noH ul est aciumf aber ,,/ioh iu rasura ab alia maDu scriptum

lioea tnbducU deletam est'*, und St. mmulet: aberam autm guod

MAm .... aetim iri, ni oefiMi.

90) W. Sl«rakopf, Die ti! itterverietsoog in 4. Biobe d«r Briefe
ed Atticam. Hermes AL (1905) S. 1—49.

St. fOhrt den Nachweis. daR man an der Anordiuiii;^ lurch

welche Mommsen die in dei LandschnlilK lipn llhfrljpfn ung vor-

liegeode Verwirrung g«'hohen liat. mit Unrtit lit Ahaiidi i ungen vor-

lunehmen versucht hat. Eioe genaiie Besprechung des iniialls

der liriefe bestatigt die Ricbtigkeit vuo Mommsens Anordnung.

Nar an twei von den Stetlen, wo die in der Oberlieferang ver-

sdiobenan und von Momrosen amgestelllen StQeke siiflenimen-'

•tofien, will Si. nicht ganx so ableilen wie Mommsen. Der letitere

bat awei grftBere TextstOdLe in der Weise umgestdit, daB das

heraufgenommene Stuck scbliefit mit (A IV 17, 3 Anfg.) et eo tnagis

mmc cociace (so M; cod ace /b), woran sich dann der nicht

xweifelhafte Anfang des herunterzuschiebenden Stuckes anschliefit:

qrwd iam intellegehamns cpi. Auch der Atifang des bpraijf-

2unehmendf»n Stuckes sleht lest. Ob nljf i- {\pv uarh diesen um-
zuslelU nden Stucken wieder einsetzeinir normale Text «o weiter-

geht, wie Mommsen wollte: dtctatnram (ruere imtitio (19, 1 a. E.)»

Oder ob jfner SchluB des heraufzunelimenden Stitckes und 9omit

auch der Aulang des wieder einsetzendon normalen Textes anders

m gestalten ist, laBt sich fragen. St. glaubt jenes uberh'eferte

€9ciaet nicbt dem Gnde des heraufknnehmenden Stflckes, sondem
dam Anfang des normalen Texles inteilen zu sollen. Das Obt

natflriicb seine Wirkung an swei SteUen aus, die ieh in den beiden

Tflffscbiedenen Fassangen nebeneinander stelle, mit Einsetsung der

far codaee gewahlten Lesungen: Aoc [^iseef bei Mommsen, und
s^nes bei Sierokopf.

Mommsen. Sternkopf.

I) 17, 3Bt.

Memmius autem dirempta coitione Memmius autem drrempta coitions

moAo C9knno plane refrixerat et invito Cahino plane refrixerat et

eo magis nunc hor iarety quod iam eo magis, nunc quod iam inlellege-

intellegebamns. e}i}in(iationem illnm bamus, enuntiationem iUam Memmii
Memmii valde Caesari displicere

|
valde Caetari dispiicere

1^ 19,

!

tide afisolulnm Gabinium tiinu nilv uhsolututn GabmiunK f>^face

turam ft^rrri p iuttUio el omnium dictaturam, fniere iustiiio et oinni-

rerum Ucentia ' um rerum licentia

{vide Manulius, inde M: fervere Moiumseu, fruere M)

Es handelt sich in deui eiiiteD SaUe (17, 3) um den scitmah-

licben Verirag, den Memmius und Domittitfi Calvinu£ ais Bewerber
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um das Konsulat fur 53 mil den Konsuln vom Jalire 54, Appius

Claudius und Dooutius Ahenobarbus, geschlussen batlen fdr den

Fall, da0 darch die Begdnstigung der beiden Konsuln die beiden

Bewerber ibr Ziel erreicbten. Diesen Vertrag batle Hemmius selbst

auf Antrieb des Pompejna iin Senate zur Anzeige gebrachl. Ciceroa

Mitteilung von diesem Vertrage geht in deni Briefe 17 dem obigen

Seize voiaus; sie beginnt mit den Worten: consnhs fiagrani wi-

famia (§ 2). Mit dem Prasens flagrant wird bier das noch an-

dauernde Ergebnis der Sache fur die beiden Konsuln angegeben,

wahrend es nachher im Zusammenhang der Scliilderunu des Vor-

wancis vofi ihneii heiBt (§ 2 a. i:].): fhr ippws erat idetn: mhif sam
iaclmae ((i. h. er hatte in der Tnt ni L;ateiu Ruf niclits iiH'hr zu

verlieren); corruerat alter (d. i. Uoiiiiiius Ahenobarbui*) et plane,

inquam, iacebat. Ebenso schlieBl &ic\i in dem ubigen bier uniDitteU

bar tulgendeii SaUc Memmius autem cel., der die Wirkung des Vor-

gangs fdr den einen der beiden Bewerber angibt, das Plusquaniperf.

nfriauTol nocb an die Scbilderung dea Vorgangs an* wibrend mit

to magit nunc iaeet die noch andauernde Wirkung der Sache fdr

Meromiua gegeben wird. Ea ist also an der Tempusgebong ntchts

ausauselzen, und nunc und iaut schOtzen gegenseitig ihre Zu-
^ammengehdrigkeit. Mit Mommsons hoc vor iacet ist es freilich

nicbts« und mit ftecht bal C F. W. Muller eine Konjeklur von

Ucid in den Te xt aufgenommen: et eo magis nunc totus iacet. Die

Einselzung von ioi' wret fur coctace hat die allprgroBte palfm-

graphische Wahrsclieinlictikeil und isl, abef'spfim von dpni / am
Ende, kaum noch eiiie Abanderung der Ol)t'i lit.lei img zu ueiinen.

Sumil bal sich Mommsens Ahteilung der Sturke an dieser Stelle

dorh scbr bowahrt. Stcrtikopfs Aiioidtiung Memmiris . . . re-

frixerat el eo magis, nunc quod iam intellegebamus liai man die

EmpHndung, daB entweder nitfiG oder tarn enlbebrlich ist, und die

„emphatische*' Stellung von nioic will eincm auch nicht recht

eingehen.

Die zweite Stelle (19, 1) gebftrt in eine an Attikua gerichtete

Aufforderung, von seiner Reise recht bald nacb Rom zurOck-

zukehren und zu sclwn. wie es hier zugeht. DaO Cicero aber an
Altikus auch die Aufforderung gertchtot liahen soUle, sich in Aom
den Slillstand der Gerichfe und die Auflosun<? aller Ordntmg
zunuUe zu machen, ist nicfit anzunehmen. und ^chwerlich isl

fruere inslitio et omnntm rerum Ikentia von dictaluram loszul5sen

und fiir >iih zu lielHiieii. Dies alter St., indftu er an dieser

Slelle dull uoraialen Text beginuen laBt mit ol/ace dictaturam,

fruere imtilio et omnium rmm Ikenlia. Zunacbst isl zu bemerken,

dali olfacere in iibei Irageucui Sinn zvvar einmal vun Cicero ge-

braucht wird, wo es sich um das Aufspuren von GetdqueUen

handelt (de lege agr. 1 11: Num fuimam lam dhtrusus w^am
nummm mdetur, ifuem non wrekitteii htiuau olf€cefiiii?\t daB
cr aber fur die Witterung in politiscben Dingen regelmafiig odnrori
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verwendftt. St. verweist selbst aiif A IV 18,3 res putt ad inter-

reynum, et est nonnuUus odor diclnturae. Aber (Cicero schreiht

aach A IV 14f 2 Tu vtlim, si quid forte uovi habes, . . . et si quid

forte de comitUt, de re publica— soles enim tu haec festive odorari—

,

serAtft od m$\ A V 2, 3 Om ex Bfiro nUerit^ 4m n fkiUca scribas

ad me vdim^ si qM erit odonre\ A XV 3, 1 erit nohk coram
edtrmubtm et comiHuindum, iuUne Rmae em poumms. Palio-

graphisch worde stcb edmrare von eodaee nicht weiter eDtfernen

als olfaee. Aber auch odorare dictaturam halte ich nicht fOr wahr-
acb^iolicb, weil dktahtram mii itistitio und ommm remm liceniia

irgendwie znaammentunehmen ist. Dahcr kann auch hier nur
Mommsens Abtpi!uti» der zu trennenden Sluckt- richtig sein. Aber
seine Lfsuiig dicuuuram fervere iustitio et omnium rerum licentia

hat mil Hecht keinen Anklan*,' gefunden. M;<n wird lescn mfissen:

dictaturam frui mde iustitiu ri omnium rerum licentia. Man erhalt

lianii (mit Cbeinahme der auch von St. mil Kecht gebilligten, bei

Wesenberg zu ersehenden A»ffai.^ung der Stelle): peii vide nummis
ante camUia inbutiin uno loco divisis palauty vide absoluiMin Gabinium,

dictaturam /hit* tdde iiuUtio et omnium rerum licentia, perspice

tieqmtatem mtM met' cet. Sachlich wird von dem Sireben des

Ponip«ju8 nacb d«r Diktatur paasend geaagt, dafi er aich den
StiUatand dar Gerichte und die Aufldsung alter Ordnnng tunuUe
mache.

Nach alledeoB ist nicht zu bezweifein, daB nicht Sternkopfs,

sondern Momniaens AhteiJung der zu verachiebenden Slttcke

richtig ist.

W»'i(er glaubt Si. die Richtigkeit der Ansicht Mommsens, daB

zu Anlang von IV IS ein Ausfall in der Cberlieferung anzunehmen
spi. beslreiten zu sollen. Am F"'ndi', von 17, 5 lioilU es: ,,qnid

poteris'\ inquieSj „pro its (Homilius, Me.-s illa, Scaurus, die Anklagen

zu gcwartigen baben) dic^e?** ne virani, <(i stio; in illis quidem

Iribus libriSt quos tu dilaudaa, xilnl le^eno (^jenieint sind die drei

Bucher de oratore). Dann ioli^i in der Oberlieferung : Nunc ut

efMonm haheas rerum, ferendum eet. quaerie, ego me ut getterm.

cetutanter et Wfere, Man siebt dies niit Honimaen als zu einem

nenen Briefe gehdrig an, deaaen Anfang verloren aei (Mommaen
Wit auch die MQglichkeil ofTen, dafi erat die VVorte von ferendum

an an zu einem nenen Briefe gehdren). Nach St. fehlt nichts.

Der Satz Nunc ut opinionem habeas rentm, ferendum est geh6re

an den Schlufi des 17. Briefes; nur sei zu lesen (^id) nunc, ut

opinionem hnheai^ reorum, ferendum est. Der Sinn sei: „wenn du

die Meinung dei Aiif^eklagten wissen willst, "o mnfi man es sich

heulzutaf^p f;efallen lassen, dafi ihre Verteidigiing die grdfiten

Sdiwien^kpit^ n niaclit". !^lan kuune bemangein, daB reortim bier

von Leulen gesagt werde, die erst noch rei werden sullen. Aber

der letzte Satz sei allgemein gesprocheo; Cicero deiike uichl bloB

ao die, die cr demoacbsl werde verteidigen mussen, sondern auch
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an solche, die er bereits verteidigt habe. Also id = defensorem

nescrre quid dicai pro reo. Die Notwendigkeitf den Satz erst dujcb

AnderuDg an zw« StoUen fQr eine immerhin doch etwis kQnst-

Jiche Deatung surechtsumacbeD, spricbi gegen die Ricbtlgkeit

dieser Anucht Welter aber aoUeii die dann in der Oberlieferuog

folgenden Worte qwurii if9 me ul gemrim* amtUmkr ef l^m
deo Anfang eines neueo Briefes bildeD. Dafi Cicero bier meint:

„hm der Freisprechang dea Gabiniui>'\ liabe er nicht nOtig gefaabi

IQ sigeD, well er es als selbslverstandlicb anoebmet dafi AttilLus

von anderer Seite uber diesen IVozoB unterriclitet worden sei.

DaB Cicero aher so die Worte gespart uiid daraiil vnrzichtet haben
solite, dein Fitniiiile in irgend einrr Form von deni Auspang jenes

Prozet»i>ei» Kenntnis zu geben. sei es aucb niir so. \vi»' ci einen

Brief an seinen Bruder ht'^iniit: GabinHu absoluius est (ad Q.
Ir. Ill 4,1), ist ganz iinwabi s* liemlu li, uud unmojjlK li liatte Attikus

ahueu kunuen, was Cicero meiul» wenn de^beu iinef beganii:

quaeris ego me ut gesserim* Die allgemeioe Meioung also, dafi

bier etwas Febltt oSmlicb eine mehr oder wentger auafabrliche

MitleiluDg uber den Ausgang dea Gabiniatproseaaea, iat bereebtigt.

Ea iat aber aucb nnwabracbeinlicb, dafi der orangebende Brief 17,

mag man ibn nun bia ntM nptrio oder bis ferendvm $tt reebnen,

biermit acbloB. Er mufi mehr eothalten haben, ala jetzt daritt

stelit. St. meint freilicb, eine Nacbricht Ton Quintus und dessen

Teilnahme an Casars britannischem Feldzug sei jetzt, am I.Oktober,

nicht mehr zu erwartyn, weil dieser Ft>ld?ug inzwisc hen drn Leuten

in liom iangweilig ge\vorden <ei. Aber St. wpjR rrchl gut, wie

oft Oinge, die fiir Cicero viel weniger Nvicbtig sind, als zu dieser

Zeil des Quintus Steliung bei Ca^ar, in aufeiuauderfulgenden

Briefen an Attikus iuimer wieder zur Sprache kommen. Dafi

Cicero vorher, nauilidi ju 16 und 15, und nachher in 18 davon

spricht, seheu wir. Dafi er es dazwischen, in 17, unterlassen

baben aollte, kfinnen wir nicbt glaaben« Aber aucb abgesehen

hienron enthllt der Brief 17, wie er una vorliegt, liein einzigea

Wort Ober die privaten VerbSltniaae dea Cicero oder Attikua, i. B.

nicbta ftber Leute aua der Uoigebung dea Attiliua wie Entyebidea

oder Dionyaius, von denen doch Cicero in den Briefen 16, 15, 18
und 19 wiederholt spricht. Er entbalt vielmehr ausschlieBlicb

poiitiscbe Nacbricliten. Das ist ein deutliclies Anzeichen dafur,

dafi der Hrief 17 am SchluB nicht vollstandig ist. Pr^s Iplzte

Stuck von 17 aiso und der Anfang von 18 sind verioren ge-

gaogeo.

Zu den Rriefrn. auf deren Inhalt St. eingebt und aus denen
er einzelne Steik:ii behandell, bpmerke ich folgendes.

In deni Briefe A IV 14 leilt Cicero Atlikus mil, er sei von

Vestorius benachricbtigt worden, dafi Attikus am 10. Mai von Rom
abgereist aei. Dieae Beiae dea Attikua kann nicht geradcawega

auf Brundialom und Balbrotum gericbtet geweaen aein, wenn wir
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such spSter Attikus in Butbrotum antrefleu. Cicero schreibt diesem

iidiiilicii Hi uii^erem Briefe (A IV 14,2); Tu velim, si quid forte,

novi habes^ maxime a Q. ft aire, deinde a C. Caesare^ et si quid

foru de coitAAt, 4$ r$ publica — soles envn In haeefn^ odiorm—

»

Mnta nd m$* Uiese AufforderuDg, bei Q. Cicero und bei GSsar

polititcbe PiacbricbteD einsutiehen, bitte fQr M. Cicero keinen Sion

gebabt, wena Attikus aof geradestem Wage voo Rom naeb BrttQ*

diaium rei^te, um von hier nach iiiithrolum ubarzuseizen. Cicero

berand aicb, als er dieaen Brief acbrieb, auf einem seiner kampani-

fcheo Laodgiiier, wo er bis zum 1. Juni bleiben woUte (Q. fr.

U 12, 1 : Ego me in Cumano et Pompeiano, praeterqmm quod sine

te, ceterum satis commode obledabam et eram in isdem locis u^gue

ad Ka\. hmia$ fuhmts). Er befand siih alsu der Mauptstadt schoa

viel uaber, ab Auiku2> sehr bald auf seiuer Heise sein konnte,

und voD Aufang Juni ab in der Hauptstadt. Er war aUo viei

mchr in der Lage, Ait kus mit politischen iNachrichten zu ver-

sorgen, aU Auikus ihn. Atiikus soli ja aber puiilisclie iSachricbten

bei Q. Cicero und Casar einzieben. Diese beiden waren in der

sweiten Hdlfte des Mai in Nordilalien. Wir saben oben (S* 13ff.),

dafi eittige Tage YorEode Mai Q. Cicero be! Cisar eiotraf. Geiyifi

aber giogen potiliscbe Nachricbteo aus Norditalien nicbt am
rascheaten von dort Aber Brundisium und £piru8 nach Rom,
sondem wieder urogekebrt fiber Rom in jene Gegeoden. Sullte

Attikus wirJUich in die Lage kommen, vun Casar und Cicero

an M. Cicero pnlitische Naclirichten zu ubermitteln, so war dies

nur mogiicb, wt»nn er sich zuiiachst in die Gegenden l»egab, in

denen sich Casar und Q. Cicero jrtzt befanden, also nach Nord-

ilalien. I'aB dejj Q Ci< 1 11) AnschluB an Caspar sirh v<M'7ogprn und
rr>\. in der Cpgend zwischen Flaceutia und Mediulamjui j>taiitinden

wuitie, komile M.Cicero, als er die beiden Briefe Q. fr. 11 12 und

A IV 14 schrieb, niclit wisseo^ cr muOte vielniehr aonebuieij, lidii

sein Bnider Quiotus den Casar auf dessen liuckkebr aus dem
jjmde der Pinisten Im dstlichen Oberitalien erreicbt hatte und
Attikaa in dieaer Gegend aie beiaammen trat Wenn aicb dieae

VorauasetsunRen erfOUten, dann konnte in der Tat Attikus f&r

Cicero eine Quelle politischer Nachrichten werden. Das nachsie

Ziel fflr die Reise des Attikus muB aUo im dstlicben Oberilalien

gelegen baben. Auf Grand dieser Tatsacbe laBt sicb der Anfang

unseres Briefes A IV 14 in wahrscheinlicherer WeisR emendieren,

PS bisher gpschplipn ist. lfl>«'rliefert isl hier: \estorius noster

me per Utteras fecit cerliorem te Roma a. d. VI. Jdna Maias putare

frofertftm esse, lardius quam dixerat, quod minus valuisses: si iam
melius vales, vehemenler gaudeo. An pulare hat man iSngst und
mil Hecht Anstofi genonimen (s. Slernkopf S. 11). Die bisUer

dafur \urgeluacbten AbandLruiigsversuche {puiart, Uuthrotum, in

Epirum, in J^liam^ mature^ mane) verwirfl St. uud nimmt seiner-

leits an, es aei eine Umstelluog vorzunehmen ; man musse lesen

:
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te Hoina a. d. VI Idns Maias profeclum esse, putare tardin^, quam
dixerat^ quod minus valuisses; die Abreise vvcrde als T;it>ache be-

richlet, der Grund der Vcrzogerimg ais Verinutung. lud«?:>i>eD

wurde die vorgeschlagcne Worutellung dazu fuhren» die VermutUDg,

die in pukare liegt, nicbl auf 9110^ mitau vaUuitses lu beziehsn,

sondern auf tard^ Yor dem pufore slehl. Das aber iat iacblieh

unauUiaaig, da ja der Terniin der AbreUe genau aogegeben ist.

Han wird vielmebr lesen mOaaen: te Homa a. d. VL idm Maias

piaiairium profectum esse. Padua war eine der reicbaten und be-

deutendsten Stadte wie llaliens uherbnupt, so !)psondera dea Po-
landes (s. Nissen, Italiacbe Jjandeskunde II S. 220), und es war

mit Bestimnilheit anzunehmen, daB Casar auf seiner Rfickkehr

aus dem Firustenianf!c dorl durchkumnirn wurde. Casar seheo

wir einitrc Tape vor Lndi^ Mni in der Gegeiid zwischen Placenlia

und Mediol nmni, uud Altikus war am 10. Mai von Hoin abgereist.

M. Cicero kuiiiile also mit {.'roBer Wahrscheinlichkeit annehmen,
daH Auikus^ etwa um (ieu 'Id. Mai, in Padua nut Ca»ai za^i^anniien-

trelTen wurde. Weoo wir nun auch nicht wisseu, was Attikus

dorthin fObrle, ao laaten aich doch geiiug Mdgiichkeiten dafiir

denken. Wenn es nicht ana gaoa onbekannte pcraOnliche Be-

liebungen waren, um deren willen er hinreiate, ao konnte der

vielgewandte Geldmann in der reichen und gewerblicb aebr be-

triebsamen Stadt geschSftliche Verbindungen haben, die seine

Gegenwart dort erforderlich machten; eder ea konnte ein Anliegen

an Casar sein, das ibn hinfuhrle.

Eine Bestaligiing daffir, daB Attikus nicht von Rom aus auf

dem gcwohnliclien Wegc nach Rrundisium und Butbrolum reiste,

liegt darin, daB Cicero niclil von Attikus selbst fiber dessen Heiso

Narhricht»'n eihall, soudern von Veslorius, dem mit Cicero und

Attikus befreundeten, in Puleoli woliiienden Rankier. Ware AUikus

geradeswegjj von lioui luiili Brundisiuni geieist, ai&o auf der

Ap[)ibchen Strafic fiber Capua, &o ware cr der Gegeod, iu der

Cicero jetzt verweilt, so nahe gekommen, daB dieser in beaug auf

Nachrichien fon dea Attikus Abreiae nicht auf Veatoriua angewieaen

geweaen wire, aondem, etwa von Capua aus, von Atiikua aelbat

Nachrichten erbalten hStte. Daa Wahracheinlidiate w9re dann ao-

gar, daB Attikua Cicero aufgesucht hatte, also nicbt fiber Capua,

sondern fiber CumS und Pompeji nacb Brundisium gereist wSre.

Diesen VYeg nabm Cicero selbst im Jahre 51, als er fiber Brun-
disium nacb seiner Provinz abreisle (A V 2). Und als im Jahre 59
eine Reisc (l«'s Attikus narh l^pirus bevorstand, schrieb Cicero ihm
vom Forfuimum aus, an dem ja di«' Appische StraBe vorbeifuhrt:

Nos rirt'i(>'r Kill- nnf in Fonniano eitmus aut in PompHano. Tu
.sy /;/ I 0) miano non enmus, si nos amas, in Pompeianum venito. Id

el nvbis erit periucundum et tibi non sane devium (A 11 4,0).

In dem oben angegebcneu AuTaug des Briefes A IV 14 ist

auBt^i pulare auch dixerat abgeandert worden, und zwar von
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Fiernus in dixens, Eb hat ja auch elwas aehr Naheliegendes,

sicb mit Faernus die Sache so zu deiiken, daB Cicero, der Rom
vor Attikus vpilieB, dort yon Attikus als Termia fdr dessen Ab-
raise einen fruberen Tag als den 10. Mai liaUe Dennen hdren.

Aber auch dixerat isl donkbar und desbalb nicbt aufzugeben.

Derjenige, dpr einen frfiheren Termin fur die Alireise (fps Attikus

geoanut hattc, war dinn Vnstnrius. Dies kunnte dann iintnrlirh

nicht in Rom gesdieheii Min, wo Cicero bis zu seineiii eiyenen

Abgang von Rom mit Auikus zubamnifn war. sondern am wnhr-

scheinlichsten in i'uleoli. Auch St. <lic Lbei lie feruiig lialieii:

Vestoriud habe brieflich eine frtihti voii ilim getane mundliclie

AuBerung bericbtigt. In den Worten tardius quam dixerat liegt

daoD eine Betugnahme auf eine AuBerung vor, die Cicero in einem
fr&heren, uns nicht erhaltenen Briefe an Attikus geian hat. Die

Richtigkeit der Oberlieferung wird dadurch bestSligt, dafi sicb der

AnIaB, aus dem Cicero in dieser Zeit nacb Puteoli kam, nacb-
weisen laBt. In dem schon oben (S. 59) angefQbrten Briefe an

Q, Cicero (Q. fr. 11 12, 1 bieB e$: Ego me in Cumano et Pompeiano,

ffraeterquam quod tine te, ceterum satis commode oblectabam, Der
Weg von der einen dieser beiden Villen narli der andern fOhrtc

fiber Tuleoii, und bierbei batte Cicero Veslorius dort gesprocben.

Es ' i ;,ibt sich aber ans dieser Briefslelle noch etwas VVeiteres.

Die lieilienfolge namlicb, in der die beiden Villen bier genannt
n<i(jeii, zeigt, daii Cicero zuerst auf dem Cumanum, dann auf

dem I'umpeianum war, und er kann diese Worte erst gescbrieben

haben, als er scbon aut dem rompeianum war, nicht scbon, ais

dor dortige Aufentbalt noch bevorstand. Dagegen konnle der

schon Torausgegangene Aufentbalt auf dem Cumanum in obiger

Weise mit dem noch andauemden auf dem Pompeianum kurz

lusammengefafit warden. Auch A IV 14 ist, wie sicb nacb dem
Obigen aus dixerat ergibl, auf dem Pompeianum gescbrieben.

DaB die beiden Briefe Q. fr. 11 12 und A IV 14 der gleicbeii Zeil

angebdren, wird bestaligt durch die in beiden enlbaltenen AuBe-
rnngPH Ciceros fiber seine Arbeit an dt ii llucbern de re publica

{(J. tr. II 1*2,1: Scribebam ilia, quae dixerani, noXirixd, spismm
sane opus et operosnm; sed si ex sententia surcesserft, hcne erit

opera posita; sin minus, in iUud ipsum mart dvinfimts^ (juod

spectantes scribimus. A IV 1 CI: est iniia utendum qmbusdam rebus

ex his libris (Varronis) ad eos, quos in manilnts habeo, quos, nt

spero, tibi valde probabo). Da sie nun aber beide uucb Ui der-

selben Ricblung und an dasselbe Ziel abgeschickt werden, nSmlich

nach dem SsUicben Oberitalien, wo jj Quiutus halte zu CSsar

stoAen wollen and auch Attikus binreiate, da aich fcmer fur Brief-

beflSrderung nach dieser Gegend in Pompeji nur sebr selten die

Maglichkeit hot (Q. fr. II 12, 3 his diebus — ignMca — emdant
fuk mmo ante hunc M. Orfium, equilem Romanum)^ so ist es sebr

wahracheinlicb, dafi der rOmische Bitter M. Orlius nicht blofi
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den Brief Q. fir. If 12, sondern aucb den Brief an Atukus IV 14

befOrderte.

In A IV 16 *wird § 5 eine Freispreclniiig ties C. Calo sowie

die Entscbeidung in einem Proz«*sse des Procilius als bevontehend,

in A IV i^, 4 als am 4. Quintilis {llii JVonot mil Ascooiaa aialt

11/ Nmm) erfoigt angpgeben, uod A IV 16, 5 helBt es DrutUM nui
€tf fttUuM a LvereHo, MMus rMen^ «. d. V Nan, Qituut. (wobei

in dem letilen^Satze dm ut dietut einzusetzen oder zu erganzen

ist). Aas dienen Tatsaclien folgt, dafi A IV 16 vor dem S.Quinctilis

gescbrieben ist. Iliermit scheint es unverelnbar, wpnn Cicero ia

demselben Brief (A IV 16,6) scbreibl: Scaurum Triarins renm

fecity wiihrnnd Asconiiis (p. 17, 1 K. u. Sch.) von derselben Person

nnd Sarhe nti^ibl: (Scanriis) postulatus (^est) . . . . prirlie Nonas

Quinttl. post ditui (ertium qumn {T.) Calo era( tihsointus. Cicero

konnle nicht vur ilem 3. QuiQiilii» eiuen Vorgang ai^ i^dion ge-

scheben angeben, der erst am 6. Quintilis erfolgle. Aber diese

Unvereiobarkeit ist nur Schein. iMil Ciceros reum fecit uod des

Aaconius postulatus est ist nicbt ein und dasselbe geroeint. Cicero

meint die poatulatio {foUuUmit a fraeton, vt nomm d$f9m Iteeref),

Aaconius die eigentllcbe nomiots delatio. St. bemerkt mit Kecbt,

daB die Ausdrucke reum faeen^ potttdare, ae&tsore ohne atrenge

Unterscheidung ion jedem Schritle des AnklageverlshreDa ge»

braucbt werden.

In eincr Fr5rterung uber die Aussicbten fur die Konsulwahl

beiBt es A IV 16, 6 in M: reliqui duo plebeii {plebeiM*, plehi M^)

sic exaeqvantur, ut Domitim ut valeat amicis, adiuvelur fa men mm
gratimmo ninnerf. \ffnimius Caesaris commendetur {commendainm M)

milUibus, Pompet galtia [gratia M' in rasura) m'latnr. iNicht das

zweite ut, wie man gewobniich tut, son der ii das erste will St.

slreiclien. Was paiaograpbiscb waljrscheitiltuli ist, wird sich mit

Sicherlieil uichl eiUsclieiden lassen, uud dt^ Uegensatz des Domitius

zu Memmius, den St. betont, geht aucb dann nicbt verloren, wenn
man vt Dmiliu$ vdUat tmiek iiest. Nacb Hon acbiebt man jetit

mit Wesenberg ntftt'l ein. Si. hUt dies nicht fQr nfttig und ver-

stebt nm gratisthnos <tst fioti ^arissAno. Aber von einem non
^«lMMwm munus ist eine FOrderung bei den Wablen schwerlich

zu erwarten.

A IV 1(3,8 (Baiter) beiBt es in M: non emmU futo de lustra,

guod iam desperatum est, aut de iudiciiSt quae lege Cociia fiant,

qnaerere. Mil l^-cht befurworlel St. eine von Tyrreli angefubrte,

aber iiichl angeiiommene N ermiiiung L. Langes: lege Clodia, Dieses

Geselz, aus des Clodms Vclkstritmnat stamniend, lauiet (Asconius

p. 8, 5 KieBl.): ne quern vensores in senatu legendo praeterirent neve

qua ignominia afl'icereni, nisi qui apud eos accusatus el uiiiusque

censoris sententia damnatus esset. Es ist also in diesem (ie>etz von

einer Art Gerichtsverfabren vor den Censoreii die Hcde, an die ja

aach mit non te jntfo de Uatro quaerere erinnert ist.
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A IV IS^, 4 aimmt St die Oberlieforung IWAii mnw diterto

epilago crimkumi wmu» MieMm wmmmm mit Recht gegen eine

on deo letiten Herausgebern flbmommeoe Koniefctur Mtdvigs

{crimtMns me menltt) in Schutt. Es baodall sich nicht um Aas-
fille des Clodiiu gegen Cicero, eondern gegen den Angeklagten

Procilius.

A IV 18, 5 isl uberlierert a Qumto fratre ei a Caesare accept

a. d. VIII Kal Nov. ItUeras data^ a litorihm Britanniae proximo

a. d. VI Kal. Octobr. Stall proximo lesen die leiztea fJerans«:fl)pr

pr(Kmmis. St. verniutpt proyn'me. Ks sei gemeint: „leUllicb'*,

d. b. derjenige der eingeti ulleiieii Bnefe, der das jfingste Datum
trug, sei vom 25. September gewesen. Dies isl viell«icht zii-

treflciid, vveuu nicbl das uberlief'erte proximo in deiiiselbeu Sinne

tn balten isl, so daB mit proximo gemeiat wSre proximo die.

YermntUch bat Bailer es ao feratanden, wenn er prooiARO unver-

indert liefi.

31) W. Sternkopf, Ze Cieero «<l ftaili«rei XI «. Hmw XL (1905)
S. 529—543.

Der Brief ad fam. XI 6 ist eio Brief des Cicero an D. Hrirttis,

den derzeitigeii Staltbalter im diesseiligen Gallien, vom 20. De-

zember 44. Ibm gpht voraus der Brief XI 7, und diesern wieder

der Brief W 5, beide gleichl'alls an D. Brutus. Die F(i|ge dieser

drei Briele ist also: 5, 7, 6. Der Brief XI 5 eutbalt den isalz (§1):
Homcm autem vent a. d. V Idus Dec. (= 9. Dezember 44), iind es

^vird von keiner Seile bezweifeit, daii (Cicero an dem Tage. an

dem er udcb Uoin kau), aucii deu Brief XI 5 schrieb. .^un ist

Lupus, der Verlrauensmann des Brutus, in Rom nicht anwesend,

tla Cicero den Brief XI 5 acbriebt wobl aber ak er den Brief

XI 7 icbrieb (e. XI 7,1). Der Brief XI 6 aber beginnt: Ltipus

mtler cum Bomam msto die Mvlina vcitmtt, fmtridie me mane
convenit. Mit pfMMdit ist der Abfasiungstag des Briefes, also der

20. Dezember, gemeint. War Lupus am 19. Deiember nach sechs^

tigiger Hcise in Rom eingetroflfen, so war er am 11. Dezember
von Mutina abgereist. Zwisclien Ciceros Absendung des Briefes XI 5

am 9. Dezember nnd des fjipns Ahreise vun Mulina am 14. Dezember
muB Lupus in Itoni ^ewestn sfin imd die Reise von Bom nacb

Mutin.i uemacht haben. Bei der Kurzc dieser Zeit ist es das

ivahrschemlicbste, daB Lupus nocb am 9. Dezember. nachdem
Ciceros Brief XI 5 scbon abgegangen war, in lium eintraf, und
daB er sogleicb an dieseni Tage in Cicerus ilaus die Beratung

bielt, von der zu Aofang von XI 7 die Rede isl und von der so-

gleicfa, bun naefaeinander, zwei Eilboten an Bnilus abgefertigt

werden (s. XI 7, 1), um ibm Qber diese Beratung Bericht lu er^

statten. Lupus verbandelt natfirlleb aucb nocb mit anderen in

Becracbi kommenden Pers6ullchkeiten und tritt am folgenden Tage,

dem 10. Deseraber, die RQckreise nacb Mutina an, wo er am 13.
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eintrifTl. Von liiuius niit oeuen Auweisungen versehen, reist er

darauf am 14. wieder nach Rom, wo er am 19. eintrifft.

Gegen diese AufTawung dieser Vorgauge, der ich IB, XXX
(1904) & 426 Aiudruck gigeben babe, iuBerl St. mehrere Be-

denken.

1. Es sei auinUlig, daB X( 7 keiii Wort iiber die unerwartele

AnkuDfl dea Lupua entbalte, dafi in XI 7 mit Iveinem Worte aof

dan karz vor jener Beratubg geacbriebeneu Brief XI 5 Bezug ge-

nommen sei, der nun mdglicherweise durch die heiden oben er-

wShnten Eiibolen ul»erlin!t wurde. Sphnn wip XI 7 anriingl.

Cum adhibms$et domi nuac Luinis nn' et Libonem ci Servium, con-

sobrinum (unm, quae mea fuertt $ente)i(ia, coynosse if px M. Seio

arbitror, qui imtro sernwni interfuU; reliqua quamquam statiin

Setum Graeceiui esi consecuius, tamm ex Graeceio poteris cognoscere.

Ohne irgeudweldie einleilendeii Umi^cliweife spricht Cicero sogleich

vol) der durch Lupus veranlaBien Beratung. Man sieht daraus,

dafi Cicero ea eilig bat FQr die Eile, mit der man bier beriit

und den Brutoa benachricbUgt, ial nichta beaeicbnender, ala dafi

man kun bintereinander zwej Eilboten, Seiua und Graeceiaa, an
ibn abfertigt Derartigea ala Tataacbe anzuerkennen wurden wir

una au& SuBerale alrSuben, wcnn es nicbt unaweideulig bezeugt

ware. Cicero rechnet darauf, daB Brutus zu der Zeit, wo dieses

Ton Graeceius uberbrachte Schreiben (XI 7) bei ihm eintrifTt, uber

Ciceros bei jennr Boratung geaufierte Ansicht schon durch Sejus

UQlLMrichtcL ist. Sejus muUte danii doch wohl auch dem Brutus

gesagl liabeu, dafi und wann I,uj)us in Horn wieder eingelrolTen

sei, und weil Cicero das voraussetzen konnte, v\ar es fur ilin

ubernOssig, in seinem ciligen Schreiben i^ich uber des Lupus Lia-

treffen in Rom zu aulieiih i'entei kaun Cicero, als cr bei jener

Beratung seine Ansicht auseinanderselzte {quae mea fuerU setUentia),

gewiB nicbt unerwflbnt gelasaen babeu, daB und wie er aicb Icurz

suvor, nSmlich in dem Briefe^ XI 5, Brotus gegenQber geiuBert

hatte. Im Vergleicb zu den AuBerangen dieaea Briefea leigl daa

Ergebnia jener Beratung, daa durch des Lupua neuea fiintreflen

hervorgerufen wurde, den iiaturlichen Fortschritt zu grftBerer Ent-

acbiedenheit. In XI 5 fordert Cicero den Brutus in mehr all-

gemeinen Wendungen zu entschlossenem Ilandeln auf, in XI 7
drangt er ihn nnverhfillt zti selbslandigeni Vorgehen ohne Rfick-

sicht n!if don zaghaften Senat. Wie es nun undenkbar ist, daB

Cicero bei jener Beratung aiif den soeben an Brutus ahgegntiiienen

Brief XI 5 nirlU sollte zu sprerhfn gekuinnieii sein, so 1:31 es auch
undenkbar, ilaii Sejns bei seinem Bericht iiber Ciceroi Ausein-

aiidersetzungen biervun soUte geschwiegen haben. Vielmehr rouBte

Cicero anuelimen, daB Sejus auch hiervon zu Biuius gesprochen

hatte, und es war fur ibn wiederum Qberflussig, in seinem eiligcn

ScbreibMi XI 7 bierauf lurQckzukommen. Wie eilig in der Tat
dieaea Scbreiben abgefafil iat, daroit auch Graeceiita ao raach wie
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mdglich abgefcrligi wppil* ii konne {btalim Semm Grafcmis est sub-

umtm), gehi diiraus hn vitr, ilaB es nur einen vinw^en Funkl

beliaudelt, Uer treiUtit iii der augenbiickliciieo Lage fur liiu Senats-

partei und fur Cicero die Ilaupteache ist, namlich dafi Brutus

oicbt auf Wflisungen des Senats warteo» aondero auf eigeaa Hand
Torgeben soli. Cicero sagt oach den oben inilgeteilten Worten,

mit denen der Brief begiDot, sogleicb ausdrttcklicb: Copitf aulem

at hoc, qMd cel. und spricht nur noch von dieaer einen Haupt-

tache, aonst aber von nkbto weiter. Untci diesen Umstfnden
Yerlangen, dafi Cicero auch von der Ankuoft des Brutus sprecben,

aach auf d«^n Brief XI 5 Bezug nehmen solle, iat eine wilJkurliohe,

darch nichts gereclitlVrlifzle Anfordorung.

2. Es k5oDe ilem „ariiiea" Lupus niclit ziigriniit. t nerden,

waj; icli ilim zumiitc. Er maclie drei lieisen liiniei einander, die

erste nach iiiun. die zvveitc von l{oiii uacb Mulin?). die drille von

Mutina nacb iliiin, liege aUo uber 14 Tage fort\\ aiii end auf der

LandstraBe und bekomme gleichvvuhi nucli einen hold, weil er

es sich angeblich bci der dritten Keise zu bequeni gemacbl itabe.

Hit diesem „Tadel** hat es folgende Bewandtnis. Icb batte (a. a. 0.

S. 426) erklirt, dafi, wenn Lupus in der Ton mir angenomroenen
Weiae seine Reisen macble, wir es besonders gut versleben wQrden,

wenn Cicero su Anfang von XI 6 es fdr n5lig bait, dem Brutus

so erklaren (ItipMS w$ter mm Komam gexto die Mutina vemset,

postridie m$ mane eonvenii), warum dieser auf sein Schreiben und
Antiegen von Cicero nicht schon fruher Antwort erbalten hnhc;

Lupus haite dann, meintp ich, im V«?rgleich zur Heise zu Brulus

auf die lleise nach Honi «Mne wider Krwarlen lan^p Zeit verwendet.

Slernkopf triht daffir fol^'endes als nrieine Meiuung an (S. 534):

.,(j)[iiis li:»Uf l)ei dieser lelzten Ueisp u^v(^rantwo^(lich viel Zeit

gebrauchl und war nicht einnial am Abend seiner Ankunft,

sondern erst am iui^^cnden Morgen zu Cicero gekommen; de^halb

erhielt Brutus deu Brief XI 6 spater, als ndtig geweseu ware.

Die Worte cmmi Rmm texto dk Mutina tmisset, postridie me mane
comvemt sollen dies erilutern und enthalten also ejne seharfe

Zenstir fflr den saumseligen oder bequemen Lupus^*. Man slebt,

was Sl alles bintutut, damit etwas Angreifbares berauskommt
Icb babe weder von ^UDverantwortlich viel Zeit" gesprochen, nocb
davoo, dafi Brutus am Abend angekommen war, und die „scharfe

Zensiir*' snwjp der ..saumselige oder bequeme'^ Lupus beruhen auf

willkurlichen SchluBfolgerungen Sternkopfs. in Wirkiichkeit spricht

Cicero mit jenen Worlen weder ein Lob noch einen Tadei des

Lupus aus, sondHru stellt pinfirh. uni nifht selbst sfuimig zu er-

scheinen, rine Tatsache iesl. It 1
1u Deulung er dcni Brutus iiber-

laBl und uberlasseu kann. Bnitii^ wird schon gewuIJl haben, wes-

balb Lupus zu der let/ten Heisc etwas mehr Zeii brauchte, als zu

der vurhergelienden und als Cicero ei vvarlen kunnle; fur diesen

kommt es nur darauf an, festzustellen, wanu Lupus bei ihm war.
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Wm tber die drti Rdsoi des Lopui betrim, lo ISflt St. aufter

adil, dafi gte in eiae Zeit- falien, in der Bnitufi tkh vor die folgen-

tehwenten CntscblQate gettelll sielik. Er mufi sich entscheiden,

ot» er eipen neuen Hiirgerkrieg beginnen will oder nicbt, und mufi

so rasch und so bestimint wie mugiich wissen, ob und in welcbem
MaBe er in Kom fur einen solcben Krieg Billigung |uDd UnleT'

aluUung (inden wurde. Dafi nun sein Verlrauensmann, der diese

Verhandlungen mil ilfiii maBgeben<!pr) Pcrsoneo in der Hanjitstadl

fuhrt, in soIcIp ii Tnj^m nirht so I t h i<:lich reist, wie wemi elwa

Cicero von einem seiner Lainii^uter auf das andere gubl, dafi er

sicli vicluiebr aufs auBer^^lf <!ii>ii('iigt, uni die Sache seines Auf-

traggebers m tordrrn, isl dticli bcll>stverfttandlich. Wegen dieser

AnsUeugungen den ,,araitiu ' Lupus zu beniilleiden, kann St. niclil

Terwebrt warden, durch dteaea HiCleid aber wird die TaUacbe
aelbsi nicbt ana der Welt geachaflt.

3. Nocb einmal kommt St auf deD aogeblicbeo Tadei dee

Ltipua lu aprechea und reraichert, daB an Anfaag von XI 6 nicbt

bloB mit deni anerkennenden diUgmtissime (tua mtftt mandota
diligentismme exposuU), aondern aucb mit den aebon nieiirfach er*

wihoten Worien ^iipva muiet turn Rmmm masto die J/u/tnom

vtniiset, yostridk me mane convenil von Cicero ein Lob des Lupus
ausgesprochcn sei. Was in Wnklichiieit bipr vou liOh oder TadeJ

des Lupns 711 halten ist, habe icli schon ^'esagu St. tubrt daan
fiir postriilii' mane einen Fall an, in dein (jrcro abends auf das

Tiiskulaniim koniuit und schon arn folgenden Morten, po^ridte

iniu(i\ von Trebatius aufgesucltt wmi, obgleich dieser iiekonvaleszent

isL. uiid iugl binzu: wer seclis Tage lang taglich 8— 10 Meileu

gereist sei, babe ebensogut Aaspruch auf Rube und Erboluog wie

ein Rekonvaleazent Hiermit aoU alao wobl bewieaen werdeo,

dafi Lupua die drei fteiaen niebt bintereinander gemaobt bat, wird

ea abar nicbt.

4. Nocb einmal kommt %St. aucb auf das xarQck, waa dem
Lupua zngemutet werden kdnne; ea sei nicbt anaunebmen* dafi

er einmal die Keise von Itnm nach Mutina in vier Tagen geoiacbl

babe, 70 Millien oder 14 Meilen taglicb. Derartiges sei zwar
mdglich tind vorgekommen, aber es sei LiibotengescbwindigkeiL,

und diese „Hetze" sei dem Lupus nicht zuznuMiten. nicrmit ist

wieder rein nicbts bewieaen. Wie selir die Zuruckie^jung voii

70 Millien taglich schon zu Cicerob Zeiten ini liereiche der Mdglicb-

keil lag, zeigl cine /usammenstellung Ruelej*, in di r es heiBt (IHe

ivoM'c^puudeuz Ciceio.s iu deu Jabren 14 und 4^, Marburg lSb3,

S. 122): ,,im November 44 schreibt Cicero: 0 SuU taUllarium

homiMm mquam! postridie Atfeoiia Rmae 9$ dkdt fen (A XVI
14,2); und im Juii deaaelben Jahrea: Quinhu aloro die u ote&al

(ac Puteolia Romae fere, A XVI 4, 1). Kin GerQcbt Qber den Re-
such der griecliiscben Spiele vom 6. Juli au Rom iat bereits am
8. Jiili in Puteoli : A XVI 5, 1. Puleoti iat von Rom ca. 138 MilUeii
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eolfernt Milbia kommco anf den Tag ca. 70 MiHieD. Ciiar

(B. G; 1 3) erzihlt, dafi sich Anfang Jaooar 49 Piao und Rosdoa
arboteo bitten, innerbalb aecba Tagen ?on Rom nacb dem 240 NUliae

entfernten Ravenna und zarOek in reiaen. Das ergibt fOr den
Tag mindestens 80 Millien. Am 8. Augoat 57 hat Cicero m
Brundiaittm die Nachriclil von dem Vulksbeachlufi des 4. erballea:

A IV 1,4. Aus Stieton Uiv. lul. 57 wiasen wir, daB Gasar anf

langeren Rei.sen 100 Millipii lil^'Iich zu machpn pflejjte". So viel nacli

ituele, wozu noch zii lipincrkri! i.st, dnB Hrundisiiiiii vun Horn auf

dnr Appi.sclien StraB*' 'M'Ay Miltien eiilt'prnl ist, <I;!R :i!so hp\ der

BefOrderung jeiier iNdciinclu vum August 57 tagiitii im liurch-

scbnitt 73 Millien ziii ik k^elegt wunh ii, wobei der 4. uiid der

8. August vullstaudig oiiieiiigerechnet sind. iiiiiziizufugpii isl noch,

daB Curio fc)nde Dezember 50 die Slrecke vou Haveiiiia bis Rom
in drel Tagen, also tiglich 80 Hiilien surAcklegte. Daa ergibt

acbt Peraonen, die taglich 70 Hlllien nnd darAber teiU wirktich

suruekgelegt habeo, teiJa aurOckxulegen alch xolraoten* darunier

ffiiif, die nicbt berufamaBige EiJboten waren, aondern den beaaeren

nnd beaten Slinden an^eh^rle^: der jungere Q. Cicero, Piao,

Ro!»€ius, C&aar und Curio. Was in dieaen Fallen niOglicti war,

fon denen wir trotz der Spddichkeit unserer Niuhiichten zutalltg

wissen, muB aucb fur Lupus obne hcsondcre lie^^cliwerde aus-

fulirbar gewe*»pn spin. lu dipsoni Zu>nrnnienhynge wird es nun
auch vollig pitileiictitptid, dalj CicPio dein Lupus iiiclit ein Lob
ertcill, weiiu er deni l]|ulu^ schroibt, Lupus sei von Mutina bis

Kuiii secbs Tage uuterwp^s gewe^seu- Dpiin ps kuinmen daun im

Durchscbnitt 46
''/s Millien nuf den Th^', was im Ver^leich zu dpn

obigen Fallen oicbt als eiuc Leidlung geileu kaun, die bei»oudere

Anerkennuag verdiento.

5. Ea aei undenkbar, dafi Lopua am folgenden Morgen (naeb

der Benlung) binter den beiden Kurieren beijagte; wenn er

aelbst ofhatte, in vier Tagen in Molina an aein, dann babe er

die Kuriere nicbt zu schicken braucben. Daa ist SlPinkopfs An-
sichl. Uaraus folgl aber nicbt, daB dies aucb die Anaichi des

Brutus, des Lupus und des Cicero war. Mil demselben Recbt

kdnole man bebauptpn: es isl undenkbar, daB ganz kurzp '/pit

or Grapcpius schon Seius zu Llnilus vorausjagte; wenn (iraeceius

uber die ganze lipratung mit Cicero hpiij-hien :-o!ltp, so lirauchle

Diclit Seius mil dem bluBen liericlil iihei- Licpios An>ichi kurz

^or (iraeceius vurausgpschiekt zu wprden. Wir selien vitjlmehr

gerade aus dicser rascben Abfertigung auteinandertulgender Boten,

me groOen Wert Brutus darauf legte, uber jedes einzelne Stadium

der Verbandlungen unLerricbtel zu werden. Und Lupus batte

docb, ala e^ wieder in Rom eracbien, nicbt bloB mit Cicero und
deo beiden zu jener Beratuog zugezogenen Hionern, Libo nnd
Servina, an verhandein. Dieae drei sind docb nicbt die einzigen,

die uber die zu ergreifenden MaBregeln zu entacbeiden baben.>
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Ohne Prage hat Luf^ttft aoeh mit andmn Perstalkbkeiten Terhandett,

ond wenn firutua erwartete, fiber den Erfolg der dieamaligen

Sendung des Lupus ond die SUmmung in den mafigebenden

Kreiaan in Rom aogleich wieder von Lupus selbst aufgekldrt su

warden, so ist das doch diirchaus verstSndliciu Nach St soil

Lopus gar niobt daran gedacht haben, die Hauptsladt zu verlasseD.

Das soli aus d(*m Brief XI 7 mil Sicberbeit hervorgeben. lo

Wirklichkeit gelil aus diesem Briefe weder dafur, dafi er Rom
wieder vprlieB, nocli dafur, dafi er es niclit verlieB, auch nur das

ge^illg^it»; hervor, sondcrn aus den Brfpfen \l und 6 ist in der

obeii S. 63 f. angegebeneii NWise zu sclilieiien, dali, uaclidem nocb

am 9. Dezember jenc Beratuug im IJause des Cuero staUj^pfujul*^u

bat, Ltipus am 10. I^ezmiber wieder von Hoiu iiacb Mutiua ab-

ging. St. beliauptel ailerdings bciiauiig, cs sei gaoz unwabrscbein-

licb, daB jeoe Beralung nocb am 9. staltgefunden bat. Grflnde

gibt er filr diese Behauptung nicht an, und es Jassen aich in der

Tat keine dafQr angeben.

Nachdem ao die Grundlagen fQr [roeine Ansicbt uber die

Reisen des I.upus bier eingebender geprtitt und erttrCert sind, als

icb es JB. XXX (1905) S. 426 fOr notig bielt, kann es keiuem

Zweifel unteriiegen, dafi an keiner Slelie einc Anderung der Ober-

liererung grbnlcn ist. Icb babe jedocb ebendort darauf aufmerksam
geniaclit, daH sirb durch geringfugige Andnung des Oherlieferten

fnr (lip fraglichen Vorg"mgc leichl mebr Zeit gewinntn lieHe. Fugl

nian Xi 5, 1 zu V eiuen oder zwei Stricbe binzii, liesl man also

a. d. VI Idus Dec. oder a. d. VII Idus Dec, so ist XI 5 am S. oder

7. Dezember gescbrieben. Lupus kunnle danu am 8. oder 7. in

Horn eingetroiren sein, am 9. uder b. dort vcrvveili und die dana

folgenden vier oder fQnf Tage auf die Reise nacb Mutina ver-

wendet baben. Wer sich also, wie Slernkopf, durchaus nicbt

entsehlieflen kann, deni ^armen^' Lupus grfifiere Anatrcngungea

sutumuten, dem bietet sich die MOgliebkeil, mit einer leicbten

Anderung alles nach Wunsch zu gestalten. Aber St. will nicht

(S. 536). tj- will die Bahn fVei lialten fur elm n weit starkeren

Eingriff in die Cberlieferung. Der Brief XI 6 soil aus zwei Briefen

be.>teben; der eine davon sei § 1, der zweite § 2 und 3. Vor

diesem /n»'iten Brief muRle diu li die rit» r<rluifl cingesetzt werden:

M. CWEHU S. D. /J. BHUTO IMP. (OS DESIG. Denu so fornw

licb laut«*l die Aiiredr nnch ini Mai ilrs tnlgr-ndeu Jabres (fam.

XI 12), uiid es ist au^ge^(•lllo^^<'lI, dall Cuero im l>ezember 4 4

die fflrmliche Aiuede solltc weggelassen baben. Wahrend sich

albo St. dagegeu straubt, auzuuebmen, dafi XI 5, 1 in der Cbur-

lieferung eiu oder zwei Stricbe ausgefallen siud, mufi er hier an*

nebmen, dafi die ganze Anrede ausgefallen Ist. In den Briefen

an Attikus feblt sehr oft, sogar ganze Bficber bindurch, die An-
rede, und wir haben dann die Plliclit, immer aufs neue an prftfen,

ob die Briefe ricblig abgeteilt sind. Anders dagegeu in den Briefen

Digitized by Cooqic



Ciceros Briefe, voo Th. Scbiche. 69

ail fao). IJier gehort zu den Ituciiern. deren Zusammenscbreibiing

8U8 den einzelnen Briefen mit solcber Sorgralt erfoigt isi, duQ
keine einzige Anrede fehlt, auch das elfte (XI 13 a feblt die An*-

rede nichl iofolge ?oii Nachlissigkeit dea Abicbrdbere, sondern
ea iat ela ganzea StOcb der Urhandacbrift Terloren gegangen).

Den Ausfall eioer sotcben Anrede aDzuoehmen, wSrea wir our auf
Grund eines zwingenden Beweises berechtigt. Welches abcr aind

die Grfiiulc, die St. dafur vorbringt, daB XI 6, 1 eiDeii besonderen
brief biidet? Den llauptgrund hilden die Scbwierigkeitcn. die die

R^ispn (h's Lupus hahen sollcn. DaB diese Schwierigkeiteii nicht

v(irh;uulpn siniK ist obeii nacligewiesen. Wenn St. sagt, Lupus
koiirip niclrt uumiUeibar vor der Spnalssitziinp voni 20. Dezember,
von <bT XI 6 in § 2 und 3 die W^'i]*" ist, narh spciistagiger Reise

voti Mutina angekommen seiii, so behauplet /uii.ichst ueder Cicero

' nocb soiibt jeniandf daB Lupus unniitteibar vur der Senatssitzun^i:

angekommen sei. Lupus is»l am 19. Dezember augekuinmeii , zu

welcber Tageazeit, wisaen wir nicbt und iat aocb gleicbgOltig. Die

Senatantzuog fand am 20. atatt. Die Ankunft dea Lupua und die

Senataaitmng baben gar nicbla miteinander zo tnn. Aucb die

XI 2 orwibnte Tataacfae, daft am Morgan vor der Senatasitinog

das Edikt des Brutus in Rom fiffentlich aageacblagen wurde, in

weichen dieser bekanntgab, Gallia ci!>alj)iiia filr die Senatspartei

nnd gegen Antonius bebaupten zu woUen, hat mit der Ankunft

des Lupus nichts lu fun. Ciceros Aufioning in der Senalj.iiitzung

vom l..faiuiar 43 eodem die (— 20. Ih-zmibtT 44) I). Bruti, prae-

$tatitfssimi civis, edicio adlato atqne proposito zusaiDmpngonommpn
mil der Tatsache, daB er fam. XI 0.2 nur sagl: cum to dw ipso

edict urn tiium propositum esset, ohm* an dieser oder an finer

andercn Slelfn des Brielts das Eintrt tlVii des Lupus mit der Cber-

bringung uikI liekanntmachung de& Edikts in VerbinduDg zu bringeD,

macben es gewlB, daB dieses Edikt erst am 20* in Rom ein-

geiroflen war nnd dann sogleicb, kurz vor der Senataaitzung

tPbil. Ill 4, 8: hoe rectus edietum D, BruU, ^ed paulo ante fro-

poeHvm eal, eerie sHeiUio nm potest praeteriri), verOffentJicht wurde.

Der Bole, der dieses Edikt aus Mutina nacb Rom braclite, war
von dort apSter als Lupus abgereist, am Morgen des 20. in Roro

eingetroffen und batte sogleicb das Edikt angescblagen. Als in

der Morgeiifrfibe dieses Tages Lupus bei Cicero war, wuBten sic

vielleichf h^u\p nonh nicht. dafi dies nocb am Murgen gescbeben

"firde, und desbaJh i^t in Cicero.^ Bericht mImm dit'sen Hrsnrh des

Lupus (Xf 6. 11 von dein Edikl uichl die llede. und eheniowcnig

Ton der Senai.sj.iiziing, weil Cicero jelzt nocb niclif die Absicbt

batlp. in die Seuatssitzung zu gehen. Er>[ nacli dem Beaurlie

des Lupus wurde die VerdfTentiicliung de.s Ediku bekannl und

roacble giuBes Aufsehen (XI 6,3: quae in c(mtione maximal
dieerim), Jetzt entacbloB sicb Cicero* gegen aeine uraprOngtiobe

Abaicbty an der von den Volkstribunen auf den 20. Dezember an*-
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beraomM Senatnitioiig tefliaiialiiiien. Eft triiXt also nidit sb,

was Sternkopf behauptet (S. 539): „weDn Lupus am Abend (?)

dm 19. Deiember ankam und am Morgan dea 20. Gcaro ainen

Basacfa maehta, so kann doch nur das hocbwicfalige Ediki das

Brutus wie die Veranlassung zu der Raise und dem Kesucb, so

der Gegenstand der Unlerhaltung gewesen sein**. Nicht Lupus
TeranlaBle die Bekanntgabe des Edikls, sondern erst nach seiner

Abreise von Mutina enischlofi sich Hnitas, mit deni entscheidenden

Schritt nirlii langer zu zogern, und .^^rhirKto das Edikt nach Rom,
wo I's iiii) 20. kurz vor der Spiiatssitzuny eiulraf. Dwse. Tjjfsarlien

spif'iK'lt il(T Briff XI 6 gelreulicli wieder. Nach deni Besuche des

Lupus ^elit Cicero dai an, deui Hi tiius auf dessen Brief und die

Mitteiiuugen des Lupus zu antwort<>n, und schreibt zunichsl wiedcr,

was wir iu XI 6 § 1 lesen. Auf die Nachriciit van deui Edikt

bSit er inne, beleiligt sich an der Senatssitzung und der darauf

folgenden csontlo, und dann erst Abrt er mit dem Briefe an Brutus

fort mil i 2 und 8. So erklfirt ea sich, wenn sich dieser tireite

Toil des Briefes nicht so eng sn das ersia Stflek anscbliefit, wie

ea der Fall wire, wenn er den Brief in einem Zuge goschrieben

hitte. Daraus folgt aber nicht, dafi die beiden StQcke nicht zu-

sammenpassen und nicht zosammengebdren. Das erste Stuck ist

als Erw'iderung anf das, was Lupus von Brutus gchriftiirh und
mundlich uberbracht hatte, durchaus pajsspnd. Daher lag audi U'\r

Cicero, als er nach der Senalssitzung weiter •^rbrieb, kein tlrund

vor, zu tun, was St. verlangt, namlich jenes erj^te Stuck zu zer-

reiBen. Ebenso unberechtigi ist Slernknpts Verlaugen, dali Cicero

im zweilen Stuck den Zti>;»mmenhaiig mit dem Rrsten lialle an-

deulen miissen. Ebensoweing wie andere Lcute iiat Cicero sich iu

seinen Briefen den Zwang auferlegt, mit pedantiscber Ausnabms-
losigkeit bei jedem fibergang zu einem nenen Gegenstand baaonders

ZQ markieren, wie diea Neae mit dem Vorangehenden zuaammenbingt.
Man braucht nur ein wenig in den Briefen zu blittern, um ztt aehcii,

wie ofl es nnterbleibt. — Wenn in beiden Stucken des Briefes XI 6
mane vorkommt und von ditpu'tai die Hede ist, so babe ich mich
bierOber aB. XXX (1904) S.424f. ausreichend geiufiert. Wennend-
lich Cicero troiz drs Wunsches, mit seiner Erwiderung den Brutua

m5glichst wenig warinn zu lassen. doch die Beendigung seines

Anlwortschr'^ilH-ns auf cine spiitrre 'ra«;eszeit verschob, und zwar
in dem Aii^jt nl tick v»'rsrfjob, .ils er von (l»'r VeroHpiii lu linns? des
Edikts des Biuhis Kennliiis crhiell und den tntsciiiuii faBte» sie

int Senal zur Sprache zu bringen, so ist das doch wohl so natur-

lich, daB ich dariiber kein Worl zu verlieren hrauchte. wenn St.

nicht aucb bierin einen der vielen Widerspruclie fande, in die ich

roicb angeUich verwickelte. Er meint, ich hitte das Materinl

nicht nach alien Seiten dorcbgearheilet, erkliirt, ich „g«traute^^

mich nicbtf zn beweisen, dafi XI 6 in einem Zuge geschrieben

sei, nenni meina AafTasanng dieses Briefes eine ^AosttuchV* und
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beMiehnet mmn% Ansicht tod den Reisen dfs Lupus ik „n6belige

Hypothese**. Denrtigei kann nor den Eindrnck machen, daO die

Stirke dieser Ausdrflcke die Schwacbe der Grunde auBgteicheti

80II, die Sternkopf gegen meine £rkJiniDg dee Oberlieferten Tor**

briogt

Es bleibt also dabei, daB nichts dazu zwingt, XI 6 § 1 als

besonderen Brief Ton § 2 und 3 m irennen. dnR vielmehr der

i^rief XI 6 so, wie er ist, durchaus verstaiidiicb uiid erkiarbar ist,

I] 11(1 PS !>t somil unzuldssig, an diesem Brief irgendwelche Oporalion

vorzuaehiiieti. Obgleich somit kcin AiilaJJ vorliegt, dauach zu

fragen, was St. mit dem von ilnii aiii:r iKJinmeiK'n Hn>f XI 6,

1

anfangt, soil doch auch bierauf Doch einmai (vgl. Jii. XXX, 1904,

S. 425 f.) eiugegangeii werdcn. Nach St. ist XI 6, 1 die Antwort

auf XI 4, einen Brief, In dem D. Brutoe nach tdn»m Sommer*
feldiug den Cicero darum ersnehc, seiDen an den Senat gericbleteD

Antrag auf eine supplicalio tB uotefatOtten. Daa eintfge Beweia-

mhlel, daa St getlend macht, beateht in dem Hinweia daniof»

dafi Brutua XI 4 aehreibt: 5t de tua Ht ma wtuutntB duhitarem^

muUh a te verbis petenm, wt dignitatm meam Hurtn, und Cieero

XI 6, 1 : Quod mAi tnam dignitatem eommendas, eodem tempore

exisfmo te niihi meam dignitatem commendare, qmm mehercnh non

habeo tna cariarem. Da.s llnziireicheiKb' dieses Bewei&es springt

sc^leich in die Augen, wrnii man dpn linrf XI 5 fergleioht.

heiBt hier § 3: faciam illmi. quod mtnin est, nl tibi ouniuf mea

Offiiia. studia, cnras, cogituiiones pollicear, quae ad tnant (audem

et glonam pertinehunt. Qvam ob rem velim tibi iia persuadeas me
cum rei pubUcae causa^ quae milii vita mea est carior^ turn quod tibi

ipsi favemn tuamque dignitatem amplifieari ve^mt, tuis optimis cotut/tu,

amflitudini, glmiM nnUlo keo defiaurum, Ea ist bier also niebt

Moo von der Ehre {dignHas) des Brutus die Rede, die CScero

erbdbt wissen wolle, sondem Qcero verspricht, er werde seiner-

teits alles anfbieten, was der Anerkennung und dem Robme dea

BratOB dMoen k5nnte (qme a^f t^iam laudem et gloriam pertinebunt)^

er werde es im Interesse der Entschliefiungen, der Wurde und
des Ruhmes des Brutus an nichts feliirn lassen [me

.

. .tuis optimis

consifiis, amplitudf'rn'. fjhrhc nuJlo loco defntuntm). Has waren

auf ein^* Hitte urn die Anerkennung und Bclohnuiig niilitarischer

"Verdienste gcwifl vie! passeudere uud do^halh viol wahr.^cbein-

lichere Wendungen, als in XI 6, 1 die Gleit hstoliung der Ftjre des

Brutus mit der des Cicero. So ist denn auch von Rutte (Die

Korrespondenz Ciceros in den Jahien 44 uud 43 S. 34) Xi 5 als

Antwort auf XI 4 aogesehen worden, eine Ansicht, zu der die Er-

wibnong der UgHitaM des Brutus sowobl in Xf 4 als in XI 5 ge«

wifi daa ifarige beigetragen bat. Aber Sternkopf «rk13rt mit Recbt

(Pbilologua LX, 1901, S. 303): ,,Der Brief XI 5 kann nicbt die

Antwort anf XI 4 sein, weil Cicero auch nicbt mit einem einzigeif

Worte auf dee Bnitns Kriegstaten, auf seine Bitte, Ittr ein Dank-
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fesi tn stimmen, ringcht''. Liegt denn nun aber die Sache mit

dem angebliehen Brief XI 6,1 aoders? Crionert Cicero hter auch

nur mit eincm einzig<»n Wnrlr die Kriecrslaten des Brutus,

geht er auf dessen Httte, iVu eiii I lankiest in -tiinmen, auch nur

mit einem f'.inzip:^!! Wortt' ciii ? XI o, 3 kontueii doch wenigsti ns

die Ausdruck*' ylona umi laus siih auf mililaiische Verdienste

bezieheii, wahreud in XI 0, 1 nichts, rein nichls Derarliges vor-

banden ist. Somit ist dem Brief XI 6,1 als der angebliehen Ant-

woii auf XI 4 von Sternkopf eelbit das Urtefl gesprocben. Id

Wirklicbkeit hi der game Brief XI 6 Ciceros Antwort auf einen

Brief dea Brutus, bei desseu Abfaasung dem leteteren ebenso II 7
me XI 5 vorlag. So konnten die oben angegebeoen SStze Ciceros

auB XI 5, 3, besonders die Worte tihi fweo IttOMftia ii^pniMUm

amplipcari volo, Bruius Anregung grlio!) za eindringlichen

Mahnung«n an (Cicero, fur smiie, dvf Hniius, dignifas t\i wiiken

{(), I quod mihi tuam diynitatem commtndas). Aber iiurb ohne

diese Anregnng halle Brutus zu solch^n Mi»hnnngen AnlaB genug.

Drang doch die Gefahr, die StaUhalter.srbaft von Gailia ( L^alpina

au Anlonius m verlieren und diesen zu immer groiierer Macht

aufateigeu zu aebeu, immer n&ber. Da diese Gefahr in gans

gleicber Weise aucb Cicero bedrobte, ao konute dieaer gewiB su-

treffend erwidern, daB aeiDe eigene Ebre uud politiscbe SteUnng

ibm nicht b5ber stehe als die des Brutus und daB mit der Ehre

des Brutus ibm die eigene Kbre ans Herz gelegt werde. Somit
sind Cicerns Worte Quod mihi tuam dignitatem commendas, eodem

tempore existimo le mihi meam dipiitatem commendare, quam me-

hercule non haheo tua cariorem keineswe^'^ niir eine liofliche

Phrase, wie Si. meint. Sie entsprecben vieimelir aufs genaueste

der puliii^chen Lagc der Zeit, in der sie gi schneben sind. Da-

gegen wiirde Cicero, wenn »\d) urn die Befurworlung einer

supplicatio bandelte, nicbt im allgemeioen von der dign&at dea

BnitQS aprechen, sondern von dessen hoM$ und Imu* Uaa aebea

mt einerseits aus den Briefen, in denen Cicero in Cilicien den

M. Cato und die Konsuin des Jahres 50 um die Befiirwortung

ein<^r supplicatio ersucht (fain. XV 4, 11 homorm meutn; 13 hoc

nescio quid gratnlatioiiis et honoris; ib. honorem, qui a smatu tribui

rebus bellicis so1et\ P> lic mm laudc\ ib. honos: XV 10. 1 laus et

honus; XV 13,3 honme et yratnlattfnip). ;indrersf it> ins der Anl- .

wfirt, die er Plancus auf ein isoli lit Ge.sucli git)t (fain. X 2. 1

hmiiiri luo). SclilieBlicli behall nun auch, was ich JH. XXX (1904)
S. 425 t'. dariiber ^e&agl babe, daii zu Anfang von XI G Mutina

erwihnt wird, seine voile GQIiigkeit. Gesuche am eine supplicatio

gingen nach Rom, wenn der Stattbalter In einem glQcklichen Peld-

suge von seinen Soldalen sum imperator ausgerufen war, spStestena

ahei wrnn dieser Feldzug zu Ende gefflhrt war (A V 20,7; fam.

il 7, 3 ; III 9, 4). Von seiteii Ciceros gescbah es (wie die soeben

angefuhrten Steilen uud die Briefe fam. XV 4, XV 10 und XV 13
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leigen) sogleicb, nichdem er mit der Einnabroe von Pindenissus

saoen Feldzug glucklich beendigt haite, und nicht erst, nichdem
er wieder an die Grenze seiner Provinz. nach Laodicea. gekomnien
war. So ist es aucti eiiizig wahrscbeinlicli, dafi D. Brutus seine

Gcsiiche um Btfurwortung wincr suppliratio ztisammen mil dem
B«richt an den Senal sogleich von sf'inpni Kri«'f,'.s»rfinu|(l;)ize aus.

also aus dm Aipeii (XI 4, I Progressn^ -^I'l)! oil lnti!j!itit>s\. nach

Rom geiien liefi, nicht aber, dafi er. \mi; mcJi .St. dii' Sacln- dftikt,

dainit &o lange wartete, bis er eiuniai an die Grenze seiner Frovinz,

nach Mutina, kam.

So ist denn von alien Einwinden, die St. gegen meioe Auf-

fiissuDg des Briefee XI 6 erhebt, nichls flbrig geblieben. Vielmehr

bat die Prflfung dieaer EinwSnde und die Ndtiguog, auf alle in

Betracbt kommendpu Einzelbeiten einzugeben, mir die 510glicbkeit

geboleD, meine Auffaasung our um so fester zu begrOndeo.

22} J. Ziehen, Ornamcnta y vft v n n i o) iJ i^. A'nrlrag, (lehalten in dec

Arcbaol. Ges. la Berlin. Sooderabili uck au» ilei- VVS. 1. klisa. Pbil.

1906.

Id den erslen Briefen Gceros an Attikus in Atben ersucbt

der erslere mehrmals seioen Preund um UescbafTung von Bild-

werken, die sicb fur seine mit der Villa in Tuskulum verbundenen

Anlagen eignrn wurden. Er bezeichnet diese Anlag<>n als Academia

l \ 1 4,1^; 9,2), t\h gymnnsmm (1,5), auch palaesira gipmiasmm-

que I H>. 3), die fur sie geeiLMiclen RiMsvpi kr gImm- .i1> nninnipnla

/VfAyuaiwdri (6,2: 0.2). iliervun aii-urlir^nd >tj'ili Z, dn! all-

gempine Frage: \>eiclies sind die ornamenla yvin'aatu)di^ des

Ait«*rtums, in welcher Art waren die Paliislien, t>)ninasien unci

die mit ihnen eog zusammeohangenden Anslalten mit Bildwerken

ausgescbmOcktt Es kommen in Bfiracbt G6Uerbiider — Apollo,

Hermes hntytivso^ — , Persotiifikationen — Palaistra, Agon,

Kairos —, nnd Darstellungen aus menschliehem Kreise — Bild

des Stifters, Kosmetenhcrmen, Athletenslatiien, Genreliguren. Ui

es ancb nor wenig TatsAcblit^hps, was Z. hierQber hat ermitteln

koonen. so ist es doih inleres>nnt genug, um zu weileren Narh-

forsrlnmgen anzuregeo. Pit Verf. empliehit Itierfur liesonders

zuf'i Wpup. dip Krfolg verspreflicn : dif» Hprsleliniiii topoqrajjhisciier

Fuoiikarien und die genaue Durcharbeilung der Inschnlieu.

Stellenverzeicbnis.
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2.

Von fjen in meinen frftheren Jahresbericblen besprocbenen
lavius-AusKaben und Scliriften, die auf I>iviiis Uezug haben, sind

nacbtriKiicb folgande fteienaionen anderweitig erscbieneo:

Livios Boeh 1, 2, 21, 22 md StKclie voa 3, 2B asd 39, heraasf;«gebea

von Ziogerle-Scheitidlei. 7. Aoflage (K. WolIT, WS. f. klnss. Phil. 19U7
Sp. 109!V — Livius Hucb 23 voo Lutrrbarher, 2. Aufluge (E. T, l\c\. crit.

ly07 S. 6i>f.; A. Zinjrfrle, Zeitecbr. f. d. iisterr. G 1907 S. 4U5~4U6i
P. Pliir««r, BtrL pbil. WS. 1907 Sp. 1136—1138). — Livius Baeh 23 voo
Wotfnirj. 4. AuHage K T.. Rev crit. 1907 S f ). — Li% ius Buch 44
voo ZiogerJe (W. Heraeus, WS. f. kinss Phil 19(17 Sp. 520— 5J4\ —
Doiaoek, De forniis eooDtiatioDuni couiticiunaliiiui apud Livium (A.Ziugerle,
Zeitsrhr. f. d. oslrrr. G. 19UG S. 1001) — Sclimidl, Beitrage zur Liviaiii-

srhcn Lexikographie IV und \ (VV. Heraciis, WS f. klass. Phil. 1907 Sy. 16
— V uod VI (A. Ziogeilc, ZeiUcbr. f. d. iisterr. G. 1906 i>. iOUU; Arcbtv
r. tot Lax. XV & 285) — Sofor, Livios oil Qoello voo Ovido Poatoo
(R. BitMhoftky, Zoitochr. f. d. iislorr. & 1907 S. 90-91).

I. Aus^abei).

1) T. Ltvii ab orbe condiia liber I. Nach Text nnd Ko!ninent.ir |?«»trennt(»

Ao8Kab« for dea Sebalgebraoeh voo M. Ueyaacber. Vierte, ver-

bosMrlo AoHofO. Gotbo 1906, P. A. Porth«f . Text )V o. 54 S, 8.

RoBoieotir 52 S. 8. Zoaoomeo 1 JC.

WIe die Zahl der neuen Aullagcn beweist, wird diese Ausgabe

viel gebraiichL Die Praxis llBt am beaten erkennen, was ffir den

Benutzer einea Buchea minder widitig und wie das einzelne am
aogemessensten zu gestalten ist, und so bat wobi anch der Ge-

brauch in d»'r Sriiule die mancherlei Anderanpen veranlaBt. die

d*»r K()nim«!i)tar im l.aut'e der Jahrp frfahrcn hat. hi« zweile

uiiii dritU' Aullage liahen niir niclit voi>;<?h't,'on. In der vi»M'tpn

AuUage iaiit fail j'^lc Scitf die liessniitie llaiid des V»'i ta.*<sers

erkcnnen. und von meinen Beinerknngen in der Anzeige, wcK li.'

icb der erslen Auflage gewidinet babe (Zeilschr. 1. d. GW. 188G

& 667—670), sind viele gegen standbies geworden. Es hiiogt dies

iQiD Teil mit der Einfflbruog anderer Textlesarten znsaromen.
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Unter den neuen Lesmen sind hervormheben: Pmt 11
mo oach Ko?ak; 9, 12 ToUuH und Talatio nach W. Heraeus;

48, 6 Cuprium nach W. Heraeua und 59, 12 smMhu nach
SoHau.

Im ADbang sind ufane Grand weggelassen die frAheren kriti-

sclien Notizen zn 41,3 und 41,4; dagegen liatten wegblciben

soINmi die zn 1:^,5 und 13,7 (bei Wcinenboni batten die durch

die P'inklaninierun;^ nls miecbt bezeiclineten Worter auch geslricbeii

wenleu konnen; jedeufallb sind dipseiben Lesarten gemeiot, die

Heynacher ini Text hal); 59, 3 isl ad ^lurtas mil eckigen Klammern
m um^ichtiefieu.

Zu 41,7 ist angegeben: „»i»i luui, cmprenHi iUkrif mdiMi,
m viwn ^optimortim codicum eat scripture' Frigell**. So bat

aicb Frigell in den Epilegomena allerdings ausgedrdckt, aber mit
Hinaufugung einer merkwuidig naiven itemerkung dber das liinter

turn in alien niafigebeoden Handachriften uberbeferte eum, Man
mu8 die obige Angabe geradezu als unrichtig bezeichnen; vgL

Frigells Collatio. FiOber urteilte er uber dieses cum andera;

8. ZeiUchr. 1, d. GW. 1875 S, 527.

2) Griecbische uud liiteiaische Schul-TeJite. HaBftOV«r| Biord-

deutsche Verlagsanstalt O. Goedel.

Titus Livius. iMeu durcitgeiiehener Text voo W. Soltau. Buck I,

61 S. 8. — Bach XXI, 5T S. ~ Bach XXH, 64 & 6. Jedat
Heft 0,60 Ji (10 Stack 4,50 J^),

Soltaus „Praparationen'' zu den genannten Buchem babe ich

scbon fnlber angezeigt. DaB der Verleger diesen genau ent-

sprechende Texte erscheinen ISfil, wird gewifi angenebm empfunden
werden und ist jedenfails prakliscb. So liegt eine ricbtige SchAler-

aiisgabe vor, der nichts mangelt, da die Textbefle eine Einleitung

zu dem betrt'fTt'ntlen Hiirhe riilhnlt»!n, dip die Scbfder fiber den

Inli.ilt L^riiau oriciitierl (in tdsIViIii lii bLM\ kajdlplweise angrfiihrter

f l)«'iM(lit) uiid dim kurz iiinl klar niittcilt, ^as er von Livius

tiiuB: Lebeo, Werke, Spracbe und Stil, WurdiguDg als

Hlsloriker.

3| W.Heeb, Praparatiou zu Ltvius' erster UeknUe. Buch 1 19U3.

54 S. steif geb. 0,60 JC- — Bach Vl—X 1906. 50 S. stcif geh.

0,80 (SchiilerpniparatioucD za lateiai^chen und priechiscbeo

Schriftsteliern.) I.eipzig, B. G. Teubner; Auslieferaag for Wiirtten-
berg bei VV. lidhlhaiuiucr iu Stuttgart.

Die iiulJi r*" Kinricbtung diescr beiden HeftH. die niir erst

spater als da>s /ueite Heft bekannt scwordpii sind, ist dieselbe

wic in der I'laparalion zu deu Bticherti 11— V, liber die ich

JB. 190G S. 3 bericbtet babe.

Behandelt sind folgende ausgewSblte StQcke: Praefatio und
Duch I ganz; Buch Vi Kap. 34—42; Bach VII Kap. 9,6—10,14;
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Bncb VIII Kap. 6,8-14, 12; Buch IX Kap. 1—12,4; 17—19;
35—37; Buch X Kap. 24-29; 38—46,9.

Gs ist Dur nalurlicb, 6zR die SchOler angebaUen werden,
sicli den Teulnierschen Schuliext zii heschafTen, an den diese I'ra-

paralioneu an^eiiLlilfJsscii wortlea sind. Uer Verf. hat zwar die

Lesnrten einigrr auileren Ausgaben Jierfirksichligen zu mnssefi

geglaubl, uni aurh den Gebrauch eines anderen Textes muglich

zu machen; aber das war meines Erachlens nicht notig. Die

kommentierle WeiBenborosche Ausgabe (iibrigeos im Verlage der

WeidmaoosGbeii BacfabandlttDg za Berlin, niebt bei Teubner in

Leipzig erachienen) wlrd wobi kein Scbfiler benutaen, uiid au den
AofgabeD fon A. Zingerle und i'. Meyer aind eigene Kommentare
eracbienen, die ao ausfuhrlicb aind, daB der Schiller nur aelten

geD6tigl iat, zum Lexikon zu greifen. hie Auawahl stimmt ja

auch nicht mit der in den genannten Au.^gaben cnthaltenen iiber-

ein. AuBerdem sind dif* idjui-ichrndon I.rsarton fur den Benul/er

dej« TpuLiiiprschen Schuilr\[r- .sIuhmkI. NVcnn er z. H. 1,55,4
primo statim concursu concrepuere arnia liesl (drrs^'lhr Worllaut

iileht 5, 24, 1), so ist fiir ihn der Jiiuvveis> auf inncpiierp gnm
uberflibsig, ja verwirrend, da er dieses Verb nui in transitiver

Eedeulung kennt. Ebenao wird 1,32,8 supnaemdit besser nicht

erw2bnt, da ea Kompoaita mit sitpra Qberhaupt nicbt gibt.

Uoi die Denkkraft der Scbdler anzuapannen, gibt der Verf.

nicht einfach die fOr die betr. Stelle pasaende Bedeiitung an,

aondern geht von der Grundbedeotung aus. Er schlieBt aber

bieran oft so viele Bedeutungen, dafi die innere lilnlwickeiung

dem Schiller entgelit iind er niehr als bei einem Worterbucli zum
stlinellen Cbernie*:en und Surlipn nacb dem Passenden veranlaiit

wird; z. il. i*r,ipf. 2 .jijfno, (i\iaU\ allatum, 3. herbt'itr.iL'en. zu-

Iragen. herlipisciiallen
;
maiden; vciibriugen, anfiihreii: Ium l»»Mluhren,

veruisachen, nach sicb zieheii; beitrugen /-u elwas". Praef. 4

„repeto, ivi. Hum, 3. wieder losgehen auf; wieder aur«uchen, zu-

ruc&kehren nacb; zuruckgelien auf; wiederholen, berleiten; nach-

holeo, erneuern, zurilckverlangen". Praef. 7 „re/ero» rett^tt\ rda-
hm, 3. zurfickfdbren, bineinbringen, binterbring^n; fiber ctwaa

herichlen, Vorlrag balten, Antrag stellen; fiberbringen, uberlierern»

melden, initieilen; einschniben, eintragen". So 1.22,5 excipere

mit 12 Uedeutungen. 1.1, S fl/ies mit ti liedt utiui^ien u. dgl. m.
Mir i>cheint dies des Gutpu zu viel zu 8eiii: liirr muli. jl Hilte ich,

ge^uirhpn niid i^'psicbtet unU auf kiare Erkcnnlok dea bchulera

hingearbeitel werdfii.

BilligensHcrl biud die Uinweise auf die Elymologie, sei es

UaB diese ID belehrender Form ausgesprocben, sei es dali sie in

der Oberaetzung nur angedeatet werden. Ea iat aber notwendig,

dieae Bemerkungen derartig zu gestalteo, dafi aie dem Scbdier

wirklich einleuchten. So z. B. gibt 1,3*11 9%c^nio, em't empltm
3. {tmo) (ab)nebmen, enireifien, rauben ; abzieben, ablenken** deiu
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SchQl«r eiD RStsel auf, insofern er em KompoMtam m\i aft, ntcht

mit ad, erwartele. Cbenso wird 6.36.10 .fa&go^ 1. {fatis [vgl.

afjatim] und 4iyo= zur Genuge treibeii) abtreib«n, ermOii^ii ; kHiie

Ruhe lassen, zuseUen" deni Schuler wcnig tiutzen, ja ilitii kaiin

hier dei' (ieilaiike. kominen, «I;iB faii$ eiti |inirktVhh r sei (slalt

falls), weiin ihn ajicfi der Ver^leicli vdii afjaiim ^lul/l^ luachen

nuiB. Un^f cijint'l fur d'w Sclifilcr mochle auch si'in, urn nur

nudi diese t ine LrUlaruiig aiizuiuhren, 1, 17, 17 ,,temulentus, '6. (utis

*temum [verwandt mit temetum, t, n. = altArtdniliclier Aiifldrack

far und' eko
.,

jungere Bildung ffMttuus) nach VVein

riechend, truokeo** mit der Aomerkung: *„Die«e Form hi in der

OberlteferuDg nicbt Dachweisbar*.

An Kleiiiigkeiten L<t mir fulgendes aufgerallen: 1, 7, 10. 12,5.

3U3 steht nd»um =si deorum ^
\ dage^en (wulil ricliliger) 1.42,1

liberum = liberorum; 1,13,3 fahrnm = fabrorum; 1,53,3.
54, 3. 56. 1 (Imm = deorum. — Amilich veriarigt ist die Schreili-

weiae „Ziladeile*' (1,6,1), „Geniliv" (1.6.1 ti. a.), „zujitande

bringt'll" iind „imstan(le sein" (1 , 24, 4 u. a ); iiu lit ubeiall ge-

brauchlich die <iKniii* loi tii „jeiiiands*' (8, 12, 4 u. a.). 1,15,7
felilt bci profecto die Hedeutung „gewifi [uubetuDt]", im fulgenden

ParagrapUen bei gratut die QiiantltitsbezeicbDuug, die freiUch

uberliatipl ntchl kuiis«»queut durcbgefuhrl worden ist* 1, 17,

6

hieBe ei) beaser: giiig im Kreiae berum (at. umber). hl8*4 mufi

es taetricHs heiOeo, uad es emplieblt .sich nicht. neben temptare

die Schreibweiae tentare tu erwahoen (1, 32, 4 u. a.)> l.'^^S, 2
wird yMlucesco, luxi, 3. {luceo) zn scheiru»n antniigen" Rn^efuhrt

und eben«(» gleich danach „illucescit, luxit iiuppi^. es wird hell,

Tag, es tagt"; ob da nicht niauclipr ulauben wird, das l*er(ekt

werdfi vom Simplex gpbildel? Wum liberhaupt Ahkiii/ungftn

dieser Arl? Soli durch exsequor, secutus sum (§ 3) u. a. Itaum

gpsparl werdea? 1,31,6 ,,dego, degi, 3. (de und ago) einc Zeit

zubringen, leben"; allein von dego ist kein Perfekt nacliweiabar,

dafur tritt igi eio. 1, 32, 2 ist alatt prosper (spate Form) wobl

proflpanif aozuaetieii. 1, 32, 10 batten andere Leaarten, wenn auf

dieae einmal Ruckaicfat genonimen wurde, erwShnl werden i^otlen;

denn „ciim his (ergSoie verbis} == damil'* ist docb wuhi nicbi

baltbar. 1.3 i.4 war zu schreiiien: humiliora iste us (= quam
ea), in qnihus nata ei'al. 1, 34. 6 vcrstplit kein Scbfiler die bpulen

Siiiclie, 2\visclirn rleneii apla slelit, auch halte ein Lemma ad id

hiuzugetugt werden suileu. 1,56,1 „opera . . . tibenragt'u: der

Arbeiler, Knecht''. abcr nur im Plural, was hitiziizufugpn ist.

1,57,5 vvird comisaiio erklart, dagegen 0,17,17 cumis{s)abundus

ntehL 8, 14, 6 iat „as, assis, m. daa A6" nicbt zu billigeo.

1Of 44, 8 „exddiitm» it, n. (ex und audo) ZerstOrung, Vemichtung^*

iat wobl nicbt rlchtig (vgl. Vergil).
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4) T. Livii ab orbe eondiU lib«r XXI. Piir deo S«hiilg«br«ucb erkldrt

von F. Luterbacher. Aebto, verbesMrto Anflagt* Gotba 1907,
F. A. Perthes. IVo. 156S. 8. 1,20 JC.

Dei' Text der achlen Auflage weiclit von tleiii der i^iebten

nur an weDigen Slellen nh. Ih-r Ilcrausgcljer lie^t jelzt 2,6
obiruncavit (c). - 6,8 TampUus {Lib. nath VA\j. VI 1360). —
2*)y 10 qimmqnam mtUe quingentos cecidisse (Lth.; er vcrw.indpll

also da^ ubiTlieferle AD in MD). — 25, 11 coram apparuii (Lib.

slalt cum apparuit). — 21,1 ex loco edUo, wie in der 7. Auflage,

aber nit HiozufOgung der eigenen Vermtilung ex hco propinquo

(m loco proi&Q Oi). — 31,2 noil ^Mot (Ub. slatt ntm
„uicbt well es keineD dkekteren Weg zu den Alpen gab, d. b.

ebwobl es eiuen solcben gab, die Dtuenlia entlang''. 46,6
pugna abierat (Ub.; pugnauierat V^), „der Karnpf war schoo

vroBonleilji in ein GeD'clil zu FnR iihiTL'rg.ingeD**. — 52. 2 ex-

animatus (Lib. st. e( mirfutus emnutus P^). — 57, b m quo

mil P. — 60,4 paraia mil P.

Im Text sitid einzelne Worter nnd gan/.<* Siilze ilui cli Sperr-

saU hervorgehoben. Dies i&t gescbeheii, „uiii dt:n Schiilern, welclie

in der Klasse den bloBeo Text vor $icb haben, den Oberblick

fiber das Geleseoe tu erleicbtem'*.

In der Einleitung wurde, laul Vorwort, die Stelle fiber den
Verirag Flasdrubals nacb des Herausgebers Erurterungen im
62. Bande des PbiJologus zug tins ten der Darstellung dea Livius

geandert, ein kurzer Uericht uber den Krieg mit den Galliern

(225— 222> »'inKef»gt und die julianisrbp Zfitrcchnung nacb
GFUnger iin Iwari >lullers Uandbuch I) durdji,'efiihrt.

Der Kniiiineutar isl gruudlich durchgesetieu und an vlelen

Slellen verbessert worden.

5) Titi Livi ab urbe coodiu libri XXI. XXil. XXlll. XXiV. XXX.
Bdidit A. Zioftrlft. PBr deo Schdlgebraoeh bi*arbeitet von
P. Albrecbt. Mit 2 Karten und 4 Pliioeu. Zweito Aafla^e. JLeipxIg

1904, G. Freytag. V II u. 336 S. kl. 8. peb. J,bO J(.

Sowei( ich aebe (ein orientierendes Vorwort febU), unter-

scbeidet sich diese zweite Auflage von der ersten, vor 1 1 Jaliren

er^chieneneo, nicht, so daB es genOgl, auf nieino Anzeige JR. 1S93

S. 3 f. binzuweisen. (Neii sind vier Situations|»l;iiif. dmcb dip,

wie es schfint, dif Scilenzalil des Biiciies von 3oi auf 336 i^**-

siiegpn isl: S. o05 ein Plan des romischen Lagers, 8. 313 ilas

Scblacblfeld bei Cannae, S. 333 eiit IMan vun Syrakus und S. 335
daa Schlacbtfeld am Traalmenischen See.

£ine Durchsfcht des Ganzen h§Ue wohl statUinden aollen.

Oeon ea findet slch doeb bier und da mancbea, waa nicbt ein*

waodfrei ist. Es empliehlt sicb gewifi oicbt, den Scfaulern die

Ausdrucksweiae „difl Commenlarii des Ciisar'*, ^das Lager des

Uaanibai** uaw. forznfAbren. S. V wird M. Porciua Cato Censorinus
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80 Jihresbariehte 6, PbiloUg. V«reiii*.

erwdhni. Bei Buch 24 Kap. 11, wo von den r5mi8clien An-
ordnungen zum Kriege «lie Rede ist, steht die Randbemerkung
(an sich schon ein Sclirecken fur nianrl)«> Padagogeii): ,,lMiunizische

Rfistuiii'nii", was vermutlich nur ein Druckfeliler fur „Rumische
Rusluii|4( !i" !>t. S. 335 im Anhaiig lindet sich ,,Tyne(a Stadl an

der afrikaiHsrlit'ii Kiisle", wahreiid dies docli die AkkiJ-;Ui\ (orni

ist iitid an dreien von den fiinf angefulirlen Stelleu ad Tyneiem

gelesen wird. Am wenigsten liSUen S. Vlll, iro Verzeicbnis der

Karien, die vermuUich von einem Angestellteo der fiucbhaodlung

herrfthreoden Karleninscbrifton wiederbolt werden sollen: Kartel:

'Italia cum adiacentibua regionibua Gallia Cisalpina, Sardioii,

Corsica et Sicilia belli Hannibalici tempore'; Karte 11: *Roma et

Cartbago secundi belli puiiici tempore'. Daruber wird der Sdiuler

liinup'jsphen, daB Siciiien. Sardinipn usw. regiones genannt worden;

aber an deal et vor Sicilia tmiB er AnsttiR n» limen, desgleichen

an belli ptmici, da er im Text helium Punicum mil groBem An-
fangsbuclistaben gf^driickt &ichl, iind daB man temporibus, niclit

tempore sagt, lertii ja schon der Sekundaner. UaB vuui ,Jlaiuiibati-

schen Krieg*' in der Einleitung gesprucheu wird, ist ganz in der

Ordnung; hat aber auch ein rdmiacher Scbririslelier den Auadruck
heUum Hmnibaiieum gebraucbt? Und ist Jloma ef Carthago eine

geeigneie Bezeichnung fur das RAmiscbe und Kartbagiscbe Reicb?
Befremdlich ist am SchluB des Textes der fi1nf in diesem

Bsnde enthaltenen Bucber bei vi» roii die llinziiftignng der Periocbae,

dipyiM" (iriifligen Auszuge, die iiirlil I'iiimal aus dem Urigiiialwerke

stanniuMi und fur keinen Scbiiier Werl oder Interesse baben. Bet

Budi XXX scheinl sie nur vergessen zu sein.

6jT. Livt ab urlip rondita iibri. Wilhelm Weilieoborns erklarcndc

Ausgabe. ISeu bforbeitet von H.J Mill ier. Achter Haad, iweites

Hefl: Bueb XXXVII und XXWIII. Dritte Auflage Berlia 1007,
Weidnaaosche Baehbaodlans. IV q. 302 S. 3,60 JC*

Diese Aaflage erscheint 34 Jabre nach der vorhergeheoden

und ist die erste, die der Ref. neubearbeitet bat. Icb verweise

auf JB. 1907 S. 8, wo die Grundsalze dargelegt sind, nacb denen
ich bei der Revision des Tcxtcs verfahren bin. Icb unterlas^e

PS, die nrii eingpffihrlen l.esarlrn siiiiillich aufzuzahlpn. Stall der

IriihtTpn (Jbf r.si( hi (*2 S.), in d<'r nur dip Var iantf-n von H «'nt-

hailen vvaren, isl ein 53 Seiteu uuifassender Aiibang gegeben

worden, in deui das Wichligste aus der- neueren Literalur ver-

zeiclinel ist.

Der Komnientar ist in der Qblichen, radikalen Weise nm-
gearbeitet worden.

37, 2, 6 babe ich dedueenlt* gescbrieben in der Annahme, dafi

die Hsa. mit der Lesart defUtcemlae das Wort an das fulgende

whanM legiones quae aogegbclien baben; der Zusati duae (Mg.)

scheint mir nicbt nOtig. — 2, 10 babe ich die Vermutung ge&ufieirt.
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Liviat, voa H. J. MiilUr. 81

(laB (^ei) cum ns navibus m schreihen sei; die noch voii lusms

abhaugigen Inlioiiivu i/ioficisci uuU accipere stehen son^t gar zu

verlusen. — tl,t4 i>t vielleicht ah Samo zu scbreiben; LiUrn

lagt $0 fast immer (vgl. Fugner L. L. 17), and N ^pricht dafQr, der

ab bat. — t2» It tti ineeriam tmpesiaUm ($b c{im)mi§inint (vgl.

7, 26, 1 1 ; 23. 1 1,10), mit der Bemerkung, daB auch (rem com)mi-

uruiu (?gl. WB!>. zu 4, 27, 6) Oder bloB {com)mi$€rmt (s. H. Meusel

zu Cacs. BC. 3, 25, 1) gelesen worden konne. Mit WBb.s Ver-

mulunj. dnB . miserunt vielleicht oin tecbnischpr Aiisdruck" sei,

Ui e> iloili wohl nif'ht^. 16, V) haben die hnibn^, M aber

leniLtis H excnrsionibus: Pitie t>g5nzung i.sf iiotwendig, und ich

habe proelm nach temlin^ flDgeffigt (v^'l. 3, 61 , 12); docb sahe

irian lipbpr eine andere Woiifolge (s. 18,9). — 16,11 weisl die

Oberlieferung darauf bin, daB vor remigum turbam ein anderer

Aaadrock gestandeo bat {naoaUwn B, nauam c); irb babe an it

mUoh gedacbt, wobei die Abnlichkeit dar ScbriftiOge in Frage

kam. — 18, 7 iat ein Wort auagefallen (eine EigentQnilic bkeit der

Hss.); ich habe Dahis gew§bU nacb 38.3. — 19, 1 ist das et in

Be merkwOrdig; jcb babe es zu erbaiten geaucbt, indem ich die

Aosicht auBerle, es sei vor adhibitis zu stellen. - 23, 5 wnrde nach

mpiner Meinung der Ausdruck weit gefulliger, wenn erant vor

hiibebat gpst*'lll wfirde: hexeres erant; habebat praeter has decern

triremes, et hi.. — "24,7 scheiiil ac prope BM aut oine f.ucke

schlieBen zu las.oeu; a h vcrmute {alacres) ac prope Oo'- ^4,3,9).
— 26, 13 sieht et dicere als ein Flickwerk aus; ich bin dafOr,

dafi es gestrichen werde, nicht blofi dtieere. — 34,6 iat Ua od

nicbt baltbar; ea scheint af ad gescbrieben werden an mftaaen. —
39, 1 1 acbeint die Levari Ton B nnd M lu non videbatur eger9

obieetit kombiniert werden zu kOnncn. — 41,2 ist wieder eine

Lttcke, die mir am besten durch velut (plnviay ausgefullt zu

werden scbeinU Dasselbe ist 41,9 der Fall; ich babe dnrrh

(^partemquey equitum zu helfcn gesucht. — 45, 7 wird woiii am
beslen geheilt, indnm wir eine iSwVe annpbmpn uad scbreiben

(fuani (^adsumits), ut a vobis quatnintKs. — 19, 7 eo(dem} die. —
51,1 eifordrrt die Symmetrie die. lliiizi-fugung des Vornameiis i.

— 53,9 liiBe sich das terrestribus navalihus wohl balten; aber

der folgende Satz stebt obne Verbindungs[>artikel aebr abrupt da.

Oeabalb babe ich naoaUbvs^qve et) vermutet. — 56,2 babe ich

eine Lficke angenoromen, und die iat jedenfalls vorhanden, und

nach 38,39,15 geschrieben: fuam udmerat Prusias regi, ac

HSffodaet,, — 56, 2 hi pugnntum est, et wohl baltbar (vgl. 56, 6);

aber pugnatum tttet {eet sfatl eet) lipgl sehr nabe. — 58, 8 ist

Zingerles Erganzung woli! rirhtig; leirht ist aber audi die Kr-

ganzung uUimi$ Orientis (oris) oder uUimis (oris) Orientis nach

21, 10, 12.

38,1,4 ist rine Lucke anzuni'hmen ; irh babe sie ansgefrdit

durch vejUurmn (^cum exercitu. agit deinde) . . — 1,5 ebenso;

J*hfMb«rieht« XXXIV* 0
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82 Jahre»b»rieht« 4, Philolog. Vertii*.

{was) sMide, — 1,9 ebeoso; (regem)- ntUhtmni. — 6,4
ebeoso; ae duofriu {todi^... — 9,9 ebeoso; dein {coumI Aetoln

amdki(me$ paeit disomy. — 11,2 vermale icb ebenso eioe LQcke
und schlage vur: adversus {Romanot vet). — 14, 10 glaube icb,

dad sub eo leichter biiiter als vor cyhera (so baben ubersehen

werden konnte und bier besser stehe, da so der Undeutlicbkeit

in et Sylleum vurgebeugt werde. — 18,'^ i??t {utetidit liinter

Piitendutn von .Mi;, pr^anzt, sfhr wabrscheinlicb uen;en dcs Gleich-

klangs der Worier; man kunute abf»r auch an ad Plitendnm pergit

denkeo (vgl. 20, U). — 18, 11 (^nlhwi} mediterraneum nacli 3, 45, 4;

2b, 38, 7. — 18,12 wird wohl lieiu VVorllaui duicli Einfugung

TOD ef vor ad SiMpm aufgebolfen werden aiOsseo. — 24, 10
halte idi vto fur eioe Interpolation. — 25, 11 verroute icb {aan)
enrnd^ vgl, 9 3- — 38, 4 vermutlicb iai Twri vor oder hinter

iuga zu atellen; vgi. 37,56,8; 38,12,1. 47.6. 11.48,1. —
53, 4 vervollstandige ich das cum qua des M zu QuiriUs, umquam,
— 57, 2 stelle ich das notwendige Scipionis hioter filiis. — 58, 8
vermule icb, dafi das handschriflliche tyisvm zu halK^n und eine

von der Dativforiii mialu ausgeheade ioterpolalion aiizuaebmen
sei (stall et semhi . . et fratri).

Versehen ini Aniiang: 'M/d fehll bei ptwibus dio Klainmer;

23,5 lie^ iiutmt:>., 23, 10 lies dirigere; 38, 13, 7 lies m sinum] B;
til aAm c.

7) T. Livi ab urbe coodiU libii, cdidit Antonius Ziuo'crle. Pars VII,

fasciculas V, liber XXXXV . Kditiu uiaiur. Viodoboaae sumptos lecit

F. Tempsky, Lipsiae suaiptus faeit G. FrtjUg^ MOCCCCVUI. XI a.

78 S. kl. 8. 2 ir (—11,80 JC).

Zingeiic legt nns lieute den letzlen tascirulus seiner Linus-
ausgahe vor. Wir gratuiieren ihm zum AlischluB seines Werkes,

an dem er niehr als zwanzii,' Jahre mil nie vorsjitr^ndpr ripthild

gearbeitet bat. Befriedigl kann er auf seine Ausgahe iiinblicken;

es i:»l eiae vorlre01icbe Leistung, die uie verdieule Anerkennung
seitens der Gelehrten gefunden bat. Der funfte Faszikel des

aiebten Bandea iegt mil den andereo vier daffir Zeugnis ab, daB
der Uerauageber mit immer gleicbar Liebe an aeioem Autor ge-
haogen und mit deraelben GrQndlichkeit verfabren iat wie von
Anbeginn an, ja daB er in den letzten Ileften mit nocb grdBerer
Genauigkeit und Ausfuhrlicbkeit zu \Yerke gegangen iat als luvor.

Es handelte sicli bier uni den Wiener Kodex, von dem ver-

schiedene Kollationen bestanden, die alle voneinander versciiieden

vvaren. fleraiisgebers Sohn, Joseph Zingerle, fiat die Kollatio-

niernng au( aich {^enommen und die Aufgabe in einer W( lsp i^e-

lost, daij iiian fiberall die (iberzeugnng hat, seinen Angaben un-
bedingtes Verlrauen scheuken zu konnen. Ihm gebubrt iinser

ehrllcber, aufrichtiger Dank fur die in VYahrbeil uberaus niuhe-

voUe Arbeit Ea iat ein merkwQrdiges Zuaammentreffeo, daB die

Handacbrifl jetzt photograpbiach abgebildet vorliegt. £a wird aich
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aos diesen Bliittrn schwerlich ein ntKicres Kij^ebnis herausstelleD,

als was in dieser Aus^'abe verufTentlicht ist. Die Bemerkungen in

d<*r Praefatio Zingerles zeigen, vvie peiniicb genau er an den eiozeiaen

Slellen zii Wf^rke g<*gangen isl.

I'er lleraUfgchor hat fOr <len Kommentar wieder zusamnien-

gesnclii, was irgeiiU von Iledi uUirig zu sein schien, und ^olljcr

durch eigene Beitrage den Text zu emendieren gesucbl; maa kaun
sagen, dafi man nichta vermiBt, ja daB des Gutea fast zu Wei

getan ist, indem die Yielen EmendatioDsvenuche die Oberaicht

stOren und eu eigenem Urteil zu gelangen bindern.

1,4 ist Sigonins* Konjektnr incerttn docb wobi in den Text
zu settee; es gehurt, wie es scheint, zu evanuit und gibt den

Grand an, weshalb die Freude versluminte. — 2, 4 mabnf Nov^k
nicbt ohne Grund, das Wort copine binter peditum equitumqne zu

stellen, nach 22, 54. 5 :
-24, :?r>. 5 -. 35, 12, 1 6. — 2, 7 wird dos

fdiprlit'tertf conperta urbe iiiit liarl* 1 n.' ifi/t t\i conferla per urhem,

wofur icli (loch heber mil Grynaeus (onfeiia lota urbe lesen nioclite,

da die rrapusitioD per^ an sicb wenig pa:>send, nocb eine weilere

Anderung notwendig macbt. Icb ziebe Neubauers Anderung con-

pleri Ma urbe vor; aie ist nicbt acbwer, und ea gebt ein Inf.

bist. vorber; vgl. 3, 5« 14: mnia dduhra poem demm txpemntium
vinrum muUarumque Iwrba inplehaniur, — 6, 2 und 9, 4 ist wobl
Thraeciae zu schreiben. — 8, 5 ist regum et populorum wegen des

Zeilcnendes binter regum plausibel; aber vgl. 24, 49, 2; 26, 43, 4
;

37, 45, 8 »i. a., wonach regnm populontmque nidielicgt. — 13,10
war est nicht knr^iv zu drucken, die lis. hat dafur el. - Knp 19

fj'hIfMi die Ai]^Hl)t*n § 4—8. — 27, 6 ist 6V//o zu schreiltcii,

\ML* die Ha. hat; vgl. TIk Momnism, lUi. Mus. XVI S. 355. —
31,8 konnte auch an fraclis nnimts regis partium ^edacht vveidun;

vgl. § 13. — 37, 6 ist die Worlslellung gesuciili es diirfte mit Novak

nuUnm frohrwM zu lesen sein.— Kap. 44 stimmen
die Paragrapbenzablen (7—21) nicht mit Dralcenborcb Qberein.

Einen Bnickfebler babe icb in dem scbon ausgestatteten

Bacbe nicbt entdeckt.

Nicht vorgelegen baben mir:

Livios VII roinmentato da Q, B. llasoero. Vgl. U. NoUol«| fiolL di fil.

class. \iv s. loer.

LiTiut I, XXI, XXir adited by E.B. Lease. Vgl. J. P. Poitgate, Claai.

Rev. XX S. 46S—462.

Living XXr • Mmmootato da B. Cocehia, 2. ed. — Ygi. V. Bragaala, Boli.

di ill. class. Xni 66 f.

Li V lis XXllI dalle storie commaotata da F. Grasiaai. Vgl. F. FQgaer,
Bad. phiL WS. 1908 Sp. 1423 f.

11. BeitrSge zur Kritik.

a) Ahbiittdla Dgea.

8) W. fleraeu.s WockeDaehrlfl fiir klasaisdia Pbilologie 1907 Sp. 520—524*

In einer Besprecbung der Ausgabe des 44. Buches des Livius

von A. Zingerie sagt der Verfasser: „Es wire sebr zu wdnschen
6*
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und eioe sehr dankbare Aufgabp, wenn nach Vollenduog der Aus-

gabe jemaod die (biaber in mancbcQ Punklen atriltige) OrUio-

grapbie dieaer alien Handsehrifl uotersiichen woUle, die treti ibrer

zablreicbeD und mannigartigeD Verderbnisse zu deD hervorragendstea

Zeugen in dieaer Bexiebuog gebdrt NVie in dem etwa gleicb-

altrigen Puleaneus erscheinen in ihr ci und it vor Vokalon noch

nicht verlauscbt . . Kficnso wcrden wie iru V. zwar ae und e

roiteinander vpi n\ rcliselt, aber norh nicht mit oe . . . Aiich im
Punkte dcr KonsouaQtenverdoppelung stimmt i«ie durchaus mit der

guten Oberliefei ung {Parnasus, Larisa u. a.]; I'.ilscli nur ist supli"

caliu (last stSndig) und oblUUro^ deiut die Schreibung oblileio, weun
aoch in deo neueren Au^gaben meiat verdrSngt, fiodet aich nkbt
aur sonat in deo MCeaton Baodachriflen (Put. dea LiviuF, Piil. dea

Galna und Symmacbua u. a.), aondero aocb iweimal Inacbrifllicb,

he\ Dessau 5058 (vom Jahre 170 n. Chr.) und 6264, und v^ird

auch durch die anliken Etyroulogieo FesL p. 1S7 obliteratum, alii

ab ohliviont (also von oblitus), alii a lilore und C. Gl. L. IV 370,17
obUteratus a litura walHschcinlicli ^emachl".

Am Scbluii dieser Anz«;ige (Sp. 522—524) fioden »ich folgende

kntiscbe Bemerkungen:

1, 5 sveist das ubeiiiefi rte sicut multa vieileichl auf sicuti

nulla; v^l. 21,39,7. — 1,5 vicUeicht ad atuicam miliiarem disci-

plinam; vgl. 45,35,6. 37,2; Tac. Ann. 1 , 20. — 6,11 iat die

aacb aonat gut bezeugte Form valUi (ffir eollfi; vgl. wUUctda)

beixubehalleD; vgL 25,39,1 und 28,33,8. --9,9 kann in dem
flberlieferten praetecta aucb das gewdhnlicbe prmcta atecken. —
9,11 8teckl in subeundis vielleicht subvehundis; vgl. 33,7. 42,

25,11* — 14,1 iai die griecbiacbe Endung in d< m keltisclun

Kamen vfrdachtig; wohl Balamts za schreiben. — 22,8 ist

die Anaphora weiter durchzutuhren init qua terra, (qua) mari . . \

vgl. 18,4. — 25, 11 i>l vicllpiclit ibine liinler interesse ausgefallen.

— 26, 7 vielleicht Desndavain nac li Analugie zahlreicber anderer

Narocn jener Gegend bt i IHol. 3, 10,5. 6. 8 (slels -dava). —
31, 1 vielleicht deincei>s ei (joLliae') urbes\ vgl. 45, 3. — 31, 1 viel-

leiebt dmtMia (erga} omnit. — 31, 3 Iat der FluBname CUmal
mebr ala verdachiig; da a laUn folgc, so aind die Bucbataben at

vielleicht Dittographie, ao daB der Name CIom (wie Satu - Sami$)

lautete. — 31, 4 ist der FluBnanie Ofiundis ungeheuerlicb und
erweckt den Verdacht der Latini&ierung durch die Abacbreiber;

vielleicht ist Drinoni zu lesen (vgl. Weifienborns Annn. nnti Plin.

3,144: Urlno). — 31,5 ist die Oberlieferung Dardanicam viel-

leicht nicbf mit R^^rbt vprlassen. Bei Varru HR. 2,1,5 sleht

unangefocht»Mi m Uardanica ei Mueiltca, bei Strabo und Pulybius

(5,97) ya. (jffrixiy, und Maedica ist bei Livius die eiozig uber«

Jieferte Fui m, wie SirUica und andere Gegenden Thracien;s. —
35, 14 bei der Stellung dea erganzlen milibns vor delecUi erwartet

man deUetmm wie 24, 40, 8; daber empfiebit ea aich wobl, miUbm
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Tor Miltliwi zu stellen. — 35, 19 ergann man leiilo I^jpunft^no),

UDd allerdtngs sagt Ltvius mantes Ligutlmt\ oger Uguttinm iind

tumuUus Liyusf{nus\ abcr in dem auf Livius ziiruckgeltcnden Tro-
digienbucb des Oiisequens heifit es (S. 119, 17 J.) scutum Ligusticum,

und ebensn hat Polybius, l.ivius' Oiicllr in diescm Abschnitt« tdiv

yityv6ny.o)i' ^vqamv (29,6,1), wabrend er sonst gleicbfalls

Atyvditvoi gebraucht,

9} Aotna ZiD^erle, Zum 45. Huchc des Liv ius. Sit£ua|{«bericbte der
Haiserlicheo Akademic der Wissenscbafleo io Wiao, Pbilosoplisdl-
Historiscbe Klasse, 157. Baod (19U7), 3. Abteiluoj?.

Wie zu den ubrigen Buchern der 5. Dekade des Livius, so

hat der Vf^rfasspr nun aurli 7\\\\\ 15. Bucbc pine BegleitabliaDdluDg

L''*sr!iriei)en, in der cr clie hmendation gewisser Slpllcn palao-

graphiscfi, d. li. dtirch Utinveiii auf aboliche Yerscbreibuugen in

der liaodschi itt zu slulzcn sucbt.

Gleicb zu Aulcing eulscbeidet er Mch iur .Nuv.ik^ Vermutuog
domo$ (tfir domus) „nacb Uause** und glaubt, daB das vorber-

gebende plausns (so die Us.) crtus diet veranlafit babe. Ea wlr«
hiernacb aucb 3, 29,5: epuloe nutnutM dicuntur fiUm wU miiiAnii

downu und 6, 36, 12 n^Uri pmUi» nobiUs dmus die Akkuaativ-

form domus zu andern und auf Claudiua Quadrigariaa nicbts zu

geben, der bei Geli. 17,2,5 sagt: domus suas quemque tra

ivhet et sua omnia frunisci. Icb glaube allerdings. dafi diese

Furm Itni Livius nicbt anzunebmeii isl ; k5nnle es aber nichi

domum hrjRen? Zablreicb sind die Sti^llen. wo in der tn-
dung s imi m verwecbseit worden sind; so profecius f. -mmi

45, 13, 17; fides f. -em 45, 19, 17; gravissimus f. -urn 45, 23, 11

;

magistratus f. -um 45, 37, 6; expirantes f. -em 45, 41, 11 u. a. m. —
9, 4 wird die AbJativform eUuti deutlicb aogezeii^t, wenn man an-

nimmt, dafi daa in der Ha. gerade darOberatobende fwrtiMuteft*

der vorangebenden Zeile die Veracbreibang berbetgefQbrt haben
soli {dassi wurde durcii die daruberstebenden BucbaUben an dmine
vervollstandigt). — 13,3 iat der Ausdruck quam (^omnfy ope

WeiUenborns dem Mativigscbeu quam ope <«Ma), welrherso mr^iends

Itp'.'Htinet (26, 1.' 3; t^um ope eorum (sc. aliquorum sociorum Latini

iiijiitiuis) in hello jurent adiuli, was nicbt anders lifMOt^n konnlf^),

woh! wirziizif^ften. i'^ltpuso i>l § 7 desselben Kapitels das tantae

des Orviiatiib iWm ila llarauU der Vorzug zu gel>en. — 23, 14

scbeint mir {varii) tarn civitatium . . hominum mores sunt dem
Voraehlage Weaenbergs gleichweriig.

b) Zerstreate Bflitrage.

31, 1,4 schreibt H. A. Sanders (Tbe Chronologie ofLivy in

Tbe Classical Journal U 1 Nr. S2): quadringenli octoginta sex;

Lima weicbe yon Varro um drei Jabre ab, und ala GrflnduDge-

iahr Roma nacb Varro milaae 750 aogesetit werden.
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OL Fragmeote, Quelleu, Spraclilicbes usw.

10) H. Fischer and L. Traube, Neue uod aUe Prapmcote dcs
L)v iii<(. Mit einer Taffll. Sitzan^sbericbte der philosopbiseti-philu-

logificliea uod der bUlorisdieo Klaise der fioatglicb bayeriscbea
Akadeaia zu Mooebeo. MSoefceo 19V7. fleft 1, S. 97-'ll2.

H. Fischer (>ieue liamberger Fiagmenlej benchtet fiber neue
Funde zu Livius, die er in andereu HandscbriflbaDdeo entdecki

bat (vgl. JB. 1905 S. 8—10). Es sind dies einielne Buchstaben

auf eioem Pergaroentstrelfen, die Traobe — eiD reines Wuoder —
als ein Stfick Liviua erkannt bat (XXXm 18»22-~19,5), und awei

weitere Streifen mit deiithch erkcnnbarcn Schriftiugen (XXXIIII

29, It—H und 31, 19—32,2), deren Identinziening gleichfalls

von Traiibe staiiiint. Iiio lM)prf«instiintmin?^ mit It ist in die Augen
fallend. § 12 vera, § 13 ai( abducere tin l fradit, § 14 tradereti

§19 inel ipse, ^ermoue hrevitalis, j}erornntiini, poenUeret iialien

bpidc ll.ss.. F mid .stiii Apographon It. Fiir die Kiilik ergibt sich

Dichts >uues daraus.

L. Traube (Das angeblicbe Fragment bei Junas) spricbi dds

Fragment Nr. 76 bei WeiBenborn dem Uvioa ab. Es sei dem
Cicero eDtnommen (in Verr. act pr. 4), ein oagenauea Zitat, ivorauf

auch eine jaoge Ha. von Jonae vita S. Columbani xu fflbren

scheint. Hiernach fitllt aucb die Vermutung, daB das 7. Jabr-

bundert aber ein voUatindigeres Exemplar des Livius verfugte, als

wir besitxen.

11) ftlar-M \a(asso, Fr-immcuti d'un I^ivio del V sei'dto r?feute-

ueute sco|>erti (codice Vaticauo Laliuo luOUti). Coo tre Uvole lu

fotolVBii. Rom 1906, tipograQa Vatleaoa. 18 S. inp. 10 L. —
V9I. F. Fiiffaer* pUl- WSi. 1907 Sp. 903- 910.

Im 'teaoro del Sancta Sanctorum al Lateran', der papsllicben

Hauskapelle, bat man im Jabre 1906 eine ReliquienkiUe ge6ffnet«

die sell Jnhrhundf^rten doil aufbewabrt wurde; sie stammt aus

den Zeiten Leos lU. (795—816). Die Kiste enibielt lieliquien

aus der 'Terra Sancta', in Pcrgamenf streifen eingewickell; in der

Schrifl des 8. JahrhuLiderls war der Inhaft nnfirn nuf den vft«r

eckigen Packchen niii;«';j;ol»tMi. Diese Pcii^.iiiicnfstroifcn wareii m i

Buchstaben auj« eiiiri- uraltcn Zeit bcschrifbrii, wtdche sicli ais

FragmeDle des Livius aiis dor vicrlcn Dckado nwioxrn: XXXllil

36,6— 39,2 (non inrila modo — facile Romanus) und XXXIIII

39, 11—40,2 {-menta $ed etum — runm oratorem). Der Yerf.

hat sich Tranbea VerftlTentlichung der Bamberger Fragmente zum
Vorbild genommen (s. JB. 1905 S, 8). Er verdieiit den lebbaftesten

Dank» daB er den Fund sogleicb weileren Kreisen bekannt geroacbt

hat, and die Anerkcnnung, daB er mit grcfier Sorgfait zu >Ycrke

gegangen ist und die Fragmente von alien Seiten grundltcb be-

leucbtet bat.
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Die Schrift ul sehr klar und leichl leseriicli. Sie zeigl nebeo
den AbkurzuDgen IB. (— ibus) und Q. (= que) am £nde der

Zeileo rlic fjgatiir ffli* AT imd den Strich fur m oder n; daneben
ist eine gesvisse Fluclitit:keit hfm^'rkenswert, iiifolge dcren wieder-

holt W6rl«r au5g«'Iaj;seii NMHiIcn sind, so 36,6 sed vor muliu.

37. 6 et vor in staliones (wofiir ad stationer R), 37, 7 pnmutn
oacb quadriduum (was V. fur richtig bait), 38, 4 aita nacb a^tt,

3S, 6 el vor nuniioi und 39, 2 a vor giit^us.

Was die Varianten des R betriflt, m> berflhren aie sicb teils

mil B, teiU mit H, leiis mil 0 (deo jungeren Has.).

R stimint mit B0 ubereiD gegen M: 37, 1 c^mtlbf

gegeo in cireM (M); 37, 1 stthUo ad ama gegeo 4i<{ arma mb&o
(M); 37,6 eoecursio lacessentium gegen heementium excursio (M);

39. 12 fl^ stf/s gegen a mis (M), d. h. gegen die rd. Moguntina,

von (ler uvAu mrht weifi, ob sie fiberalt die Lesarten des cod.

Mogu minus ] irasenliert.

li all III nit mit M*= (der ausdnultlit li von Carbach bezeupten

La. von M) uberein gegen B(7>: 36, 7 lyrannis gegen tifrnuno

B<Z); 37,7 eommissa gegen emissa B<Z>; 38,6 laboraiei gegen

tt^oM B0; 38, 1 and 39, 13 uDd 40, 1 qvintiut gegen qumttiiuB0.
R stimmt mit (M)<D dberein gegen B: 37, 2 lumiillki

gegen iumndto B; 37, 4 fcrtimam gegen fnrHma B; 38, 2 fpfantsgiie

gegen ptous B; 38, 2 difpciHura gegen difficilia \\ und cod.

Pslatiniis uterque; 38,3 sguiiTtttftfiie gegen equiium B; 38,3 clamors

sublato {isublatu II) ^egen sithlato clanwre B; 38, 5 tn'fariam gegen

trifaria B; 38, 5 a IHctynneo {a (JirttfnnficQ \\, a dictineo {M^) t^egen

adicHyrrmn^eo It und die Hianmgt.ictisleu Versclireibungen in (t)\

38.7 tt)j</<^<<ti yavore ijegen undique B; 39,12 impetus pegen impelum

B; 39, 13 redierunt in caslra gegen t« ca^j^ra n'llierunt B. Ilierzu

kuiumt noch 36, 7 nullum esse i\{M)0, nullum sibi esse cod.

Hart..' cod. Lov. 3 gegen sidt ntdhm B; 37, 2 «(i RBI« gegen IN
BCP; 37,6 el Jtomanis R^ gegen Jloimmis (M) und (Mt er

JlMumft B.

Kan kann bieraus den SchluB zieben, daB R mit B wenig

gemein hat wahrend seine Cbereinstimmung mit M und besonders

mil 0 in die An^'en fallt und Beachiunr: fordert. Cin Anlrieb

aebr, 0 zur Kontrolle von B heranzu/if^lm.

Pie angefulirlcn Lesarten sind von den H'Tansgebern meist

autgenommen worden uder sind es wei t, in den Text aufgenommen
zu werden. Von 37,2 tnniultu\ 37, 1 fortnnam; 38,3 equitum-

que; 38,7 pavore verslchl es sich von seli>dl; aber aucb 37,1

maUot Terdient anerkannt zu werden nach 28, 25, 5 : ii6t sermofies

mrer u mmHtm dreukt uidment, lumal wir nicbt genau wissen,

ob €tcuUt (N) eine Konjektur der Herausgeber der Moguntina

isl, was sehr wohl der Fall sein k6nnte. 3S, 2 difficSiora hi
auch wohl anftnnehuien; es pafit zu altiora, wabrend man sonst,

digkiUa eotsprecbend, aUa erwartete. 38, 4 damore smMUo (in
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i( hi clamore suhlatusubiterieundiq. j»o«rlirirl>cn) verdienl deswepen

den V<M7ug, weil Livius Woi islellung iegfliii;i!^ii: anweudrl

(sebr ofli, unci 39, 12 imptlus ik'swcg'^n, wei! ifn liter in

petum vei vvaudeit ivcrd^n konnle aU uuige ki hi t. ^uiiiul iimi iin-

pelm fur den Notiiinaiiv hdlicii uflrde; vgl. 1.5,4. 39,13 uod

40, 1 Qmntiu$ komrot vvobl nicbt iu lYage, da^e^en 39, 13 wird

die veranderte liVortfolge durch die Mehreahl dcr Bss. empfoblen.

Die flbrigeo Varianten sind wenig werUolL Folgeude sind aber be<-

merkeDsiverl: 36, 6 urmtuUt und priamm statt iratonm {trrUaio-

rum M , uocatorum cod. Lov. 3) und obseruabaiur; 36,7 di auitoiiit

was vielleicbl noch in Frage kame; 37, 1 fremeres; 37, 2 cerwretU;

37,3 exeaq. slalt ea quae und adfixisspt und mmatpalorihus stall

nvfff a partibns: 'M, 4 prope unam uoce unci rrspondere uud bonum
ammum habere! und iuuenlis (Noniinativ!) porlis . . aiebaf: ^7,5

ait stall pronundat {'aii wird wulii Verbesseruiig von /tti, lU tn

Hesle vou pronutUiat, sein' F. Fugner); 37,6 exempio uud //c^/rt-

(ium ; 38,1 acslino arcesmml, was auf die Scbi eibuu^ a Gythio

binweisl; 38,6 foiiliim und ul flidstme guts^uf; 38,7 inbos fur

£R0j)5 (merkwilrdigerweiae hat cod. HarJ. fmpei, cod. Lov. 1 compot)^

md V. glaabu dafi impoi bei Uviua zu achreiben iat; Livius hal

aich aber dieses Adjektivs v5!Iig enthalten; 39, 1 primu und urrae-

fHa; 39»11 faceret; 40,1 itUersepiendoque.

Also unmillelbaren Nutzen bat der Text des Livius von den
Lesartpn <]es W nidil vjpl Aber iWc tlbereinslininning mil einer

der amlrien Klasseu geben diestT «'in Libcrgewiclit lilter die andeipu,

80 dali ea zu beklagen ist, daB sicb nicbt mebr vou H bal linden

lassen.

]3) Codieei Oraeei ct Latin! pboto^raphice delicti dOM Scatone
de Vrie.s, bibliothecae uuiversitatis Leideusis praefaeto. Tomus XI:
Lt\itts, Codex Viodobooensia Latiaus 15. La((daoi Batavarnaiy A. W,
iiijihoU, Iy07.

Liviof. Codex ViadoboDeaait Latiaai 15 pbototypice editos.
Praefatus est Carolus Wcssely. iLngdnai BaUvoron, A. W. Siithol*,

1907. XCV S. Imp. I'lb ^K.

Wessely gibt eiw Uarstellung drr Gescbicke (bM* Ifandscbrift

(d**n N.unen des b iiberen Hesilzers lio.st or wie Zingerie Theulbert)
und >ou deb Gtynaeu^ ialigkeit bei Ueislellung der ricbltgen

Keihenfolge der (Juaternionpn. Er lekntizitTt hierbei niehrfacb

Gitlbauer (s. Hi. 1^78 S. 7011.), S. X: 'fabalaa bi amas quales non
sine veritalia specie cotnmentus est Gitlbauer, liuius viri doctt

libram (p. 2t) evolvas velim\ Er scbliefit dksen eraten Teil mil
den Worten (S. X): *doleo, quod optima Livii editio Antonii
Zingerie nondum tota coinpleta eat, quae praeler aliaa virtutet

eximiaa accuratissimam codicis coliatioDem conlinet'.

Der zweite Teil (S. XI—LXXXVIUI) enthdlt eine Obersicbt
uber die EigentniiilK bkeiten ile.< codex in palaograpbiscber und
ortbograpiiiacber Be^ehung und iiber die Arlen uud Grunde der
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Febler. VerfisMr hat deo ganzen coJei kollationiert ond gibt xu

jedem einialnen Buche leine mit garadeiu aUuneDerregendein

Fleifie geaammellen Bemerkungen (er varzeiehnet Lei jedem Bei-

ipieie aufier der Slellc bei I.ivius die Slelle tm codex, z. B.
43u 16; 42,29,9). Er zeigt hierbei eine genaue Kcnntnis der
Literatur. So findel man hier ffir all uiid jfdcs lieispicic die

Hulie und Fiille; Wei', hat seine Beis|>icle fur die Varwecbselung

von MS und um einfach ihm enlnomnien.

Am ScbluB (S. LXXXVIII f.) vergleicht er den Oxyrbynchus-
J'apjrus unci Valtassis Vaticanus, um daran Vci aiuiungen iibt-r die

Zeilenzahl im Arcbelypus und ubei deu Arciietypus de& Vindo-

booansia an koApfen. Er veraelal den Vindobonenaia in den
Aaagaog dea fftnften oder den Anfang dea aechaten Jahrbunderta.

Er acblieOt mtt den Worien (S. XCV): *]am ecce totiua codicia,

da quo Weissenborniua quondam queatua esl neque de ortbo-

graphia aalia conatare et acripluram coinplunbua locia nondum
cognitani esse, cctypum luminis opera conrectum, quod omnibus,

qui Liuio cogooscendo operam dant, gratum acoeplumqae fore

«pero\

13) Albert A. Howard, Valerius Autia^ aud Liviua. Harvard
Stodiaf n ekuieal philology XVII (1906) S. 161—182.

• Der Verfaaaer prOft die gangbare These, Livms babe Valerius

Antiaa in grofiem Mafiatabe ausgescbrieben und aei ibm dabel im
Anfang blindlings, apSter mil mebr Voraicbl gefolgt (Teuffel-

Scbwabe und Scbana), und Soltaus besondere Anaicht, man kdnne
im einzelnen die ana der illteren Cbronik entlelmten Stucke nach-

weisen. Er versucbl seinerseits durcii genaue Kontrolle der Frag-

mente den Salz zu erli5rlen, daB Livius stets mit Vorsicht ver-

fahren sei und stets [indcie Quellen zu Hritf ^»'7ogen, nic sich

auf Valerius Anuas aiiein geblulzt babe So mid iichon von den

erslen 20 Fragmenten hei Peter 14 zu ziihlen, in denen Livius

anderer Meinuiig ist ais Aniias utid ibu nicbl nennt; nacb des

Verfassera MeinuDg hat er hier aus der Tradition gescbdpfl; er

babe jenen, der in der Urgesehicbte viel breiter, spiter aber viel

knapper angelegt aei, nur dann und wann nacbgeacblagen, Qber-

haupt aber nie nur eine Quelle ala Grundslock benuUt. Auf-

bllende Abweicbungen von der Tradition belege er dnrch QuaUen*-

augabe; dem Antias babe er von Anfang an nicht gctraut und
zitip!«» ihn als cliauvinistischen Romer und Partcimann fast rcgel-

maBig nur, uin scinp Unzuverlassigkeit zu zeigen. Alle 65 Kra^j-

menle \Nenh']i /Aim IJrweise dafur besprocben. Von den 33. die

aui LiYius seib^l ^tiimiuen, z.eigeD die meisten feciiJilsle Ablebnuug,

nur drei zdgemiie Anerkennuog, eines unentscbiedeneu ZweitVi

und nur zwei Obereinslimmung, die aber spater als nicbl allein

aof Antiaa benibend erwiesen wird. Von den Qbrigen Fragmenten
bei andern Sebriftatallern betreffen neun^Grammatiachea, lebn be-
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richten Tatsachen, die bei Livius fehlen, sieben differieren mil den
Angaben bei Livliu^ in einer herrscht ObereinsinnniiDg, in drei

sndern audi. n!>er nicht wieder bei Varro; bei zweien fehll die

Moglichkeit der i lUscheiduog, So fiill« Jene oft nacbgeschriebene

These in sicb zu»ammeu.

14) ADtonio R«ttore, Tito Litrio Pataviao j^raoartora 4alla 4a*
cade II za (]pI!.-i liogua latiaa stodio critico. Pr.ito 1007, ditta

editriee Alberghetli. 164 S. kl. R. 1,60 /. — Vpl. t . Luterbaclier,

iN. phiL Ruadscb. 1907 S. 3f.; L. Pr., Hevue de riu«truclioa pabliqaa

aa Balgiqaa 60,344.

Bei Livius und, wenn auch In viel gerin^rem Grade, bei

Sallust und Nepos macben sicb die Spuren einer nenen Latinitat

geltend, die iwar nocb an den Klassiiianus sicb anscblieBl, aber

die ersten Keime der Verscblechterung, der Altersschwache, in

sich srhliefit. Ks lianjjt diese Anderim^ der Sprache mil der vrr-

ainlfttP!! polilischeu Lage /usammen: „die sloize Sprjjchf der

Quiriien mocbte im Munde des kaiserlichen Ronis sicU imUi niehr

in ihrer ganzen Heinhpit zei<jen'*. Die feine Spiache criiu ilurch

ihre Verbreitun^ in die rrovmzen eiiie erheblicbe Verscblechteruog,

in Rom aelbst aber durch das Herbeistrdmen der vielen Pro*
vioiialen.

Bei Lifins iat ee ofl scbwer, Neologismen (d. b. tod ibm
selbsl aufgebracbte W5rter) von Provinzialismen zu unlenebeiden.

Auch Archaiamen finden sich, die meist auf Annalisten, s. T. aucb
auf Reminiszenzen aus Sallust, zurOckgeben. DaB man vom
bistorischen Stile eine gewisse Annaherunc an den poelisclit'n ver-

langte, wissen wir u. a. aus ("icpro iiml nuintilian. Uaher bei

Livius ein Teil der kiihiieii koostrukiiuneo, der M»nderbaren Gleich-

uisse; daher der h.intluB der Sprache Vergiis, auch in der Aneia
(S. 21 gegen Itiemann), Uura^ , Uvids.

Welter trug zur Dekadenz der Sprache bei der EinfluB der

griecbiscben Syntai. Wenn Wiedemann und KQhnaat im Auf-
apQren solcber GrSziamen bei LiTiua in weit gegangen aind, so

ist doch auch Riemaon nicht beizustimmen, wenn er diese GrSiiamen
auf ein Minimum einschranken will.

Wenn auch die 'naevi' in Livius' Diktion durch viele Vorzuge
reichlich aufgewogen werden (WeiRpnborn 1874 Prnef. S. 71), so

m\d sie ilndi vorhandeiK Sip lierulien, abgeseben von den oben
bereils erwalmteu Erscln mun^'en, audi z. T. darauf. daB L. sich

nicht immer vom serrao vulgaris uud vom sermo laniiiians frci-

halt, sonderu laerin weit iibcr das binausgebt, was Qsar und
Cicero sich gestailet haben. Auch warden manche Wdrler in

eigentumlicber Bedeulung verwendet, so (S. 33) Mu fir §k§t^

trnus fOr den nnbeatlmmten Arlikel, auxUiim fOr ma^Ua und um*-

gekebrt, ferner linden sieb grammaliacbe EUgentOmUcbkeilen, a. B*

aufTaliige Endungen {f^HUt tmlgimt lud^'o), Formen (tfwir.

fmii$) usw.
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Aacb die Livjanifche SynUx neigi schon tu sablreichen

NeuertingeD, fur die bei Cisar uud Cicero nur ganz vereinielte

ficispiele 2tt funhm sind, z. B. Weglassung der Prapositionen, wo
man sie erwartet, und umgekehrl; si fur nw»i; won dubiiare (=
nicht zwcifeln) mit acc. v.. inf.; esse aliati damnum fur damno\
jjenetivi »\p\irativi wit» laciis Timavi; Trasumeni pv(jna\ ablativi

ab>uluti mil Pari. perf. riiies Depoiieiis (S. 121)); Scliwankpa

zwischen uiehKneii Konitrulvtioncn, z. B. avidus mil gen., ma a</,

mit in c. acc; forsitan mil Kuuj. und Indikativ.; diynus qui und

d^ipiifs dipm mit Supinuoo. Weitere Beispiele, wo eine Art

Ton Vemidchung xweier KoDstruktioDen vorzuliegen scheiol:

padfcor mil gen. pret. (oach Mstimare); frmiUo aliquid fadrndwrn

(aacit tmdfiia a. f,)\ tnoteiera dUcui aUqua re (nach interdicen)\

palani mil Abl. (nach coram)', frelut mit Dat. (nacli fisus) u. a.

Auch die Liviani^clie I'eriodenbildung zeigt manchcs Auffallige,

vur allpm dir groBi' Ilaufung von Fartizipien; ofier werden zwei

Ciednnkeii, (ti> Hirer iNaliir na(h durch zvv«'i Satze batten aus-

gedruckl werd* ii sullen, lu eiuea ^atz zusauimen^escbolieD, z. B.

2, 56, 7 M, ci///i Vohro. . .

Dafi Liviu:> i^iulje AijwechsluDg in seinem Stil zeigt, ist in

der auBerordeullicben Blannigfaltigkeit seines StoUes begrundet,

der 2. B. bald einfacb and niedrig, bald grofiartig und poetiacb

bt usw. Allerdings bat er ea nicbt vermieden, bier und da etwas

gesucht su acbreifoeo; mancbmal Ondet aicb eioe auffallende brevitaa

comica, dann wieder Pleonasnien; aucb die Wortslellung ist 5!ter

ge>u! hi; dazu kommen zablreicbe Paronomaaien und Alliterationen.

AucJi linden sich bei Livius schon bin und wieder, wenn auch

oicht allzu baulig, Falle der bei Tacitus gerade<bu zur Mauier ge-

wordenen InkonzinnitAt.

S. 45: ,,Beacht('t man diese Art, elleklvoll und u< ^la la sicli

aaszudrficken, beachtet man l)esundcri> die WOrki und Furmen,
fur die es vor Livius keia Bei>piel gibt, die Kuhnheil und Un-
regelmSfiigkeit gewisser Konstniktionen, die Lockerung der Syntax,

den uneigentlichen Gebrauch der Spracbe (improprielk della lingua):

warnm sollte nicht bierin dieLivianiacbePatavinitasbestehen kdnnen ?*'

Es folgen S. 49—104 in alphabetisclier Ueihenfolge 1. Neo-

logisnii, 2. Arcaiami e forme arcaichc, 3« Vocaboli, lucuzioni el

coslrutli d* uso poetlco, 4. Vocaboli. locuzioni e costrulli poco

classic! o raramente usali dagli scritturi classici. 5. Vncaltuli,

locuziom e coslrutli non classici e non ricorreuli ue in Lesare nc
in Cicerone.

Verf. geht etwns unkrilisdi zu Werke, indem er egredi (excedere)

urbem zuUlii, ferner commissabuHdus unJ sui/iaacandit schreibt,

ntfue s noH setzt u. a. m. Aucb begegnen viele Druckfebler

(Loeaacher, Meusael, Ribbek u. aO» d<findiofAM, S. 56: ^Findet

uur Doch bei ilterem Plinius*' u. a. m. £8 empfiehit aicb also,

Dacbsuprulan.
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15) Brono Kaiser, Uolersacbaogeo snr Gafchfehle der Stoioitei I.

Pror* von PforU 1907. 32 S. 4.

Ilier intereBftiert bcsoiiders, was Verf. S. 4 s.igi : Livius be-

vomigt in i<ciner Krzahiung der Sanmiteokriege die Jungere uud
jQngstc Annalistik, die durcli aufdringlicbe Rbclorik und durcb

ein CbcrmaB von I*alriotisinus den ^virk!i^1lpn ITcrgang der Er-

eignisse in fasl unglaubli'luT Weise entstelU mid gefSlschl l»at.

Zwar steckt aucb in diesen Erzablunpcn vu'i gule alle Uljer-

lieferung, docli cs bedarf eindringi^ndL-r I'litciaucbung, uni diese

mit ciniger Sicberbeii aus deni Wu&le schlecbler Erfindung btr-

auszuschalcn. Daneben ziebl Livius abei* aucb die alteren Auualisten

zu Rate unA hat dadurdi eioe grofie Zabl wertvoUer ^'adiricblen

bewabrt; diesc SIteren Bestandteile der Tradition lasaen sicli io-

folge litres ddrreo, cbronikarligen Stils und infolge ibrer mangel-
haften Verknupfung mit der vuiausgebenden und der nacbfoigenden

Erzahlung im allgemeinen leicht und sicber aus dieser aussondern.

Livius selbsl nennt als seine (leuShrsinrinner drei Annali^ltn

1 . J.ibrbunderts: O. ('Inudius ^Juatli it:nriiis, C. Licinius Mac«r

und A. Aelius Tubero [Sollau: L. ApI us Tubero]; dazu den wm
einige Jabizebnte alteren L. rHlpurnius Pisu uud den i^Qxriy^irig

ailer romiscbcn AntialistiU O. 1 abius Pictor. Allerdings liat man
bcstritten, daB Livius die beiden zulelzl genannleu selbbt eiu-

gesehen babe [Wachamuth, Scbanz]; wobl mit Unredit Ptr die

direkle Benulzung des Fabiua apridit die Art» in der Livius an
anderen Stellen Zitate aus ibm anfOhrt; fOr Piso gilt, was Peter

bemerkt: propter magnaui auitoritateni, qua tuin norcluint Pisunis

annales, cos lee titaverat. Cs ist wahrscheinlich, dafi Livius aufier*

dem noch den Valerius Antias berangezogen bat; er wird zu den
qiuidam auctores geburen, aut' die sich Livius baufig beriifl.

Seine Vi»ri;ii!»' bi'nulzl vi gLvvOhnlicli in d<T Wetse. daH er

Tur jede eiiiztlin ri/ahliiiig ihiuu Bericbt alleiu vviedeigibt uud
Variantcii aus amleieii fjiiellen am Schlusse nacblragt; doch ist

cd unuioglicb, eiueit giiilieien Teil beiues Werkeb auf bebtimmle

GewihrsmSnner zurflckzufOhren. Obrigens ist aucb die ausfUhr-

licbe ErzSlilung des Livius nicht ganz IQdienlos; es feblt nadi

8, 23, ID die Erdflhung des 2. SamnileDkrieges.

Verf. ^ibt in seiner Arbeit, die er als Einleilung zu dem Yer*

aucb, den Verlauf der Kampfe Horns mil den Samniten darzustellen,

bezeichnet, eine Uescbreibung der VYobnsilze und der Ausdehnuug
der Samniten, der Verfassung des S^mnitischeii Bundes u. a. Seine

ErorleruDgeo niud sehr gekbrl und uberzeugend.

16) P. Luterb<acber, Ueitriige cioer kritiitcbeu Ges^chichte
dea arstea PmtisekeB Kriegef. PhiloL LXVI (N. P. XX), 1907
S. 390^426.

Verf. unierziebl die Bericbte eincr kritisdien Beteucbtung.

„Die Auioritiit des Pol|bius gegenQber den spdteren Quelien ist
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von deu nodernen Historikeri) dbencbilzl worden. Da er alle

Triumphe uaerwdbnt Mi, bal man aucb den Trrampbalfaaten mifi-

trant and aie zu wenig bei'betgezogen» urn den Gang der Begeben-
beiten klarzuatellen". Er polemiaiert gegen Ranke, MommBeo,
Ihne usw.^ besondera aber gegen Vare^e (II calendario romano air

ela tlella prima guem punica, lloin 1903) und g^^gen Schprmann
JB. 1906 S. 27), der sich an Varese^ AiiHcht ang^'^chlossfn

hat, daB das rdniische Jahr wilhreiid des gauzeii Krieges uin

2— 3 Monate binler dera aslronomisi lien Jahre^lauf zuruckgeslanden

huhe. Die Nolizen der Periocliae XV i—X\ (inden eine angemessene
Eiklarung.

*

17) O. Riehter, Beitriige snr rtfnitehea T«pocraphi« 01$ Ditt
A lliascbltcht. Prorr. PHm HeiarJelu^Gymiiasioai ia Berlia 1907.

12 S. 4.

Der Vrrf. bat fruher nacbzuweisen gesuclit, dafi fdr die An-
setzung des Ortes diT Alli'aschlacht die Topographie den Aus-

schlag grbeii musse, wogogen Va\. Meyer Einwendungen cihobi-n

und im AnschluB an Diodor das Schlachlfeld auf das rechtc Tihrr-

ufer verlrgl liat. Ith hahe die v<mi beiden Gelehrlen angefulirlcu

Grunde .IB. 1904 S. 21— 24 iii i-ricilt. Ilichter hull iu der vor-

liegeoden Schrift seine Behauplaug auiitilii, und mau wird ilini

tugeben, daB der Verlauf des GalliereiDfalU so, wie er ihn achildert,

„DaturgeinSfi iat and mit den topograpbiscben Vorbedingungen

ubereinatininil**. Scbwiertgkeiten bereiCet nur der Bericbt dee

Diodor, welcber mit den Worlcn itafiaytt^ toy TiftfQtv deallicb

die Schlacbt auf das rechle FluBufer verlegt Aber Diodors

Schlacbtbesclireibung fuhrl, wie Richler za beweisen ^ucht, auf

das iinke Ufer und ist zwar vcrslandlicher als die I.ivinnisclit',

aber in sich selbsst keineswep^ kitr und ohne AnstcB. Kr anaiysierl

Diodors Berichl und gewinnl das Ergebuis, diiB von Diodor /wei

in der An.<elzung »ler Schlacbt voneinander ;d)v\eicbende Qut'llen

lusammengcatbeilei worden siud. llaiic iiichler fruher ^iop.

Beitr. 1 S. 12) gescblossen, .,daB die ZabI der nach VVji geflOchteten

Rdmer von Diodor und Livius ganz auBerordentlich Qbertrieben

and jedenfalls nur geringfugig gewesen sei'S so gebt er jetzt

in der Kritik der Stelle erbeblicb weiter und meinr, daB das

ROmerheer an der A Mia vernichtet wurde und doB die Flucht

nach Vpji eine Erfindung sei. S. 12: „(ch sehe die Losung aller

Schwierigkeilen in der schon von Burger (Sechzig Jalup aus der

alleren Geschiclitp Boms S. 2SnV) ansgesprochenen und allerdings

mit gaoz anderer Bt^giiindung veisriicuen Ansichi, dali die Kiuclit

uacli Veji sowie aile auf Veji bezugli( Ik n Stellen, zu (i<'!ion ich

aucb die oben behaiid< lte Scbilderung yWv mil den Wailt u lien

Tiber durchschwimmendea Uumer rechne, die in Veji naturlich

nicfal obne WafTen ankommen konnten, nieht zu der ursprung-

lichen Erzihluu^ von der Schlacbt an der AJlia und der Einnahme
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Roms dureh die Gallier gehOren, soniierii m dem Sagenkreis, der

Qppig wucherad den einfachen Kern des historischen EreigniMea

flberspann. Es sind dies die ErzAhlungen von der heimlichen

Geaandtacbaft ana Veji an die auf dem Kapiiol EingeacblosseneOt

?on dt>r versuchten CberrumpeluDg des Kapitola darch die Gallier

und (lessen Kettung durch die iler luno Moneta gelieiligteii Ganse
und (lie Wachsamkeil des M. Manlius und schliefilich von d*»n[i

Hftfpr (^amilius. Alle diese Oschiclilen sind, \\u' allgeuicin aii-

crkamil ist, spate Erfindfingen ziir Verherrlichuiig der rOmisclieu

TapferUeit, alle aher splzen ein in Veji befijidliches Heer voraus,

unci iiuch dieses uiuli zur Yerliutiiiciiuug des rumiscben iNauien^

dienen. Dtodor erzibit XIV 116, wie die in Veji die pluuderaden

Etraaker Qberfielen« aich dadareh in den Beaits vieler Waffen
aelzten, die den bia dabin UnbewafTneten zugute kamen, ja aie

kounten auch noch Leute ana dem Lande an sicli zieben und mit
Waflen veraehen: ifiovXovro yag tovg «(c to Kantt^Xiov avfA-

7if<ftvy6tag ix tijg noXtOQxiag i^tliad^at; aber es gescbiebt

nichts, vielmehr knfipft Diodor hieran Irdii^lich jene Fabein von

der Gesandtschafi des ('ominius usw.'-. S. 14: ,,^8 isl also nu<:<'n-

scbeinlicli. daB die auf Veji bezu^licbeu Sleilen aus einer <Jiu;lle

btafiitiien, die in di*' urspningliche Eizabliing. file von einer Klucht

der geschlageuea llOmer nach Veji iiichts wuHte, diese zugleich

mit den Qbrigen oben erwdhnten Erfinduiigeu eingescboben bau
Damit hingt denn olTenbar zuaammen, da6 eine Qaelle» die von

der Fiucht der R6mer in daa am recbten Ufer gelegene Veji zu
erziblen wufite, die Sehlacbt fiberhaupt auf das rechte Ufer ver-

legte und ihr die angefocbtene Stelle (dm^avieg jov Tll^fQti^

zuzuteilen ist*^ Eine Bestaligung dieses Hesultals lindet der Verf.

aiiRer anderem in der bemerkenswerten Tatsacbe, daB Diodor ffir

die (J t!lifr, die er sonst KfXzol itprmt, an zwei Stellen die He-

zeichniuig raXdrctt bat (bier bci dein diafidvrfc; roi' Ti(ifQiy

und bei der Wiedergewinnung des d^n Homern abyenommenen
l^dsegeldes durcb Camillus), was auctt i'uiyijius vurlvottiiHi und

bier auf die Benutzung einer lateiniscben Quelle zuruckgeffihrt wird.

lt>) R. Jooa», Lbungsbuch / uin Obersetzcn aus dem Deutschen
ins Lateiuische fiir UntirstkuDda auf Gruod der preuBidchen Lekr-
pliae voa 1901 bearbcitet. Zweite Anfltae. Leiptig 1906, G. FrtyUg
132 S. gr. S. geb. 1,00 JC.

Pas Hucli entbielt in drr orston Auflage (1903) am Anfan«»e

24 Stucke zur VViederboluiij; der IV'ni|)U.s- und Moduslehre- in der

vorlit genden zweiten Aullage bind 10 Stficke hinzugpkonuaen, von

dencn 4 es mit der Kasuslebre zu lun baben. lu diesen 34 Stncken

wird ebt'nso wie in d«M) tolgenden Stficken, die an die Klassen-

lekture angei}Clilusseii aind, eIn zusanuiieubdngcnder Inball geboten,

„waa der Stufe der Unteraekunda mebr zu entaprechen achien

ala einzelne Satze". Dieae Ansicht wird auf Wideraproch atoBen.
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Man kann id der Tat meinen, daB die Einubung und Wieder-

lioluDg sjntaktitcher Regein syatematischer, grflndlicher and er-

Iblgretcher an Giosebitzeo erfolgt und dafi dtcse als aolche von

kdner Klassenatofe ansgesehlonen xu werden brauchen. In ihnen

kann auBeidem von »,bekannflich*S ,»kem Zweifel daB'* usw. er-

giebiger Gebraucli gemacht werden, ohne dafi der Leser oder

Obersetzer daran AnsSloB nimmt, T^'Shrend unter der Einflechtung

dieter Ausdrucke in dip 7(!sammenhjingeade ErzShluog der deutache

Ausilrark ref»f!m5Big ieidet.

An die Klassenleklnre sind 124 SLncke angeschlossm, und

zwar: 21 an Cicero pro Sex. Roscio; IG an Cicero de imperii)

Co. Pompei; 35 an Cicero in Catiiinam I—IV; 26 au Livius Buch I,

29 an LMoa Buch II.

'Was ttvitts betrifft, ao werden in Untersekanda neben den

enlen beiden BQcbern meiat aueh Stflcke aus den Qbrigen BQchern

der crsten Dekade gelesen. Uierauf Rucksicht zu nefameD, ist

nicht leicht* wenn man ateb nicbt geradezn an eine Auswabl-Aus-

gabe, wic wir deren mehrere besitzen, anschlioBen will. Aber

L'f*srlip|)en konnte es doch vieHeicht, da auch in den Chreslomathien

der Text des 1. und 2. Buclies vollslandig gegeben zu werden

pflegt und eioem zu starken Ansclnvellen des Stofles sicb dadurch

vorbeugen lieBe, daB man einige iiDiiiieressante i'artien der

ersten beiden tiuchei mi tbungsbuchc striche. .Mil Recbt, glaube

ich, wird Ton mancber Seite gefordert, der Oberaeteungsatoff aoUe

fQr die SebQIer ansiebend aein, also dafi sie ein KapiteK welches

ins Latetnische zu fibertragen isU aunSchst einmal ganz durchlesen

uod ihre Frende daran haben konnen, wenn sie es tun. Dies

ist bei den Stficken, die sich auf das erste Buch beziehen, schwer-

licb Oberall zu erwarten, und es ware viellcicbt angezei^i gewesen,

den Inbalt mehr zusaoimenzuscbceiden und von vieleu Eiozel-

beiten zu befreien.

Hei ailer Ausfuhriicbkeit begegnen in deni Buche doch mandie
zu slarke Kui/ungeii. Wenn die Idee ist. clal^ die Schuler, wenn
2>ie deo laleiiiischen Text gelesen habeo, iti der Ciiouerung an

diesen (ev. auch wenn sie den Text aufscblagen und nachlesen)

die betreflenden StQcke ina Lateinische flbertragen aoUen, so darf

der SchQler nichts antrefleo, waa mit dem lateinischen Text nicht

ubereinstimmt oder was ibm nicht v5Ilig klar und yerstrmdlich ist.

S.78 heifit es: „Ais er (Aneas) einstmals seine Truppen in Schlacht-

ordouDg aufgcstellt hatte, starb er" mit der Aumerkung S. 126:

„!n Schlarhfordnung aufstellen deducere in aciem''. Der Schfller

findet aber in seinem Text eine aiider'' I.rsarl; Livius sagt: ,.Er

fuhrte seine Truppen ziir Schlacht hinaus (aus der Stadt, deren

Mauem nicbt stark genug waren, inu einen Sturm oder eine Be-

lagerung auszuhaiten), es fand ein i i clTcn slatt, das fur die Latiner

glQcklich war, aber Aneas Oel, es war dies seine letzte Handlung

hier auf Erden**. Anf deraelben Seite heifit es: „Den Knahen

Digitized by Google



96

(den S&hnen der Rea Silvia; gedruckt ist „Rhea''), welche auf

Befehl des K5nigs in den Til>er geworfea wurden, bol eine >YOiiin

ihr Euter dar" (namlidi als sie an einer seichten Slelle steckcn

geblieben waren). S. 79 „l{emiis hci d<>m Konip*' iNumilor

angeklagl"; aber Numilor war koiii Kumg, und ihin wird Remus
ad mppfiiiiiiii fibtrlielVrt. Genuiui i>t abrr das vorhersjehende

HeutuJH cepi>ie, caelum rt<ji Amulio tradidisse uUro aicuMiUts^ aUo
liegt wohl ein Schreibfehler vor. Cs folgl: ^Romulus oabm ihD

(Amatius) gefangen und ermordeU ihn"; aber RmmUuiti Ream**
regem obtrineani. „Al8 Numilor seioe Enkel erkannle uod sich

selbst ais Urbeber der Ermordung des Tyraooen bezeichneie .
.**

,

es febit im zweiten Satzgliede advocaio cumeilio. Kleinigkeilen

dieser Art, die sich zablreich fiodeo, lessen es wunschenswert er-

scbeinen, daB das Ganze einer genaueii Diirchsicbt unterworfen

werde, audi der deutsche Ausdruck.

S. 114—131 findet sich eine „Angabe von W6r(erii und Wi n

dungen'*; es siod die fur die Oberselzung notigen llilfen. im li

den Stiiiken geordneL Diese kuuule man iiir ubeii]u^^ig lidiLen,

da sie alle im laleioiscbeD Texte vorkommeo und dem Scbdier

von dortber bekaont besw. dort aafBndbar sind. leder Scb filer

weifi ^nenoen" zu QberaeUeo, und weno er den lateinischen Teit

vor sicb bat, mag er es St. 108 getrost mit nmcufare ilbersetzen

;

aber wozu im Anhang ^nennen nuncu]^are'' auffubreo? St. 110

stebt ,,dort wobaeod accM*\ aber l^ivius sagt accola em$ loci.

Die CberseUungen sind im Anfange viclfach sehr frt-i. Fur Unter-

sekunda kdnnte vun difsrin Auhaoge Abstaiid genomnicn v\erden;

aber im Vor wort sagt d»i \erfas8er: , Ks isl zu bedenken, dafi

die Obungs.^lucke aucb obne cine ntbfiihrrgebeniie Scbriflsteller-

lekture, vielleicbt auch aul' einer bolteren Stule, verweodbar bleiben

muBiea'*.

Am Schlufi sind (1 S.) 27S}Qooyma verteicboetl

Berlin. U. J. Muiler.
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Horatiiia.

L Ausgaben und Konnnentare.

D'Goftav Sehiamelpfeoff, Die Godiebte des Q. Horattus FTaccut.
Zweitr Auflai^e, besorgt voo Geor^ Sphimmelpreofr Kommeatar.
Leijjzip Olid Berlin 1907, B. G. Teubuer. 2iU S. 8. 1,80 JIf.

Die erste Auflage ist im JB. XXVI S. 45 f. besproclien wordco.

Id dieser Deueo Aulla^e sind iiicbt nur fast alle iu jeiier Anzeige

Torg**brach(eQ Aubblelluu^eo erledigt, sondern aucii sonst mancberlei

UoricbtigkeiieD sorgsan vfriiesierl worden, so dafi das Bnch an

Braachbarkeit gam erheblkh gawooDeo bat Auf eiDiga Steilen,

die m. E. noch der Basseniog bedfirfUg shid, mag bier kiin bin-

gawieseo werden.

Od. I 17, 9« Die iweite Auflage Ufit die WabI swiaebeii

&edt7iae and haedHiae; aber die Frage ist diirch C. Wagener zu-

gUDSten des lelzttren enlscbieden; vgl. JB. XXVI S. 61. — Od. 1

23,6 .Das iNaheu <les I iiihlmgs in den zarlen, leiclit beweglicben

BiaUero". Hier durUe Gilbert das Riclilige gelruffeu liaben, der

an Blatter vom vorigen Jahre dt iikt, die vtidorrt im Winter am
Bauoie bieibeu; vgl. JB. XXXII S. 44. — Od. 1 27,18 „Der Name
tat ibm duo ids Obr geflaaiert'*. Nicbt dock; wenn Horai von

den YerliebteD elwas Ids Obr gesagt baben wollte, so mufite in

•18 der Singular von marw aleben. Vielmebr verbOrgle aicfa

Horaz in it den Worten dipom tutis auribus fttr die Verschwiegen-

beit tiler, woraof dann der Verliebie den Mamen seines Madebens

but nanote. — Od. I 35, 5 ^.Ambtt^ utnscbreitet *. Der arme
Acker!«mann amachreitet Hie Glucksgoitin'^ !•> ?fht -^le an. wendet

sich an sie. — Od. I 35, 12. D;il^ in inehnmt der BegrifV des

BlaBwerdeos liege und dieser d nin tiiien Gegeusatz zii purpurei

bilde» ist eine zu spii/findige Autfa Ming. — Od. I 35.35 ,,Nefa8ti

Nom. pi.*'. 1st nefasius von I'ersunen erweislidi? Vgl. L. Aluller.

Sondern nefasti isi Geoelivus; sebr ahnlich laocr. Paneg. Ill; notw

— Od. II 13, Iff. i^lso mufi der Baum an einem

Ungiadtslage gepflanzt a«*in, und der ibn gepflanzt und mit tempel-

scblnderiacber Hand aoi^esogen bat, der ist wobl ein Vater- und
IdHwItiMa* ZXXFP. 7

Digitized by Google



98

GisUndrder gewesen, der bat koidiisches Gift gehandhabt". Die

Horazische Konstruktion ist immer noch verkannt; die drei mit

ttfe, ilium, tile hegiiinenden Salze stelieii einander ja docli parallel.

Horaz erkliirt das BeDehnien des liaumes erslens dadurcb, daB

sein erstcr Herr ibn ao eioein Ungiuckstage pflanzte und ein

Tempeiscbander war, zweitens dadurch, daB er ein Vater- und
GastmOrder war, driltens dadurcb, daB er Giftmischerei u. dgl

trial). — Od. HI 9, 20 ,JaMtta I^Urn ial GenaUvoa". Oiaae Aof-

laaauog ial bereite biorelchend aJa-unrichlig erwiaaen und in neuervr

Zait ziemlich allgemein aufeageben.—- 8at. I 3, 59 JUtut obdits
o^'ctlr, eine BloBe gibl'*. Aiditig faflt Postgate die Worte sitfl(igu«

m§lo kthtt obdit apertum etwa ao: „UDd deckt seine Seilp, so daB

sie keinem Feinde bloB stebt"; vgl. JB. XXIX S. 44 und XXXI
S. 67. — Sal. I 3,63 ,,Libenter = pro libttu*'\ dieser neulaieinische

Ausdruck geh6rt nicht iti eiiie Schulausgabe. — SaL i 4, 34 „I>um-

m&do risum excutioi sibi (UiUiv coinniodi)"; aber Lesuug und Er-

klarung dieser Stellc sind durcb Meiser erledigt; vgi. JB. XXXI
S. 99 und XXXIll S. 80. — Sat. I 6, 17 „\Vie musseo wir urleileD,

die wir an geiatigar Bedratong hocb flbar dent Volke atebent**

Aneb bier iat deaaelben Meiaer glOcUicber Fund mit Unrecht ?er^'

aehnibt, wonach etwa ao in ftbenetien iat: „Die daa Volk von

der Staatsverwaltung so fern bait'*; vgl. JB. XXX S. 44 und XXXIl
S. 46. — Sat 1 9, 26 „Ha8t du nocb Verwandte, die fur deioe

Gesundhcit sorgen?" Durcb diese Anmerkung wird das Ver-

slSndnis der Slelie nicbt erleicbterl. Horaz spielt auf den Aher-

glauben an. daB Menscben, die in jeder llinsicht vorlretFiicli ^ind,

nicbt lange leben, und meint also: ,,IIast du Verwandle, die an
deinem Leben interessiert sind ? Diese mussen ja bei deiner Veil-

kommenbeil turcbten, dicb bald zu veriieren'^ Vgl. Sat. II 7, 3. —
Sit. II 6, 3 uSuptr kk as proaaiadiem mifet Aoae, daza noeb^'.

Dieae Ueutung wird aicb nacb Volkmanna Darlegung (JB. XXXIH
S. 83) Diebt aaebr feetbalten laaaen; ea iat alao an ttberaetsen:

„darQber^ — Epiat. I 2. Zu den Veraen 32—71 gibt- S. folgende

Inballaangabe:

,,2. Aber arbeiten mufi der Menacb gerade in der Jngend;

a) jeder Anfocbub ist die gr6fite Torheit;

b) Gesundbeit des Leibea und Keinbeit dea Henena mnBt
du dir erarbeiten;

c) Fehlfir muBt du ablegen und l)ezwingen in der Jugend;
d) davon soil micb nichls abbriugen, — 71**.

Darin ist run llorazcns Gedaokeogang vdllig verkannt. £s
wird so zu dispouicren seiu;

2. Teii. firmabnuog znm Sludium der Lebenaweiabeit

(V. 32-53).

a) Zu scblecbtem Zweck macbt ^icb mancber Mttbe; wanim
nicbt zum beaten? (V. 32—33).
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b) Die Tragheit jenem Studium gegenOber fiibrt gar nicbt

zu (lerD gewuQacbLen Wohlbeliudea (V. 33—37).
c) Min etli mil fleilung kSrperlicber Leiden; warum nicbl

aach bd Meliichen? (V. 37^39).
d) Mar der Aofiiig ist dabei ichwer; aber freillch iat aut-

gescboben bier aufgehoben (V. 40—43).

6) SeelUcbe Gesundbeit ist, wie ki^rperlicbe, die ¥or»
bediogung fdr jeden LebensgpnttB (V. 44-«53)«

3. Teil. Regein der Lebeosweisbeit (V. 54-63).
a) WarnuDg vor Sinnenlust (V. 54).

b) VVarnung vor Habsucht (V. 55— 59).

c) Warnung vor Zorn (V, 59—63).

SchluB (V. 64—7!).
a) Die besle Zeit, sich LebeoaweUbeit aDzueigoen, ist die

Jugend (V. 64—70).
b) Tu du, was du willst; ich gebe meinen sachteu Schritt

(V. 70—71).
— Epiat I IS, 105 fjlugosus frigore fagus, daa rauhe Gebirga*

dorr*. Daa Verdienat, die Stella ricbiig Teratanden m haben,

gebuhrt im weaentlicben Scbultbefi (vgl. JB. XXIX S. 53 f.); in

AnlebnuDg an ibn wQrde ich AberaeUen: „Die fiauem, die wegen
der K^e dea Tranka Griooaaaeii achneiden'*.

2) Q. Horatius F la ecus Fur den Schul^ebrauch herausge^ebeu vun

0. Keller und J. HiiuBaer. Mii zwei Abbilduugeo uud drei Hartcbeo.
Di iitfl erweiterte Auflage. Leipzig uod Wiee 1907, G* Fmtif ead
F.Taapaky. XXXXVo.325S. 6.

Daa Vorwort latitat: „Deni Wunache des Verlegera entapreehcnd
ersrheint bier die von 0. Keller und mir besorgte Horazaufigabe

(2. Auflage 1892) in etwas feri&ndertem Gewande, mil deutscber

Einleitting und deulscbem Namen- und Sachverzeichnis. Der Text

isl drrselbR geblieben, das Lesartenverzeiclinis weggefallen. Mil

den neu hinziff^pfuylen Hpitraben, sowie den Anderungen in der

metrisdien Ober^icbt und iui liegit»ter war ich beniiibt, den Wiinschen

erfabrener Berufsgenossen nachzukommen. J. HauBner.**

Dem Beferenten ist niclit verstandiich, warum dieses Vorwort

die AbweicbUDgen der Torliegenden deatachen Ausgabe 1907 von
dar lateiniadiMi Anagabe 1892 hervorbebt, wShrend wir doch
beraita ana deutacbe Aoagabe 1908 haben (Q. Horatius Flaccua.

Fflr den Scbulgebraach berausgegeben von O.Keller und J.Baufiner.

Mit zwei AbbilduDgan uod drei Karlcben. Dritte A ullage. Leipzig

1903, G. Freytag. 2 JC. Angezeigt im JB. XXXI S. 56f.), von

der die jfttzt vorliegende deulsche Ausgabe 19f)7 sich nur un-

bedeutend unLersthcidel. Die letzlere hi\Uf somit nuf (icm Titel-

blatte als vierte Aullage bezeichnet wf iiipii lien. Wir ver-

gleichnii also ini toigeoden die Auilagen von uud 1907 mit-

einandei.
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Id der Binleitung S. VII'-XXXXV sind, soviel idi Mhe, nor
mt S. VUf twei Worte hioiogekoiniDeD. Im fibrigen isl der StU
der Auagabe von 1903 beDutzl.

DaB der Text, nach des Heransgebers Angabe, immer noch
der voD 1892 ist, mufi bedauert werden; die sicheren Resultate

der Kritik der letzten funfzehn Jahre sollten doch in einc neue

Ausgabe Eingang finden, Als Stichprobe benutze icb gem Sat 11

5,90: natQrIicb bietet diese Au^gabe von 1907 immer nocb: vUra
non etiam sileas.

Hinzugekoiiniiea ist auf S.253—2GU der Text des MoQumentum
Ancyranum. — Id dem Nameo- uod Sachverzeichnis sind eine

Anzahl fon Versehen der Ausgabe von 1903 gebessert

Abgesehen von dem binCer der Zeil lurilckgeUiebenea Teste

kann die Torliegende Auagabe ala gnt and braucbbar empfoblen
werden.

9) Q. Horatins Placest. Par deo Schalgebrandi liarMfgagebea voa
Andreas Weidaer. Zweite Aafla^r, bearbeitft voo Rod olf Franz.
Mit zv^uif Abbilduo^eo. L«eipzig uod Wien 19U7, G. FreyUg und
F. Tempsky. 296 S. 8.

GegeoQber der ersten Aullage, die iin Jl). XXIII S. 34 (T. aa-

gczeigl wurde, bedeuteL iiie:>e zweite in vieiei ilin^icht eiaeo sebr

erflrenlichen Fortschritt

Gleich am Anfang iat die Suetonlsche Vita Horatii fainiu*

gekommen.
Die Einleitung uber Leben and Schriften des Dichtera (S.6^2S)

weist eine ganae Reibe von Verkftrmngen auf, die von gutem Ge-
achmack zeugen.

Die Obersicht der politischen Ereignisse (S. 22—^25) iat nur
weoig verandert.

Etwas mehr ist dit s (hir Fall bei der Metrik (S. 26—29), wo
aucb das im JB. XXIIl S. 35 erwShule Verschen korrigiert isl.

Von dea fruber ausgemerzteu Gedicbteii haben jeUL eine

groBe AniaU doeh Aufoabme gefunden, so dafi nur noch Od. I 25,

U 5» III 15, HI 20. IK 27, IV 10, IV 13, Epod. 3. 5, 6, 12, 17,.

Sat. 1 2, 1 8, n 4, II 7 feUen, deren eine Schalanagabe aUerdings

entraten kann.

Den Text bat der neue Herausgeber von den s. T. recfat

kuhnen Konjeklureo, die sein VorgAnger aufgenommen batte,

wieder gereinigi und naincntlich an fulgenden Stellen die Ober-
iieferung wiederhergeslelU: Od. I 7,27; I 12,31; ! 32,15; 1 35.21;
I 37,24; II 1U,6; il 18,40; II 19,9; II 19,28; 111 5,17; III 6,23;
1118,26; 11114,11; 11123,18; IV 3, 15; IV 4,24; Epod. 6,4;
Sal. 1 1,100; I 1.108(T.; I 3,132; I 6,19; 1 7,7; 112,29; 113,1;
U 3, 117; II 5, 103; Elpist. I 8. 12; 1 10, 4 (doch feblt nun durcb

Druckfehler das erste oirer); 1 16.5; II 2,36; II 2,70; 112,156;
II 2, 188; II 3, 98; II 3, 120; II 3, 159; II 3, 190; II 3,197. . Dfr-
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|«geA liat Frms das gans wunderli^he imeiMifie ir^oiMii .^t I

6, 126 im Taite bdasMii. Voq neneraai Gate itt Sat. II 5, 91
ultra 'noM^ *§Ham' sileas auljjeiiOQimflil, wabrend lei^er Sat I

4,35 Meisers vortrefflicbe Lesuog «aKNlAtt,:ai'6i ftOM, non adjmm
Jlicbt berflcksic!»ti[:ft worden ist.

Die OberschrifleD der einzelnen f.edichU', die inhaltsangaben

am Baode, der Sperrdruck einzeJner Sleileo sind beseitigU was
alies darchaus Bilii^'unt; verdieiu.

Wie der erste Ileiausgeber, &o setzt aucb der zweiLe uber

Tjele (^edicbte das AbfassuDgsjabr, b^t aber dabei die fruberen

AngpbaD mahrliich gelladert Am beaten bliebeo wohl diese viel-

fiwh anfaehtbaren Zablen wag.

Gar Dicbt xa befreiiDden vermag aieb Ref. mit den von
Weidoer und ?on Franz an deD Rand gesetaten Bycbataben and
Zahl«n, welche die Disposition der Gedichte andeuten aollen. Die

Disposition muB m. E. heim Unterrichte in gemeinsamer Arbeit

gefundeo werden. Und dabei siod die HiJfszeicben diesrr Ausgabe

mitunter von recht zweifelhaftern Werte, so z. B. fiirj* iiigt n, die

bei Od. iii 6 erst durrii den neuen llerausgeber hinzugetugl sind:

A bei V. 1, bei V. 17, B* bei V. 33. Die Disposition dieser

Ode i^l ducli klarlich folgende: I. Der gegenwai lige scblecble Zu-

ataod, a) in der 'Stellnng nacb auBen- bin (V^ ^16), b) in aill-

fieber Uindcbt (V: 17—32). II. Der frObere gute Zualand, a) in

der Stellung nadi aoBen bin (V. 33^36), b) in aiulicher Hinaicbt

(y. 87—44).

' • Neu anfgenommen hi der Text des MonunoeDtiim Ancjfranum

nebst einer kurzen Einleitung (S. 244—253).

In der ,,Erk}firuT)f? der F!if;pnn,?m»>n" (S.254—295) ist manches
gebpssert. Aber es fehlen noch die Mannernamen Tanais und
Vi^eiHus aus Sat. 1 5, 105; die Einnabme vun Aiexandrea wird

Docb auf den 1. September angesetzt, und die KOstensladt Teos

nocb immer alb lo^el b^zeichnet.

' Unter 'den Abbilduogeo ist die des Paotbeons durcb eine

neoe araelit* ailf der die Glocbentarme feblen.

Die nen^ Attflage kaiOD tiel nehr' enipfoblen werden ala die

ante.- Waa der neue Herausgeber gebeiaert hat, iat welt aaU-
veicber ala daa, waa noeb der Beaaemng barrt.

I) Horatius Flacrns. Auswahl vou Michael Pet'seheoig. Mit

zwei Harteo- Vierte AaQage. Leipxig und Wieo 1907, G. I'Veyta^

\ Bod F. Tempsky. IV a. 260 S. 8. 1,80^,

Das Tiielblatt gibt an» dafi diese vierie AuUa^'e ein iinver-

Sndetter Abdruck der driUeti sei, uod wir kuonen daher auf die

in der Hauptsacbe empfeblende Anzeige der letiteren im IB. XXVII

S. 52 IT. verweiaen. Ganz unverdndert iat ja nun der Abdrnck

nfebl; ao lit die Hebifaabl der kleinen. itamala von mir gemacbten

Awrtelbinieft ^darcb Beaaerungen eriedigt; aueb adnat : begt^nen
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ktetoe Rorrekturen, t. B. S. 2 „durchweg'* fur das bisherige dster-

reicliiiche ,^iirchwBg8". Aber eiozelnes Fehferhafte ist nocb stebett

geblieben, so S. 236 Afivatoq fnr AtjvaTog und S. 249 die falscbe

Erklaruug dpr pondera <iU Gewichte, obwohl die Deulung auf die

Scbnttsteine jeUl inscliriflliLli gesichert ist. Auch ist zu bedauero,

daB Dicht au Siellen wie Sat. 1 4, 34 uod Sat. 1 9, (>9 die ricblige

LeguDg bezw. Inlerptiukiiun eingeseUt ist, was docb mit letchter

Muhe halle gescbehen kduoeo.

6) Q. Horati Placci carmiaa, receosait Pridericas VoIImer. CHitio

maior. Lijiaiae MCMVU, io aedibas B. G. Teabneri. (Bibliotheca

aarivtoram GraceoniB at HanaMrui Teobaeriaaa.) Vlll . 391 S. 8.

Vollner, dessen Forscbungen fiber dio UberlieferungsgeBchichle

des Horaz im JB. XXXlii S. 74 it angezeigt wurden, legt nun eiM
tof Gnind seiner AnFchauiingen gearbeitete T»'xiau5;p:ahe ?or.

Vurausge«chickt isi auf S. 4 das auch im a. a. 0. repro-

duzicrie Stemma i» vvenig veranderter Gei»talt; daoD folgt die

Sueionische Vita mit kritiscbent A|>jiarat in Fufinoten. Aucb dem
Horazlexle sind Fuiinuleo beigegebeo, entballeud cinen iiiOglicb&l

vereiofacbten fiberblick der haodschrifUicben Lesuiigen, die Testi-

monia oiid eine sehr spaname Auawahl ?od Ronjekturen, neiat

fremden, aber ailch eraigen eigeneD. Naeh den vorangegaDgeneB

Debatten mufiie man natOrlicb gespannt darauf aeiD,.wie aoa der
Vollinerache Text ausseben wurde, und so verzeicbne icb dens,

was mir an Lesungen bei der Qurchsicbt aufgefalleo ist. Icb er-

w3hne abpr dabei gleich in der Reih« vieles mit, waa mil den
Urteile uber die Flaudschriften nicbls zu luo bat.

Od. I 2, 17 iliae dum se {nimium) querenti. — Od. I 7, 17

periteiuos, als Nom. sinf?. — Od. I 7,27 amptce: Teucri; der Genetiv

sei luit fuluram zu verbiiKien. — Od. 1 8, 2 hoc deos vere, —
Od. 1 15« 20 chUus; aber crines wird sicb bier scbwerlich aus dem
Texte verlreibea laaaen. — Od. I 20, 1 pUakiL Seine Konjekiur

potmri bat der Herauageber Dun doch (mit Recbt; vgl. JB. RRXIU
S. 75) nicht in deo I'ext geaetzt, aondern nor in der Anmerkung
angefubrt — Od. I 23, 5 vepfU Morruit ad vmtum. — Od. I

28, 3 latum. — Od. 1 31, 10 ut — Od. 1 34,5 releetos; das Qber-

lieferle relietos diirfie doch liinreichend verieidigt sein
;

vj^l. Kelfer

in den E|m!pl' , Srhfilz. Oi*'!li-IIirs(hMder. — Od. H 18,30 sede.

— Od. 11 lU, 24 horribilemque; e& ist Stier, Festschrift zur Philo-

logenversammlunff 1S84 S. 24, der zuerst auf diese Schreibung

verfalleu ist, ubwuh) cr allerdiugs ihre Aiifnahme in den Text
nicbt verlangte. — Od. Ill 4, 10 nutricis extra k'mina PulUae. —
Od. Ill 5, 17 iMTirai torn miKrakil^ Od. Ill 5, 34flf. atan;
qui und nacbber moriam, Aie. — Od. ill 7, 1 pum M, emUda,
prim; Horaaiachem Braucbe bei der Anrede wobl nicbt eot-

Hi r rhend. — Od. Ill 7,15 und Od. Ill 12.8 BeUerophojite, ah
Daii¥ bezw. AbJativ der fdaften; vgl. die Corrigenda auf S..391.



•ritUs, von H. RShl. m
Od. ID 14, 6 operata sacru, — Od. Ill 14, 22 eohibere. — Od. Ill

39, 34 iimN^ 4WfiMr«. Od. IV 4,6 protuUt. — Od. IV 4, 73
perfidmi. — Od. IV 9, 31 ifl^ri — Epod. 1, 5 tdr, wofflr such ieb

wiederbolt eingelreten bin; tgL JB. XXXIII 8. 52. » Epod. 2, 27
frondesque. — Epod. 9, 16. Binier dieiem Verse Dimmt Vollmer

eine LOcke von zwei VefMil an; dann V. 17 ad hunc, Es sei

auch bpi diesem Anlasse von neuem aiif Ussanis Auffassung hin-

gewjeseii. (ler hunc auf sohm bezieht und an ein Anwiehern der

Sonne dt nkt; vgl. Jii. XXVII S. 50. — Sat. I 1, 38 jw/icn.s; vgl.

IVaef. S. V Aiim. — Sat. 1 1,61 ut und nachher sis': quid. —
Sat. J 1,88 an si cogmiios. — Sal. I 1,108 cum nento, ut ai)arus^

eine Konjektur Kecks. So recbt will aber auch bei dieser Lesung

dat ftiogeachobfloe iif iRMrm niebt ia den Gedankengang paaMO,
viaUeicht dnreb Scbold daa Diehttra. ^ Sat. 1 3, 56 fiiimm.
Sat. I 3. 1 1 5 ImfMNfiia; vermutlich Dniekfebler (Qr tanhmdm, —
Sat. I 4, 35 excutiat tt6t, MM Aic cmquam ; in der Vorrede S. VII

Adid. bcdanert der Heranagaber jedocb, nicht excutiat, sibi noti,

mm f^siquam <resdirieben zu haben. Es febit bier der Name doa

Entdeckers Meiser ; vgl. J H. XXXI S. 99. ~ Sat. I 4,141 vemat. —
Sat. I 6, 126 campum lusumque trigoneni. — Sat. I 7, 17 discedat—
pulcrior. — Sal. 1 9, 69 tricesima sahbata. Man vermifit zwischeo

diesen beiden Wortern ein Komma. — Sat II 5, 21 tulit, —
Sat II 7, 19 oc prior ilU. — Sat. II 7, 35 fugisque. — Sat. II

7, 83 aiN fNl iatparjaaiia.» Sat. II 8, 4 dk; aber Add. S. 391 aiebl

Vollmer ia vor. — Epial. I 1, 14 iMutus; vgl. dagegeo nanent-
lidk Keller in den Bpilag. — Epiat I 6, 11 e:efamitlr. iilnim.

Epiat I 6, 68 St ftO. — Epiat I 7,2 atque. — Epist I 13,16 ne, —
Epist I 17, 21 verum es. ~ Epist 11 1, 1 01 IT. Vollmer ordnet die

Verse so: 100, lO"i. 101, 103 nsw. Dem Kef. erscbeint folgende

UmsleUung wahrscheinlicher: 100, 103, 104, 105, 106, 107. 101,

102, 108, 109; vgl. JB. XXVllI S. 53 f. — Fpisf. II '2, 80 cantacta.

— Epist. II 3, 23 quod vis, — EpisL II 3, 49 rerum: el. — Epist. II

3,101 ad/kiU. Ileaclilenswert scheint doch, dafi auch bei Ovid

a. a. II 201 der Vers riserit: adride; si flebil in seiner FortseUung

jiiolit eioe Form ton tidfim bieiet, sondem /bra maaietila Ikutet;

and Ifanlieh' Melam. Ill 459 f. aim riti, orridn; Ucrimat

aaepa nalAitf m§ kurimtmie mm. Entweder bat alao beide Dicbtaf

das Spncbgefubl tod der Verwendinig des Verbs adfUrt in diesem

Sinne und mil dieaar Koiiatraktidn zuruckgebalten (wie denn aiicb

im Deutschen zwar 'jemandem zulacheii* korrekt ist, niclil aber

anscheinende Gegenstuck 'jemandem zuweinen ). odnr es ist

em Zufall, dafi dieses Verb in der Horazuberlieferung verderbt

und von Ovid im Slreben nach Variation unbenutzt gelassen i^;t

— Epist. II 3,178 morahilur. — Epist. II 3, 339 mUt. — Episl. 11

3, 410 pro&U. — Epist. 11 3, 410 ntmc. — Epist. 11 3, 423 artis. —
Epift il 3, 437 faUm.

Die Aonalaa carmmum, Sw 332, beachriokeii akfa abf -dia
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j^taigiriDtfien sidnren Batiaraiigen and. tnid dahcr «r«MiitB<&

ktner alt die in dw bisberigcB I* MAIfenckeB Ausgabe i(b-

g«droclilen FrankeMbeD Ftiti. AufRUIigw bietao tie airJil; di^

Epistel tl 1 wird dem Jabre 14 ziigewieseii» Epiat. U 2 dan
Jtfare 18, £|MBt. 11 3 etwa dem Jabre 16. -

Dagegen hal der Abschoitl uber Melrik an Umfang gewoonen,

indem zu dem Conspectus metrorum, S. 333— 340, sirh noch

Metrica et prLisoduu-^j. S. 341—345, ^'esellen. Lelzlnre grben eine

Zutiamme.nbieiluDg alies Beachtenswerlen uberiiial»i>jDizese,SjfQkopet

Tmesis und Silltenquantilat.

Neu hi ill Uieser Ausgabe der AbscbhilL Aotabiiia grammatica,

S. 346—358, der mil dem ebemaiigen lodex grammalicua et

melricus kaum etwaa gemein bat, iondern in systenatiacher

Ordnung die Eigentftmlicbkeiten der Horauacben Formeiddire be<^

bandelt

Der ehemalige Index oominuro et rerum ist zu eioeiD Uofieo

Index nominum verkurzi; auch sind bei den EigenoameD die

frftberen saclilicfien Angaben fortgcrallen.

Ganz so grundsturzend, wie das wold erwarLet wurde, ist die

neue Ausgabe m. E. nicht ausgefaiien; iodes win! sir gewifi in

die textkriiischen Forschiinoen ein neues Lpben bniigeo, dlmitcb

wie dies tiusi die KieBiiugscbe Ausgabe biosiclidicb der lolar*

pretatioQ tai.

6) Praptra tioD la Horaz' Briefes. Von A. Chanbalu. Zweite Aof-

Iti^e. (K/ftfft ood Kaokes PraMratiooeo Tdr die Sdmllekiure, Uaft

Bnaovar lIKiT, Nor4d«otMhe VerlagsaoaUlt (0. G8del). 65 S. S. 1 .dk

Besprochen sind von Chambalus Arbeiten zu Iloraz in die^eD

Berichleii bereiL« die Praparalionen zu den Oden (JB. XXVI
S. 46fr.) und zu den Lpotien (.IB. XXVII S. 55f.), sowie die

Scbulausgabe der (blen und Epaden (JB. XXXIII S. 57 f.); dngcgen

bat seine iVaparaiiua zu den Saliren dem Heferenlen uicht vur-

gelegen.

Die beiden vorausgescbickten Seiten mil VorbenerbniigeD
flber die Sprache der Briefe endieinen mir, wie bei rrttb«*reD

fienen, als wenig brauebbar. Die KOrte tut der Dentliebkeit Eln*

trag; z. B.: „Die Substantive, Adjektive und Partizipien aind meist

aubjektive, objektive Oder adverbiale Pradikatsbeslimniungen". Uod
wenn der Schfiler eine lange Reilic von S3tzen liest wie: „Ftlr

Doppel^nsdrficke Ziehen eiiitache. Siibstanlive haben ohne Zusatz

eine besoudere Redeiituug", so mufi cr eine ganz unzutreffende

Vorslellung von der Art bekommeu, in der Uoraz mil der Spracbe
babe umspringen durfen.

Dagegen sei der auf der dritten L'niscblagseite befindlicben

ZeittafeC die Jabre 65—8 umfaneud, gem daa Lob gespundet,

dad aie iMkmiSig eingericbtel iit.
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. : Behandelt iM in diem Hefle die Episteln 1 1. 2. 4 5. 6^

7.9. 10.. 14. 16. 18. 19.20. 112* . Eine jede erhilt ein« Ober-
aehrifl; jedocb siud maocbe dieser CberscbrifteD oicbt r«ebt su-

^raflend. So z. B. heifit m iu I 2 : „Hofii«r, der% Lebrer der

Jlig«Dd''; aber das pafil — und niclit einmal genau — nur zum
emteo Teile der Epislel, w§hrend diese docb drei Teile hat:

1. Bomer al8 Weislieitsiebreft 2. Flrmahnungen zum Studium der

Lebensweisheit, 3. Rejjeln der Lebensweisbeit^ Oder zu I 10:

,.[iem Siadler etiien GruB vom Laode'*; iiidessen die Epbtel
eniplieblt t. das Landlehen, 2. die Geiiugsamkeit.

Deo liibalt dieser PraparatioQ bildet eine Miscbung von
VoKabular and Kommentar. Was das Vokabular anlaogt, 80 halte

•eh udcbo Bttfeo, die den GebraQcfa dee Leiikom f^aot oder i. T»

eMbebrlich mecben^ fftr pddagogiteb muifeekniftfiig, vioreage tt

nir eber, bier darflber au«fllliriicber zu werden. Venverflicb er-

•cheineD roir aucb die steten etyroologisihen Notizen, deren Art

man aiis folgenden Proben en»eb«: S. 3 a „ladu8 (kotdoQsivY\

S.12b „inibiio {dvoD y%\. aXifidvcoY', S. 13a .,scrmo (and-suar

allisland. = Aniworl)*'. Die^e ubermafiige Belasiung der l.ekiure

mil Linguisiik i>t nirht minder ladelnswprl als die verponte

Uemmntig dersclben durch Granjmatikaiia. — Diejenigen Teile der

Prapaialiun, die den Charakler eines Schulkommcniara tiagen, sind

wei>eiitiicb besser; viele^ dabei hi aus Kiefilings Au»gabe euUehnt,

miter enderem #ueb die labJreiclifn 2it9te aua alteD Scbriftererkeil*

Aber- erae'. aoll der ScbfljW mil Angaben* wie „KaL Praeii. a. d.

IIV. KaK April.** (S. 63 b), ^Symni.*' (S.63b)t Dud kann er

Auffordemngen Fulge leiateo wie: „Tgl. Lucil. 17/476'* (S. 39a)?

Die frOberen Uefte seigteii in dieter Hioaiebt mebr Zerflck-

haltung.

Unangenebm beriihrt auch die groRi* Fhlchtigkrit. die dieses

Heft aufweist, und die bci einer z\\eiteu AuHii^e (die erste hat

mir nicht vorgele^en) um so mebr anfTalit. Dun b einige Reispiele

mag dies beli'gt werdm. 1. Sacbliches. S. 3a ,,Uiich 1 der

Satiren uiid Epodeiibucb, beide 30 v. Cbr. ' . S. 22 a ,,Da August

am 23. Sextilia (a. d. -IX. Kal. Sept.) geboren war (epiat. 1 5), wurde

der Honal i. J. $ f. Cbr. Aegust genannr*; dagegen ist auf S. 14

der Gi*bnrtaiag riebtig anxegeben. & 24 b, su I 7,38 „fiee verho

fmtku nicbt sparsamei (5, 13) (als Aug in Aug) mit dem Worte

(d. b. brieflicb) nns der Fernn*'; ali«o i*io vdUigea Mifiversldndnis

des Sinnes. S. 57a, zu 11 2,80 ,,contracta l\ypa\\9%e~ contractus'';

der Nominativus Singmaris isl ganz tinvftsiAndlicb; moj^'licherweise

ist confractvm sjenieicit und dab«M KieBliiigs Anrnerknng nicbt

richtig aulgelaBi: ,,contracta gilt also eig*»nllicb von deu votes,

die all ihr Sinnen und Tiaclileu auf dif INiesie konzentrierl

haben, und i^l mit leithier Hypallage an vestigia angeglicben".

KieBliog nimmt alaii €OtUraeta vestigta valum (Or nestigia etnuraetanm

ertiwt ; f ancb KrOger. CaMrmia durcb Hypa&ge mil m lo
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\QQ i«kr«ib«rUhte 4. P]iil«W«; Vtreias.

verbioiieD isi umnSglicli. 2. Zum LiUiniscbcii. S. 10b
,^editio Thmitis". S. 12 b ^pectus, Orig*'. S. 17« «,Batm'%
•tact Butra. S. 24a „niaer-eo, ui, 2**; Pkr die Sehttl« nnricbtig.

S. 24b „alt-IliB^ S. 26 a und 27a,Jiei»B'\ statt Mena. S.36a
,.praefraclum strigilem*'. S. 35 b „Ilbens". S. 3S b in eineni

Zitate: „ioro obscuro", stall \uco obscuro. S. 45 b „cupl-do,

inis, f/^; bei Horaz isl dieses Wort bekannth'ch stels Maskulinunu

S. 51b „pro-ti udo, di, sum, 3". S. 53 b ,,s( Sla, ae", statt scalae,

arum. S. 58 a ,,o{iluinachi". S. 63a „silvebirum agrum''. S. 63b
„Qominaque a iunclis quinque diebus"; es fehit: habent, 3. Zum
.GriecbUcben. Accanla: S. 5b x^^Q^yQ^ X^Q^YQ^ nd6ayQa\

16 a s^lnldsg\ S. 39b fitoftoXoxog] S. 40a (nx^oXoyog;

S. 55a ^^MoSiiftov; S. 56 b t^9^' SoDitiget: S* 9a „pecto

lni*-T(oy^; war wirUich diese seliene Form gemeint, so bodurfta

es eioer Andeutung. S. 10 b IlfiXidtjg. S. 14 b ,.x^6og gruo**;

X^oog ist Substanliv. S. 46 b ^aiXrjpog. S. 47 b no&co, statt

TtvS-o). S. 58 a ,,dai in dcr Schlacbl". Einzelnes hiervon beniht

naturlich auf Druckfebler; docb iafit aicb keiae fiicbere Greoae
lieben.

Auch cine Konjektur findet sich, S. 24 b zu 17,39: „viel-

ieicbt isL des^ice niisi) m le^eii Aber wir bieiben wubl bei

tniptca it>

«

«

7) L^«rt« poetiea di Q. 0 ratio PUeet, eonmeDtata da 6. B. Boalae.
Secouda ciiiziooe io grao parte rifatta. (GoUeiioae H eiiMiei grtti

e latioi coo ittiiaoe). Toriao 1907, Eroiaua Laaadiar. XXVID
a. 75 S. 8.

DicFP Ausgabe isl, wie sirh aiis dpr Vorrede uod aus der

Einriclitutiji der Anmerkun^'cii ergibt, tur die Schule bestimmt
Die Iniioiiuzione gibi zunatbst eine ZusammeDsteJiiing verschiedencr

Ansichten uber die Komposition der ars poetica, mil dem IWi^uiiale:

la quisiiooe quindi i lull' altro cbe definilivameute risolta. Die

ebiscbidgige Uteratur fc^nnt Bonino nor bia lum Jabre 1890, ao

daB Weckleina (1894), Henckea (1896), Wetsbofera (1898) nsd -r
was besondera bcdaoarlicb ist — Nordens (1905) Abbandlangen
von ihm ttDbamilat bleiben» In ahnlidiar Weise wird fiber die

lilaieicbnung ars poetica, flber die Abfaaanogaieit, Qber die Piaonen

und mebr dgl. gehandelt.

IhT Text konsprvntiv. sowobl in den Worlen als in der

Versfoige. iMe Anmerkungin tnthalteii sehr reichlicbe Hilfen

prammatiscber und snchlirher Art, so daB ein Schuler bei ibrer

Benutzuog gar wohl zmu Verslandnis gelangen kano. Auch uber

Varianlen und Konjekturen gebcn die biufig Auskunft, freiiicb in

etwaa inkonaeqaenter Weise. So wird lu MUmU V. 101 daa be*

rOhmte adfkut nicht erwibot Zo pOMre HmenttM V. 197 .bieleo

die AemerkungeD swar noch die Lesuog peaem timmUn, aber

nicbt paatre timtjuu, L MdHera unndlige und uDgeacbidLle foi^

. d by Google



B*r«ti«f,'v*B p. Mill. 16V

jiktnr fHM^ im V. 362 iit in den Teii geteuw oboe difi lie in

dar AnoMitiuig als Koigeklar b«iei«liii«l and die flberlierevte

liBimig aBiegoboo wire.

^^Horati Flacci epiitolarotn librill coo note italiinf del Prof.

Vitlorio Bragooli. (RaccoiU di autori latioi ceo ante italiano V).

Roua-MiJauo 1907, Societii edilrice Oaute Aiighieri di Aibrig^.
Sagtti e C Xm V. 214 S. 8.

Die Jntroduzione aoibalt in der iJauptbadie eiae Charaktcrifilik

dor BomiecheB Epistelo.

Im Teite Ollt die UDterdrflekang der Vme I18,72-*7I»
vatI offeobar itt abo die Ausgabe fftr die Jugend bestimnit; id-

dessen wQrde etn deatecber Herausgeber diese ziemiicb barmleee
Stelle niciit ausgement babeD. lo der Geataltung dn Teites
schlipBt Bt u;:nola sii h vorwtpf^end an L. Mfiller an, nnd so frcue

icb micb, 1 5, 27 Mullers gote Koiij(>kiur poliorve im Tvxip zu

finden: vgl. JB. XXXlll S. 51. Doch feliit es audi nichl an Stellen,

wo BruKiioia sich vou L. Muller entfernt. Rr hewabrt und ver-

teidigt den Vers I t,56. Das bekannte volpecula, 1 7,29, laBt er

mit Recbt uoangelaalet. Der Ver^ II 3, 92 bleibt bei ibiii an

leken Plalie. In der SirUe II 3, 198 IT. gibt er die QberliaTarta

Rdbenfoige der Verae gegen Mailers Wiener, aber mit desselben

Teabnerseber Aiiagabe. Aucb eniscbeidet er aieb II S, 197 'ab-

weichend von MQller, der pacare tummUa vorxiebt, mit vielen fur

pmmt idmitm; nnd allerdings dfirfle von den konkorrierenden

Leaangen dieae wobl am beaten in den Zuaammenhang passen;

nnr m5ci)(e man gero die dann bier erfor(!fi!ichp Bed^utung dea

Verbs pacare diinh genau zutreffende heUgt aehen.

Nicht mioder andert er uiebrfacb die Interpuniition ; z. B. schlieBt

er II 0.4 die Worie quidquid negat alter, et alter mil einigen

Herauiigebei Q in KUmuierii; m. E. mil Unrechl, da dieser baiz

dem folgenden ndiiti^tis pariier gleidiberecbtigt gegenuberstebt.

Die Verae II 3, 154 f. siebt ttrugnela inm folgenden. Daf&r iai kflrz-

licb audi Vablon eingetreten; fgl.iB. XXXlll S.86.
Die Fufiooten sind meiat braucbbar und sum Verslandniaae

ansreichend. Docb vermiBi man z. B. 1 1,92 einen Hinweia dar-

au(^ daS das vom Scbiile Gesagte bildlicb gemeini ist: auch

fomenta 12,52 bedurfte wolii einer Erklarunp. — Oft warden

iiuhipre Auffassiingen dem Benutzer zur W.ihl vorgeiegl. — Er-

nabnen mdchte ich das Urleii des U<iliefu i > uher I 5, 11 : aestivam

M€lem si puo a Homa cliiamare anclie ia notip del 22 setlembre.

— Lcider isl zu lt>, 51 die ricbiige Deuluug itii pondera noub

nicbt als aolche erkannt Auch 5a6eiUiia 1 16, 49 wird noch immer
nit dem Sabiner atalt mil dem Samniten identifizim; vgl. JB. XXVII
S.Slf. fiber Brognolaa Inierpretation von /i^'dfia II 3, 465a
coaa da far venire i brividi, iat bareita im JB. XXXlll S. 81 ge-

baodelt Zn rapMiff J 18,105 bemerkt er; „dalla.pelie grinioaa'S
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m
a cai aoA il freddo fla aggriniar b pellel Ich habe ed M Be-

spreeboDg der SchulieBseben Auffassun^ im JB. XXIX 8. 53f. auf

die von den Dorfbewobnern beim Trinkeo ^eMbnitlene Grimassie

bezogen, durch die an Stirn und Nase Falt«n entstanden, und
Pers. V 91 sed ira cadat naso rugosaque sanna als Beleg angefalirt.

Ms weitere Slutze dieser Deutung niodue ich noch hinl^ufugen

Uor. fc^pibt. I 5, 23 ne iordida moffa corruget nores.

9) Pietro Uasi, Le satire e le epiatole di Q. Orizio Flacco,
eoumeoto ad oso delle scoole. Parte IL Le epiatole. (Mirava

I. raccolta di elasaiei latiui coa oote italiii«.) MilAni-PtlerM^MaMli
1907, aeBe«&iB4roo. IV a.m & 8.

Mit diesem fiande wird die Rasische llorazausgabe^ ' d«reit-

frOheffe Teila im JB. XXIX S. 32 ff. und XXXIU S. 53 f. an^zeigi
sind, so weit vollstiiDdig, als es beabsichligt w^t; denn die ars

poetica ist weggelassen, weil sie in der betreffenden SammlttDg
.bereils sepamt von A. Manc!?ii ediert ist.

Da in der Einrit htung und (iern gesamten Charakter der vor-

lipgende dritte Teil mit den beid^ n erslen flbereinstimmt, so sei

aut ddb uber diese seinei^eil Milgelciile verwiesen; ist eioe

(Waltadige Ausgabe, die durcb aehr lablraicbe und nroflngliche

Anmerkungen dem Scholar belfen will and In aabr ausgedebnten
MaAa varachiadane Erklfirongan daraalban StalJa' soaanmanttigt
und nabeneinandaratallt. Die Versa 1 18, 72—75 fehlen wie bei

Brognola; vgL oban n. 8. Auch was in patKlera I 6, 51, StMh»
I 18,49 und rugosus I 18,105 uber Brugnolas Ausgabe beroerkt

ist, j»ilt gleicberweise fur die Rasiscli^*: rrllerdings l<3nn vielleichl

zur Kntscbuldigung dienen, daB, wie Hasi in der Vorrede hervor-

hcbt, der Druck dieses Teiles sirh fjphr lange hingezogen hat.

Nur auf zwei Stellen niorfil*' ich Anl^fi ni hmen einzugehen.

Zuerst I 2, 31, wo Rasi das in neueier Zeit nur vun wenigen

nocb gabilligte curam in den Text gesetzt hat. Ich meine, swu/mim
iat, von anderan GrQndan abgeseben, durdi dia tioraxiaaha Tedittik

der Obargange geaehOtot. Denn mit V. 31 acbliaBt dar afsla Ml
dar Epiatal: ,iHomar aU Wetabeitolabrar^, und mit V. 32 baginnt
der zweile: „Erniahnungen zum Studium der LebensweisheiV*;

desgleicben endet mit V. 63 der dritte Teil: „Regelo der Lebens-
wcisheil*', und mit V. 64 fiingt der SchluBgedanke an: ,,Die besle

Lernzeit ist dip Jugend". Und beidemal leitet Horaz durch einen

gemeinsamen begrilT uber, namlich durch den Hetjrin Schlaf, bezw.

Reherrschung des Pferdet;. Uer Begrill' Schljt kotumt V. 30f. in

einem zum ersten 'I'eile gehorig* n Heispiele und dann V. 32fl". in

ainer zum zweilen Telle geburi^eii beweiskraftigen Analogic vor;

ond gaoz Shnlich der Begriff Beharrschung dea Pferdea V. 63 in

amam lum drittan Teile gah6rigan Bilde und dann 64f. in ainain

zum Scblu8gadankan gabdrigen Varglelche, — beidaa nicbt aiganl-

liob logiacb korrekte, abar payebologlach woblbarechData ObaiglligQ.
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Ferner I 2, 56» wo Riii Id dam Salie uriim 90l9 ptu fmrn
mil naDchmi anderen Hanuagabern twlo fAr dan Dali? arUIrl:

potti OD Umita d^rmtoato, ban liaad a tuoi daaideri; YgL KrAgar:

rtSataa dainas. WuDscheo ein bestimmles Ziel"; Orelli-Mewaa-^

modam poDe cupiditati rei familtaria faciandaa. Diaaa AuCfaaanng

gebt wohl auf die pseudakroniscben Scholieo zurQck. Aber pMm
fetere kann doch nur heiBen ,ym Ziel erstreben'', und nicht ,,ein

Ziel seUen'*. Soniit muU ni. E. der Sioii seiii; „liir8trebe mit

deiaaa Wunscbeu em be«Uinmte« Ziel'*.

II. Obersetzuogen.

10) GaDilloAngelini, Tradoziooe delleOdie del Came seeolar*
di Q. Orazio Flacoo. Sivlato 1904, Pres. TiDograia dall' Unkria.
Vlii a. 182 S. S.

11) L« Odi di Q. Oratio Flacco, tradotU da Giovaoai Maoera.
Libr* primo. Torioa Raaa Miluo Fir«M« Ifapoli lOOtfy Oitta 6. B.
Paravia e C. 95 S. 8.

In den letzten Jahren sind zwei italieniscbe tlberselzungait

Horazischer Lyrik anzuzt'igen gawesen: Pucrianli JB. XXXI S. 70
uiiiJ Bui loiiizzi JB. XXXn S. 47. Jelzt lu ^eii wieder zwei solche

Arbeiteii vor, und zwar uratafit, wahiead bei Puccianli uiid

Bortoluzzi liur eine Auswahl Obersetzt war, die erst jetzt iu der

deuiiichea fiibiiograpbie auiiauclieude Aibeit. voa Augelini alle

Oden und daa Carmen aaaculare, dia von Maoara die Oden des

aritao Bychea.

Angalini varwandat— uiid, aowait ich aehc, mitaioam boban
Grade von Gaaabicklichkeit — eina grofie Hannigfaltigkait aiganar

faimloaar Metra. Als Probe diene Od. HI 1, 1—S:

LiiDgi il profaoo oditto volgo. Udite:

De le Camene sacerdote io canto

A giovaoi e fanciulie

Non prima usali carmi.

Temuto i re ban su' lor greggi impero,

Su lor 1' ha Giove, chiaru de giganti

Trionfalur cbe tuUo

Col 80|HVCcig1io muova.

Manara, gleicbfiilla ain gewandler ObaraaUer, pflegt ticb angar

an dia Honibicban Metra ansuachliafian, wia man ana folgandem

Baiapiala arseben woile, Od. 1 17, 1—4:
Spaaao il Uoao ool bal Lucretile

acambia veloce Fauno, e dal farvido

estate e dai venti piovosi

semprc ripara le mie caprette.

Docb wabit er geiegeiitiich aucb HeiniBlrophen, I 11, Iff.:

Tu noil ccrcar, Leuoonoe,

(tl saper cio e uegaiu)

a me, a le qual terinina
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abhian gll Dei segaato,

• di Babde i magici

numeri noil tentar.

Auf tentar reimt dann am Seblaase der iweiteo Strophe del

lirreno mar.

12) Le satire dt Orazio, tradotte dal Prof. Pasqaale IviardalUi
Roma 1907, Scuoii Tip. Salpsiani. VIII o. 142 S. 8.

Es ist eine prosaische Cberselzung, wohl tur jugendltche Be-

nuUer bebliaimt, wie aus der Wegiassung der Satire 1 2 uod der

Unlerdrilckung einzeiner Partien aua aodereo Satiren herronu-
geben scbeiDt. Ala aeine Hilbmittel nennl G. auf S. VII nur
emige italieniache Autgaben; waa alao dtese an TextbeaaeniDgen

UDd iDterpretationen Dicht boten, liegt auBer seinem Berekbe.

Dm das VerstaiidDis in erleichterHf sind der Gbersetzung kane
Fufiiioten beigegeben; auch siod iniluoter in die CberseUung
selbst erklfireiidr Ztisiilze aufgenommen, so z. R. zii Sat. I 5, 75

ein wolil niclit zutretleniler Zusalz: i servi in preda alia pyiira

di restare a ventre asciuUo. Iiidessen ist dergleichen vereuizelt;

an den ttutistigen von mir oacbgelesenen Stelleo (abgesetien von
erst ueuerdiDgsi aufKekl&rteD) erwies sicii die libersetzung ais

richtig UDd siuDgemafi,

13) Robert Thoaiaa, EManaat Gaibal alt Okaraatser altklaaai*
•eher Dichtuogeu. la den Neueo Jahrbiehara for dai klailiaalMi

Altertnm, B.J. XI\ (1907) S. 1S7— 223.

Diese Abhandlung i&\ luniwhst deshaib hier zu erwahnen,

weil sie auf S. 219 0". aus GeilieLs handschrifilichem Nachlasse bis-

her ung'^druckte Obersetzun^eu von vjer iiorazischen Gcdichten

bietet« nauilich von typist. 114, Epod. 15, Od. II 9, Od. IV 10.

Aber sie entbalt aufierdem auf S. 206—215 eine Fulle von feinen

uod interesaanten fiemerkungeii Qber die Grundaltie, welche

Geibel QDd andere bei der ecbwierigen Aufgabe der llorat-

terdeatachuog befolgt babeo.

14) Die ScrmnnpQ des Q. Ho rati us Flaccos, deutsch von C. Bardt.
Drilte venuebrte Aoflage. Beriia 1^U7. Weiduiaooscbe BochiiaodiaBc.

Vm a. 208 S. 8. 4 JC.

16) Horax* lanbas asd SarBooeodiebtvag, •llitiadig ia heiniiehaa
VrrsfotmeQ verdeutiicht von Karl St'ddler. Berlla iWI, WaM-
maoii^rhe Buchhanf^lnn^. VIII u. 206 8. 3 Ji.

Die liardtsche ( hci ^^f'lzu^g der Horazischen Satirpn und
Epistein ibt durcii die ijcidpn ersten AuHagen (die Anzeige der

zweilen siehe im JB. XXV II S. 66(1.) in alien Kreisen, die sich

fur klassische fiilduog inleressieren, 60 bekannt gevvordeo uud von

eo YiefeD Seiten als daa Beale anerkanot worden, waa biaber auf

dieaem Gebiete geleialet ist, daB ea flberflOssig erachelnt, deo
Leaern diaier Zeitacbrift die eigeniOinUcheii VonOge dea Bardt-
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a«lieii Bodies aus AalaB der dritten nicht sowohl verinderteii als

vemduten Auflage nocbmaU darzulegen. Der Referent bekennt

tidi gern als daokbaren Bewuoderer der Bardtaehen OberteUaogs**

kUDSt oder richtiger der Bnrdt^chen Muse.

Hinzugekommea sind m der neueii Auflage die Saiiren [ 2,

1 7, !I 7, 80 daB nur noch die Salireii I 8, II 4, H 8 fehlen.

Wie in deo fruheren StQcken, so schiebt auch in den drtj oeuea

Bardt mit genialer Freiheit und ricbligem Gescbinack alles bei-

•eite, was bei dem moderneD Leser das. aoforlige Veratindoia

heaiBWD and daD litbetjaelieii Eindrack beeintricbtigeD bftnnte.

So ninasen in Sat 1 2 Cerioibaa, Galia, Dia, Egeria waieheo, so

fallt in Sat. 1 7 die Kackncksgaacbichle weg, in Sat. 1 7 werden
Biibus und Baccbius dmh Clodiua ond Milo, in Sat U 7 Pauaiaa

diirch Apeliea eraetzt.

Wenn wir in der Hinzufugung von Cbersetzungt^n jener drei

voD Bardt frulier rait Bedacht wegnelassenf^n Gedichte zwar eiiie wili-

konimene Gahe, aher nicht gerade eine hervorrag( iide Bereicherung

des Baches erl>iickea, so liegt das ao der ISatur dieser Gedicbte

selbst. Die Salirc I 7 ist ja kein Meisterwerk, soudern aller

VVahrscheinlicbkeit nach die Leislung eiues Anfaogers und zwar

red^ inatrokti? fQr den dicbtenadiaD Werdegang das Hons, aber

aiclit Ton besonderera Istbetiscben Werte; dun kommt, dafi die

Poinle in dem Ooppelsinn dea Worles B$x als Bigenname und
AppeUativum beslebt, was bei der Obersetzung nicht so. un-.

mittelbar zu Gefubl kommt Und in der Ubersetzung der

Satiren I 2 uod II 7 fioden wir hier und da und dort reicbliche

Drapierung mit Feigenblatlern
;

gewiB, eine wortgetreue Cber-

setzuiig wurde den modernen Menscben wunderlicb anmuteo;- aber

den echien Horaz hahen wir dud nicbt oiehr vor uns.

Sat. I 2, 42r. fuijiens hie deddU acrem praedonum in lurbam

„der sucbie ScimLz bei M&rdern und bei Dieben*'; das Iriffl wobl

nicbt den Sinn. Sat 11 5, 90 f. mlira turnMm wSkn „aUein aoch

fler stAfit an, der gar nicbt spricbt*'; also ist die ricbtige Inter-

pretation immer iiocb nicbt dtircbgedrongen.

Nocb zwei AuBerliclikeiten. Ersiens: warum Bind die Vers-

taUen am FuBe der SeileD weggefallen? Wenn man nacbsehen

will, was wolil Bardt mit dieser oder jener Stelle angefangen hat,

so ist die Atrffindung jetzt erschwerl. Zweitens: iin Namen-
regisler S. 252 fT. ist die alphabetische Ordnung oft gestOrt; auch

ist es unvollstaudjg, wie drnn z. H. die bt'iden auf S, 107 be-

gegnenden Eigennamen niciit bet ik kbiclitigi sind.

Aber das liutb isl vorlreitlicb, gaoz vortrcftlicb.

StSdler, beatena bekannt dnrcb seine gescbmackvoUe und
geiatreiche OdenQbersetsung (Berlin 1901, G. Beimer; Tgl

JB.XIVI1I S. 46ff.), bringt nun eine Ob^rseUong der Epoden,

Satiren und Epistein auf den PlaD, gleicbzeitig nnit der oben an-

gmeigteii dritten AuOige der Bardtscben Satiren- and Epistel-
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uhersetzung, so dafi zwiscben zwei Meistern sich ein interetsaiiter

Wettkampt entspionl, dessen die Zuscbauer sich nur freuen

kOoDen. Veigieiihungen des heiderseitigen Vei'ljibr«n8 dringen
aicb bei der liesprediiiDg unwiiikuiHch aaf.

Stidiers Buch bietet Qber das Bardtsche hinaus nichl nur die

EpcKleo, sondern auch die drei dort Doch feblendeo Satireo.

Als Metra beauLzi SUdler bei den Epodea Irocbliacbe uad
iuBbiiChe SlropbeD, bei deneii die Hftlfte der Vevte gsMiml uL
FAr die Sitirea verwendet ,er effenbir in der Abeiebt, den
laloppeD Gbarakter der Honoiscben Verse oacfataebineii, — dorch*

gereiinte KnuUelverse; Bardt hat diese nur in der Satire I 5 an-

gewandt und bedienl sich in den ubrigen Sataren und Epiateln

des funffOfiigen Iambus. Bunle Melra tinden wir bei Staalcr in

den Episteln: itereimie Trucbaen und Innibpn von verschied^npr

FuD/ahl; ja srlhsl in tuanchen einz^'Inen Gediditeii Iti'^pi^n^^n lange

Verse oeben kurz^n (S. 138 em einfuijiger Ver*: „bedenk'*'). Ea

wecbseln sugar innerhalh einzetner Gedichte verschiedene Meira

mileinander ab, so in dei Epi:>iel ii 1 lamUeu uud TrocbSen; ID

Epist. II 3 sind die Verse reimlea: luerst Hendekaayllaben, daoii

iambiaebe Trimeter uaw.

Urn des barieaken Eindmcka willen wibll Stidler — each

himn von Bardt sich unterticheidend — oft kumiscbe Beime:

„Di€bter, nicbt der''; Ji&t er, Schweater'*; J[in6 ei\ anders**;

„Acker, Gescbmack er*'; „Finger, ging er*'; „predigst, beldtigst*';

,,r!f*hpr, vtTtrieb er**; riclil' dich, lucbiig"; Osiris, das Knie riB,

von bier is"; ,. Mattes, bat ea"; „Pautbert uaverwaodt er''; .,ar-

bilt er, Oberfeldherr".

Stadler halt sich weit mebr als Bardl an den Wortlaut dea

Originals und verschmahL es, in Bardls Art archaulogtsche

Sciiwierigkeiten durch Auslassungen oder durch Surrogate oder

durcb Erkllruugan su bebeben.

Dieae VersebiedeDbeilen der Gnmdsilae in ba«o£ aaf Penn
tind Infaalt habeo dud daa Resultot, daB die Sardtacbe Ubaneiaiiog

sicb im ganzeo glatter liest und leichter vereteben ttfit. Biei:

eioige Proben.

Satl4.3aff.

StMler: Die alle tragen vor Versen Scbea

Uod vor den I)ichlerD: ^Selit, wie das Heu
Ihni b§ngt vom Horn, flirbt, fliehtl der schont

Nicbt Feind nocb Freund, wenn iboi nur luhot

T.:irh!;lrtn, und haniisch bringt geschwiad er

Seiu eienil lluchlig MaclisNerk vor

Uie am Backofen und Brurinenrobr,

Vor a!te Weiber, Sklaven und Rindcrl"

Bardt: Sie alleaaoot sebn ibrer Toriieit Hicbler

In meiner Knnat, drum triiTt ibr Uafi deo Oicbler. . -
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„Ein stuBger (lclii>e! aus dem Wege, Leute!

„Der beste Freuud iliui wiiikommne fieule,

„SoMl latirischM Geldst ihn kitzelt.

was er eiBmal anls Papier gekritzelt,

„]lfi6 jedit Waschweib, jedar Slnllaojunge

nNaahaiiigMi gieieh init nnvenchintar Zan^a**.

Sat I7,7f.

SUkHer: und aolch ein^UiatafgeUt,

DaB mm Siaenoa und Barrua er

Vorfubr mit SchimmelD.

Bardt: Forchtbar im Strait durch Grobhait obncglaicbeD,

Ein Fiachwaib muB vor ibm die SegeL atrekliaii.

Sat U 3, Off.

SUdler: Haat *iien Haaen gejagt, dich ermOdet gar

All! anaugerittenem Gaul, oder treibt —
Weil RAoterabuDg 'mal oicht der Fall

Des Griechenspiele Gewobnten — der Ball

Dich berum, der gaachwiode, so dafi dir blaibt

Vor Eifer verborgen die AostrenguDg,

Odf r auch etwa des Diskiis Schwung,

Vor dem die Luft. die geji^'te, welrht:

Hast so du dun h .Mulie den Eket verscheucbt

Bist dorrend uoii hoiil, da veracbl' eiDmai

Gehoge Kost, uod wenu nn Pokai

Man dir nicht Palemer mit Honig reieht

Bardt: Macb flink dich aui, den Hasen zu erjagen,

Tom ungerittnen Pferde lafi dich tragen, —
Doeb do, fQr r5iDiadt Weidwerk wobi lu lart,

Ziebat vor an aplelea nach der Griechen Art?

Aocb got; vollbringat du muntre Heldentateo,

Bemerkst du kaum, daB du in SchweiB gnraten.

Ist Ballspiel denn, ist Diskuswurf dein Fall,

So schwing den Diskus oder >virf den Ball,

Und spurs! da nacli der krafli^'en Hewegiing

Des Hungers und des Dursts iL^PMitide Hegung,

Lafi selin, ob daiiii du Ui>ckeji liiut verschmahst,

Durcbaus auf Wein mil Hoiiigscim beslebst.

Epist. I 16, 19

Stadler: „Bin brav und guV': kopfscbuLtelnd Sabellerinann verbeut'a*

fiardl: Du willst auf Lobn der i ugend Aosprucb haben?
Wer tiefer blickt, bestreiiet das entscbieden.

Noch ein Wort uber die Hehandlung der Obszonitaten.

Epod. 8, 17 ner/J! „dein Kleinod"; wird der Leser bei dem Kleinode

der Frau soforl au dat> uianuliche Glied deuken? Ueullich ist

dagegeo Epod. 8, 18 fatoimm ^dein Trftater**. Sat 1 2, 30 oimUi

UMiiUMt XXZIV. S
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m fomice ^io dumpfiger Kainmer"; das Adjektiy yerfeblt den Sinn,

uDd dat SubaUDtiv irt nicht Uar genug. Mehrmals werden fQr

HorazeiM DerbheitCD WeodangeD eingesetil, bei denen ein ge-

wisser DoppelsioD beabsichtigl zn aein scbcaot: Sat 1 2, 36 cioiittii

aiimt „LAeher im wciBen Kleide*S Sat. If 7, 49 turgentis verbera

caudae „der Rute Streiche". Nicht recht befriedigend ; abcr frei-

Ikh: lafit sich dergleichen uberhaupt befriedigend ubersetzen?

Ein panr IJemerknngpn zu ,einzelnpii Stellen. Epod. 5, 2^)

abacta nulla Veia conscienlia „doch sie, in der sich kein Gewissen

je regie, Veja**; es durlLe jeUt feststelicii, daB der Sinn vielnielir

ist: „die zu jedem Erevel als Milwisserin und Teilnelimerin lipran-

gezogeo zu werdeu pUegte"; vgl. JB. XXXll S. Gl uud XXXIU
S. 81. — Epod. Id, 66 Mcimda fuga ,,eine zweite FlochV*; wo
iat denn die eratet Hit Recht wird allgemein »eioe glQckliche

Fiacht" ftberseUl und auf V. 23f. $wmda aliu ferwieaen.

Sat 1 5, 17 vialor „der AmCabote"; eine mir ebenao neae aU un-
TeratdQdliche Auffassung. — Sat I 5, 79 erepsemm „mT wiren
entkommen"; es mufi heifien: „wir hatlen erklommen*'. — Sat. I

5, 87. Horazens Anga!)f , daB der Name des SlSdtchens sich dcm
Verse, nSmlich dem llex.niit^ier, nicht t'uge, wird in S!,?()lers (und

Bardts) Cberselzung gegensLandslos; denn in diese Kniittelverse

wiirde naturlich jeder Name hineingehen. — Sat. II 2, 127 f. qnanto

aut ego parciM aut vos^ o jjutri, nituistis „uii) wieviel wurueii wir

weoiger glau*'; das Wort ist mir ganz fremd. ^ Epiat 1 20t 18
exiremit «r vids „auf deic Kiez**. Aach dieaen Auadmck keont
man zwar in Berlin und einigen aaderen Stldten, aber kdneawega
allgemein.

In der Vorrede gibt SiSdler ein Verzeichnia derjenigen Stellen,

an denen er „teils mit anderen, teils allein'' von dem zugrunde
geleglen KieBling-Heinzeschcn Texte abgewichen ist. Wir bc-

schranken uns darauf, einig*' wptiigp Stp!!f»n daraus anzumerken.

Epod. 5,87 f. venena magnum jas iivfu^iinr iton . . . humanam ut

vicem ,.gdttlich Gesetz mit llulkll^a^Uu vtikebrt ibr nicht \\ie

nieubchlich Los!*' — Sat. 1 0, 42 II. viileru?" ,^at hie (der bier)

...IHdof**. — Epi«U I 19, 18 palleret; dies dOrfte Beachlung ?er-

dienen (vgi. JB. XXX S* 51).

Man mag an der Yorliegenden fiberaeCzung diea und jenea

anders uvunschen und vielleicht auch der vorzuglichen OdenAber-
setzung deaseiben Verfassns vor ihr den Freis zuerkennen; aber

jedenfalls gehOrt diese Cbersctzung der Epoden, Satiren und
Epis!f'ln zu den bt'sten bisher vorhand»'iien tind bildet iinti-r ihnen

ein eigenartiL'f's (irnre. Nur ungcrn vcrsage ich es iiiii luit Hfick-

sicht auf deu Uauni, eine langpiv Probe elwa au.> tin m. E. be-

sonders gut gelungenen ars poetica herzusetzen; so mdgeu die

ersLen Zeilen genugen:

Wenn ein Maler in einem Henschenhaupte

FOgen wollte von einem RvB den Nacken,
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DiDn die Aberallber entlebnten Glieder

Obtfsiehen mit buDien Vogelfedern,

So wie etwa lu hifilich dunklein Fuche
Wird eio reiiend^r Frauenoberkorper,

Und er iadele vor sein Werk die Freuiide,

Werden diese das Lachea wohl verbeiBeii?

III. Abb aDd long en.

lti)Eleateiiu Meuozzi, La cuiupustzione ttrofica del caimeo
saeculare. In den Stiiili italiaai di filolofit eltnica XIII (1906)
S. 67-7:i.

Der Verf. zerlegt (ahnlich wie es einst Christ, Cber die Vers-

kunst des Huraz, in den Silziingsherichlfn der IJayer. Ak;u!. 1^68

S. 41 ff., mit t]pv Odp [ 12 ^pt;in hat) das carmen ^saeculare in

scchs Triaden uiid t-ine Sciilulisiroplie: V. 1 — 12, 13—24, 25—36,
37—48, 49—00, 01—72, 73—76, uad nmi v\ii d zu^'eben mussen,

daB der iuiiait des Gedicbtes einer solchen Kiuleilun^ uirgend

geradezu widerstrebt, an roancheo Stelleo (so V. 13—24, 37—48,
49—60) sie sogar empfiehlt Ober die ZuweisuDg der einielnen

Triaden und des SchluBgesaoges an den Knabenchor, den Madcben*
chor nod den Gesamichor SoBert M. sicb nur kurz mit sebr ver-

aUndlger Zuruckhaltung; vermutungsweise gibt er die erste, dritte

ttod sechste Triade, sowie den Schlufigesang dem Gesamtchore,

die zweitc dem Madchencbore, die funfte dem Knabenchore; (iber

die vierle srhwei^l er.

Audi Gil Or). I 2 mochte iM. die Eioteilung iu TnadeD, mit

einer Mill»'Istrufihe, iku hweisen: V. I— 12, 13 --24, 25 —28, 29

—

40, 41

—

b2. Mir sciiemt we^uu der Annalime einer MiUelbtruphe,

wegeo der dreiteitigen Frage, die von der Mittelslropfae in die

dritte Triade Qbeifreifen wfirde, iind wegen des Mangels musika-

lischer Grfinde bier die Sache fUr die Hypotbese nicbt so gOnstig

an liegen wie betm carmen saeculare.

11) Johann Emit, Pip GIosspit des VaticaDus Lations 32'»7, be-

aooders uit iiucki»icbt aaf die Aos^abe der P^eudacrooiscbeu Scbuliea

von 0. Reller* In Profranni det K. K. daatachM StaatsgymDaiiuDf
i« Sniehow 1905. 26 S. 8.

Das Ergebnis seiner UntriMu tuingen TaBt der Verf. selbst

folgendermafien zusammen: „V enthrdt eioen groBen Teil der

r-Glos8cn. In den Carmina, den Epoden und in dem carmen

saecular*^ zutji Tpi'I i>iud die Handscholien von V (Quelle ITi'- T.

Fur die Seniioiien und die ars ]H)elica benulzt der Ve^fa^^er der

Hezj'nsion t nebi n tl( n Ilantl.Nclmlien von V audi die (ilosseu V.
l>ie Glo^j^en V sind nianciMnal gleich b> der Rainl \oq T aber bietet

die f-Tradilion. Manche Giossen in V enthalten f und C zu-

sammen. Die Gruppe vVf ist aueb in den Giossen su finden.^

AnBer F ist T von C ausgebentet worden. Wenn die Giossen

9^
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Toa V die RaiidscholieD wifiderholen, so hat der Rand die bessere

CberlieferuDg. Die Glossea siod oft DOT Brucbstucke dor Scbolien.

Beide gebdren hie uod da Terschiedeoer Tradition an. Manche

Randscholien werden vom Glossator zu neuen Bemerkungen um-
gearbeitet Y enthalt abj^psphfin von den T-Glosseii auch solche

au8 F z. Manche Mitteiiuugen der alien Ausgaben, die f I'remd

sind, werden dtirch Y belegt".

18) M.llaaltiai, SehoHea la Boras. ! PhUolosua LXIV (N. F. XVffi)

(1906) s.m—m
Ana dem Cod. Monaconaia 14498 gibi M. Scbolien sur an

pOetIca V. 145<—473.

19) J. Ori, Oberrheinisches bei Horat. la PJuIologai LXV (N.F.
XIX) (1906) S. 464—471.

Der iniialt clie?er Abliandlung isi folgeuder. Die drei florai-

stellen Sat. I 10, 30 f., Sat. II 5. 39—41, Epist. II 3, 14-18 be-

ziehen sich auf denselben Furius, der aber sowohl von dem alien

£piker A. Forius a us Antium als auch von M. Furius BibtcidQi

ana Gremona in nnteraehoiden iat. iMiam caput iat dor Irflbe

Oberlaof dea Rboinoa bis su dam roioigonden Bodenaeo. Hons
stellt mokantorwoise don Furius dar, „yiie er aus dem (in dor

Bedeutung Lehm genommenen) Intum don Kopf des Rheins formr'

(defingere oder difftngere). Die einzelnen ZQge, die Uoraz Ep. II

3, 16— 18 aufzahlt, k5nnen vielieicht aus einer Schilderung des

Rheiiitalies bei SchalThausen hersiammen. Jener I luiiis isl wahr-

scheiulich ein cisalpiniscber Gallier geweseo uod Casar in das

transalpinische Land ixefolgt; Alpinus ist nicht sein Kognomen,

soudern „eio Pradikal des von der Scbneescbmeize angebcbvvolieueu

Rbeinstromes, das von dem hOhnenden Uoraz auf don unglAck-

licbon Furius Qbortragon wird**.

So hObach ond Intoreaaant sicb das boi Ori lioat, so darf

man sich dodi oicbt vorhehleo, dafi eigentlich allea nur Hypotheae

ist Zum Yergleiche empfehlo ich — abgesehen von den Kom*
mentaren — nachzulesen, was Friedrich im Schwerdnitzer Pro-

gramm 1899 S. 10 ff. uber diesen GegeDstand vorgelragen hat.

20) Urast F. Kiausc, Zu Hor«£ StU 1 8,3^^. ia PJulologiu LXV
(IS. F. XIX) tl'JU6) S. i;38.

Fur luUm batte v. Wilamowiu UUut vermulel; Krause scbUgt

V&ius vor.

21) J. li Sto wasaer, HoratU Sat 1 1, 28. U dea Wieaer StadiasXXVm
(1906) g.S31f.

FAr talso muUoque fluenti verlangt Stowaaser: iabo mukofHB
/hmUi; dafi bereils D. Ueinsius muuoqw vermulete, ist ihn ont-

gjingon. Aber nmj^o lag scbon Acron und Porpbyrion Tor und

Digrtized by Google



Horttiusj voo U. Rohl. 117

wird von den Werausgebern durch Paraflelstellcn so gut gesrhfitzl,

daB eiue verfQbrerische Konjektur dagegen iiicht wird aufkommen
kfinoeo. AnstoB nimmt Slowasser bei der uberlielei teit Lesung

in dem que: pari sermoDM amator . . . illud que infercire noo potuit

nisi, nt opp<Mlta iater se iuogerentur. Aefereat kann so wenig
wie die bisherigen Deraaageber etwaa Auffilligea daran lindan; as

werden eben zwei Eigenschaften koordiniert: „Der Strom TOU
Pteaiua' Reda floA aalaig ond Aberraicb** (L. MOller).

22) B. Stempliiiger, Parodieo zur Lyrik des Hora^ lo deu Nsvea
JikrMelierD for das Uassisebe Alterton IX (1906) S. 501—515.

h'lesQ AbhandluDg wurde vtirulTeDtlidii, aia Stemplingers uiii-

teaendei Werk flbar „Daa PorClabaD dar Horaiiaabaii L|rik aeit

der Ranaiaaanee*' (angexeigt Im JB. XXXIII S. 8601) noch mitar

dar Praaaa war, und aoUte die Aafmerkaamkeit dar iDteraaaantan

aof letztaraa hinlenken. Sie deckt sicb daher lienlich genau mil

dan Seiien 24—39 des bald nachher erscbieneaen Bucbaa^ biatal

aber doch daruber binaus mancherlei Proben voD Parodien, die

in dem Bucbe sufolge der OkoDomie desselben kainen Piaiz liiideD

kaonten.

23} E.8teBipliiiger, Wielaadt V^rhiliait sa Boras. la dar Zaii*

aahrift EophorioD XIII (1906) S. 473—490.

AQCb dies iat eine Spezialarbeit aus dem Gebiete, auf welchem

StempliDger so erfolgreich tatig ist. Es ergibt sich, dafi in

Wiel.mds Schriftpn pine grofie Menge vnn Reminiscenzen aus Iloraz

?[eckL. L)ies<iA Itesullal wird oicbt bcciiili .i( liti^^t, audi weiin wir

eine ^olcbe angeblicbe Remioiszenz streicben. Denn weini VYieiand

(S. 484 bei Stemplinger) einmal sagl: ,,Der sol! niir der groBe

Apollo sein, der diese zwei augeblicheo Tatsacbeo als wabr zu-

sammen denkeo kann", so gebt das oicbt auf fioraiena imman
0mim wuignm mdk* dmuu Apoih (SaUlI 5,60) lurflck, aoDdem
aof den geflugelten Halbvera: i$ erU nM magmu ipotta, der auf

Targ. £. 3, 104 at arts anlt masnm ipaOo benibL

24) Friedrich Volhner, Lf xikalisches .ni'? Horaz. In Archiv for

laieioiscbe Lexikographic lui i Gramiuitik. \\ (1906) S. 30— 33.

Einige seltene Wortfonneii vindiziert VollniHr auf Grund
seiner Anscbauung von der Texlgeschicbte (vgl. JB. XXXIII
S.74f.) dem Horai: Od. IV4,36 Maeoranl, Od. UI6,10 in-

mufUaloi, Od. Ill 14, 19 na^ocam.

26) P. H Damste, Trifulium B«r«tiannai. In der llBMBOtyaa,
XXXI V (iy()6) S. 361— Hr»4.

Sat, n 1, 62. Damstt knnjiziert fulgure siatt frigore, also:

0 pner, 14/ SIS vtialts meiuo et matorum ne quis amietis fulffure U feriat.

Dief wie der INacbahaier Persius uod die Stbulieu zeigen, sehr

die aberlieferte Leaung dArfta doeb an bewabren aain. DaB der
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Aufldnidi frigus vorzQglich paBt, beweisen die bekannlen Parallel-

stelleD; auinuiig filr vnaer modernes Sprachgeffihl »t nor die

Verbindung mit ftrin, Sie mag kuhn sein; aber warum muB
sie dem Horaz abgetprodien werden? Und ea wSre doch ein

seltsarner Zufall, wenn in der Plirasp fvlgitre ferire, die jpdem

Schreiber ^-mz natfirlich frsrheinen muBte, aus fufgure durch

Korruptiun gerade das cigciiarltge, aber so ausnctiinend aoge-

messene frigore enlslaaden ware. Cbrigens ist Damj^iAs Konj»'ktur

an ^kh nicht gaijz iinanDluBig. Denn ist auch fnhjine ferire ein

glatter Ausdruck, so isl docii liaglici), ob er in ileii Zu^aiiimeD-

bang der Stelle vOUig hineiDpafit. Ich meine: da tod den bimm-
liacben G5tteni nur einer den Bliu acblenderte, ao durlle Horax

iiicb lu der Vergleichung nur ein en der irdiacben Gdtter

bliUen lassen.

Sat. II 4, $7. Fur contingere mentii ?erlangt Damste ewUm-
gerCy omissis. Auch die>e Vermiitung wird abzulehnen sein.

Erstens ist die in der iiberlieterten Lesung enthaltene INach-

lassigkeit des Ausdrucks („r7/fs sfebt kurz fur iUoriou thfechc"

Schutz) dem Dicbter sehr vvubl zuzutrauen. Pai illr!>ieilcn zu

finden isl nicht schwer, z. B. Theognis 686: HQyti yag tot g

fjiiy XQ^licttct, lovg dt voog, Tac. ann. I 44 reditum Agrippiime

aarcMsaotl ob imminmUm partum el hkmrn^ wo mit rMum gemeint

ist, daB aie nicbt aurflcltlLebrl. Zweitena wOrde man, wenn
Horaz ein Partixip geaetzt biilte, es in V. 86 und als Aklcusativ

erwarten=raft/o reprendi omissa tuafAia usw., und Damstes Be-

raerkung „or7t£Miii mibi quidem mnlto Ttdetur eieganiius** bat

kein Gewicht.

E|iist. tl 3, 45. Promim iindert Damste in promus sit und
Hest soinil: hor amct, hor s]iprnn( : promus sit carmims auclor in

verbis ffiam tenuis cuHiuaquf .serendis. Aber auch wenn man mit

I>aiii6te promus= tanquam piomus iiimmt, ist dor neneu Lesung

kein recbter Sinn abzugewinnen. Und auch die Annahme, Horaz

babe eine Stelle des Terenz (Ad. V. 417 ff.) im Auge gehabt, ver-

bilft nna nicht zum Veratindniaae.

26) A. Cartault, Horace tt Tibojlle. la d«r RevM da pUblogie XXX
(l»Ub) S. 210—217.

Cartaull »'r6rlert mis Od. I 33 und Epist. I 4 Hor;i/''ns Be-
ziehunf^en zu Tibuli und mh hi namenth'ch durrh t;cnaiie I'Tufim?

der tMnzi lnen Wendungen der Epislel im Vcrst.indnis rtwas w. iter

zu kommen, als dies bisber gelunj'en ist. Di«' Soigfall uutl (jiuud-

licbkcit, durch die sich seine Arbeiten vun jeber ausgezeichnet

baben, ist anch bier nicht zu verkennen; aber die vorliegende

Epiatel ist diesen Versuehen allerdings nicbt allzu gunsiig. Zwar
wenn Cartault die Verae 2 und 3 folgendermafien deutet : Horace,

ne aacbant pas ce que devient Tibulle plonge dana la retraite, lui

demande en plaisantant: esl-ce que par basard tu fais des Ira-
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gedies? so nag diese AuffaaaiiDg mdglich sein. Aber bedenkltdiir

M docht was dsr Verfasser fiber die foigenden Verse vortragt:

le sens du v. 6sq est siirement ironique comme le pr^edent:
ou bieii, ajoule Horace, fais-tu de la pbilosophie, ce qui ne ser?)it

pas moins surprenant de ta part? . . . Le vers 5 non W corpus

eras sine pectore nioiilre clairemenL qii aux yeux d'Horace c est la

unc direction d'esprit ({iii ne convient nuDement h Tibulle, puis-

que, pour faire des trageiiie&, pour s'adonner a la phiiosopbie il

fkat ^tre on eorpui mm pectore, ce que Tibulle n'est pas .

.

floraee paralt vouleir dire que TibuUe tel qa'il le connatt eat

doue d*aae seosibilite trop eo eveil, d'un temp^rameiit trop

passiouD^ pour pratiquer IroidemeDt la spteulation philosopbiqqe

oa se perdre daDs la baute poMi tragique. Man wird doch

besser bei der bisherigeo AufTassung verbleiben: ,,Wob! mOgtieh,

da do anch firdber geistigeo iatorasseo jucbt freeid warsl*'.

27) G. M Hirst. [Noll on Horace, 04«f 1114,0^10. Id The Clanieal
Keview JUL S. 3u4f.

Der Yerf. billigt die Konjektur limina Dauniae und glaubt sie

fiiirch einen Hinwfis auf Od. I 22 als ricbtig erweisen ?n kDnneD.

K> luilicn nanilicii, bei maneher Ahnliclikeit des Inlialtes, die

beiden Uden I 22 und lii 4 bereits zwei Worte gemeinsau), fa-
hulosiis Od. I 22, 7 und Od. Ill 4, 9, sowie nutrfx Od. I 22, 16
und Od. in 4, 10 (falls man nicbt ailtki^ iiei^i); da^u wurde dann
Daimiat (bezw. Ihunia) Od. 1 22, 14 und Od. Ill 4, 10 als drittes

kommeii. Ein elwas wunderlicbes Aigoment.

38) CleBeat L. Saith, On the •inglaf ef Tifellivt (HdraM^
Sat. 1 3, 1—fi). Id The CUMieal Review XX (190S) 8. 397—40].

1. Smitb ontersucht die Bedeotung von mmma vox und Am
9Qx; sein Resultat ist: wmawtHtse conveyed to tbe Roman mind
tbfr idea of bigb pitcb associated witb tbat of energy of utterance.

Sometimes tbe Jatter idea predominates . . .; bat wbere pitcb is

tbongbt of, Mmma voce means actiltssMMi voce. If Horace, ln>

tending to use a contrary terminology, began bis sentence with

modo sumwa ^^ore, he defeated his own purpose by misleading bis

reader at the outset. Den) Hef. erscbeint das ab sebr beachtens-

wert gegenflber der ubiichen AufTassung. — Lesen m6chte Smith

die Stelle so: modo .iumina mce modo hac resomt quae chordin (lua-

tuor mia, wobei modo summa fur modo (ilia) voce quae chordis qua-

tuar resofiol summo stebe. lodes legt er selbst auf diese m. £.

nnnOtig gekQnstelte Konstruktion kein besonderes Gewicbt.

3. Wenn mil SNmma und iwm bier die extremen Tdne eines

einzelnen Tetracbords gemeint wSren, so wQrde our ein Inter-

Tall Ton 21 TOnen beaeicbnet, was niobt su dem Sinne der

StoUe pame* .
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3. Die AusdrCkokft vifcbf und v^t^, 4«nen Dach der ielit

heiirflchendeD AuflawaDg summa und ima entspracheDf k§men
ztuammen bei knneiii Tetrachord vor, sondern bein flepUohord

und Oktachord.

4. Summa und ima hatten keineswegs durch den Sprach-

gebranch den VVert von Atjuiv.ilenlen fur vnatrj und pfjti] er-

laugL gebabt; aucb hatiea &it vod Uorazens Le^era nidit als

CbarielMHi^n jeDer tmiiDi «rlMnBl warden fcaoiieo. dmik
.fiMfMr 8n Ditif und bedeute nidit ekie Ait Lder, tovden a

• ^rt of tlie Autioal scale. The voke tbat ^reependf mkh loweet

.|aleh (tei) to a totEachord* is one thai keeps wHfain ifce lenveal

^piarter of the acde, und entspreebend bei sumtMU
Kef. hat sich zwar bemfiht, Smiths Gedankengang troU der

jiotwendi^en Verkurzung rooglichst genau vorzutrsgen ; doch kann

dieses Exzerpt die Lekiure des Origiiialartikels oaobt erseUen, die

aogelegeDLUchst empfohien sei.

29) Riekardqs Kantor, Horatiata. Ileilage vm Progrmm daa fiyan
asiaaia sa Prmo in Hikrea. 1M7. 38 S. 8.

Zn Od. II 1. Gegen einen neuerlidien, aoch fOD mir (vgl.

IB. XXX S. 39) abgelehnten Versucb, zwiscben V. 17ff. and
V. 21 fif. eineD leitlicben Unterschied zu statuieren, filbrt Kantor

eine Reibe von beweiskraftigen Horazstelleo ins Feld, aus denen
man ersieht, wie der Dirhier zu reden pflf'gl, wo es sich wirklich

am eine Zeitdiflerenz liatidell. tbensu bcweist in pinkuchleu-

der Weise durch Parallelslellen, daB non mdecoro pulvere sortUdos

auf die Sieger geht, nicht auf die Besiegleti, wie kuniicli be-

bauptet war, — autb bienti ia Obereioslimmung mit dem Re«
ferenten; vgl. JB. XXXII S. 49.

Zu Od. HI 11. Nadidem Kantor die Echlbelt der Verse

m. 1 % 9^it dMch dett Htaveis auf die Nejguig der alten

Dicbier zu eolchen Ausaoaluogen gut gpschutzt bat, nertoidigt or
gleichfalU mit Recht die Verse Od. iU 11, 17—20 gsgea vtr-

acbiedeoe Ginwande und erweist sie als uoentbebrlicb.

Zu Od. n 20. Kantor biHigt meine Hypotbese uber den Sinn
der WortR non ego quern vocas, ball nlrer, nampntlich auf Suetons

Angabea uber Uorazens let/te Augeublicke gestutzt, daran fest^

daB Horaz eines natfirlicheii 1 odes gestorhen sei. Ober diese

mebr kriniinelle ak philologii»cbc Frage mag bei deiu einen Be-

ivUilar mebr die Zeygenanesage, bai dem aDdem mebr der la-

disionbeweis and das psydioiogische MMsent in die Wagachaie
&llen; nir kan es nur aof die Deutuag der Odeostelie aa. —
Die BteanstaDdnngen eines Teiies der Ode von V. 9 an oder der
ganzen Ode aus Grdnden des modernen Gescbmackes weist Kantor
durcbaus mit Fug zuruck ; haben doch auch die alten Bildoer

abnlicbe Metamorphosf n dargestellt. r>urch Parallelstellen aus

Ovid und andereo zeigt er, daB biformis votes nichl etwa einea
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gaiOfeltMi MtudieD bedeutet, sooderi jeoandeD, dewen Kdrper

m tiM fogtti mwaiMlelt wurde, wlkreod der Geiat anverinden
feUielMO Der Wochsel iwiscben dem FMurum mid Pribeiis

in Od II 20 erkl^rt sich aas der lebhaften Vergegenwirtigoog

der ZokuDfl, AhDiich wie mmeDttich in der Weissagnog des Nareaa

Od. I 15.

Die Arb'ii ist mit grower f^psonnenlieit und vernuDftigem

IJrtcil pp>chneben; ihr besonderes Virdiensl besleht darin, daB

Sie niebrere Hydrakopfc, wie es deren in der Horazlitei nlui so

tele gibt, abgebauen iiatj holl'en wir, daB sie fur iniiner beseitigt

siod uod nicbt wieder nacbwacbsen.

30) Ott« R8*f«er» BettrSge Eur Brklir»g Horasiteber Odea.
I. Beiitge mm Vrognn det GymmnwrnM n SaliwfdfL 1907.
17 S. 4.

Die Absicht des Verfassers war, einzelDe Oden als Ganzaa
zu betrachtpn und sie aus dpr I*er?6n!ichkeil des Horaz zu er-

klaren ; in die^em Sinne bebandelt er die Oden T 1. 13, 14, 17,

I 9, I 10, I 14, i 17, I 22, I 29. Mit Freude ersieht man, dafi

er in l)ezng auf Hnraz^ns Persdnlichkeit und die Art seines

ScbaffeD2» au derjeuigt^a niichiei iteu uud i)e^onoencn Anschauungs*

weiM teihiiaiiDl, die in GegeosaUe z« der frOher bduOgen un-
Mtftfliolmi feraticfeDheit jetzt imner mehr durebdringt Horai

iit ibm (S. 7) eio Dichter, „der als frin organiiierter Veratandea-

neoadi mit klarbewufiter Kunst achalft nod die Mittel seiner

iunst mit beracboeBder Dberiegaog gebraucbi**; (S. 11) „Horai

empfaogt von aufien cine Anregung, diese schlagt in seiner Seele

Wurzeln und beschSftist ihn innrrlirh, pi* tut. seinem Innen-

leben dazu, gestaltel mit kuDstleri!>cher SchatleiislVeud'' nits, und
Wahrbeti und Dicbtung scbipn^n unterscbied^ius zusammen".
Aach dber einzelne der Ton ibat behandelten Odt^n trjigt RosMiei'

bubscbe Gedanken ?or. So fubrl er zu Od. I 3 in scbr uu-

sprecbender Weka aua, daB in der Aoffaaaung, ala Uge in den
FartachritteD dar Kultar etwaa Fravalbaftea, Uoraa sicb gefliasent-

licb ia dia daaa Vergil gelSuliga Deokweiae veraetae* Ea bitia

dabei namentlidi aof Epiat. I 5 hingewiesen werden konnen, wo
eine ibnlicha AceoniDodation schon iaogat beinerkt worden iat.

Biliigenswert erscheint auch, was Rossner fiber den Aniafi von
Od. i 10 bemerkt: Horaz babe, urn die BestrebuniTHn des Kaisers

zu fOrdern, den Glauben an die nntler neu beleben und diese

dem lierzen des Volives dadurcb ilcr nabezubringen gesucbt,

daB er diese Gutter dem Voike in $;reili>aren, lebensvollen, plasti-

scben Gestallen, in men&ciilich iai^baien Zugen darstellte. Eine

aokhe Abaicbt liegt ja am dentlichaten in Od. I 35 vor, wo Horaz,

Bftckdem er in dar rorbergebenden Ode von der Tataacbe aeinea

Pkitaiwachaala in rel^Oaan Dingen Kennlnia gegeben bat, aogleicb

eine Probe aeiner Titigkeit fflr die Ortbodoxie gibt.
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Vieles in Rdssners Abhandlung sagt dero Referenten frejUeh

weniger zu. So thv Versuch, id Od. I 4 eioe ObereiDslimmuDg

zwischen Inhalt und Metrum zu findeii; die Vermutung, Horaz

babe in Od. I
') Zilate aus drm Alcaiis mi! schalkbaflem Humor

benutzt, uui durch die lii^skippdnz zwischeii diesen WorUn uod

dem wirkiichen, nicht so argf»n Winterwetter eine komischti Wirkiing

zu erzieiea; und aoderes nit^lii . Mn:r hei einem Gegeostande, wie

dem vorliegenden, darf kein Verfasser darauf rediDen, jedeo Leser

in jedem Punkie zur ZustiiDinuog zu bringen.

Die Abbandloog sei zur KeDntniSDahme besteDs erapfoUeD.

31) Bnil Rosen b>r^. 7n Horaz und Cicero. Progrma 4m RgL
GyiDDasiums zu Hirscbberg 1907. 2S 8. 4.

Das Ziel der vorIi<;gendeii, fibrigens nur auf Horaz bezug-

lichen Ai»liandlung ist im wf^entiichen fine Polemik i^p^^f^n die

Auffassurig mancher HorazischenOden, Damenilich derOdeii III I
—

^6,

als ,/raisacbenpoe8ie'S d. b. gegen die Horazstudien von MuuHiisen

und anderen, die nacbziiweiseo gesucbt baben, daB recbt hautig

ganz spezielle poliliscbe Creignisse und Silualionen dem Dicbter

zu seinen Odeo AnSafi gaben, und dafi er dabd den Zwedt v»->

folgte, mit scinen poetiacben Hittein fQr die politiacbiik Be-
atrebungen dea Kaisers Stimmung zu machen. Dario findet Rosen-
berg eine aeineni Gefdhle widerstrebende Herabwdrdigung des

Horaz, z. B«: ,,Hat Moromaen recht, so ist das Gedicbt in jeder

Beziehtni^' <:c!ileclil, denn...; so ist aurh der Dichter als Mensrh

nicht nieln hoch zu achten, denn . . .". Er denkt skh lifbrr nnm
Pichler, dri nicht zii inusilich auf die Erde und die Zeit scbaut,

desseu Uerz vun palrioiischen Gcfublpn firgliibt (S. lb)t dessen

Seele einen sturmischen Dank stammeli (S. 16) usw.

Ref. halt nun allerdings deo von Mommsen und anderen ein-

geschlagenen Weg, d. b. daa Streben, den Horaz aua dan Zeii*

verbSltnissen lind Ereignissen zu versieben, fdr den einzig ricbligen

und hat bei DurchmuateruDg der j^brlicben Horazliteratur stela

eine grofie Preude, wenn wieder einmal bier und da durcb einen

derartigen Hinweis auf spezielle Begebnisse ein bisber unklar und
verschwommen ersrheinendes GedicliL Lichl und Klarheit gewonoen
h;it Kinzelne FeblgrilTe koniien d»'n /ahlreichcn Bestatigungen

gegt'uuber nicht an der Oherzeugunj^ irrcinachen, daB dies die

Richluu^' ist, (lit* zur Wahrheit fuhrt. I'ud soUte sich dabei wirk-

lich liuraui>i>lelleu, duB ein Idealhild vou Horaz, wie luaii es nidi

vielleicht in der Pbantasie ziuecliigemacht bat, der Korrektur be-

darf, — nun, so niu£ man das um der Wahrbeic wjlleo ebm
hinnebmen.

Die Anaicbt des Verfassers uber die ROmeroden wird der

Leser dieser Jaliresbericbte am besten aus dessen cigencn Worten

(8. 25r.) kennen lemen: „Es sind gnomiscbe Lieder in aikai-

acher Form, die una der Dicbter im Beginn des drilten Bucbea
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ankuodigt. Tatsacblich ist das ersle Lied eio solches, auch ^icber-

Ucb das iweite, ja aucb das dritte troti der Erwflbnang des

Aaguatut, die ja auch our beiliofig erfolgt. Bei der eraten Ode
bStlen wir allerdings gern den persdDlichen Scblufi ond besonders

bei Ode 3 die ScbluBstrophe entfernt geseheu. Aber wer weiB,

ob nicbt io dem goomiacben Original aolche Abweichun$;en von

d^m, was wir jplzt fnr angomessen halten, vorkamen? Auch
Orip 4 zeigt noch in ihrem zweilen Tfil von V. 65 nn (lit* Uer-
kuiift a us einem gnomisclien r, fMlichle, ntunl docb der

DiclitPF seine feierlichen Aiisspruciie jielbst senimtiae (V. 69).

Ode 5 hat, abgcsehen von der ersten Strophe, gaiiz denselben

Charakter. Von Ode 0 au (?) laiit sich nur der SdiluB bei dieser

Anfbaeong recblfertigen. Dem Dicbter war ea darum zu tun,

seioem Voike, der neueo Generation in alkliaeben Weisen den
Wert der GenQgsamkelt, der Tapferkeit, dee Bfirgerainns, der

Fr5mniigkeit, der Sittlicbkeit, der Biidung, der Ebre, dea MaB-
baltena einxuacharfen. Er hatte daa aucb in anderfu Strophen-

formen, wie z. B. in III 24, aucb in Oden, die jetzt anderswo
stehpH, wie II 15, gelan. Itaiin hat er sp.ller diese Oden nhf-r-

arbcKet. sie zum Teil auch zu Augustusuden geniachl. Einen

Zyklub von 6 Oden aber hat er nicbl berslellen wolUn, denn
z. B. Ode 6 hat er nicht ulierarbeilft, liolisch war er nicht ^lesinnt,

und daB ein Ordner spaler Ode 6 binzut>l('ileii wurde, hat er nicht

gewufit, Wie Horaz zu dieser Oberarbeitang kam, kdnnen wir

natOrlich nicht wissen. Es iat sehr m5glicb, daB die Tataacbe der

Oberreichung eioes dipens an Augustus ... die Veranlassung
gewesen Iat, die vorbandenen Gedichte, die sich niit diesen Tugenden
ziemlicb gut decken, zu einer Augustus-Ebrung umzuarbeiten.

Jedenfalls wollte er auch dann norh den Sthleier der Dicb-
tung nicht nii^spn, denn er beiieB das ersle Gedicbt, das zu

dirsen Tn«;en<ien in keincr besonder»'n Hezichnnij; stand. rHiderlc

die Heihenfolgf, denn din |iirtas \v;u" stimn im ^iedichte 2 er\>ahnt,

nnd die clenH-iitiu wird m der Heihentulge des Horaz nacli der

iuslitia erwSbnt. Es isl aucb nichl uDuioglicb, daB llorazens

gDomische Gedichte die Veranlassung sum Entwurf des
Testes der Inscbrift gaben**.

31) Gnalterns Sievers, De zeogmatis quod dicitur naa Hortti-
ano. Doktordi:»8ertation, Jeaa 19U7. 5U S. b.

Es ist eine tleiBige Zusammenslellun^;, und der Verfasser

heknndet bei dem milunter elwas knilflichpn Siotln ein gesundes

und vpr^tfuuliges IJrt^'il. So gewahrl die Arlieil eiinwi Lufen

Cb«*rblKk uhtT den (ichraiu h dieser spracblirhen Forni bei lluraz,

wenn sie auch — woraiil sie ubrigens keinen Ansprucb erhebl,

S. 6 — die Horazinterpretation nicbt eigentlich fordert. Es wird

gemlgen, bier die Kapitelfiberschrifken anzufuhren: 1. Praefatio.

2. Vetemm de zeugmate doctrina. 3. Horum temporum de zeug*
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mate doctrina. 4. De zeugmatibus Honiiann. 5. De ttractorie,

quae in confiDio laugroatia e( figuraa ibio itoiyot^ Tenatitur.

6. Oe s«agniatibiu, in qnibiu connDane membruin Terbom ast.

7. fh ceUria ungoialibiia. 8. De dubiis exemplia at eis, quae

falao per seugma eiplicata aunt 9. Cooduaio.

3S) Iw»n Turzewit^rh, Zarars poptira li s Horax. lo dM Vw-
fassers Philologi&i hn n Studicn und ISotiTen, Heft 2 S. 79— 8S.

Das erstp !fef(. welches nicbls nuf Ifor.iz Beziigliches ent-

halt, isl im .lahrf 1906 in >jeschin etsrhit nen, vermutlich ebfin-

dort 1907 das zweite Heft, dem die mir als AusscbuiU voriiegendCy

russisch geschriebeoe Abhandlung aogehdrt

Wir entnebmen derselben zunacbst, daB L W, Njetuscbil im
Jahre 1901 im Journal dea Miniatoriuma der VolkaaufUlrang

eine ruaaiache Abhandlnng „Tbema und Plan der Horaiiachen

ara poetica'' und im Jahre 1903 in den Commentationes Niki-

tinianae eine gleichfails russische Abhandlung „Kritisch-exegetiacba

Bemerkungen zur Poetik des Horaz*' hat erscheinen lassen und
darin d^n \arhwpis vpr«iirht hat, daB Horazens ars poetica das

Schema einer rheioiLMhrii insiitiitio aufweise (vgl. die in diesen

JB. XXXII S. 65 angezeigle Arbeit von E. Norden im Hermes XL
S. 481ir.). und daB Horaz darin den Neoplolemos aus r^arinm

nicht nur nachgeahmt, sonderu stellenweise geradezu libei&elzt

babe. So erhSlt man Ton derarligen Publikationen nnr verspltet

und luflllig Kenntnia, da manche ruaaiacben Autoren eben niebl

dafOr Sorge tragen, dafi eine hinlSnglicbe AnzabI Ton Exemplaren
ihrer Scbriflen nach Weateuropa gelange.

Tarzewitsch selbal bebt die Ahniichkeiten zwischen Horazena
nrs poetica und einer andern derarti^D inslilutio. namiicb Lucians

Schrift Ttdig del tatogiccv trvyyQaifetv hervor, welche ]»'tzt<»re

Schrift schon Nordi-n a a. 0. S. 515 gplpgentlich zuro Vergleiche

heraiigezugen hatte. Abniitlikeilpn lindel Tui/cwitsch suwobl in

der gesamten Anlage als auch in tinzelheiten ; von diesen sei

hervorgehobeo : Hor. a. p. 1 39 farturitnt montes, Lucian n. 6. i. a.

e. 23 mdtvw oQog.

34) JobaoD Eodt, Stndien zun Commeutator CrnqaUant. Laipsig
Had Berlia 1907, B. G. Teaboer. 86 S. 8.

Diese Abhandlung stammt sozusagen aus dcniselben Heer-

lagpr, wie die von Rirk, wolch»' im Ml XXXIII S. 76 nngezeigt

wiirdp. „\)(*T Cniinnciiiator Oiitiiiitinu--'', Kiidt S. 66, „hat

sich im Laule der Arbeit als ciue Zusanimenstelluug von Erkla-

rungen verschiedenen IJrsprunges gezeigl. Die Arbeifsweise dea

Cruquius ist iiberall dieselbe, ob er Stellen aus Aero oder Por-

pbyrio oder Serriua anfUlin. UniUTerliaaigheit und wiUkurlicliea

Sebatten mit dem Teste iat ateta tu finden. Seine integra fidea,

die Cruqniua betont, mag aich mit dem decken, waa daa aech-
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nlmCa iahrbandert miUr dieeeoi Begriis Yerttand, lieute aber

diif DienMDd in diesem Siaae inttgra fides Qben, sontt wurde

iboi nicht Dur NachlaAugkoit vorgeworfen, auch wurde nicht ge-

tagt, dafi die SchoiieDinasse durcli ibn ihr Geprage erbalten

babe". Zur BcgrOndung dieser Aoacbauuog wird ein amOlog-
iicbes Material vorgelegt.

Die liier bt^kainpfte Cberschatzuog de£ Coiiinienl<ilur (iiuquia-

nus ist, .sinveii ivh sehen kann, in neuerer Zeit doch scbon er-

behiich ziiruikgegaageu, uiid Eitdts Scbrift ist geeigDet, diese tie-

weguQg zu befiftrdern. Es macht aieh wohl in d«r Horaskritik

ioiiDar mebr die Obeneugung gelleod, dafi nicbt sowobi die per-

steiicbe Aulorittt der Zeugen als die innere GlauUicfakeit der

Zeogeoaiiaaagen mafigebeDd aein nrafi.

36) A. Patio, Der Iuci(fn<; tirdo d<><< fTorntius. Eia neoer Schlauel

fur Kritik oad Erklaiuog, gewoaaeu aus der Dispotitioostechaik

4m Dtoktari. fiotfea 1907, P. A. PwtlMt. 48 S. 8.

Der ferfosser operierl, nicht als erster and vieHeiebt nicbl

als letiter, nit Zablensymmetrie. Qier beispielsweise das Schema
nr Epistel 1 10:

IS I S

EinL 7 A 7 + (7 + 4) B S+^M^) ScbloB 7.

Und ffir Od. lU 5:

(1 + 2) (lV,+ lVa)ll (3 -hi) (2 + 2),

Zo denjen^eo, die der Verfasser S. d% MMne Uerren ZweiOer**

anredet, muB sich aucb Ref. ziblen.

Erwahnt werde nocb seine VerteiluDg dps Sakularliedes an

die Chore: V. 1--8 Gesanilcbor, V. 9— 12 Kiiatien, V. 13—20
Madcbeo, V. 21—24 Cesamlchor, V. 25—28 huabeo, Y. 2^—32
Madchen, V. 33. 34 feiiaben, V. 35. 36 Madchen, V. 37—40 Kiiabeo,

V. 41—48 Madcben, V. 49— 5b huabeu, V. 57—60 Mjilcben,

V. 61—68 Knabcn. V. 69-72 MSdcbeo, V. 73—76 Gesamlcbor.

Diese Terteiiuog deckl sicb nit fceiner der bisbcr vorgaacUegenaa.

36) L. Maccari, Osservaziooe ad Orazio. Siffia aaoomld, Sitmk

1907, Tip edit. S. Beroardiuo. 15 S. S.

Der Verf., der bereits im Jabre 1901 ein lleftchen mit Er-

drterungen uber Horaz halte crscheinen lassen (vgl. JB. XXVIII
S. 59 fD. j«'Jzt ein neiies vor, welches cine Anzahl von

bielieu der Epudeu behaudeit. VVir verzeicbaen daraus das

Wichtigere.

E|>od. 1,5. Verf. Diiimit sich der Leiiuug si/ an, uod in der

Tat ist bei dieser die Konstruktion ebenso einfacfa nnd natOrUeb

als bei der Lesung n' verzwickt und verkfinatelt (vgl. JB. XXXIil
8. 52). — Epod. 1, lOff. Das Prageseichan will BL nicht hinter

flv«s V. 10, sondern erat binter pectore V. 14 setzen; so sehon

Kiefiling. Auch dies empfiehit sicb, da dadurch der gaose Tenor
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glatter wird. ^ Epod. 2, 13. Die Yerse 10 ff. miichfe M. mil

Bewnhning des Qberlieferten ftie folgenderraafieo ?eri»teh«D: aid

frotputttt gnges tt (tnlerea) tmernr ramos fdkkrei amfutam miclilM,

mentre dal poggio guarda con compiaceDAa il gragge cbe pascola

lagglu Delia valle sotiUria, ai diverle a potare e a innaatare. Abar

es ist nicht abziisi hen, wanim dns Vcrgnflgen (denn so faRt t*s

M.) des prosper.lare greges gerade mil der Arheit dcs ramos mse-

rere verbunden sein solUe, und iiiclil ptwa niit dem maniare

populos. Uod weun eine solche Veiliinduiiij vorlagti, so wurde

enlweder eine Unterordnung des prospectare iinler hiserere oder

wenigslens eine I\ach>lelluDg, mseril et prospeclat^ zu erwarteo

aain. Ea hilft dar Stelta wolil nur Benileyo ve oder eine Um-
atelluDg der Verse auf. — Epod. 5, 11. Verf. denkt an folgende

AaffaaauDg: lit, quesiw ikaec, eonstitU tremenU ore, quaodo il giovi-

netto, fiUi qaeati lamenti, at feroio (tacque) colla bocca iremante

dallo spaveiito. Indeasen raten doch Wortslellung und Sprach-

gebrauch, trementi ore mit haec questns zii verbinden und constitit

loka! 7u fa^sen. — Epod. 5,69 f. Fur die Worte indormit iinctis

omnlu/)t cubilibus oblivione pelicum scijlagt M. eine ganz eigenarlige

Deuluiig vor: per elTcliu tie' niiei tiilri situri egli, preso d' in-

differenza per tutte le donne cbe avvicina, s' adiiuimetua ne ioro

letti, per quaiUo suotuosi. Schweriicti ricluig; doch ist es uo-

tunlich, hier auf die Oberaua diffisile Sceile nSber einzugeben.—
Epod. 5, 87 f. Bei dieaer gleicbfalis aehr bdaen Stelle neigt M. an

folgender Auffassung: Ymma magimm (aimi): non oafoftf eonaerfere

foB nefasque, humanmn tricem^ di grandc efleiio sono i iiUri: pero

non son capaci di sowertire il priocipio cbe distingue il fas dal

nefas, V ordine morale del fato, in cui consiste e da ciii dipende
1* avficendarsi delle sorti degli iiomini. — Epod. 5, 97. Ftra/im,

Don 'di CfJiiirada in conlrada\ ma 'a rioni mten'. Die Knl-

scbeidung durfte scbwierig seiii, da Worlbilduog und Zusammen-
bang wohl beide Bedeuttmgen zulassen. — Epod. 9, 17. iMan

kdiuie ad hunc lesea = a quesla parte polilica, verso quest' idea,

che io accelto; in Atmc « pud capireCeaare aottintandendo un primo

Coaforem, aenza biaogno di legare il detto Atmc toI Cananm del

V. 17. Recht aeltaam; viel beaser hatte einst Ussani ad Anne auf

aol bezogen.

Das Heftchen enthSlt nianches Gute; jedocb sind die Yersucbe,

gewissen vielumatrittenen Veraen beizukommen, nicbt ala gegluckt

aozuaebeo.

37) Karl ilienier, Zwei politische Gedichte des Horaz. ImRbeiai-
ekeo MttwoB N. V. LXII (1907) 5. 229—246.

Wie Ilienier vor kurzem die deu Uoiuerodeii /ugruude

iiegenden Talsacben erdrterl batte (vgi. JB. XXXlil S. 65f.), so

unterziebt er jetzt die Aniiaae der Oden I 12 nod 1 2 einer

Unteraucbfeng.
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Die Ode I 12 sei gedicbtet, als der Kaiser im lahre 24 oder

23 das Foran Augusturo, das allerdiogs ebeoso wie der Mars-
tempel nocb unfertig gewesen aei, provisorisch der BenuttuDg
AbeigebeD babe (Suet. Aug. 29). Die elgenarttge Auswabl der
von floras erwibnten Cotter, Halbgdtter and AteDschru suclit

Uieiner aus dem plaslischen Schmucke des Forums uod des Mars-

tempels zu erklaren.

Oi*^ 0<le I 2 sei (km Ici' t iiiwcihung d^r von Domilius (^al-

vin i^ neueihaiiten Re;:u) ( iitsiaiiiieii, und Uiese DeUikatioo musse
iu (ids Jahr 28 gesttzt werden.

Dies sind die Hauptgedanketi des Verfassers. Es sind ja

uicht sowohl gesicherte Restiltate als vielmehr Hypolheseo, die

sicb Tielleicbt nicbt als sllchhaltig erweiaen werden; aber docb

indssen wir qds jedes deranigeo wissenscbafilicben Versucbes

frenen, in Horaxiscben Gedicbten die Beziebnngen auf Zeilereig-

nisse oacbzuweisen (siebe oben zu n. 31). Auf diesem Wege ist

ID letiter Zeit das Verstanduis des Dicbters erbeblicb gef6rdert

worden, und weiterer Gewinn Jdfit sicb erboffen.

Bb) J. W. Heekf Eiae verkaaote Ode des Horaz '•Donarem pa-
tew*. Im Rheioiscben MBteun N. P. LXII (1907) S. 6Sl-^34.

Der Kern dieser Lrurl(;rung liegt in der Bebaudiung der

Verse 13ff.t welche Beck folgendermaBen QberseUt uod deutet:

„Nicfat NarmorblOeke rait ebrenden loschrifteD, welcbe der Suat
setzt, dnrch welcbe das Leben und die Taten der wackeren Feld-

berren oacb ibrem Tode fortbestehen (Ebrendenkmal), nicbt die

scfaneile Retraite des Hannibal, wodurcb eine drobende Gefabr fQr

Rom abgewendet wurde (Ruckziig, spater Mederlage eines gro6en
Kf'Idhprrn : 1. Metaurus, 2. Zama), nicbt <lor Brand <)f's trodlospn

Earthago, (die Til) eioes Maniifs, iler nur ein»'Ti Niiiirn von der

UnterwerfuDg Alrikas beiintrug (Unterganu ini r beruimnen Stadt

durch Scipio minor), vprkunden so gISnzeiul den Hiibm (der

Belden), vvic die Muse eines Jbiunus Der altere Scipio werde

in den Versen 15. 16 our andeutungsweise erwabnt, well er dem
floraz wenig sympatbisch gewesen sei (dies sei bisher nicbt ins

liebt gestellt worden). fiei CckHbrat Pkrides mOsse man „nicht

m dem Naroen stecken bleiben» sondem an einen groBen Dicbter

denken**.

Eine ziemlicb abnliche Deutnng auf noebrere puniscbe Kriege,

sowie die Veibinduiig des eivs mit incendia Carthagmis batle scbon

Stanley vor^elragen, und aucb dieser nicbt als iri ersle (vgl.

JB, XXVil S. 74). Aber aiuh dtirch HecKs An-rinamlersetzung

siiid IB. E. die Bedenkeu, welcbe diese >i\iv cnix mlei|»relum von

jeher erregi hat, keineswegs beseitigt. 1. Der Satz per quae

spiritus et vita redit bonis post mortem ducibus widerstrebt dem Ge-
dankeogange, demsufolge Oenkmaler eben nicbt geeignet sind,

msterbUcb zn macben. Han kdnnte iwar einwendcn, dies sei
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eine, alkrdings d<m PbM der Ode widmtreitendef Konzession an

Augustus, der auf seinem Forum Statuei republikanischer Feldhemii
errichlet halte; aber ein VerstoB gegen die Logik wurde dieser

Satz doch bleiben. 2. In den Versen 15-17 muBte die Rede sein

nichl von gewissen Kreignissen (fugae, incendia) selbst, sooderii

von unzureichenden Versuchen, die Kunde davon auf die Nach-

vvelt 7.U bringen. Dies tuhit aurb wohl lieck, wenii er sagl: ,,Man

wird zugeben niusbeu, daB lioraz uicht gesehriebeo bal, was man
erwarlcn solite: mil der Uelobnung fur groBe Talea iitehen die

Tateo selbel in einer Reibe''. 3. WeDo von beiden ScipioDe&

nebeneiDaoder die Rede ist, so ill ee, da dech beide deo Bei-

namen MricaDoa geffthrt haben, rechi wuoderiicfa uod ongescbickt,

diesen Beinamen nur fur d«D eineo liervonubebeii, ab kime er

dieaem alJeia zu. 4. Die Verbindung von mcendia nait twei Ge-
netiven iind die Stellung des subjektiven Geiiilivs sind, wenn
audi nicbl uDglaublicb, so doch jedenfalis ungpwohiilich. 5. Wenn
Beck obf*n Obersetzte: ,,nur einen Namen'*, so iindei dieses „nur'*

aus dem J exte der Ode keine B< j^ruiulung und entsprichl aucb

nichl der sonsl bezeugten Anschauuiig des Horaz, Sat. II 1, 65 f.

qm duxil ab oj)pressa meriium Carlhagine nomm,

39) Ftsrdioaod Friedea»burg, Eioe merkwiirdige Hortzreliqaie.
In des NeUB JahrbiahMs fir daa kUwtiarte AltMrtui X (1907>.
S. 374 f.

Friedensburg weist darauf hiD, daB in eioer Brealaaer Ur-
kande des 13. Jahrhunderta eio Hor»zitai Yorkooimt: siert efuo

pede fnlsat panperum eavertuu qmm twrres potentum, — ein allei^

diiigg aufliUiges Zeugnia (Ar daa Forileben dea Horaz.

40) Richard Tbiele, Augustus uud Horaz. Eioe ZasanmeDstelluog
far die Schaie. la deo Lekrprokea ood Lebrgaogeo Heft X£U (1907)

Thiele faandelt Aber diejenigen Gedichte, die iQr Homeoa
VerhAUnia an Auguatua Uhrreicb aind, alao aamenllieb Od. 1 12,

111 1—6, IV 4, IV 6. IV 14, IV 15, Carm. saee., E|ki8t. il 1, and
zwar im weaeniUchen auf Grund der Forschaogen von Mommsen,
V. Domaszewski (vgl. JB. XXXi S. 98) und Hiemer (vgl. JB. WXIli
S. 65 f.). Schon hieraus gehl hervor. daB die Arbeit d(>n Charakter

w5s?ens<L'haftlirh<'r hislorischer ForscluiiiL' tragi und hk his L'^'iin in

IkiL niii den leider noch iramer lu dei' UorazlUeralur begegoeoden
subjekliven Pbantastereien.

Einige Bedenkeu :>eieQ kurz augemerkt.

1. „Bei der AufstelluDg dieaea Ehrenachildes wurde der von
Horaz gedicbtete Ltederzyklua der aecba Rdmerodeo, soent freifiab

ala Dedikationalieder, vorgetragen** (8. 336, vgL S. S44> Daa trifll

gewiB nleht daa Richtige; denn dazu siimmt der gaoae Cbaraktar

dieser Oden nicht (vgK dagegen daa Sakolarlied), namenttiek moht
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die persdrilichen l^artieo, OJ. Hi 1,41 — 48, 111 4,9—36, nalit die

Su-iiftede 111 6,17 -32, tiicbt der Irube Ausblick Od. Ill 6, 43 48.

Vidmehr werden diese Oden im Anichlusse an jenes Ef&jgam
gedicbtet sein; 80 gewannen sie einerseits den Reis der ^Aktualiiit**;

Midrerseite war unter diesen UmstSoden dem Dicbter unverwebrt,

mit dem Preise der vier Tugenden des Kaisers noch mancherlei

aadere r.r diDkenbluten in eineu Kranz zusammenzuflecliten.

2. Mit lliemer fiiidel Thiele in Od. IN 3 die Oehandluii^ lit^r

virtue, in Od. Ill 5 die Behandlung der iustitia, — i^'OL'pn ilh n

AiJi:< iieiii, da ja Od. Ill 3 luit dem Worte luslum anlipl)i. riii

lial V. Dumaszewbki das Richtige iresnhen. Da dic^fi Odeu k»'aie

oftiziellen Festlieder mnH^ batte llni.a ja audi gar keinen Aniafi,

scbemaliscb die auf dem Scbilde voriiegende Reiheufolge inne*

zubalteo, aondern koDote ganz nach etgeoeiD Geschnacke
ordnen.

3. Mit diezer m. E. verfehlten AufCiszuog von Od. Ill 3 und
HI 5 bangt nun Tbieles Gesamtartschauung uber die Disposition

der Rdtneroden zuaamnien: „Sie zerfallen in zwei Uaupileile : den

ersten fiilden die zwei ersten Oden: Einieitung und grundb-gpiide

Verherrlicliun^' Monnrt liir, drr /write bestebl wieder aus zwei

Tcilen, da die v»er sveiteren Oden sicii in die vier VVorip danach

leilen: 1. was bieU'i d«M neue Uerrscher? Vil lus und dementia I,

uud i. N\ab liegt deii neuen Untertanen ob? luslilia und pietas''

(S. 237). Diese Scbeidung in 1. und 2. euLballen die Oden in

Wirklichkeit nicht; aondern es wird von lloraz leils gesagt, teils

angedeatet, daB der Kaizer Jene vier Tugenden bezilzt* und die

Rdmer werden, zoweit daz pazzend izt» ermabnt, zicb derselben

gleicbfoUz zu befleifiigen.

41) A. Ru p*}) r s b e I g, Ober Auswahi uud IJchauJIun^ der Horaz-
lektiire. io der Zeitsclirift fiir das G}i]iuiisiai»e«eu L*XI (lUOTj

S. 302—312.

Der Verfasser eiDplicliIt, iiii er.^'lL'ii Scluilj.tliic dio iiacbslfiienden

Gedidile zu lescii, wubci er zuui Teil auch aiil die lleilienfulge

Wcrl legl: Episl. II 1, 156-163, 11 2.41-52, Epod. 10, t:pod.7,

£pod. 1, Epud. 9. Epod. 2, Sat. I 6. II 6, Od. I 1, I 6. I 24, I 3,

1 14, 1 21, I 11, I 18, I 9, 1 7, II 6; ferner noch Od. I 22, 1 31,

134. I 37, II 3. II 6. H 7, II 10, II 14, II 15, II 16, II 17, 11 18,

Sal. I 1, 19, II 1. Im zweiten Sdiuljabic: Od. Ill 1-6, 1118,

1119, III 13, III 16. Ill 30, IV 1,1- 8 uud 29-~:r2, IV 2 mit

Au>scbluB der letzten Slropbe, IV 4 obne V. 18—22 iiiul 45 -72,

IV 7. n 8, IV9, 1— 28, IV 14, Epist. I 2. 17. I 2u, III, und
vfccna uocb Zeit bleibt, Episl. I 1, I 6. I 10. Hef. i»t uber die

Heibenfulge (vgl. JM. XXX S. 55« und uber die AuswabI auderer

Ansicbt, obne dies jedudi tiii Kardiualfragen zu ballen. Aber
etne Ode nur zum Teil lesen zu lassen, dazu wurde ich mich
allerdings nicht entscbliefien; lieber falle sie ganz weg.

JakmlMndil* XXXIV. 9
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Auf liausiidie Pi'a|iaratiuii der Scliuler will Ruppersberg ver-

sichteD; reiclilichem Gebnuche vod Anbcbauungsoiitteln beim
Unterrichte redet er das Wort.

42) Pa«l Lejay, Notes snr Horace. Id dcr Ravoe de philolofie XXXI
(1907) S. 63.

1. Lahware ab* Der Verfasser weist nach, daB das ab avtariHa

laborare, das man bei Horaz Sat. I 4, 26 hat lesen wollcn. sich

(lurcli Slellen alterer Sclirirtsteller nicht sciiulzen lafil; vielniehr

luibe tlifsi'S a hci Varr. r. rust. II 2, 17, sowiv bri Cae^. bell.

Gall. VII 1 iiml bell. civ. Ml 9,5 die Bedeulung sous le ia|)|)ort

audi die Slellen Imli. Air. 5 und Liv. IX 19, 15 seien andeis-

uti^. Laborare ab avaritia duac pour Horace et pour son

temps une coustrucliou suspecte. So ^ewinnl das bandscbrifllich

gut begiaubigte uad deihalb von den mvisten neueren Ueraus-
gebero bevorziigte ob avaritiam gegenQber dem db mtaritia Doch
inebr an Wabrscheinlichkeil.

2. Doceri avcc TinfiDhif. Aus Aniafi von Sal. II 4, 19 ver*

folgi Lejay daa Aufkommeo dieser KoualruklioD in der Sprach-

geacbichte.

43) Walter Leat, Uurace Carm. IV 11. In Ibe CUssical Heview \XI
(1907) S. 104 f.

Mil Telephus isl iu d*'r Ude IV 11,21 uach Leafs Ansicbt

der Kaiser geiueint, wie denn Tdephum sidi oietriscb niit Caesarem
decke, uod roil der pteUa V. 22 ff. die Livia. Ein sebr unglQck-
licher Einfall! Wir wollen keinen Werl daraur legen, dafi, wer
Leaf zustimnil, das P^^eudonyni Telepbus in xwei anderen Oden,
I 13 und III 19, jedenfalls auf eine andere Person bezieben inuO
als in IV U; aber slinimt denn zu der tiefen Lhrerbietung, mil
der Mornz sonst von dcni gStilichen Augustus spricbt, ein*' .<(ilrhe

psendcin !!ie Hezeiciinunp im«l tier llinweis daraiif, tlaB eine /illirr-

spielcriM liiii liebe? riul \mo p i>>»'n aiif Livia. datnals *eit au'hr
als z\\;m/i^ J.ihren liie Getnaliliii (lc& Kai*e(s, die Worte Telephum
uccH}iavU puella dives el lasciva ienetque grata compede viuuum f

44) Leon Joaiah Rieliardson, llora«a*t Alcaic Stropke. Id:
Uui\«rsity uf California publiialidus. rla.s>i< al (ibitology. Vol. I DO 6,
S. 175—204. fierkeley li»07, The University Hreaa.

Der Uedankengang der Abhaiidlung hi dieser. In den ersten
FfiRt'ii laleinisiiier Ver;ie fallen dif Worlendeu moist nicbt mil
drii Fulieuiien ziii>ainnH'n. Nun failou iu dor ersten Hiilfto de?
alcaisdien F^ltVilblers die VVorlenden vorvvicgend nnl der fpsten
«nd drillen Siibo zusamnien. Also maB lloraz diesen VitsIoII

iatnbi^icli. Analog beliandell Hidiardson audi die ubrigen Teiie
der Stiopbe; &o isl uber die zweite HSlfle des Elfsilblers sein
Resultat (8. 182): The poel*s feeling has not led him to treai
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the second phrase in the same manner as he did the first. He
has not here studiously avoided tite coiiuident termination of

word and foot, since breaks occur freely at ali points, except after

th»i iPiilh space, an pxrppiion due to ihn fad that monosyllables

are not welcoiiK' in liuai poaitioQ. ScliheBlich faBt er die ganze
Strophe I'olgeuderinaiicn auf:

i^i^_j_jjj.^^i^i^A Epionic Ti iaieter Catalectic (vgl. Ue-

phaestion, Eocb. XIV 3 C),

i£j,^^^^*.^^^b£ Iambic Dimeter Uypercalalectic,

j,^^,^^, i^-if Dactylotrochaic Dimeter.

EiDen eingeheaden Beweis der obigen ersten PrSniisae liefert

Richardson fur Horaz nicbt; er wt isl iiiir kiirz 8. 177 auf den
iatfii)i.>cliei) Hexameter uiid S. 181 auf den Uoraaiachen Epoden-
vers bin. Notig scbeint mir docli, wenn ein einigermaBen nber-

zeugender Syllogismus herauskomnien soil, eine Ge^enul>erstellung

Horazisclier Trocbaen und Horaziscber lanii)en. Icb liabe also,

allerdings niebl in sebr yrofiem Umtauge, geprufi, wie es niit

jenem Satze bei dem Anfange des Sappbiscben Klfsilblers, ±^j.-.±^

und bei dem gleicblangen Aufauge dei> Lpod^uverses,

also z. B. tftts Uhmiis, paraittt omiw, sieht. Ea ergab aich seine

Beslitigung, indem bein Sapphischen Verse die Silben mit dem
Iktua weseniHch bauSger als die Siiben obne Iktus ein Worlende
bilden, wahrend beim EpodeDverse das (Jmgekebrte der Fait isL

Wieviel davon auf den sozusagen naturlicben Faltenwurf der

Sprachc zuruckzufubren ist, der vielleicbt in Irochaiscben und
iainbischen Versen obne Rficksieht aiif den Iktus das Wortendc
von selb>l vorzugsweise mit der ersle.a uiul drilten Silbe zusammen-
fallen lieii, wieviel auf unbewuBte a^llleU^cile Emplindung des

Dichters, wieviel auf absicbtlicb geuble Tecbuik: das wage icb

nicbt zu entschciden.

Den breiceaten Raum in Riehardsoos Abhandiung nehmen die

flberaus detaillierten slaiistischen Nachweisungen darQber ein, wie

oft an den einzelnen Stellen der Alciischen Strophe ein Wortende
vorkommt, und welche Stellungen die einsilbigen, zvvei>i!l)igeii usw.

W5rter in diesen Versen einnebmen, und mebr dergleicben. Ks

sei daraus bier nur bervorgeboben, daB ini Alcaischen Elfsilbler

die erste mid die dritfe Silbe, also die beiden ersten iKiiislosen

Siiben, zusarniiien 507 mal, die zueitc imd die v iTle .siIIm*, also

die beiden iktustragenden Siiben, zusaiiuih ii luir 344 mal ein

Wurtende bilden, was niit dem ilau der Lpudcuverse ubereiuslimmt.

DaB Horaz den ganzen Elfsilbler vvirklicb so auffaBle und

skandierte wie Hepbastion, dQrfte swar darum doch noch nicbt

sicher sein; aber jedenfalls ist unserit Kennlnis der Tatsachen

betrelTs der Struktur des Verses durch Kichardsons Uutersuchungen

vermehrt worden. Und wer kunftig auf dieseni Gebiele weiter-

arbeiten wilt, wird diese grofie Materialsammlung bequem und

Torleilhaft benutzen k6nnen.
9*
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46) Pletro Kasi, De tribos iuscriptiooibus T.itinis, qoirum (!(iie

priores com loco PlauliDo (Trio. 252), tertia caio loco Pseuda-
crooiaftp (ad. Uor. tat. I 6,113) eoiferii pofamih Bttratto dal

Classic! « oeo-latini, ]907 d. 2. Aoatt, TIpofralia Giuseppe AUasia.

3 S. 8.

In einer Rezension von Dessaus Tnscriptiones lalinne selectae IT 2

(Berl. phil. VVS. 1906 Sp. 1576) lir^ltr Wissowa darauf hint,M'wiesen,

UaB die in n. 7565 »'rwahnt«' Sebura mator aiich in den p>puila-

Kronianisclipn Hoiazschulieu in Sat. I 6, 113 vorkonimc: fnilacfm

forum dixit Suburam maiorem; dafi dagegen Uei l*ui|)li}ri(ju ilas

Wort maiorem fehle. Uasi t<elb$l fugt ilieser Deobaciitung niclils

Erhebliches hinzn.

49) Pietro Rasi. >'otcrella Oraziana. Estr. Rir. Classici e oeo-letiBi,

00 3, a. Ill, 19U7. Aosia, TipograGa Giuseppe Allasia 2 S. S.

In einem (mir nocli nicht zuganglichen) Artikei auf S. 147 dcs

Jahr^.TDt^s l'H)7 dor geuaunien ZciiFchrift hatle AchiUc Uehrami
fur die V»>i.>o K|)ist. II 3, 52 f. folgende Dcntung vorgeschlaiien : se,

(essendo) di ()ri*;ine giera, torminerannu con una lieve i;izione

(lievenienie luudincale). Da^fgen wendet Mch nun iiui Uecht liasi,

47) Priedrieli A. Blank, Zu Horax. la der WocheoMhrifl fir klaasiaahe
Philologic 1907 II. 10 Si.. 277— i7!».

Blank konjiziert in Od. Ill V), 17ff.: Quid? si prisca redit Vtmu
diductosque iugo cogit aeneo, si flava excutitur Chloe: reiecta aequo

patet ianua Lydiae? wobei die leizien Worle ! cdHulen «iollen:

^^erscldiefil sich ^iiadig Lydias Tor. urn forlan oUen in bleihen?"

Bei dor ubei iieferlen Lesun^ iindel der Verfasser enien Mangel

an syntaktischcr Bci^ponsion zwischen <ler vorlelzien und dor

letzten Strophe. Aber der schone Bau des Gedichles bestchl ebeu

darin, dafi zwar dad VerhSltDis der crsten Strophe zur zweiten

dasselbe Isi wie das der dritten zur vierten, die fflnfle und aechate

dagegen enger, DSmlich ala Nebeoaatz und HaaplaaCz, verbuoden
sind. So bestehl die ganze Ode gleic hsniii aiis Strophe (V. 1—8),
Anti.^trophe (V. 9— i6)» und Kpodoa (V. 17—24). Uasseibe Schema
linden w'iv iiii kleinnn /.weimal hintereinander in Od. 121, namlich
V.l, V. 2, V. 3. 4; und ebendort V. 5 ^, V. 9—12, V. 13—16.—
Terner meiiit Blank, es ware zwecUlo.^. uiiMiip irnd ganz unpassend,

wenn der Liebhaber serade in deni Aiii!<'iil)li( kr, wo er die Ge-
iit'lite bittet, ilin witulcr in Gnadru .ini/.dnettnifit, daran eritineni

wollte, dai3 cr sie eiust vcrstoBeu habe. Dagegt n isl ersten^ zu

sagen, daB dieses „in Gnaden aufnebmen** nicht aus Horaz atammt;
die Lydia bei Horaz kano ebenso wie Chloe abgesclidllelt uod aua
dem Hanse, wo sie bei Gelagen musiziert haben wird« weggewies«n
mid dementsprechend dauD auch wieder — selbstverstandlicb,

fails sie. selbst geneigt ist — angeiiotnnien werdcn. Zweiteos:
ware d;»s reieciae ini Mnnde des .lrinf:lings beini Versuche einer

Aussdhnung unklug, so waren es docii auch die VorwOrfe Um'ar
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roriirp f( im'prohf} iracundior Hadria im Mundc des Madchens.

Wir mQsscii <lciii [lor.iz glauhen, daB das fine "if das andere zu

deni beidei8«nlit;».>n VerhdltFiissc p;iBte, iind (iaii.K li uns das Ver-

halmis zu lekonstriiinrpii sm Ik n. Driltens: rt'icciae Nvird durcb

levior corUce et improbo uucuntltor lladna als voilig t'chl ei wiesen;

denn Ljdia will eben sagen: ^aB du inich ueggewieseo hasl, daran

trug nicbt ich die Schuld, sondern dein WaDkelmut und JAbzorn.

Manches andere aus Blanks Artikel mufi ich Qbergebeo, zumal

icb furchte, scboo zuviel Worte zor Verteidigiuiis der unaDlast-

barea Obertieferaog au%ewendet zu babeo; aiicb ersp^re icb es

mir Torlautig, naheliegende Bedeokan gegen die vorgaacbiageiie

Lesaog vorzubriogen.

4^/ J. J. Uartiaao, Ad flaratii Ep. I 16,51. lo der Moemosyaa XXXV
(1907)

FQr fuiptfefoa verlaogt Harlman nufmmx tandem aliquando

turpia haec macula deleatur. Aber dieses Verdikt gegen ein wobl

oocb von niemand beanstandetes Wort mfifite docb besser be-

grQndet werden als diirch die kurze B(>merlinng: quis unquam sic

est locutus? So ist zu bet'Qrchten, dafi die llorazliteratur wieder

um eine ganz unnfttige Konjektur bereicbert isL

49} Gaetaaa Curcio, Cuumeati luedio-e val i ad Urazio. la der

RivitU dt filologit o iatrnriooe elauiet XXXV (1907) S. 43—64.

Per Verfasser bat die kommentierten Horazbandschriften der

vatikaniscben Bibliothek dorcbgeseben. In manchen derselben

geben die Anmerkungen wenigstens zum Teil auf Akron und
Porpbyrion zurQck ; in anderen sind sie vou diesen Quellen unab-

bSngi^; eine dritte Abteilung bilden die Handschriften oiit Inter-

pretationen aus dem bumanisiisdten Zeitalter. Von all diesen

Arten gibt Cordo instruktive Proben.

5UJ Gaetaoo Curcio, Uu maooacritto \atic.aoo di scholi Paeudo-
Acroniaai. In der Rivlata di flIologU e d* tstroiioae elisalca XXXV
(1907) S. 66—08.

Curcio lenkt die Aurmerksamkeit auf den von ihm unter-

suchten Reginensis 2071, welcher die pseudakroniaoischen Scholien

zu den Oden entbdlt und mitunter bemerkenswerte Varianten bietet.

51) P. CorsMeo, Zar Erklaruug der KiiinerodcB des Horaz. la

d«R Neaeo JibrbiioberD Ciir das kltMladhe AUertom X (1907)
S. 582—696.

Ana der inbaltreichen, interessanten AbbaDdliin^r dos in der

Horazliteratar bereits bckannlen Verfassm (vgl. JH. XXX S. 46ff0
koniien bier nur einige besonders eigenartige Gedanken bervor-

geboben werden.

Oin Al>sirht. Troja windpraufzuriclilen, um es zum Miltol-

punkle lies Ueicbei zu machen, babe dem Oklaviao und dem
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Antoiiius gicich fern ^elegen; auch i>ei nicht anzunehmen, daB
des erstereii vei (raute Freunde cs gewajjt batten, seiner Politik

zuwiderlaufende I'laiie zu nahren. Vielaiela' set die gauze Rede

der Jano allegorisch gemeint und bedeute: die Rdmer soUen

bleiben, was sie sind, sie sollen ibro £igenart bewabnn uod immer
die von ihnen neugegrQndete Stadt als die Qaelle ihrer Macht

und GrOBe ansehen.

SHentnmj Od. Ill 2, 25, habe auch einen pasaiven Siun und
bedeute liier geradezu Kuhmlosigkeit im Gegen?at7 zu der in den

liimmel crhobenen Tiigend. Den vieleu, die im Dunkel bleiben,

werde zum Trost gesagt, dnfi auch sie ihren Loho lindeu wurden,

vvenn sie Tieue zu bcwiihren wnBten.

Ob diese Ansichten dure lidriu^'en werden, bieibl abziiwarten;

Ref. vermag nicbt. sie zu akzejitieren. Wer soil ahnen, dafi mit

dem ausflllbrlieh behaudelteD Aufbau einer Stadt, dem ihre erneute

ZerstOruDg gegentlbergealellt wird, doch nicbt der Aufban einer

Stadt, aondern die Annabroe fremder Sitten gemeini isl? Und
die ubiicbe Anffassung von tUm^um als Verschwiegenbeit durfte

durcb den nalQrlicben Zuaammenbang mil den folgenden Veraen

vOllig fjeiiicliert sein.

Eher (liskuticrbar erscheint es, wenii Corssen die Verse

Od. III3, 7f. nichl aiif den fcinstiuz drs llinimeis, sondern auf

Erdbeben hc/ulien will. Indes^<*u sprecben doch fiir die ersiere

DeutuDg die Wui te fraclm und feritnt ruinae, so\^ie die von den

KrlilarerQ berbeigezogenen ParalJelstellen, und auch in der von

Corssen aelbat aitierten Stelle dea Seneca begegnet ja der Satz

frangatur Hut eaehim,

Bei den Versen Od. Ill 3, 1 fl. babe Horaz nicbt an Sokratea,

aondern an den jQngeren Gato gedacbt.

52) H. Kohl, Zn Hor. Epod 1,2(1H'. Bishcr noch nicbt pednickt.

Ut assidens imphtnuhiis pnllt's avis serpenfiinii allaysus timet

magis rdkti^, non uli sit auxiU Uitura plus praesentibus. Wer so

best, kaun, uiu deii Widerspruch zu vermeiden, dali der Vogel

bei den Jungen silzt, die er doch verlasseu hai, iiicbl umbio,

dem eusidtre eine abgeleitete, uberlrageoe Bedeutuog beizulegen.

So WeiBeafek (oiitidetu auaroalend, fiir das einfacbe : j»€r id temporii

cum implumes habet pulfoa), Rosenberg (osndeiM, bezeicbnender

fdr daa aligemeioe Aaftena „im Beaitt")« Wickbam (adndau, of

tbe general time when she has a callow brood, for at the moment,
e\ hypothesi. >he' has left them), Shorey {adsidevs: the brooding

bird need not be actually on tbe nest), Pape {adsidetis, not actually

•sitting on', as the ni'Xl Hues show, but generally of the lime

when >li»' is >iiiiiij^), und ahnlich andere, auch icb iiislipc. Aber
es uiuii ducli al» ganz unmogiich bezeicbnet werden, daij assidere

fur habere oder fovere in einem Zusammenbange o:ebraucht sein

solite, >vo es gerade auf die Abwesenbeit aukoannl. GefublL bat
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dies ofTenbar Gogavius (siehe die Aomerkung bd Sdiulz) uiid des-

halb minus fiir mngis kofijizijTt, wobei dann niit nhHr;»iis biMlenk-

lirlier Il.lrie rehcds liir qitnm si rehcti sint ^itthvu muiitf .h (io( h

to lit'darf keiner And^ruiig ih'r ub»MiipfnrtPn VVorte, sundeni niir

fiuei Koinnias hiiuei timet , al^u: ui asi^tde.ns implumibus puUis avis

serfentium allapsus titnett magis rdictis, usw., wie der Vugel die

ADgriffe der Schlangen fOr seine federlosen Jangen zwar audi

furcblet, weDn er bei ihoeD sitzt, ea aber nocb mebr tui, wena
er sie verlasseD hat, usw. Somh eind ataUkm iind reUeth Gegen-
litxe; relictis gehdrl als Dativ ebeiiso wie hi^lumibHs pulUi zu

timet; dem vorbergehenden zweileiligen Satze: conies mmore sum
futurus in metu, qui maior absentes Aa6e(, eotsprecben die beiden

Saue des nacht'olgendeo Biides.

53} N. Wecklein, \'indiciae zur ar» poetiea det H«r«B* Im Pllilo*

logus LXVl (19U7) S. 45»—4t>7.

Gegeniiber der vom Ref. und anderen in der Hauplsache bei-

fallig aufgenommpnen ^ordenschfii DispositioD der ars pot^tira

(.IB. XXXII S. 05) hall W. im wpsciiflirhp n an der von ihm fruhfr

iSilziing^ber. lier liayer. Akad. d. Wiss. lb'>4 S. 379 fT.) vorgetfHL'enen

fesl. Wir setzen sie zum Vergleiche mil der iNordeuiclitii lier:

1. Eiiileitung (1— 37): FehhT jregen das (irundgesetz einer

Diciitung. urganische Einheit und Harmonie der Teile.

^vfTiaaig iu)v iiQayfxaiiuy.

2. l'ro|io8itio zum ersteii Teil (38 - 41).

3. Dispositio ^42—45) [oiaiaatg ttav TZQayiuevvay),

4. Eloculio (46 -118):

a) Form der Rede: Xih^ (46 - 72), fkhgoy (73—88),
v6 nqinw Xiisug ital vov fiiigov (89—98).

b) Inhale der Rede (GefAble und Risonneroente), S$ayoia
(99—118).

5. iDventio (119— 152): (fwf'tactg tiSv ttfMityfMnay,

6. j&og (153—178).
7. AuBere Technik ik^ Dramas (179—201), {6ip$g),

8. ftfXoc (202—219).
9. Salyrdrama (220—259) als fMiergaiig zum zweiteii Teil.

10. Eiiileitung mil ^)ropui>iLio (2ol 308): „l)ie Scbwachen

der roniischen Poe^ie, niangeiliafles Wissen und mangelnde

Sorgfalt der Arbeit, veranlasaen mich su zeigen, was

unaeren Dicbtern nottut, wenn unsere Uteratur der

griecbiscben ebenburtig warden soli. Das ist

11. a) grundliche Vurbereitung dorch Studium der F^hilosophie

und Beobachtung des Lebens, uberbaupt durcli eioe

gute Scbule (309—332); denn der Dichler sull nicht

blofi diircii die tirhonf Form erfreuen, soirdern aurh

Uurch den gedaukenreichen hihaU belebreu (333 346).
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12. b) Sorgfalt in der Arbeit und wioflerholtes Aiisfrilr-n

Pro(liiki<! f347—39nv [Hf Arbeit wird den iiiihi

TerdrieBen, der die VVurde dieser KuD:it beher^gt

(391 407).

Cberhaupt macht die Anlage nicht allein den Dichter.

Studium uod Arbeit is! ebenso notwendig wie die

geniale Begabung (408—418).
13. c) eine unbcfangene and aachkandige Krhik (419—452),

deren jetclgea Zerrbild Scbuld .trSgt an der Tollheit

nnaerer Dicbterlinge (453—476)''.

54) J. Saaaef , Za Bor. Ill 80, 2. In PhiloI«gni LXVI (1907) S. SOOf.

SUm, von sIno, deutet Sanneg aU „Grab'' im Sinne dea 3hn-

licb gebildelcn ^'in^. Auch scheine dem Horai eine Stella dea

Herodot. II 148, vorgeachwebt zu h.iben (?); dort wird nSmlich

der Ausdruck fivtjfAOCfvva (vgl. hei Horaz V. 1 monumenUm) von
dem Labyrintbe gebraucbt und dann der dort befindlichen ^^xai
Fiw.^hnnn? '^'f»(an. \hov dnB situs in der Undent nTi*i ..r,r.Tl>" hei

liiifiiiLM lien Sdiriftstpllern tatsachlich vorkfimf*, rfalm Lilit S.itmeg

keineriei Beleg, und so wird es unniof^ii(h <v\u, dem VVorLe bei

Horaz eioeo im Lateinischen sonst unerburieu Sinn beizuiegeo.

55) Jos. Baraaek, BemerkuagenzuStelleDderSchuiiekture. Pro-

Knum det GyaDatiaiaa in Gleiwils 1901. 13 8. 4.

Der Verfaaser bandelt 8. tl>—13^0ber Od. Ill 24. Er meint,

daB dem Dichter bei dieaer Ode der Aaehyleiache Prometbena For-

acbwebte, da stcb dort aowobl fdr die ddomanlAit* elanH ond die

iiceasstlaa ala auch fdr die eampestres Scythae, quorum fHanutra

vagoi rite trahmnt domoa (Prom. 709) ParalleUtellen finden. Die

Mdgliclikeit einer solchen Reminiszenz isl jedenfalls nicht zu be*
slrt'itei). VVenn alier Haranek dann wr'iter vor*rhi;lgl, hei Horaz

din's 1 1 1 ficibus summa ytrrasitas stall svmmis ri riicibus (lira necessitas

zu les«Mi, woltei daiiii il/ris rcrhn'bus dfn aif^QQcelc diratc^ der

rasenden Windsbraiil (I'rotii. IM52), enlsprache, so scbeint mir,

daB eitje suiche Textanderung weder erforderlich ist nocb neben

figit cUmoi einen braucbbaren Sinn ergibt.

60) Priedrieh von V«lten, Zo fiorii Sera. 111,66. la Rheia.
Maaena LXIII (1908) S. 155*167.

Mit dieaer b5aen Stelle haben sich neuerdinga wfederholeDt-

licb Juriaten bescbSftigt (vgl. JB. XXXI S. 60 und 101 f.); v. Velaena

AnfDlsatini: i<t folgende: Tahuhe bedeute die im Prozesse vor*-

gnlpfjten Bewcisurkunden, in unserer Slelle das den Beweis ent-

haltoiidp Schmrdjgr»di( lit. und sohere l)uOen; der Sinn sei also:

,.i)ie Straftai wird diircb das Lachen gesuhot werden, du wirat

dann straiTrei entlassen".
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So der Verfaner. Aber er tot dabei den Ausdrttcken denn
docN einen leisen Zwang an; in Wirklicbkeit koramt man bei

seiner Deutung von tabulae und solvere nur zu der Cbersetsung:

„Fur die Beweisurkunden wird durcb Lacben gebftBt werden,*' —
and daa wird nkmand beCiriedigen.

51) Victor Girand, Professeur a I'Uoiversite de Fribuurg, Les Idees
Morales 4'Uorace. Deaxieme editioo. (451. Seieaee et reli|(ioo.

Btadet poor le temps pritmU Pbilosophea, Paawnrs et Graads
Bcriraiot.) Paris 1907, Blottd & Cia. 64 & 8.

Atts der Table des mati^res: I. La morale d'Horace; If. La
morale d'Uorace et sa vie; IlL La morale d'Horace et son tempa;

IV. La morale d'Horace dana Tbistoire des id^ea; V. Conclusion:

La morale d'Horace, avpc ses qualites et ses defauts, est faite

potir l;i inoyenTip •to rhuninnit*^; n'apprend pas a I'honmie a

se MH pHsser; eilo u't'Si pas, coiiinie la inor.ile cbrelrenne, generalrice

d'htToisme. TiocU »'inige treflfen<le Satze aus S. 5St". : Kl!(» ne

commande pas, elle conseiHf* ft persuade. Elle est voluii tiers

utilitaire; elle parte de bonlieur plutoL ((ue de devoir (hieruber

bat frQber einmal Kettner gut gebandelt; vgl. JB. XXVII & 90).

Parmi toua lea aenlimento htimaina qa'elle accoeille et favoriae, il

en eat on qa'elle place ai bant qu'elle aerait tentee de le meitre

an Dombre dea vertna: c*eat oelni de Famiti^

58) Rarl Prodin^er, Za Horaiettt Oda I 3. la 4«b Wiaoar $ta4ian XXIX
(1907) S. 165—172.

Der VerUsi^pr moclite beweisen, daB die Verse Oil. I 3, 1^- 8
und 9—40 j'* eine besonderc Ode luldpn. Ks wenle n<imlicb vun

Vers 9 an wider auf Vergil noili ant das Seliiff mcbr Bezug
genoDiiiieit

;
Uliergang sei m plotzlictt; /a\ deni gesundheit-

lichen Zwecke. der Heise passe die Verwutisciiung der SchillaLit

oicbt, audi nicbt die Auscbauung, duB die Krankheiten eioe so-

zuaagen woblverdiente Strafe der GOtter aeien, naw.

Enlgegenatebende Bedenken aiicbt er xu enlkriften. So den
Einwand, daB die In V. 15 und 20 genannlen OrtHchkeiien mit

der Reise Vergils in Beziehung .'^tanden (hierauf mOchte auch Ref.

keinen Wert legen). Ferner den Gegengrund, das erste \Unh
wpise am Anfanp;e ofTenbar nbsirhtticli eine ganze Anznhl von Oden
mil biitpf vt rsrliirdrrien Metren nnf, so daB eine liypothese, durch

din rinr AiilriiMiiderfolge zweier (Uitn mil gleirhem Metnim be-

wirkt werde. unuahri>cheinlich sei. Hierge^'t-ii b*m- rkt I'lodinger,

die Ode I 3, 1—8 sei im Vergieicb mit I 1 mid i 2 allzu kurz

gewesen; beide Oden, Sic te diva und Illi robur, zusammen^
gcnommen hXiten jedoch ausgereicbt; diese beiden Oden nun babe

Horn am so leiebter aneinanderreiben und so aus ibnen ge-
wisserma6en ein Gedicbt machen kdnnen, als auch die erste

Bilfle der zweiten Ode einen sozuaagen tbalasaiachen Cbarakter
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trage. Dieser ErklSruogsversucb klingl allerdiDgs nidit sebr vei^

trauenerwprkend, und ebensowenif^ lockentJ ist <lir I^esei veliypo-

llipsc. es liabe vielleichl eine VtMschiebunfi statl^elmiden, iinti die

i'ei<pt!kUvti daiaiif, dali« weiio man nuii im cr»ten Bucbe iiuch

eine Ode zerlege, dieses Bucb auf die ruode Zabl von vierzig

Uden komme.
Mao wird wobl von einer Zerscbneidung der Ode abseben

mOsseo. Zuoichst sind die oben erwibntea metrisclieD £rwagungea
eiDflm soicben Unlerfangen nicbt gOostig. Dano aber ist as bei

den Dichtern jener Zeit ein viel zu gewOhoHcber rhetorischer

KuostgrifT, die GroBe des Scbmerzes zu veranschaulicben durcb

eine unlogiscbe, alTektvolIe Verwunscbung eioer weit zui uckliegenden,

an sicli liannlosen atiBeren Ursache, als daB dieser (i<HlaiiktMigang

bei Worm AnsloB crre^M'n nihT ^ar zu kritiscfK'i) r,p\v:iltmilieln

bercchli^ea kOiinte. Uiid wviin iioraz nun von der Verwegeiibeil

der Schiffabrt (V. 9—20) aut deren Prevelbaftigkeit (V. 21—24)
komnit und von da uher die Brucke des allgemeinen Gedankens
(V. 25f.) zu anderen Beispielen von Frevelbaftigkeit iV. 27(r.), so

sind das ganz leise Obergiinge, die es dem Leaer nicht sollea zum
BewuBtseiD bomroen lassen, dafi bier wie in einigen anderen
Horasischen (ledicbten keine Buckkebr zum Ausgangspunkte der
Betracbtung slatllindel. Dafi die Veriie 29—31 den kranken Vergil

(flbrigens erwabut Horaz in den Versen 1— 8 die Krankbeit gar

nicbl, und zwar gewiB al):;iclilli{'b) ballen verletzpii mussfn. 1;lBt

sich nicht iM'baiipten : Hornz, der die Situation viel besser kannte

als wir, wird gewuiit babeu, was er taklvoUer Weise sageo durfte

und was nicbt.

59) Aehillc Beltrami, iXoterella Oraziaoa. la: Classict e ISeo-latiai

J 907 S. 147.

Die obeu bei u. iii deni Ref. nocb nicht zugiingbclie kleine

Abbandhing liegt jetzt vor, gibt abcr zu einem Nachtrage kauni

Anlafi. Beltrami fafit Grtuco fcnte als Ablativus (jualitalis, beziebt

eadent auf die Wortendung and meint, Iioraz ziele auf Wort-
bildungen wie amphora, motadssore, diota^ also auf griecbiscbe

Worte mil lateinisdier Endung.
«

Folgende Publikationeo baben dem Referenten nocb nicbt

forgelegen

:

U. Sciava, Nomo dexterius Jortuna est usus (H or. Sat. 1 9, 45). Is

Atene a Hona 1906 S. 215—217.

Oenvres d' Horace (texte latiu) pubH^es avee ana etude biograpbiqaa at

litter.iirr. unr notict* swr la iuetii(](if ft la prosodie dans !«>. <)ilfs et

Kpudes, deit uotes critiques, uu iudcji Jos uoms propres et des uote«

«zplicative» par F. Plaisis at P. Leja y. 2« Edition ravna. PatitlO.
Paris 1906, Hachette et Cie. LXXXVIII 0.648 S. (Obar die erata

Auflaga iiaJia J8. XXXI ^. 57 f.)
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Uoraff, L''s epftrrn fxftliqoefs litteraleinent. tr.iduitcs en fraD9jiis et

ABooteeii pat* E. '1 a i i i e 1 er t. (i'raiiuctiouii juAUliaeaues des priacipaux

aoteora duiiqnes latioa) 16. Parif 1906, Haehelte et Cie. 263 S.

M. Schuster, De C. Sullii A p o It i n .-i r is Sidonii i m i t a t i ooibas
studiisque Horatiaais. Prugr. Miibr.-Ostrau 19U5. 20 S.

Br. RroeskUwicz, ObvU III. Hor. Carm. I 6, 1. la Boa XH il90G)

S. 108 £
BStch, GbersetzuDf^rn aos Horaz: III 19. 21. 12. 138. 1114. Im

Korre^poadeazblatt fiir die boherea Scbalea Wiij U«mber|;s XIV (1907)
s. 4s r

Barace, Satires and Fpistlat. la Latia tad Bosliah. UndoD 1906^
Hutchinson. 3'2t> S.

Lodwif^, Lber deu Gebrauch der Prapu«itiua a iab) bei Huras.
In Korrespoodeaiblatt fur die bSbarea Sduilea Warttciabivgs XIV
(1907) S. Tl] tf".

J.Elmore, Horace carm. 1 34,14. la Classical philology 11 S. 341.

6. D. Kellogg, SimiuM i$t» Panafoa? lo Classical philology n
S. 467.

Die Oden II n (! Fjiodeu des Hoi jz, in metrischi-u Uber^etzuogeo. Aos-
gewiibit vuM &1. Gorges (Scfaboiughs TejKtausgabeu alter uod oeaer
8ebriftatel]er. Brag, voe A. Pooke nad Sekmits-Maacy . 46. Baadeben).

Paderboro, P. Schooiogb. kl. S. 110 S.

A.Kornitzer, Nnch einmal /u Hor.it. carm. Ill 5, 37 f. la der Zeit"

.schrift fur die osterr. (jjutuasteo LVlli S. bOo 0'.

aalberstadt. U. K6iiL
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4.

Vergil.

I. ADgemeines.

1) Dii* giiechisrbe und tateioiscbe Literatur und 8prache von
U. V. Wilamowitz-Moellendorir, Fr. Leo usw. « Teil I Abt 8 von
P. Htuaek«rf« Rttllnr der GefMWarL Berlia mad Leiptif ]905, B. 6.
T«ttbner.

Ia'o behandell kurz, aber tiefgreifeiid und liehevoll umfassend

Vergils Leistungeii (S. 346/49 der ersten Auflage; die 1907 er-

schienene zweite soil elwas rrweittTt sein). !\amentlich betont

er, wjp die Idyllcn die Friedeik^jirhnsuclit der lelzten Snirmjrihre

s|)ipm*in, die (iror^ika der behagiiclteii Stimmuiiij d^r ioii;en(ien

/ it eiiUsjuecheu uiul die Aneis zwar uiiverholileii uui Knnius zu-

daiiimeubaogt, aber doch den Oichler wesenliicb aU ilomeriden

zeigt. 'Diese Zeiclien der AbhSugigkcii bftfreinden uos; aber sie

sind oDzertrennlich von aller aiitilieQ Kunat'. — *Iii Oeutacbland

verblich aein Glanz mit der Entdeckung Homers im 18. Jahr-
hun<lert; nicbt in England und Frankreicb. Jetzt lebt er in der
Scbule fori, fOr die er zu schwer ist, wie icider alle groBen Er-
zeugnisse der rOnii^icben Literatur, aber durch die Schunbeit des
KlaiigHs. die Tolikommeue Sprache, die hobe Gesinnuog uner-
setzlicb

Dit's l)t'si»iiiH'ne I rU'it eiut's KfiiiitTs bilih-t eiru-n wobllut*n'L*n

Gegensal/ zu miiiicheiii atidern. Aiich /.n dam Stand|»unklf vyn
11. St. h a in ber la in, der in seineiti ^loBzilgigen, vuu t^launens-

werler Beleaenbeit zeugenden Werke *Die Gruodlagen des XIX. Jahr-
bunderls* mit BewuBtaeio einseiiig den Vergil wie Qberbaupt Roms
Literatur und Kunst, die nur zum Veratande, nie zum Hersen
rede, fur die KuUur uiistTer Zeit wertloa findet. Kr scheint sogar
seine Sittenreiiibeit herabzusetzen. Aber er vrrwechselt ibn jedeii*
fall:> mil Ovid, wenn er die Ehebrecheriii und die Heliire von den
nnmhiftp^fcii Hiclitcrn d^s verfallenen Rom (so I S. 179 Anm.),
alien vor.iii (l.iiuil imd Vir:;il. hocb gefeiert wenlen laBt. Auch
in der neueu secbstcn ^Volks-) Ausgabe bleiil's uoch &o.
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2) B.t<lorileo, D« vitU Vert^iUftois. RheiB.Mat.6l (1906) S. 166-177.

Deo T«xt dw A«Uu8 Donatus (in Heiflerflcheids Saeton 1860
S. 54 f. Oder nocfa besser bei Hagen, SchoU Bern, in Fieckeiaens

Mrb. Suppl. IV, 1867« S. 734 1) lindet N. urn den Anfaog des

15. Jabrhunderta ioterpoljert, wbdii z. B. Plalos Huiim S. 68 \\.

eingedrungen hi. Glalt au^zuscheiden ist auch S. 63 der eine

(ersle) Bericht von der Veifngung fiber die Aueis, der sicii auf

die Verse dps Sulpicius msserat haec . . herufi: der Zusamnienliang

ist vurz itulich. wenn man Ix i der Augabe df*r Verrnrichttiisse hinter

L. Vanum et Ptotium Tuccatn gicicb zu egerat cum Varw uberspriugt,

wu die seibe Verfugung iiochmaLs beiiaiidelt wird.

in der Vila des Servius (I S. 1 1. Lei i liiio) steiil jetzt iiicht,

waa ]aut Prodmium an deo Bukolika (111 1 S« 3, 29) dort erwilbBt

aeio mOflti*. Daber glaabt N. mil Haseo uod Thilo, dafi wir Dur
Doch einen Aoazug aua einer volleren Vorlage beaitsen, xumal aucb
der Tod des Dkbters docb ursprunglich nichl gefehll habeo bann.

liiid wenn man (I 1, 12) vun siebea oder {five) acbt Appendix*

gedichten redet, muO dieser Zweifel, mag er nun Aetna oder Copa

angebn, tirspruaglich uaher besprocheo uod womogiicb entscbieden

wordeii sein.

lu der au6 Bubbiu slaaunendeu i'rubusvila (Append. Serv. ill 2

S. 323 f.) kunnte nach Hagen S. 682, 1 u. a. vielleiclit einiges aul'

den lierylier zuruckgeheu, was an bunsl uul>t:Uaiiiilen ialaadien

kwr beigebracht wArde. Aber man findel nicbts dergidcben,

D«nn neu ist weder der sweite Name der MuUer Magia Polla
(a. Phocas bei Reiff. 69, 8) nocb der Anfang der Scbriftslellerei

(a. Serv. Ill S. 3, 26) oder die Vorsteliung bei Oktavian durch

Haceaas (s. Donal bei Hagen Snppl. S. 7) usw. So vermiOl N. wie

zuietzt Thilo (s. JB. 1895 S. 278 f.) echte Heste des alten Probus

uod setzt den Verfasjt'r, junger als Dotint und Scrviiis. elwa ins

5. bis 6. Jabrbundert. Kr babe ein L^vrmpliir der lliikoHkn und

Georgika niit teds gelebrlea^ leilb wertludcu Auinei kiiii^'cn bcM'sseii,

das er kurzte, verscblecblerle uud willkurlicb mil deui .Nanien

I'robus bezeicbnele.

Unricbtig tiodet N. auch die Angabe, dafi Vergila Geburlaort

dreifiig Milieu von Mantua ablag*)* Docb will er deabalb nkht
tt^pita Id tiia dndern wie Niaaen (Ital. Landeakunde It, 1902,

S. 204 Mt geiichweige denn die soustigen Angaben uber ilie nabe

Lage kraft der Auiorilai dets Probua aDfet-iileu wie UiiUen bei

Pauly-Wissowa uuter ' An<les'. Nein, er schenki dem sog. I*rubus

ebeo keiuen Giauben. LuUprechend lehot er aucb die Meinung

') S. ITU vcrofrcutlichr INordeo eiue Zuschrift vt<n Gaefafitn Onailri:
A.adt$ aei tins secbs Kiluiueter eutt'erute Ptetuit*, dus :iciiuji Uaiite lui t'ege-

feoer 18, 82 f. frlelchseUt Icb flnde dadorch deo im JB. 1905 S. 106 ver-

luiRten S'.irbHt'i.s inimer iH<oh nicht erbracht, dafi die Ortss>f« badenstindip

iiad uozweifelhaft vrriafilicii sei.
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142 JabreKberickte d. Philaiog* Vereioa.

ab, daB mil Andes (]<t gnllischc Gaii. nicht der besondere GeburU-

wi Ver^siiik bezeicbuel sci; s. u. die FuBaote zu Nr. 52.

3) Remigio Sibbadioi, Le bUfrtfia ii Vergilio aotiche medi-
evali umanistiche. Studi ital. di filnl. class. XV (1947) S. 197—
•201. \\'\. C. Mosius, Herl. |.hil. WS. 1007 Sp.

•4) heiuigio bubbadiai, Die Ciria ia deo vergiiiscbea Bio*
f^rapbieu. Rbeiu. Mum. 62 (1907) S. 316—318.

In "^nrhkundiger Sichluiig und gescliirktpr Aiilage bietPl S.

zuiiaclisl zwei nacli Muratoris Antiquilates nudii iic\i von iieuein

hei ausgegpbenp l]i ucli.^tutke: 25 laleinische Hexanieler auj^ Di-iiizones

Yergilvila uiid eioige vierzig ilalienisciie TcrzineD von Aliptaiidus

Mantuaner Chronik (1410—1414); ferner zum Vergleiche mit der

alien Donatvita eine kritUche Ausgabe der bumaniallachen nach

den mafigebenden (6) Handachriften dea 15. Jahrhunderta und
endlicli die von Sicco Polenton in der zweiteo Ausgabe nach zwei

Handsehrirten mit Auszugen wiebliger Abw^iihungpii in einer Hand-
scbrift der ersten Bearbeitiing. S. 234 folgeo dann eingehende,

fti^vvfilcn ptwas kubne nptrachlungen , welrlip des Verfassers

truht'ip SuiditMi (s. JB. S. 212) fiber flip tir«prunL'H<'hHn

slandieilc und allmalilichiin S eriiuderungfii imx i rr Qiielleii datikeus-

wert tut tselzpn, obne Nordens ebeu angezeigteu Aufsalz schou zu

berucksichtiguu.

Fur S. kommt Probus oiclit in Betracbt, weii er erst seit

der zweiteo r5mischen Ausgabe 1471 bekannt ist. Auch Dooil
apiett zunicbst keine Rolle: er wird zuerat von Servioe (bei Tfailo

111 1 S. 2, 8 und 3,28) genannt, spater sellen erwahnt; eine Vita,

bei Petrarca und Boccaccio scbon benutzl, aber noch namenlos,

Nvird ilim zuppsrhrifben seit den achtziger Jahren des 14. Jahr-

hunderts (S. 235 Anm. 8 ist wohl Florenz 1397 st. 18S7 zu lespn).

W»'if vrrbrpifpt isl Serviiis. Schoii desseii Text wird alimalilirb

inlerpuliorl. z. H. wenn iPil 1340 Ver^ils Vntpr (I 1,3 Th.) Figulus

heiBeu boW: bei Donat ist er fiijnlits, was aucb Boccaccio weiB

und berichtigend aogibt. ISuch viul starker mil trenideu Zulaten

durchseUl wird dann Donat. Eine von M. Petschenig ?erftffenl*

lichte Bearbeitung eines Iren aus dem 8. Jabrhundert (s. JB. 1885
S. 233) nennt Yergils Mutter Maja eine Scbweater des Lucretius

(MiBverstaodnis, weil V. nach Donat am Todestage des Lucretius die

Mannrrlciga anlegte?) und seinen Vater Stimicbo (VerwecbseiuDg

mil 1 iipiikrits Vater bei DStTv. zu B. 5, 55), l)ehandelt die Mamen
Dulitcrs mit alkrlpi clymolnj^isrhen Vprsiiclipn, nie Spatore

hpMiiidiM s * \ ir^^ilins ' V((ii rinja hciiciteii. iiiiil maclit aus dem
beriicbtigten Onlurio eiupii Claudius Arion (HSprv. 9,1—2: Clodius

odpr Arrius). Die Berner Vita (Ijei Itcitlt'ischei*! S. 59) aus dpm
9. Jalni<uiiti«^i I laiil V. /um Hittpr wt-rden und seine Studieu in

einer vierlen Stadt fortsetzen, namlich mil Augustus unter Kpidius

. d by Google



Vergil, von H. Ueuticke. 143

in lioin^). Einn jrini^L're Sduclit endlicli '^iis der llinriani^lenzeit

zeigt ill eine trellln lie Donalvorlage iiocli viel ini-hr krauses Zeiig

eioveileibl: V. als Tieraizt, l*ullio8 Sohu Asiiiiu^ Gallus mil dciu

Dichter Cornelius Gallus vermeogt, der Schuu des literarischen

EigentuDis gegenfiber dem Diebe, der bei Donuone noch nicht

benannt ist, bei Aliprando Egeus und beiPolenton* Bacillus heifit').

loteressant ist hier S. 210, 10 namentlich Faro quidam deridet .

.

^Tihfre . . loquuntur\ wenn es auf naqwd^aa^ zu B. 3, 1 zunlck-

gehl. Kezeichoend fur die Zeit findet S. audi den panegyrisciien

Ton, z. B. Virgilius cohmen linguae htinae fmt, sowie manclierlei

Zilate aus d.imals neueiitdpcktnn Kla^sikern (tic. ad fam., Hesiod,

Euripide.s, I'lalo) und sclbstiindij^ti Verwerhing von St(?ll«*ii aus

Ver?i! (A. V 709). Horaz u. a. Wir »ibergeheu iiier den (Nachweis,

wie der T* xt von den Uumanisten inmier mehr veraiiderl wiid

(die editio princeps, Veuetiis 1471, bezeicbnet eine dritte Slure)

und wie audi Spraebgebraucb (z. B. KeAexiva st. eAis, ium

.

.)«

Syntax und Stil zur ZeitbestimmuDg passen. Zum SchiuB stellt

8. fest, daD Polenton den dritten Teil seiner Vilae scriptorum

illustriuro latinae linguae, wo er V. behandeli, in der erslen Kassung

1425 beginnt, ohne den neuen Texl zu kennen. \Nalirend die

zweite Hearbeitun^ 1136 ihn benutzt. Der eifrige Quellensucher

mac; ihn ril«<i» h-A}A nirti 1425 anrg<»sprirt haben. Und zwar >r!ioinl

dieser inierpoliertf^ I Zonal dauials aks honat, der iillere ais Jjcrvins

zu gehen, da /.wei Hinge auf Servius zuruckgeffibrt wrrden, die

tatsacblicb ini alien Donat stehen. Eine gewisse kniik zu iiben

sucbt er namentlieb in § 13—15 bei der Frage, ob Augusts Land-
anweisungen nach Mutioa Oder oacb Fbilippi aniuaetzen seien.

Lehrreich ist aueb, wie Pol' den Dichter in Brundisium sierben

ISfit, w2hrend er vui inT (Rice. 29 v) schwankt: vix Brondtisiwn

$eu, ut malunt alii, TarenHm applicw't. Zu diesen *aiii' gebOrt

Pelrarca, in dessen Handexemplar der Zusatz sleht. V. sei in Taront

geslorben am Sonnenstirh, dm er eriitt, dum Metapontum (stall

Mp'jiM cupit videre; s. Sabb. S. 23t>f. So isl die ietzte Fassuug

nacb lionat gekiirzt uiul go^rmliert.

Im lihein. Miis. Ix-liautielt S. t-iiicn kleinci) AnssrJinitt .iiis

den Studi ^S. 2A2i. uihI 2GU). ulfenbar mil llu( UaiclU aiit die jeUt

auf der Tagesordnung steliende Ciri.st'rage. Probus nennt die

pseudovergiliscben Gedicbte nicbt, wohl aber Oonat und Servius.

Von tlberragendem EinfluB ist Servius, aus dem sicb die sonder*

') Diese /weite Aun^abe, die u«cb Sabbadiiii aui eiucm verlureueu

Schol. zu \>. 1,0 gellosseu seio konoe, wie dae folgeede zeii^e, ' halt IHordea

S. 172 ' nicht fill- UMa(iii(»liinbnr.

*) f^ersus in surripie/ttem sua octo sunt bei Polentuu ' (iui Uiccard.

121, 26) beeoflUodet S. iai Rh. Mae. 62 S. 317: llee ttplmt. Aber weoigsteDS
ill <lrr zweitcii Ausf^abe koniit xo dein urspriinglichea Distichan aaefe pkiU,.^
dem He.vaiiictcr fios ego versiculos . . utid dm \ if r PenfameferH .v?> cos..

MblieBlicb eiii achlcr \ ers luppiter in cadis, f uesnr ir^it umnUt mundo.
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144 Jiliretbtrickte d. PhiUU^. V«r«iDs.

banten Verderbnisse herleiUn. Seine Angabe scrtpnt libroi Aof:

Cirim AHnam unw. hi aicbt our ailniillilich zu Ciiina Binam uod
homrina veriesen wordeu, sondern bei Aliprandu weiter zu Osiotim

und hr] ni»rrarcio zu lo Scmna oder lo Slitina, woueben dann
l)intc[ ( athnlecthon nocliinals la Ciri eiscln'int, jedenf'alls aus eioer

neueii Uut'lie. uii^eieiu Uuiial. Polditon aber keaiil ( iris uud
Calalecton iiodi nicht, so wenig wic Culex und Diraf, vdii denen
jeuer deni i'etraica, diese liuccaccio bereits vuria^eu.

5) Fraox Skutteh, Gillvt und Vergil. Ans Vergili PHiiuMit^ sweitwr
Tril. I.eip/if; imri Berlio 1906, B G. Tenbner. 2o'l S s _ Vgi.

P. JabD, bcrl. phil. WS. 1907 Sp. 37—43; C. W— d, Lil. Zeairalbl. iyU7
S». 95—i^7{ K. Jacoby, DLZ. 1907 Sp. 223—229; A. KiirU, WS. f.

klaas. Philol. 1907 Sp. 1336—1342.

«) Pr. Leo, MoehBftls die Giria o«d Versil. Hfrnft XUI (1907)
S. 35—77.

Ober den erslen Gang des CietVrlils wm die berichtet

inpiii JB. 1903 S. 140 — 148. Skubih sifhi sich niclit gebL-hlageu,

Hondcrn duKh den Beifall von Eliwald, Knaack, Kroli u. a.') in

seiner Sleilung befe^tigl und duicb weitere Forschung in der

Oberieugung bestSrkt: die oacb ibreni Kuastwert bisber itnler-

scbSute Cirie gebdre in die Jabre 54—40 Cbr* iwiscben die

lo des Calvus und die Eklogen Vergila und sCainiDe ¥on Gallua,

nicht etwa vun V. selbsl (OServ. zu B. 6, 3), was irotz Sillig

bei Heyne-Wagner IV S. 138r. jetzl A. B. Drachmann (iNord.

Tidsskr. fur tilol. Xlll 1905 S. 65 f.) ernstbaf( vertrilt. den Sk. bis

zur Trennung ihrer Wegc (S. 117f.) als willkonimenen Heller be-

niitzt ueue Buch iiiihiil /iir «'rnnutpn, grundlichpn und
selbj.Lin<iigeu Prufuui:. Kehlie daraii bisher wirkliih? Aus
deni Chur der Wideihaeber hort Sk. nur z\>ei Sliinuien heiaus.

deueu er zu aiilwurleu gei ubi: Leo und P. Jaho. Die^ier ball

jetit bei seiner neuen Anzeige bebulaam xurflck (s. aucb a. Nr. 9),

jeuer bebauptct aeiuen Staudpunkt (Hermes 1903) im gauzen

unentwegt. wenn er aucb in Einzelheiteo aicb bekehrl und (z. B.

Hermes 1907 S. 43 dreimal) dem Uegner recbt gibt. Dafl man
zu eineni unbefangenen Urteii nur kommen kann. \\enn man die

Yorlage vdllig versleht und Licbt und Scbatten gleicli vertciit, das

braucbte doch si lbst den ' l»c;.'eis1»Tt?tpn Vergilfreunden' ni< ht erst

wiederbolt gcpriMli^t zu wer lf^n Icli ITir moiiK^ Person luhie

micb nacbgerade richer nih kWih Vprdadiie, in L'litTsucbungen

wie der vorliegenden emon uiiuiiaabU n Augriil aut VcrgiU Dicbler-

groBe zu linden, utid batle an .sicb nitbts dagegeu, die Ciris dem
Gallus zuzuweisen. Aber fest Qberzeugt will icIi werdeo. Und
das bin icb audi nach diesem zweilen Streicbe noch nicbt.

») Laiit S. 3 Anui. ! f"I^t ihm aucb Marco Galdis Hurh *Coi ii»'lio Gallu

« la ci-ilica \iri:iliaua' <Padua \Wh. Iu3 S. b.), icb uirbt kcuuc, aber

io dar Auieige J. Tolkieboa ( fieri, pbtl. \\S. 1907 Sp. 391 f.) BiichUff Md
aeirht senaaat fiade.
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Ida GegeOMti turn erslen Telle *Aue Vergib FrQbieil' musteri

dor iwdlo oicbl tolettlt Mndern sitlbewiiBt merit die ierfihriingeii

d«r CSrii ttit CatoU uttd YergU. Und iwer wird ^Totalillt ib-
gflBirebt'. Von ungefahr 40 StelieD, die in Belracbt koittmen

ktaDeo, hebaoddt Sk. 27 eiogehend, claruaMT Nr. 1—5 uber die

Fnge Ciris und Calull, wo er Leos FolgeruDgen (1902 S. 33:

?orbereilen<!i; Fra«,'pn) Qbcr ilif* niizulanglichknit deg Cirisdichters

nicht alle berechtigl tindet und andert^cits zweifeli, ob Vergil, der

selbt r der Siuide bloB war. eineii t( Llet hlen Nacbaboier Catulls

DiCiit nacijgeatuul iiabeu kOooe, zumal ut tin er etvva befreuiidet

oder einlluOreidi — oder gar beides war. Uaiiu fulgt S. 24—115
der Hauplteil: Ciris uud Vergil, der vor allem Leos frubere tie-

welifOliruiig anficbl und fon dieiem jettt wieder Sehritt fQr Schrittt

wenn each mincbmal nor in kunen Anmerkungen, Yerfelgt and
beobaehket wird. Ober den Geschmack ist scliwer eu streiten.

Udd so wird es nils gestattet bleiben, uber treffende AusdrQcke,

sadiliche Darslellung, organischen Eiuwucbs uud psychologische

Feinheiten, (He Sk. in der Ciris feiofQblig nachempfindet wie andere

Leuie ' Qberreichlicb ' im Verfjil (S. 64), ein^ eigene Ansicbt zu

babpn. AJs *halb scfiwarhsiiinigen Kleploiii;int'n ' will Sk. 8.52
spiiii'M SchCtt2ling iwdil ttitigesteiit sebeo; d<i^ 90II er audi nicht.

Ducb auch nicht ais 'Gluckspilz', well er Cir. 51 caerulets [uuu
emiMto 205 und der Bnntbeit 500 f.J st des *uberflQssigen' [da-

gegen Lee S. 39] inftUx bei Yerg. B. 6» 81 eabnweisen hat oder

die Yerse aos 6. 1 404-^409 als Anfang und SchluB seines *lholi'>

werks*. fch. babe den Eindruck, dsB dergleicben lebhefte Wen^
duDgeo so wenig wie Wiederhoiungen (zu S. 30 Qber Nordeo
?gl. 39^ 47 \ 80*) die Beweiskraft der Grunde verstdrken.

Es ist iiicbt nieine Sache, die Erorteningen von Sk. und f,eo

aiie zu brgiUaclilen, zumal bei mauchen ' linponderabilien ' ein

auBfir.'it feioes Stilgefuhl in Frage kommt, das uicbt jedeni cigen

isi. Icli greife nur einige Falle heraus, din eiuen Zusatz oder

Widersprucb zu verlangen »cbeineii. L)en Sulz Cir. 3f. lindel Sk.

TOB GaL 64,S7f. abbaugig, nicbt aber den entsprechenden A. I 692;
folglicb aei die Keihe Gatull-Ciris-Yergil. Leo meint, ebeoso glaub<»

li«h Mire, dafi dia CirU den Ausdruck snowit exfiram aus Citull

nod den andern sempfodter umbra (vielleiebt duroh Catulls com-

jptov angeregt) aus V. genemroen hSUa; *dafi bei V. eine Remi-

Diszenz an Caluli vorliege, wird niemand behaupten wollen'. Ich

mOchlp nicht einmal dies gaOz unmOplich nenneii, fnlls (ialulis

dufiendor (ertnlus AnIaB s«in kdnnte, da6 Vergils Ascanius zsvischen

(uicbl, wie Leo .sa{jt. ;iuf) MajoransUuden g^-bellel wird, naclidtuu

ihn Venu8 foium yremio {vomplexu Cat) in alios Idaliae lucos (Cat.

96 Idalium frondomm) gebrachl hat. Wie das benachbarle cuxulo

fencqn'l cor^s fUsmwwm 92 zu tQto percepit pectore fkmrnam
A. VII 3561 geworden ist, so scbeint mir auch die VerSodernog

dea fMoeft aStptoM odmru su /Mhu sT dnfci ad^^itmu umbta
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146 J«liratb«rl«hte 4. Philolvg. Veraias.

A. I 694 deokbar lu sein. Doch wie dem tucb lei, eiD Mangel

an klarer Anscbaaung, den Sk. rugt, liegt bei V. so wenig vor

wie in Cbaeremons Oenetis (Fragm. 11 12) bei Ath. XIU 608
auf den Leo oach Fauiy-Wissowa I 1728,25 verweif^t. Der Knabe
ruht im knieboben Majorau (wie wir elwa im Heidekraut; ?gl.

G. 1436. iaodsse per herbas) und riecht den Uuft von BidleD

und liiaitern {umbra wie 6fter, bos. ii. 9, 20).

Cher die ' veizw i< kt. ' Ausdruckweise B. 4, 47 spricht Sk. jetxt

deutlicber alt» 1901 Uh, wu nicht our ein Wdrlchen ausgefallen

iat, aondern aucb die Aiigabc de^ Anstofiea febll, nimlieb dafi die

Schiclcsalflgftttinnen etwaa jfoMt* /Sifonan timndie sagen aoUen.

Zur Sache kaan ieb micb auf meine AomerkuDg an Ladewig P
bexieben, die zu Leoa ErkUirung stinitnt; nur neoDe icb die Ablali?e

itabili nutnine neben Concordes kausal. nicht iQStruinental wie Leo,

der aber auch zur Umscbreibuog die IVaposition propter wablt, und
verwelM' wegeD der Tautologie f.n. auf A. U 123 und VI 461 f.

Die sondf'rbare OeutiHif]; 'lauft, ihr solr.lien Jalii luiiid^^rtt- ' zieht Sk.

aut der selben Seite (^iiS Anm. 2) wieder zuruik, uhi»e ejnc oalur-

liche AutTassung der Slclle zu linden, wabr»'nd er CatuH *un-

gtibcbickt abgeschriuben' sieht. Daii lu der Cir. 1241. alies ^vor-

ureflUeh' Ut (truu firmwrmtt oder gar nacb den Handsdirifleti

/frmanmr), scbeint er noeb zu giauben. Und die Reihe CatiiU-

Giria-Vergil atebt ibm durcb *einen der allerslcberatea Beweiae'

fest, trotzdem er annehmen mufi, V. konCaminiere ein Stuck Catull

mit einem Verse der Ciris, *der nun lafillig auch dem CatoU
nacbgebildel war'. Zur Aunahme eines Geschwisler-Verhaltnisses,

wie Sk. S. 17 dergleicben Zuaammenhinge nennt, sebe icb bier

keinen r.rund.

lieg«!ii aunbusjirrtclis Cir. 210 babe icb so wenig el was ein-

zuwenden wie Sk. und jetzl Leo; n fiber als erectas virqinis aures

bei Slal. I btb. Xll 362 liegt auBei A. 1 152 und 11 3U3 ariectis

OMTt^ odifore oocb 111 618: vrtein ia^tiMi mares . . aoma. Auch
Cir. 211 geflillt roir: (rotz des flerzklopfena almet daa lauacbende

Midcben mflglicbsl lelae, pranCi tmmm titwuU&iu aira tapttt*

Aber darum braucbt uns nicht zu miBfallen. dafi Palinurus A. Ill 514
MgfUm aira captai. Was das bedeuten uidge, iiabeti Sk. und Leo
je zwei Gewihrsleuffi bcfragl, denrn der Seewind um die Ohren
gepliffen bat, und cine Antwoi t erhaltPii, wie sie jedem von beiden

paBl. Ich mocJile einfach ini^*^! (i llicbter selbst verhdren, dem
icli abtii dai uni nicbt etwa wie St ^ch^idp ini Progr. Oldenburg 1895
S. 1 (S. 14 Ileal n)an\s andeja) uud fi iibere Bewunderer besondere

Kenntnis iin Sceweseu zuschreibe; wobet sulli<> die LaudralLe Me
auch haben? Alao: Palmurtia erbebt aicb frub, sei e< vom Ge-
atade (510) odei* aua einem Verscblag auf dem Hinterdeck (519),
nnd Bucbt nocb im Finalern (die Sterne aind atchtbar 515) feat*

zuatellen, ob gulea Wetter werden wird, um dann (518) zur Ab-
hhn zu pfeifen oder wenigatena ztinScbat zum Aubtehen. Dani
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gl. Ill 70 uDii V 764 vocal auster in altum nehst III 356 aurae

vela vocant gpgen G. IV 262 mare soUicihtm stridtt und G. t 356 f.

veiUis suryeiUibusy \vu Wellenscblat^ uud \Valde2>rau8cben das erste

Aozeichen does Stnrmes bildeo. Da kann doch wobl auch der

erfabrene SeemaDo auf leiien LufUug hOren, zumal wenn G. I375f.
tor eioem Sturme {ndQog stoht bei Aral 954) sogar eine unver-

nQnftige Kuh emhm JMapiieieiif fahiHi eaj^taitit nmibw aura$ ^
9irwm dicarptU odorem be! Varro AUG. (a. Serv. z. St.) in seiner

Aratnbersetzung. Auf jedea Fall iai unaere St«Ue Dicbt geaignet,

die Priurital der Ciris zu beweisen.

tir. 229 (. und Georg. il 143 (nach S. 50 Anm. 2 vielieiibt

auch Ov. Mel. V!II '292 und 294) siehl Sk. die Anlithese ernes

geriieinsaniPti Vi»ilul(is benutzl, desseii Form in der Ciris, dessen

Sinn Itei Vergil geiiauer wicdergegeben sei. DaB V.s Furrn llau

seiu soil, weil er zu gravidae fruges {t^ 1 319 gravida segei) nicht

Cmiri$ binzuaetit wie die Cim tu gri^M fetus^ folgt bloB daraus,

dafi Sk. 'ganz sicber' gemeinaaaae Benuuuog einea verlorenen

Origioala diagnoalizierl. Leoa Anatofi an gravidos Cenrh conHn-

gere fetus = 'essen' findet er berecbtigt» aber den Lapsue (S. 50 ^
aus mechanischer UerObernabme erklSriicb wie manches andere

Formelhafle, auch bei V. Sollte man aber nicht gravidos fetm
G. iV 231 und contingtre mensoi A. VI 606 zur Aufklaiuoi^ beran-

zieben?

DaB die Fliisse Cir. 233 uachts ihren Lauf beinmen, verteidigl

Sii. gegen Leu uud Jaliti riohtig durch den Hinwi^ib auf A. IV 523,

Stat. Silv. V 4, 5 : nec trucibus fluviis idem sonus^ u. a. Parallelen,

zn denen kit noch G. I 479: tkOimt mmei fuge. Abnlicb bewsrken

Bnk. 8,4 die beiden Singer, daB die Herden verwundert xu

freaaen aufbOreo, die wilden Tiere starr vor Staanen sind (?gl.

dctt Orpheus Erfolg G. IV 510) and acbliefiUcb aogar die FlOsse

ruheo. Neben flwmna ist mutata s 'ganz gegen ibre ^atu^*

kein niufiiges Ueiwort; vgl. dif Steigerunj^ von r,.IV171f. m
48! — 484, wo sogar Cerberuj^s Maul und Nase aut>pcnt [inhtat)

uud der Wind sich legt'). Den Anlafi der Sjjaiinim^, iku h Kuo

die groBe Ktiiist der Sangrr, tiudel Sk. 'unverhtiUiuMnaliig gering-

fiigij^' — so ateht vvieder Ausiciit gegen Ani>iclit, je nach dem
verfolgten Ziele. Aber nun gebt er seinerseits vun der Defensive

znm Angriff fiber. Der tod Servins zu B. 8, 4 beigebracbte Yers

aus der lo dea Cahns
fol quoqw perpetun m$minit nguieictre cursus

slammt aus einero ZusammenbaDge, der dem der Ciris und des

Slatiusgedichls genauer entsprochen haben niuB als dem der

8. Elkloge. Ziizugeben! 'Ilier baben wir also die aktenmSBigen

Beweiae dafur, UaB die Ciris zwischen Calvus und VergiU BucuUca

*) Ich uibchte hier ooch ioiaerkeu, wie A.KopiMh iui Mick noch writer

abertreibt, weaa bei deiseo Harfeuscball ^togar 'der wilde Waaaerlali' »tcbl.

10*
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faili'. Neio! DeDD V. braucbl uicht d«r leUte in dti Heibe /u

sem, weofi wir die M5g)icbiieii vob Zwischengliedera in BolrachI

lielieiL AogenomaieD, daB Gaba* Mim to der 4m KaUinachM
BaeUrildrte (a^Teufiil* S. 442), dieter al»er auch vam Var&aaar

der griechiBcheD Cirisvoriage gekanot and bennttt wurde, to blaibt

der Ausweg, die 'Nebeoiaauag* ibrig, dafi MDsere Giris die Sacke
aiu KallimaclioSv die Form aus Vergil, also nur mitlelbar aua

Calvus hab^'ti kSnntp. DsR ilie C\r. 71 uml 1^7 unier dem Eift-

tlusse des Calvus siplien, dagegen Vergil das wiederholle a mrg§
inffh'x B. 6, 47 nida (iireki aui Caivus, den DServios anfuhrt

(vgl. audi A. VII 789 unci G. Ill 148), sondern durch Vermilielung

des GaUus eDtRommen haben wird, bai Sk. lUOl S. 81 Ann. 1

'erscblosseu*, aber oos andern nicht bewieaen.

Ztt eioer griechiscben Vorlage fAhrt vns Sk. aelbee in felfendMi

Absatte. Uiid iwar eollen aicb witder KaUMnaebos und Ciria aa
eng zoaaiDDieiiacbliefiea. dafi dazwischen fur Vergil keta Platz za
bleibeo seheint Leo, der bier dieselbe Erklarong bietet, wie ksb

eben vorher: die Sache vom Griechen, der Ausdruck vom Lateiner

entlphnt, halt vor Cir. 303 eine Lflcke, die SL. annimmt, auch

iur wahrsdit'irilh h. Don kiagl dii' nitp Amme Carnif. fiber den
Verlust ilues IViiheren Pflegling.s lier aul iJer Muchi vor der Liebe

de^ Miuus verscbwundenen BritomarUsi, mil anderen Nam< n Acfaia
Oder JixTVvva. Hieriiber berichtel kail. ll)mii. aul Artemis

(Ill)l«5:

. . . (ittQntofjkiyti lud 6^ axi66v ^Itno nQvwmf

PVft^^ JixtwyaFt af<^ d' o&sy ^Xaio yv§n^
J$xtatop xaXiova^v und weiter dann in V. 204:

Oimi avarrrr^ fvdint^ ^n^frtf OQe, xal xelv^v Wteoi.)

LQr]ta€€c xa)Jov(Stv Enii)i'V[jtitjv and vvfjKf^g.

In dtn Melamorphosen von Antonio. Liberal. 40 wird Br. vor Minos

in Fbdiernetze versted^t und Qieht 8pater in Agioa vor einem
andern Verfolger in einen Hain naviavi^a iyiyhia aif at^^q zal

4v6fMw o^rfv *A^akic»* Cnlaprecbead ergSoU oaD Sk. di«

Giria, wo aia Ende too V. W% daa uabraachbare mmtitm tiaaa

OberiieCert iat, aua dem man das jetat tod Sk. u. a. beanstaiidele

morUis iism gaOMcbt bat, also: Oboe deine unselige Uebe lor
Jagd, Britomartia, wOrdest du jetat noch bier die Ziegeo bAtao«

nnmrpinm . . .

prnfceps aerii specula de monti{s) Iiinahgpsprungeo

uiid jn die Fiscbncl/'p gerateii sein, {subyisses,

$mde alii fugiase feiaul et nomen Aphaeae (so Scaliger)

virginii (usigmnt, alii quo nviwr e$8$s

Didynnam dixere tuo de nomine Lunam.
Sehr fein und zunadist beatechend, Damentlicb durch den Aaf-
scUufi aber daa aonat rateelbafte nude 303 = 6S§p 197. Aber
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iliMit denn aHes? AphtM tieifit die Jungfrau nach jener Volks-

etymologie, weil ue in einen Hain geflfH-htet (fu^sse) verschwand,

affrrv^c syivfxOy und von den rellenden NetFeii rfihrl ihr [Same

Dictynna her. Das beicies wird in der Ciris vermeiij,n iind auch

mil der vun Sk. vorgescliiageDeQ Ergaozung nicht genugeud ver-

deuUichtM- Bei Vergil andersehs wQescbl der veraweifelte Lieb-

baber B. 8, 59 in einer gi oOen Flut unlerzngehen {praeceps airii

tfteida d€ monhi in mdas deferar) und damit der Nysa den leUten

Uebesdieait in erweiMD. Sk. tadelt trier mil Draebmaiiii a. a.

te angeschiclite morMni hinter UBtrmmm to wmuM 60. Der
2w«ti irt Mfich MerfUltsig und A. IV 435 wie M TliMkr. 23,30
niefat zu finden, »ber doch ertrigUcb. Leo nrnnt ihn epexegetisdi

oDd dabei sleigernd. kb mdcbte dam auf eieen eDtaprecbeiideii

Genitiv A V!l 317 verw<;isen: hac gener atque socer coeant merrtde

suornml I iid der unlogischp Sprung ins Mfer, das es doch ioi

arkadischen Binnenlande nichl gibt, Sk. betont? Nan, mir
genugt gleich P. Jahn das Voibild I heoknts 3,25: xvfiatoc

€ci.ivf*ai. Warum ibt aber dann der meislerhaft reaiislische Zug
der Thanfiscbwirteii nicht mil ubemommeD ? Ja mir scheiDt eo

denkber, daft dieae dem jugendlioben Uichter, der hOdisteng ma
paarna! nach Rom gereist war, nicht bekannl und fenlindlidi waree.

Dana kminte er dodb wobi specula montis einsetaen, elwa nadi
Tbeokr. l,69^Irvcr^ axoma. Jedetifalls ist an dieser Parallele

nidil erwiesen, daft V. zeitlieh oder an dicbterMclMin Wtrte der

Ciris nachsteht.

Nur kurz streifen wir noch pkiatu imayo, was Sk. in der

Ciris 263 'Srhein der Kindesliebe* ubersetzl und urspnlnglicber

findei alb A. Vi 405, wo Aneas die imago seiner eigenen pietas

sein muBle. Meines Erachtens bedeutet imago hier Aiibllck oder

Eindruck; vgl. besonders A. XII 665: varia confusus imagine renm,
Und xniD vollen Verstindnis der Ciris ist V.a p9tHa pieim v«i^

aanuaelieB, da doeh die Tat einer Myrrba forher ein Frevel gegen
Vater nod Matter (ulmaiftM paretntm C. 240) genannt wird. Pftr

iiiiUa 6t. non (vor mwet bei V. und Cir. 378) fuge ich zu Leos

BeLspielen aufier B. 1. 77 ooch die Formei A. Ill 670, VII 591
und G. IV 443: verum uhi nuUay die doch etwas andrps ist ri!s

das blofl*» venini vbi bei Liikfpz, womit Sk. S. 78 Jahn zu wider-

Icgcn meiiiu Wr^eii Cir. 394 f. G. IV 388 f. erlaube ich mir,

auf den Anfian^' zu Lad. I* zu verweisen >vie fiir mcrementa Cat.

381 und ros 510 auf meine Aoni. zu B. 4,49 uud zu G. IV 431

nebst Varro Atac. (<x. G. I 385) bei Serv. in G. I 375. Zn den
Feaatin der Kaasandra A. 11 406 vergleicbt H^nie in Yergils Ep.

Tedin. S. 37*) bereiu Enrip. Ion 1403; dsUs ^' Mt^a^, ivoraus

borrofgebt, daB die Fesselung nicbt von V. erfuaden ist, waa Sk.

Awb Sodkau (•. die folf. Nr.) itt nil der Antabae eiaer LSeke
•itfel abM weilerei eiiivertludM.
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S. 85 vviriior sagt. Wiilerispi uch fordert er auch heraus, wenn
er die beideti Schlusse Cir. 437 iind B. 10, 69 logiscb gleich findeU

Sie sind nicht nur in der Slellung des allgemeinen Sat^e^^ ver-

scbieden, sondern auch io der Form, da die Ciris Id ihrer rbetori-

schen Frage an zweiter Stelle our eine plitle Tautologie bietel,

V. dagegcn einen persdnlichen Entscblnfi im KoDjooktiv: fdgeo

auch wir una *ateo dero Amoft ohne una waiter gegen ibn auf-

sulebnen

!

Viele Parallelen meioerseiu neu heranzubolen unterlasse ich,

da sie Sk. docb schwerlich bekehren wurden; Cir. 92— 100 z. B.

wimmelt nacb meinem Gefuhl von Vergilreminiszenzeu: zu Ribh. ^

Anm. vgl. Doch B. 1,2. 10,70 und 72. G. 1 40. A. IX 525 und
529. Aber icb kanii nicbt unihtn, zu Cir. 198 f. aiif B. 6, 7B f.

hinzuweiijen. Vergils Ausdruck mutatos Terei artus ist scblicht,

«ein Aoschlufi der neuen Yerwaodlung sachgemaB, wahrend io der

Ciria die jmdhe DoHliiidu Philomela ood Procoe nebea den all-

gemein beieichneten Gattungen der V6gel flberrascben und ibre

gefcfinatelte Beacbrelbang^ hmmni vmtatas torpam flrftia iweckloa

iat, da der Leaer ihre Geacbicble kennen mufi, weDo er den ent-

legeoen Namen Dauliades versteht. Wo wird also die Nachabmung
zu sucben sein? Atich bei Cir. 518 A. XI 568 slinimt man
bofTentlicb ganz fiherzfugt niit Leo gegen Skutsch, wenn ich zu

dem incuUum aevum ties Vogels (I) Ciris an die incuUa aviaria

G. II 430 uod zu dern Hirtenleben (Sk. beargwOhot deo Hural
pastorttm bei V.) aD G. Ill 342 und 462 erinuere.

£s bleibt nun noch eine Stelle zu betracbtent welcbe fOr Sk.

allein edion die Sacbe entacbeidet oder fieSmebr achon eniacbieden

bat (so S. 106), nSmlicb G. I 404^409. Von dieaen Veraen ent*

apredien die Tier letaten wftrtlich dem Schlufi der Ciria, wlbrand
die beiden eraten in derev Proposition 49 {sublmis in aire) und
52 (pro fWfwm poaum . . tapUlo) anklingen. An beiden Stellen

passen 8i« (Sk. sagt wieder einmal ' TorlrefTlich'), wahrend Her-

kuiift und Zustiminenbang der \>rse bei V. i)i.sher unerforscbt

war. Sie stehen bier in deni Abscbnitt uber die VVelterzeichen,

welche V. {pauca de muUis Serv. zu 354) aus Aral entnuninien

hat. Nur nocb funf Einzelheilen siaiutiien aua attdern QueUen:
V. 383 f. die asiscbe Wiese au& Homer, 398 f. die t)is?ugel aus

Tbeokrit, 415—423 die BetracbtUDgen Ober dieBegabung tieriaeber

Wetlerpropbeten aua irgend welcber Popularphiiosophie, 4361. die

Retlung des Glaucua aua Partbenina und 447 Tithonua aua Homer
und Poriua Bibacutua (Nilberea bei Lad. I*). Sk. folgert daraus,

daB aaeh unsere Verse G. I 404 f. aus einer dicbterischen Quelle

stnmmen, und Leo gibt jelzt zu: aus literariscber O'Jp"''- Uneins

siud aber beide Forscber uber die Einknupfung. Sk. tindet die

Ziitat nicbt nur unnStig, sondern 'so malplare wie nur moglicb\
I'lui in der Prusnpar iphra^e der Ortiithiaka des Diony-iios 11 14

S. 119 bei Diibtier, auf weiche Kuaack bei rauly-Wis&u\>a V 925
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uod im Rbein. Hu8. 57 (1902) S. 205f. aufmerksam macbt, ist

ihm abprmals ein urkundlicher Reweis gelieferl, dafi U!>*:ere Verse

zuerst in (jiis gestaiulen habi'n. Denn jene Paralleluber-

lieferung begiiiin entsprechend: 6^ xiQotQ a^iai> roip afftfitj-

fkdtmv 6idu)Gi d'r/riv ^ Cir. 52 und endige mit d«'r Feindschaft

aller anderen Vogei ^C.518f. iiud der Anfecbtung durcb den

Seeadler G. 538 f. Dem gegenuber entdeckt Leo vielmebr ioi

AttbDg nod Sebhifi to Paraphrase eine Beziabung zu VergU:

wlbreDd die VerwaodluDg der bteen Tocbter in der Cir. 52 and
194 ats Strafe ihrer Tat geite« atelle die andere Fassung sie yvA-

mehr als Rettung bin, und Strafe sei bier die Feindschaft aller

V5gel; es heifie ja prlaeotiscb <)<ici^ MtaCt (nicht idmuf) wie

im SchluB fxiosttcn rraga ndvxMV om>fow und ttXidftoq aviijy

. . imO'dfiSifog dictcf &siQtt. Das vnu Sk. hf>iseite gelasseiie Mittel-

stuck kommt denj knappen Bericbt der Sage, welcben die Scholien

zu Dionys. i'erieg. 420 (S. 295 hinter Eu&latbius ed. Muller) nach

Parlbeniu:^ liefern, im WoMlaut so nabe, daB Leo beide £r-

zahlungen auf dieselbe Vorlage zuruckfuhrl, vermutlicb ein niytho-

kgiacbee Handbucb. Wenn dem so ist, flndet er keinen Grundt

Anbng ond Seblufi der Paraphrase mit Paribenius zu verbinden,

wte ibm denn sogar fiber dessen Verbtitnis zu nnserer Ciris (Sk*

S. 8 Land 139^) Zweifel gikommen sind. Dagegen findet er

saeblichen Zusainmenhang zwiacben Vergii und jeneii Satzen aus

Dionysios und vermutet a!s beiderscilige Grundlage die Ornithogonie

des Boio5, die V. benutzir. sei es direkt oder auf dem Umwege
uber Aemilius Macer. Boios spriclil nun wiederbolt uber das Ver-

hiiliniij der V5gel zueinander und zu den Mensfhen, besonders ob

sie diesen guustige Zeicben bringen; vgl. auch dai> Macerfragment

bei Serv. A. 1 393. Und so mag er aucb die Grisgeschicbte be-

bandeli baben, die dann nicht V. erat 'lu einem Wetterzeichen

itempelt% was Kroll in Ilbergs N. iahrb. 1903 S. 13 annimmt.

Und Tom Seeadler berlcbtet Dionys. Ornitb. H 1 a. C, dafi ibn die

Seeleutc als gutes Zeicben begrfifien, ataiov oip^v. Er also ist

das Wetterzeichen, nicht die zoologisch unbestimmhare (^iris, die

bei V. nur nebenher erwabnt wird. Von ihm sagi Antoninus

Lib. 11, 9 ausdrucklich, daB er aHaiog
(f
aivtrai — apparet V. 404

(?gL das |)r'i;Tn;in(e parety A. X 176 und SueL net. 95). Das

turn = wenn gutes Welter wcrden w'lW f395 und ilU) ist 404
zu ergSnzen wie 401, wie denu uberbaiipi die Inuiachbarlen Wetter-

zeichen vveder gcnauer ausgefubrl uuch deutlicber eingefiihri bind

als unseres.
*Bat Leo recht, so ist Sk. rettungslos lerloren' meintJakoby

am Ende seiner Anzeige* Er erwartet alterdings noch Leo direkt

wlderlegt zu sehen. Das ist bisher nicbl geschehen, aucb nicht

fon Kftrte, der Sp. 1339 betont, daB Vergii Scylla und Nisus

nicht mit ihrem Vogelnamen einfuhre [abgrselien von landlauficon

Metonymien wie Foicaniia 295, Cerss 297, i^occAiM 344, Lum 396
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und Fhoebe 430 vg). Procne G. IV 15 und PkAotniU G. IV 511,

auch appellativ gebraucbt]. Wohl aber kaDO Leo S. 70f. einen

Brief von Wilamowitz beigeben, der ihm beistimmt und he^ondere

bervorbebt: V. bat UMi»ere Verse nicbt aus Aral, suiidern anders-

wcber, aber eben aU Welterzeichen ; diese seine VorJage istjedocb

nieht das Gediohl Ciris, denn das kennt kein WettencicbeD. Und
lur firledigung der Haoptfraga, wieso der Verlisaer der Cifis

mrdckgebliebtiier Neotcriker (to Leo im Hermes 1902 8. 48) nod
lugleioh ausgesprocbeBer Vergilisner sein kdnne (Sk. S. 7), weiB
aich Leo zwar nicbt auf ein antikes Beispiel zu berufen, wokl
aber auf einzelne sjKitere, besonders nach E Schroder auf den

Wigalois VVirnU von Gravenberg, der in seiner Eriahliinpskuiiist

Hartmann von Aue treu bleibl, so viel auch in der zwfiien H.itfie

des VVfiks der Parzival Wolframs voo fiscbenbacb siiiisUich ab-

firbt und wortitch anklingt.

Erst im letzten Drittel seines neaen Buches kommt Sk. tuf

den Antiiig des llleren surOek, indem er Vergils Bklogen midi
besooders bebandelt Seine ErUiniDg von B. 4 ist ibro die einsig

denkbare; Widersprnob bsl er nicbt gehftrt ond findet es kurioi,

daB man nocb inner an einen Sobn Pollios stall an den SprAft-

ling des Augustus und der Scribonia denke, ais ob nicbts ge-

schehen wire. Es ist aber auch nirlits ppsrhphpn
;
wenigstens ist

alles scbon einmal dagewesen, was Sk. auf neu g(^arbeitet vor-

tragt, Nvoruber idi I^d. I' S. 265 f. nachzulp<;en bitte. Aucb filr

B. 6 und 10 verweise icb ini allgemeineii auf uieineu bomwenisr
Uiid Anhang.

Ein geistiges Band in dam Kunterbunt von B. 6 feblt nocb
tmmer, aiicb irgend welcbe Geaeinsankeit des Ursprungs erklirt

mir den Znsannenbang nocb ntebt ansreicbend* Und der ge*

meinsame Ursprung ist auch bier nicbt bewiesen« Mndern *ohQe

weiteres vftlisg gesicbert' (& 144). *Nicbt weniger ab drei [!) voD

den epitomierten Dicblungen sind von Gallus, und nicbt etwa

drfti anfpiriandt'rfolgende, sondern die erste, die drittletzte und
eino aiis tier MiKp' UVie vicrtlrtztp!]. namlich V. 31 - tf.

und iJGf. (dieses t'lukui eiscbe Lehrgedichl nach Sk. S, 14b vielieicht

nicht Ober den l.iiiuurf hinausgekommen!), V. 64—73 (auf das

%s^itvv<; Iqvvhiov fuhrl Serv. zu 72) und die Scylia Nisi 74 f.

Ffir eine ierte Dicbtung, den Uylasraub V. 43, wird noch ein

kftbner Wabrsebeinliebkeitibeweis angetrelen: Gallns bei Prop. I 5
u. A. werde trota Hertsberg decb der Elegiker sein; dessen bei«-
licbaies Liebesleben scbildert Prop. I 10, 6 f. und 13, 15f. ab
Augenzeuge, was nur heifien kdnne: als Leser einer subjektiven

Dicbtung daruber: i 20, 11 ermabnt er Callus, seinen schonen
Knalon vor den begehrlichen Nymphen zu huten, und knOpft

darari als warnciii^es Beispie! 17— r>0 iVn- Hylasgeschichle: und
da& diesen Haub GaUus in einew objektiveu Gedicbte besungeo

9
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Jiat, * batten wir aus der iflehtten Ekioge gaachloaicnM Nein,

aof den Nacbweii fOr diesen vifrleo Fall wartoD mr gerade; bis

jetsi babeD wir nur geisUoUe Vermutungen dazu Ternommen.
Noch mehr versleigt sich Sk. fur B. 10 zii gpwaptrn Auf-

steliungen uber die Enlwickelung der romischen t]!e;.Me, bei denen

ieh ihm nicht folgen kaou. Er findet nicbt wem^er als zebn

il9()l: acht) verschiedene Motive aus Gallus bei V. verwendnl,

aud 2war uu^ureictiend verbuudeo, wlbreud Leo 19U2 S. 22
vedar Naht noeb Fuge^entdackte. Meioea Eraebtena Uegt aucb

luar ilia Wabrbtil in dar Milte: die aabn Stficke gliedern aich

offgaDiicb in drai Gnippan, aber die Obergtege iwiaeban den

elttMloen Teilen aind, sei es nun Sohuld dea Dichters oder dar

Cbarliaferung, nicbt Qberall glati to nannan. Zu dar von Sk.

mifibraucbien Bemerkung des Servius zu 10, 46: At cmmes vtrmi
Gain §mft, de iptht* irOHskUi carminibu$ vprneise ich aiif die pnt-

«prechenile zu G. [ 175: (otus hk locus de arairo Hesioili est»

wo wir turn Gluck Wn ke u. 1. 420—435 noch besitzeu, um
durcb Vergleichung fcsizusLellen, wie frei V. seio Vorbild benutzt.

kill audere Eiuzelheiteu kann id) bier nicbt mebr eingeben, sundern

banerfca nur, daB Ort, Zeit und Handluog nicbt durcbeinander

lanfest sondarn «ina Art Wandelbitd ergaben, daa den Callua ina

Gasichtafeld and Licbt der Bakelik rflckl (V. Uf.) und dement-
aprechend geatiromt und betfligt leigt, obna da0 er daa gerObmte

Gidek im Winkel finden und genieBan kann.

Scbliefilicb sei noch angegeben, daB Sk. S. 186 Anm. nocb

einen (dritlen!) Reflex der Erlebnisse oder vielmehr der Oiehtungen

des Gallus wittert, namiich in dem er$ten Liede von B. 8, wo
V. 4 = Ciris 233, V. 19f. = C. 405 f. V. 41 = C, 430 und

V. 59 f. ^ f). 302 und 267 ist, wahrend das zweite Lied, niir in

Y. 73—75 G. 371—373 und metriscb verscbiedr.n (Sk. 1901

& 130 einen andern r6miacben Dicbter nachgebildet aain werde,

wohl nicbi wegen Flin. Nat hiaU 28, 19 dam Gatull. 0 web,

dn amer Corydon, fmu M immtia apit, welcber Mangel an

Geist, an Erfindnng and Abwecbaiong ^ wenn die Ciria von

Gnllus warel

Docb nun genug. So lebbaft und geistreicb Skutscb auch

seine Sache fuhrf, so viel Belebrun^' sppndpt, ?. P. nebenher

fur A. VI 780 fiber die Verbindunj; paler ipsr snjicDhn, di*' niich

vnn Leo S. 56 unterstOtzl und durrh lieujerkung t-rlaulert

wird, daB die Prouuniina rp»e und mo zueinander slreben,

aeineo iiauptxweck scbeinl er mir docb wieder nicbt erreicbl zu

baben.

Dmek und Aniatittung sind gut. In dem StelleoTerieicbnia

ilebea nnter Vergila EkL 2 iwei Stellen aua TbeokrtU Id. 2 (aueh

S. 75 scbon miBzuversteben) und unter G. IV aeeba Stellen von

& I06--108» die TidoMbr la G. I gebAren.
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7) S. Sndkaas, Die Cirii and dat r6Bifeb« BpyllUa. BertoM 42
(1907) S. 469-504.

WuBlc Leo fur den Mnzeitpemiifiei: Stilchaiakter der Ciris

nur einige Analoga aus nuueren Sprachen aozugeben (s. o. S. 152),

80 bietel Sudhaus sciiiieOlich sogar ein latPinisches Beispiel: im

Schol. Veron. zu B. 7, 22 (App. Serv. 399, 15 f.) zeige uns ein Rest

der Eiegien des Valgius, dafi Codrus noch spdt (die geuaue Zeit-

besUmmuug ventebe icb nielit recht) den episclien Stil Ciimas

ptkgte. Aucb die Ciris encbeiDt Yon Ciana beeiDflnfit, nicbt our
46 und 254 durcb Fr. 3, 1 Arattis wmliim mg&Mti hKemii Mnnte
und Fr. 10 tabis, sondem auch die ganze, nur Jocker eingeknOpfle

AnnneDszene 250 f. und besoodera 309 f. durcb die Smyrna. Wenn
Carine z. B. geheimen Zauber kenne, sacra nec Idaeis am'bns nee

cogmta Grais 375, stamme sie doch oilenbar nicht aus Kreta,

somlern ehcr aus dem Orient wie — die Amme der M5Trha: vgl.

Ovids Met. X 382 f. lu audern Zusammenhang geboren auch
eigeiitlich die Klagen der Ciris, welclier ilire Liebe srhlimmer er-

scheioL als jede andeie: nec gmitor cordi 261 und falsa pietatis

^M§o 263 sind m. E. * Ursprongszeugiiisae' yoo der Art, welcbe
B. fibwald im Pbil. iS94 S. 7291 beapncbt. Aucb aDderwirts

fiDdet S. nocb Spuren vom Etnllafl una nicht mebr erhaltener

Gedicble, sei es auf Grund sachlicher Cntgleisungen, die er der

Ciris nachweist, dhnlicb wje sie SkuUcii oft bei Vergil annimoit,

Oder formaler Cigenbeiten ioi Vers- und Satzbau. Viel haufiger

nocb als Sis. verniutet er AnklSnge an die lo des Calvus (z. B.

Cir. 150/5 ^ 297—302, 397 f. ihuI 496—503), aus der auch

die gelehrte Bemerkung Georg. lil 148 fiber oestnim herleilen

miicbte. Kurz: der Verfasser der Ciris pleileL von Muster zu
Muster, obue helbblandig zu denkeu, uud eutiebut iin Durchscboitt

jeden .6. oder 7. Yera. Von den una neeb JtontroUierb'aren ?er-
lagen benutxt er Catutl 64 etwa 7^8 roal so atark wie Veigil.

Den moHia pea Cir« 19 f. beaiebt S. nicht anf die Elegie, aondera
auf den weichen EpyUienstil. £r findet auch nirgenda angegebeo,
dafi der Verfasser ein epikureiachea Ijehrgedicht unter der Feder
babe, wie Sk. meint; nicht einmal versprocben sei es, da Vers 46 f.

sicb auf ein Gedicbt hpziehe, das seit langom angpfnngen daliege:

er kunnte seine Sindieii fur ein Lebrgedicht vprncncn (Buechelers

sciret C. 5 deulei S. hyputlietiscb wie die koujuoktive 14, 18,

36, 41), wagl es aber nicbt.

^aber als alie^ dies gebl uns bier an, was S. aofaugs uber
daa Terbtftnia der Ciria au V. sagt. Waa er im Rbein. Mua. 61
(1906) S. 29--31 fflr Vergila Prioritit in einem einielnen Palle

geltend macht, dem Sk. 1906 S. 19t Anm. kein Gewicht lu-
gealeben will, bait er nocb aufrecbt: die Ciris 473 f. macht die

Apolloinsel aus A. Ill 73 f. zur Neptuninsel, indem sie den Elalifas

gratissima zum Superlativ ante alias longt gr. steigert, ohne die

foigenden Verse 75-77 zu beachteu. *liier gibt es keio Gnl-
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rinnoti, falls Skuisch nicht etwa Tenos oder tellns st. DelM korri-

giert . Selbsi Kfirle (W& f. fcUas. Phil. 1907 Sp. 1340) gibt m,
dafi die Ciris hier gegen Vergil im Nacbleil isl. Auch eines

Widersprudis mit sicli selbsi wird Sk. beschiildigt, wcnn er S, 122

das .%'arlibssen der Cirisimilalion von A VIII an daraus erklartt

dafi em k usi rliihpr Befehl im J. 26 den Galium zur Vt-rgrssciiheil

vei Jaiiiuite, watirend sicli d(jL-li 'ZiUte au8 Galius' auch in der

zweileQ i asi^aog von G. IV iioden:

348 f., 364, 388 f., 421. 430 f , 443 und 492
Cirit 446, 196, 394, 61, 5t6, 378 „ 420.

Zor OrpheusepUode geh5rl allerdings genau genommen nur die

IflUle Sielle, die ArisUasepMode dagegen wobl schoD sur er«ten

Ausgabe, obgleicb man aus Serv. B. 10, 1: a medio usque ad pnem
uod der Lesart seines Parisinus G. IV 1 : Aristei et Orfei fabula

samt dpm aiuh im Vatic.mus hier vorhandcniMi Rfickblick nt

supra diximu^ ^uf eine Hm^rhpitung des Ganzen i>chlipR»'n konnle

und gescblos^en hat. Abei weim V. cinnial anderte, kunnle und

riiuOte er doch auch diese Huidigungen fur Callus mil tilgen. Die

von Sk. vviederhuii dem V. nachgesagte Kontauiiuaiiun schreibL S.

urngekebrt der Ciris zu; vgl. besonders 61 mit fi. 6,75 f. und
der neu baigebrachten Parallele G. IV 421. Daa wiaderhoU be-

anatandeta Ma B* 6, 80 vartaidigt er mit Rechi und Erfolg. Doch
aeheist mir der Hinweia auf prt'us Gir. 33 und anU 531 wenig zu

bewaisen, wie ich denn auch Ober quo emu und puhu a2ta

andars denke ala er; a. meine Anm. x. Si.

8) G. .Xemethy, Zur Cirislraj;e. Hhciu. Mus. 62 (1907) S. 482/85.

Was Hibbecks GRD. 11 S. 350 Qber den Culex sagt, das glaubt

N. auih von der Ciris: sie sei eine absiciiiliche FiilM hung, mil

der Vergil dem Messalla Corvinus, Tibulis spaterem Gunner, ein

Jugendgedicht gewidmel babeu solle wie im Culex 1 und 25 f.

dem gur Odaofiu, aeinem anderen GttDoer Oktaviau. D«r An-

faog iir. 1—2 aelie Hor. Epiat I 6,7 voraut, Cir. 3- 4 die Georg.

IV 564, alia 4 Eingangaverse Catalepl. 5 (7 Ribb.*), Cir. 18-20
d. n Cul.tr. und 35, Cir. 36/9 Georg. II 475. Die Zeit der

FAlachang will N. dadurch bestimmen, dafi Pseudo-Tibull, der mit

dem echten T. vereinigt zuerst dem Tragiker Seneka vorlag, wie

N. annimmt, in Culc\ und Ciris je 6 mal nacbgeahml sei, wahrend

Sudhaus S. 470 die Ciris bald na( h der Aneis und dem ersleu

Bucbe vou Ovids Metamorpbuseu verfafit aeiu laBu

9) Paal J«ha, Verfil sad die Girla. Rkein. Moa. 69 (1908) S. 79—106.

AUea fliefit Nacbgerade dreht aicli die Ciriafrage aum An-
fangspunkta herum. Drachmanna dSniach geacbriebenen Aufaata

(s. o. S. 144) kann ich leider nicht leaen und wQrdigen. Bei uns

alelk Vollmer (a. u. Nr. 15) zur ErwUgung, ob nicht Vergil, fdr

deo doch lunichat die Oberiieferung apricht, zwiaehen den drei
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Hauptwerken dXlotQia wie Catal. 11 <9) und die Ciris geschrieben

oder, elwa icu J. 26, e'ln in geiner Jugend angefaiifjeBes Epylliou

v.]«'dfr vurgesucht und zu Ehren des MessaJia fertig gemadit haben

kounle. Die audi von Yullmer verlangte breitere Grundlage lu

gewionen t»U ebi bchm laoge P. Jaho, der die Sainroluogeti Gaui^u-

mflllart (Suppl. XX der oeueii Jabrb. f. PhU. 1894 & S51^657)
v«rvollsUndigt uod Mine eigenen Listen auf die ereebiedcBsteii

MOglichkeilen bin geordnet und iinlerMcht bat, ohne won Bane
au8 ein beslimmt vorschwebeodes Ziel im Auge in baben. Er
will, allzu bescheidan, nicbt etm Sktttocb widerlegen, auch nicbts

Beslimmtpg behauplen, soodern nur seine Fande vorlegen und
durcb Mire, an die festgestpllten Tatsachen ;ichtrrial angeschlossene

Fragen (S. 104 nichl weniger als 15 hintereinander) zu imiiier

genauf^rer IVufuug anipgen. Am Ende behieUeo sozusagen beide

Parteifn recti i, nur daB sie die eine Mdglicbkeit nicht erusUicb

genug in Uetracht gezugea batten.

AusgegangeD wird von Ovida Met. VUI 6—144. Eine doppeite

Tabelle (Ovid und Girit — Grit und Ofid) lehrt nieht nur Be-
nutiung des einen dnreh den andern, sondern ancb ireiter, dafi

Ovid die CIria keont und brancfat, wie alles andre, was er uber
diesen Gegenstaod flntleo konnte, z. B. auch bei Properz. Sonst

rouBte die Ciris den Ovid viel freier benutzt bal>cn als erweislich

den Catuii, Lukrez und Wrgif, denen uingekchrt wieder Ovid

anders gegenOben^teht als der Ciris. Die besuiiderj^ beweiskrafUgeti

Anklange (Uv. 8— 10 ^ C. 387, 499 f., 122, 380; Ov. 83 f. quieg

C. 232 f. usw.) kauu irh bier und weiterhin nicht aus/ipl)»«n;

dafur isi Jaiins kunstvoil knappe Cl>eibicht viel m leichliallig.

Zweitena wird eotsprechend Properz mit der Ciria ?ergtichen.

Er komml in Betracht mit aeiner Enihlung III 19, 21/8 (vgi. bet.

vmmmdata 21 perii C. 430 und dm n ^ conHeio C. 187) uod
mit der (von der Ctr. 59f. abgelehnien) Variante IV4.39—4X
wo sicli zwar das erste Distiehon allenfalls a us Verg. B. 6, 74 rr-

klaren liefie, nichl aber das zweite, das auf Vers 101, 111, 113
und 181 von Cat. 64 fubrt, dem Hauplmnslpr tmst^rer Ciris, zti

der auch der erste Hexameter stininii; nut m pairm saemsse

capillos vgl. Dir. 321, 382 und 386. Lim zweite iabeile zeigt

wieder, daB nicbt etwa die Ciris entlehni liiit: sie scbopfl z. B.

ill V. 438— 4 i2 gleicbfalU aub Cat. 64, 139 f. uud 153, abu &iciiex

Dkht aua Properz. Auch Tib. I 4, 64 1 erklirt Jabn so, dafi awar
der Pentameter auf Verg. G. Ill 7, der Anfang des Hexameten
aber nicbt lediglieh auf G. I 404/9, sondern mit eormdie auf ein
selbstSndiges Gedicht jener Zeil anspiele, gerade wie Prop. IV.

Oas wire eben unsere Ciris, die in alien kontrollierbaren Punkten
stimme, wie sie auch sonst Parallelen zu den Elegikern biete.

Da nach Skutsch zweite HSilte der Aneis weniger oft

uod weit zur Ciris stimuien iiitellt .1. (lurch neoe Tabellen

aucb fur A. IV— Xll wukiiche ParaUeleu lest (namentUch
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A. VI 604/6 ^ C. 26 I/a+ 280, VI 760 ^ vides 268, VI 779—780
pidm ^ C. 269 + 500 f. sowie VII 373—381 ^ C. 181 f.+ 184

Mdl II 567/9 ^ C 510, 513 und 518} ttD« tchlieM anf ?. rii

VMtaMr 4er Cirit, well dieter aoa Lukret* Giliill otw. trols de»

esfen AaseUiieeef keiDen geneD Yen bringt* aei Vergil aber

Vena und Verskomplexe ^ genau enteprechend dell ParaUelsleUen

ioi echten VergiJ. Um das recbt aaachaulich zu macheo, folgt

eioe Art indirekler Beweis in einer vierten Liste. AngenommeD,
G. IV ware tierrenlos Oberliefert, so entsprache das Verhaltnis

dieses Bin hes zu den ilrei vorhergehenden, zu der A. uod den B.

geoau deru dei Ciris zu unsereiu zweifellosen V. [dabei reiht J.

VersanfangH u. a. Vcrhindungeii wie namqite aliae, non tUiter, nec

vero, el omnes wieder eio« auf die er S. 93 uud 103 wegeo ge-

ringer Bewe&kraft Tonichtig ?eniebtet]. Eioe letste liste ?er-

tadmet die BeiUbrungea der Ciria mil Catal. If (9) uud 12 (3).

Bier wird CSr. 175 die haDdschriftl. Lesart [auch mnormf] vcr-

teidfgt dartib Cat. 1 2, 2 und in jenem fSngeren, aach einem Meaaalla

gewidmeten Gediclue die Wi'ederlioiuDg der selban Worte (ftmoa
mihi 12, 1 und 2, victor 3 und 4, . . . carmma qtiae 15/6, certatim .

.

divi 21/2 ganz wie o iterum Cir. '286/7, ie Britomarti 295/6, tern

ego 428/9 u. n. <1) nachgewipsen und auBi idf in die wichtigen

Parallelen 12, 47 - 53 ^ Cir. 76 (459), 172/4, 358 uud 362/4.

Diese zwei Gedichte dem V. abzusprecben sieiit J. krinen Grund.

Ihutu aboelt die Ciris, fur deren Ecbtbeit iboi auBer der Qber-

Ifeferimg uiid gfekshen Auanatzung dea eehteo Vergil aogar die

fenrertong der gtefchen tfoster, ja Uebtingstellen aua alleren

Oichtern aa aprechen acbeint, wabrend die aachlichen Aogaben
der zuaamoieDgestoppelleD Einleilung nicbt zwiogen, nein eher

wideiraten* an eioen alteren Poiiliker au deakeo. Die Anuahnie

ainaa anrpifen Jugendwerks, etwa aus der Eklogenzeif, kdnnte

woht selbal die vorhaodeaeu (Jiigeachicklicbkeiten begreiflicb

macheo.

II. Zu den landlichen GedichteD*

10) R.SeaaaAUi» U Coltera 36 (IMI) &S68r.

Naeb aeiner Weiae (fgl. zifletA JB. 190d 8. 172 Ober ft. 4)

wSk & die Sebwierigheiteo Id 1 dadarch erkiareo, daB daa Ge-

dichi fiberarbeifet wurde, alt es zum Vdrworl der ganaen Sammlung
gemaabi denr Oktavian Dank und Huldigung aiissprechen sollte.

Zum iirsprun^'lichpn Kern geli6ie V. 1—3, 6—18 und 46— S3,

w^brend die Anlwort .luf tifp Frage voo V. 18, die jctzi niclit

19—23 ^fgeben wind, stirnKin (msI 42, nachdf»m 26 cine zwpiie

VriiU.e aiifgeworfen und darm au^luhrlicli bpantunrtiU i>t, von Ilaus

aus anders geUutet baben mu^tse. l)a& Strebcn nach d«*r Frei'

ia»»ung 27/9 und 40/ 1 diene jetzl dazu, den Ruhm der Weltdtadt

und der Verdlenate Oktavians einaaknupfan (42/3 ^ 7/8, aber
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am dein Futnr hi das Priaens geworden), iind set durcb die Wnrt-

scliafUichkeit der Amaryllis 30/9 begrQDdet. Diese oeue Liebe

wird aber docb schon 4/5 erwShot (sachlich t—3; aber nicht

xnr jOogereti Schicht gebOrig?) und ergibt einen gewisseo Wider-

spruch zu deni hOheren Alter in V. 46 uDd 51» der durch can-

didtor barba 28 etwas gemildert, ahfi- nictit gan? behoben wird.

S.s Lusung wird wulil ebensowenig aligemem beCriedigea wie die

Bellies im Kheia. Mus. 1892 S. 576 f.

11) J. Luiiak, Verisimiltam dfra!«. Snoderdruck aus den SchrjltM il«r

Kaiserl. iNeuriiss. (Jiiiversitat (Odei^a I'dOH't). 11 S. §r. 8.

Ein Universitatsprofessor a. I>. in Odessa le«^t h'\er in kurzer

Form seine Meinung ul)er zehn bedenkiiciie Stellen alter Schrifl-

suiler vor. Er ernptielilt 2. B. fur Cic. Tusc. V 61 pueros deUcatos

(vgl. Mil. 28) St. (ieleiJos, Ov. Mpt. II 871 si. falsa vielmphr nach

Lucr. Hi 4 /tela (= fijua) pedum . . vesttyta^ Cell. IN. A. U 3,1 sonus

..oMIior vegetiorqw st. eiridior. So will er S. 6f. auch Verg.

B. 1, 61 penrraHs ambmm fMtm beileo durch die Vermutung
Awkamm d. b. Ambarroruro. Graphisch iSge das wobl nabe geoog.

Aber sadilich sclieint mir doch das wenig bekaonte Volk, das

Ctsar im B. G. I 1 1, 4 und 14, 3 erwabnt, kaum hierher zu passeiit

zumal die ab^ol. Attl. zu beiden Subjekteo gebOren. Und amborxim

ist m. zu lialteu: weon die Farther zur Saone, die Deutschen

zum Tigris komnieii sollen, mussiMJ sie von den Gifnzen dfs

Homerreicbes aus zunacbst ihr eigenes und dann das aodere Land
durcbschwannen.

12) Fr. Leo, Das SchlnOgedlcbt des ersteu Bucbes des Properz.
INachrichtea voo der KoBigl.GegelUob.derWi8seQfchaltea zu GSttisfeii,

phUoL-Uitor. Klau« 1898 S. 469—478.

Aus diesem Aufsatz ist nacbzubolen, was die letzten funf

Seiten enlbalten. Leo Terfolgt eioe von Wilamowiix zu Eurip.

Her. II ' S. 199 restgeBlellle sUlistiscbe Besonderheil weiter, die

sich auch bei Vergil fiadel, nimlich die Verlauscliung xweier

Attribute oder vieimebr, da der eine Satzteif erst durch die Er-

ginsung des andern zur vuUen Wirkaog kommt, ibre mil dem
Zeugma oder der Figur ano xoiyov verwandte Kreuzung. Ich

roOcble sagen: der zur Einheil gediehene Gedanke spaltet sich

wieder, spracbiich ungenau. Hb»T«i(ipr, iiirlit narl» der Faser. So
sagl Prop. I 22, 5 Bomana mos eutt liscordia cives, meint aber

eigt nllich Rumanos cives sua discordia eijit, wie 6 f. solum Etruscum

nullo contegts pulvere und U 1,28 Siculo bello classic fuyit. Ahn-

licb Lucr. VI 1127, Hor. I18,21f. (s. Kiefiling), Lygd. 3, 2 und
4, 4*2. Oberall darf man hier deo Spraclivorgang nur nachfdhieii,

nicbl wigen oder messen, gescbweige deon den Text Sudern, was
mao TieUtacb versucbt hat.
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AUS solcher Wc€bselbaxiehua(; erkllrl Leo nicbt nur A. IV 180
(s. achon Servias) and VIII 82 (durcb die Biorne siebt man die

Sau, wie sie mil ihrem ganzen Wurf am Ufer liegt), sondern

aiieh die Crux Buc. 3, 109: quisquia amoves ant metiiet dukes out

tSBferietwr amaros. Die bittersfiBe Liebe keniit man aus Sappho 40

u. a. Und so will V. clurch den aDiithetifjrbp?! An^flnirk die Gesamt-
heil der Lii'bpnden unifassen: dulces nml arnaros bildon voll-

kommene Gpg^nsatzi", meluet und expetietur \mht vollkomnione.

Das erste Glted metuet dulus enlball einen WidersinD, der erst

dnreh experiuur amaros ausgeglichen wird. Id dem prosaiscbeoM wuiwt oaMTOf am wftrieHtr (oder aperaiiO dulm wSre keine

Disbannoiiie, aber aacb beine AuflAaung lu finden.

13) Die neaere Uleratiir zu B. 4 verieiehnet mein Aobang zu

Lad. I * Id sacblicber Ordoung. Daxu kommt jetit nocb die oeae
Fassuog der im JB. 1889 S. 360 angedeuteten Aaaicht von

0. Gruppc, Griecbische Mylhologie und Religionsgeschicbte If

1906 S.I 49 if Aufierdem wiederboit seinen fruberen Aufsatz

uber deu Orpbismus dtr vi^rten Ekioge (s. JB. 1903 S. 171)
S. Reinacli in seiner Saoiaiiung Cultes, Mylhes ct Religions II

S. 66—84; vgl. u. Nr. 46. Ohne weseiitlich ;\eues vorziibringcn,

streift den Eingang unserer Ekioge aucb Kail Stutzle, iiie

Sibylleo und SibylUnea (Erster Tail), Progr. des Gymn. in EUwaugen
1904 (Nr. 671) S. 41

L

14) RL Hieiner, Die Rbmerodeo des Horaz. Progr. des Gymna. io

EllwaugeD im (Nr. 704). 69 S. 4. — Vcl. H. aSU, JB. 1907
S. 65 f.

Dtirch die besondere Einkleidung der VerheiliuugHii der Juuo
hei Hor. Ill 3, 37f. wird Verf. nicht nur anf l^pode 16, sondern

aucb S. 27 auf Vergils vierte Ekioge gefubrt. Die gemeinsaiuen

Zfige der drei Gedicbte Terralen ibm eine gemeintame Grundlage,

Tielleicht einen Orakelapracb, deaaen Grand und Inball er su
rekoDslmieren aucht, und swar haopta<cbiicb oaeb Jeaaias. Die

Zusammenstellung aoU our beweisen, sagi S. 33« dafi einem

Judaa . . Vorstellui^eD, wie sie die in Fi*age alebenden Gedicbte

voraussctzen, ungezwungen in dip Feder flieBen mufiten. Fur die

Zeit der Gedicbte und din Prioriliit verweise ich jflzt auf nipine

Anra. zu B. 4, 21 nebst tin). S. 5 und Anb. Aut h fiber dip Au-

klanfre dpr Sibyllinen (S. 39) bin itb ungefalir dfrselbeu Ansicht

wie H. Doch kann ich die lU'tuierode niclit mil eniscblieBen und an

die weitgebende Au&buuLung de^ Alien lc;»Lau)eats schwer glaubeu,

wenn nicbl nur die Gebnrt einea Kneben znm FriedefQrsten und
Wellgebieter dort verglichen wird, sondern nach Jes. ld'~14
aocb die VerAdung einer Weltstadt sum Tummelpiatz wilder Tiere

duri h ein barbarisclies Reitervolk nach dem Fall eines unbestattet

gebliebenen KOnigs, wofOr H. S. 36 aucb Vergils Epilog fdr Priamus
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(A. n 554/8) herantieht, *6tn wir mil R. Hdaie gtfoe eatbsfaren

wArden'.

16) Pr. Vollmfr. Z« Vflrgili •••iiaUf £ki«g«. RlMia« Mai. 61 (l»ue)
S. 4bl— i'dO.

Volliner erhebt eine Reihe begrundcler Eitiw§nde gegen den

neutiu SkuUch. Frtma..U. ti, I beilie liuch: ich imbt ais erster

•9 niebt unter mejner WArde gefuoden, tin bnkoliiclMt Uad ra«
itutimnien. Dann ichliafie ndi glatk V. 3: als ieh ein (noaliath*

fobes Oder be#oiMfaei) Epos singMi wottia, inabHl* Apollo ab;

vgl. Snet-Don. § 19: mm am rm Romatuu mchoauet, offensut

materia ad hucolica transnt. Es stehe doch feat, daB V. die

Bukolik in Rum eiDgefuhrt babe. Bei pergite 13 hahe Skutscb

recfit, bedeule 'fabret fort'; aber das kOnoo aucb beifien ^singt

eio neiies bukoliscbes Lied*.

Den bisber uinsunst gestichten Zusammenhaog des Prouiiuums

mil dem llauptteile will Y. darin linden, dafi der Dicbter durcb

die scbtiiobaie Unge^cbicklicbkeit iii det Vuituhrung seiner Ge-
diobtstoffe lionenaUig darlue, wie dam Silen die Gagenstindo so

swlrftmao, daB kaum zii Atem konDmt, war ibm aacbfolgeii will

Ich kaiiD diese Erkllrung nicht ausreicbend Bnden, da nicbt

uur InhailsaDgaben, was V* leognet, aondern 47 f. und voUends

55 f. geradezu Zitate ?orliegen — also keioeswegs blofie Rohatofle.

Aucb daB in V. 9 in iussa — 'deinen Welsungen nicbt enlsprechend'

zu lesen sei, glaube icb nirht. Irb babe in meiner Ausgabe, die

sonst inebifarh iii i\pm stimmt, was VoUmer aagt, eiafach aua

der Utoies ahulichea erschiosseo*

16) P. H. D. in der Muem. 6b (iy07) S. 177 will B. 6, 21 videnti

in mtaft* Sudani and vergleicht a. a. daau B. 10, 27»

n> J. Vablan bebandalt im Indak laetionnm der Uoifersim
Berlin fftr das Sonnttersem. 1905 nocbmals (wie 1888) B. 8. In

einem klelnsn Naobtrag S. 17/8 bSlt er, ohne den weitergebe&den

Vor^icblag von Cruaiua uod Cartault su beruckaichtigen, gegen

Hibl) rk daran fest, daB die Zwischenrede der Mnpd hinter. nicbt

vor bonum sit ab^uscblieBcn sei. Sonst erklart er liiHiiit^cH'hlicb

das Miilelstuck 47—50 und 58 — 60. Bis S. 11 roustert er aus-»

ffibrlicb, YtM aiies bisber beaustaodet, umgestellt und veraodert

worden ist. Er selber bait die Cberlieleruiig aufrecbt, setzl

ioevus uDd improbus gieicb, findel in crudelis tu quoque, mater

keinen Ananif, sondern die Fortaetznng der fortaergehenden Aua-

sage, vie aocb A. VII 685 die Apostropbe gebraucbl ist, and in

V. 50 die nnentbebrJicbe Antworl auf die vorbergebeode Fnge
* wer ist grausanier, die Kindernodrdsrin Medea (die nebenber ver-

glichen wird, um Amors Scbuid zu veranscbaulicbeo) oder der

Analifler der iJnUi?' Weon dieses Problem in V. 50 nicbt bhr
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eoUchieden, soodern mit einer Art Gemeinplatz ein kraftiger

Abfcblafi enidl nerde, will er diet mit Eurip. Htrc fur. 558—561
ud KaJliflMchiu II S2f. vergleidieD, ja mit emeoi Sattft am einer

Bodernen franifiiischen Zeituog. Ich mdchte, ohne V. in allem

in folgeo, auf den undeutlicheD Spruch B. 3, 108 f. verweisen, wo
aach eine klare fintadieidoDg des Preisrichters lu Terroissen ist,

und cnifieUs tu quoque a)s Zitat ansehen, zumal es A. 1 407
wiederkeiirt. Vgl. auch den hochtonendeu SchluB H. 10,69.

kern Gewichi legt Vahlen auf geuaue EnUprechuagen. Die

kleine Cngeiiaui^ki^il in deo drei Teilen der letzten Strophe beider

Lietler: 40—50. 01—56. 57—6U, also 5 -|- 6+ 4 Verse (wie in

der MlUebtropbe des erslen Uedes) gegen 93—98. 99—102.
103—107, also 6 + ^ -f~ ^ Vene, an da£ im tfreiten Liede aile

drei Stmphen ilire drei Unterteile fenchieden ordnen, bin ich

geneigt, auf den DIcbter aelbst lurfickaQfabren* mmal wenn die

itrophiacbeGliederung derersten Ballade erst nacbtrlglicb erfolgt sein

sollte. In V. 58 endlich erklart Vahlen omnia vel medium fiaM
mare ganz w5rtlich {\^]. Prop. II 16, 46 gegen die Annalmie,

Tbeokrits svaXXa sei milUerslanden und a!s fvdXicc wied«rgegebea

worden) und samrneit zu dem lileigerodcii inedtns eiiie Meuge von

Beiapielen, wie acbon PluB eini^e in der \VS. i. kia)»s. Phil. 1885
Sp. 1489.

18) 0. Benae^ Bbola* Mot. LXI (1006) 8. 5 f.

Id einer Amneriiung kommt H. auf G. I56f. Da gibt V.

binter ^mnui keine Nacbweiae mebr, ^muI q^aeqm ferat ftgio,

qmd ftHMfiia recutet, sondern bespricht aUgeoaeiii schfttsbare Gr-
leugnissf* verschiedener Lander, womit er eigenilicb von seinem

Thema abapriogt, wie scbon 1*. Jabii im Hh. Mus. 1903 S. 400
anmerkl. II. fubrt diesen Mangel an straiTer lieziebung aut Ab-
bangigkeit von eineni Alexandriner zuriick und findel das Un-
genugende de» Zusaramenbangs durcb die rbetorische Frage twnne

tides geschickt verdeckt. Icb niAchte bierzu noch auf G. 1 111,

III 103 ttod 205 verweiaen, aueb waiter auf vidi 1 193 und 197
Oder auf t»di 318 in Verbinduog mit anapborischenti asepe 316
nnd 322, wie denn schlieBHcb auch die blofle Anapber (11 298 f.

flknf iMee) einen notdOrftigen Anachlufi beraielU.

19) Pa a 1 Jnho, Aas Verf^ils Dichtcrwerkstatte: Georgica lU 49-^
46'J. Hheio. Muti. f. Fhiiol. (N. F. LXj i^Oj i». ;it)l—387.

SO) Paal Jaha, A«i Vergtls Dfehterwerfcatltte: Georglea IV
Wisseoichaftl. Beilage zom Jabresbericht des KoIIuischea (•> mo.

ia Berlin 19(»^ (Progr. IVr. 63). 21 S. 4. — J. Trikicn, Bcrl

ML WS. 1906 5p. 39b f.i L. Heitkamp, IVieue philoi. Uuudi»chau 1907
S. 173/74.

Hit dieaen beiden Auftltaen bat J. seine TMrdienaUicben

Slodien Qber Vergils llndlicbe Gedicbte wobl sunSchst abgescblossen.

AOerdings bat er bisber B. 4 und 6 aowie einselne Stfldte der
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Georgika. nameiitlich Einteltungeii and Seblufitoile, noch aichl

aiisdrilcklich behanddt. Aber was er noch su sagen bat, dArfen

wir wobi nun in finrsians JB. erwarten, fOr welcben er den Be-

•dieid uber Vergil Qbernommen bat Die Anlage und das Ziel

seiner Arbeiten ist deo Lesern a us meinen Bericbten bekannt.

Nachzutragen liabe ich h5cbslens, daB V.s mit BinnenfleiB ge-

machle Stoffsammltmgen mir nicht mehr so undenkbar vorkonimen

wie fruher, wpnn icli sie mit den umfangreichen Vorarbeilen ver-

gleiche, die Scbiller z. B. fur den Demetrius binlerlassen hat^).

Aber manches will mir noch immer nicht einleuchten. So be-

merkt J. zu lY 308, daB I 477 Benutzung von Lucr. I 123 infolge

NacbschlageDs, bier Erinneruag infolge der frOberen Verwertnng

vorliege: 'dort nSmlicb sind Studien fiber Wnndererscheinungen

susammengetragen, bier lag kein Aniafi vor, dieae aonat gam nn-

Shnliche Stelle nachzuachlagen \ Ja kann denn etwas fintaprecbendes

nicht auch anderwirts unbewuBt anklingeo? Oder ganz von selber

entstehen wie III 21S cornibus inter se decemere'^ Llazu ist m. E.

nicbl notwendig erst Vnrro 113,8 heranzuholen. Ebensowcnig

Cat. 64, 285 fur Peneia Tnmpe IV 317 u. d. m. DaB man bisher

die Benutzung der Vorganger so wenig erkanni hat, fuhrt J. darauf

zuruck, daB V. trotz aller Anlehnung etwas Neues gescbalTen bat.

£r will seinerseits in aller Kurze nicht die Verschiedenheil der

Texte, aondem die Abnlicbkeil nadiwenen. Die wicbtigaten Er-

gebniaae adoer Qudlenforacbungen bat er im Rhein. Hub. am An-
ting, im Programm am Ende ubersicbtlicb zusammengestellt.

Far G. Hi ist Hauptquelle Varros B. r. If, aber die Rciben*

folge ist veracbieden. Vergils erster Teil (bis 283) ist Varros

zweiter 'de pemrf* maiore', Vergils zweiter (wieder 283 Verse)

ist Varros er.sler ' de minoribus pecudibiis'; aber in Vprs 403—
413 sind ein paar Angabpn u\wy die llund*™ oinij^rsi hallet, dip,

Hesiods ^Exri. 405 f. erselzend, niehrfach zii K.ijiilel 2 von Varros

dritteni Telle siitnmen 'in pecuaria quae paraulur .. propter earn

aut t\ ea sunt' (s. 11 1, 12). Wie aus diesem dritten *Akte' Varroe

das Nebenerzeugnis Hanlesel und das Betriebaniiltel Sklave bd
Vergil wegfalU, so aus dem ersten das Schweio, sua dem aweiten

der Esei und ebenso mandie von Varroa Unterteilen (SI nach

II 1, 28). Anderes wird zusamniengefafit, namentlich Rind und
Pferd, Scbaf und Ziege, einzelnes aucb urogestellt. Vergil ent-

lehnt also dem Varro nicht den L'uizen SlofT. soiidprn Tuir das

Gerust fur seine dichleri.M he Abhauil Uti'^'. wrh be dann, ihgesehen

Ton einigen Nebenqueilen, die vericiiieden^ten MiisU r benutzt

Feinen Takt verralen brsondcrs seine zahlreicben Exkurse, die

fasi dlie uhne SlOrung des Zubummeabaugs ausgeschieden weriicu

') Moch auKiilliger criooert mich aa Jahos Verfahrea usd Ergebaia
eioe Studie, welcbe A. Leitzmann fiber die Quelleo voo Scbillert 'Pompcji
nad Herkalinaa' in Bnphorion XII (1905) S. 557—561 verVMHckt bat.
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kdODtCD; onr 118f. and 202 f. enchieD eine surQekgreifende

Wiederbolaog erforderlicb. Sie geben gern mylhologische, ge-

schichiiiche, sachliche Beupiele und LehreD; so fur siattUcha

Zuchthengste 89-94'), zum Teil nach Apoll. Rhod. II I23r>f., fQr

eio Wetu*enDen 103— 112, Tur die ersten Wettfahrer und Bereiter

113 7 nacli Varros Admirabilia (s. Servius), ubpr die von fJrems^Mi

p'jagtp !f) 152/3, (leu ungesturaen Boreas 195—201 (absichtluii

ab^\f'uJieiid von lioiu. F219f.), Pans Verwandiuiig 391/3 nach

Nikaiiders 'EifQoiovfAfva {s. DServ. und Macr, Sat. V 22. Hh und
die Abwehr i>chadlicher Schlangen 414/39 uacii iSikanders d^i^^iiuxd,

Zii dmen kleineren Exkursea mdchte ich auch recbuen, was 258
—263 Aber Leander ateht; ebenso den SUerkampf 219/23 nach

Apoil. Rbod. II 88 f. and den Vergleich far den erneaten Ansturm
2*d7/41 aus Horn. J 422 f. Jahn beaeichnet diese beiden Stellen

wie die dazwiscbenalehenden Verse als drei Cxkurse in dem
grofieo Cxkurse, der von 209 ao die erste Hairie des Buches

scbiieBe wie der 470 T. die zweite. Irh fln<l»', dafi der Abschnitt

'de amore' zur Saclie gehOrt, nicht al)sch\veifl ; iinhf er doch an-

fangs auf Varru zuruck und voo 224 an, abgeseiien von deni

Bilde, auf Aristot. Hist. an. V! t8, die ja aucb C. IV 1-280 nebpo

Varro als Quelle dieui, v\ie ini Phil. 1904 S. 001. iiadigevvie^ien

iat Den letzten Exkurs fiber die Viebseucbe in Noricum hat

Jahn ttieht mehr behandelt, wohl nichi aua Mangel an Plata,

sondern an Stoff; J. van Wageningen S. 166 meint, Vergil gdbe hier

aelnen eigencn Weg, and fflhrt nureinige Entsprecbungen aus Lukrez

an. Auch fur den drittcn langen Exkurs 349—383 fiber das

Hirtenleben ini Suden und im hoben Norden weiB .f. keinen Au-
halt ais die Anregung durcb Varro II 2,9 und I 2, 4 nebst Homer
k 14 f. anzugeben. Ilier darf man wohl nut eine ^juelle schiieBen,

aus welcher auch, vveoogleich voraussicbiltcii nur niittrlbar, die

German in des Tacitus gespeist wird, der 16, 10. 17, 2. 22,5. 23,1

dieselbe Sache uud Keibeofulge bal wie uusere Verse 376- 380;

an Sallnsla Hiat. Ill denkt Th. Wiedemann in den Fnrachungea

rar dentachen Geaehichte IV (1864) S. VIZt wie jMailenhoff, Deutache

Allertumakunde IV 21. Vgl. Serv. und Bern. Schol. an G. ill 383.

G. IV bdngt im ersten Telle wesentlicb von Varro HI 16 ab.

Hier fand Vergil in § 4 (wie schon 115,5 und 1112,11) die

kunstliche Erzeugung der Biencn crwahnt, von der die Allen

fabeln. Von da aus kim er fur den zweiten Tei! auf ein unter

Demokrils Namen gebendcs Bucb, das auch als nn^^lle fiir die

Geoponika XV 2 gedient baben wird, die genau die Ueihe hefulgen

wie Vergil, aber etwas mehr enthalten; unigekdirt niuO in der

Lrquelle noch gestandea haben 'in Agypten' uud 'im Frublnig',

1) Ans \'. ^0 folpert K. filler in selncii Anrcdota CaDUbriKlensirr

(Progr. des Friedridu-Werderscbeu Gymo. fierlio lbSj6) S. 20, dafi deui

Vtfgil ein griechiMbes Pfenl vondiwebe: Diebt Varro lei teioe Quelle,

•Mitra eii Mbea di«MJi beDtttstea griecUae^ Werk.

11*
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was uDsero Vene 287—03 and 305/8 uniflchreibeii, die Geoponika

aber aualasMii. Mit ?«n 317 aetit dann Vergila HauptqaeUe ein,

die eine ganz kurze Prosaerzahliing gewesen sain kann, etwa wie

tiygiDS Fabeln. Diesen Bericht fiber Aristaufi unterbrechen 321
—386 ausschmuckeiide Studien, 3S7—152 pine Einlage fiber die

Fesselung des Proteus nach Humer J 384—471 nebsl kleinercn

EiQzelstudien und 460—527 eine zweite Zutat aus einer vierten

Quelle, wahrsclu'inlich auch nur einer kurzen Prosaerzahluiig fiber

Urplieus und Kurydice, an die sich noch 02Sf. nach d 570 an-

scbliefil. Dazu kommen wieder Sludien fiber Sludien« aucb zu

dem SGbluBbericbt der Hauptquelle. Dieae Stndieii aind neben
dem aelbalSndigen Entwurfe der Anlage Vt-rgils HauptTerdieaal.

In ibnen ateckt eine groflartige Sammelarbeit. So fufil die RIage

des Sobnea vor einer Wassergottheit 320—328 auf Worn. .4 371f.

und 6 529^ die Erscheinung der Waaaernymphen 333—344 auf

3 35—48, die Plauderei beim Spinnen 345 f. auf Theokr. 24, 74 f.

(vgL besoiuiers die Hiiideutung auf Ilerkules V. 358 mit Tb. 76),

(lie Unterwelt des Meeres 363 f. auf H^i?. Thpog. 336 f. nebsl

Lucr. VI 536 f. und die Atjfnahme des Frem(Iiin;,'s ;>74 f. auf d 43
— 58 (dazu keine andre Quelle; 'denn nur biei kommt alles Ent-

sprechende vor"). Bei der I'rotcus-Episode isl bemerkenswerter

ala die Einacbaltuog Terwandtar ZQge ana anderem Zoaammea-
bange M 70 » V. 393, v 96f. <^ V. 418f., Nibandera Ttaer.

367 fs» V. 425 u. d. m.) das Beatreben, vom Vorbitde ni6gliebat

abiuweiclien: Vergila Aokfindigung desseo, was Proteus tun werde,

entspricht der Homers 6 384—90, 400—408 und 414-22, be-
nutzt aber znletzl auch Homers Bericht vom wirklichen Hergange

(454/6), wShrend umjpkehrt das Erlebnis bei Vergil iiicht aliein

dem bei Ilomnr (4 15 f.) entspricht, sondprn auch mehrfacb mit

Einzelheilen aus Homers Aukundiguug durchsetzt ist.

Unter den von J. itticbgewiesenen Mustern V.s entdeckt man
mancbe willkommenc Einzetbeit. Den Geruch, nofeu avros III 251
(fiber 130 a. JB. 1903 $. 166), verdeuUicbt AriaL Hiat. an. VI 18,7:

o» aQQ$V9g tmoh di€tyiyvwf»9Wft d'tjXtlag rag iswv6fk»vg

%atg ^luaq, daa imiaroe ad w^mma dwat 257 der Ansdruok

^mQttMitoyreg iavTotk eb. § 1. Zu Varro U 2, 10 ciiei prdM
luce exeunt stimml HI 324 Ludferi frimo mm lumine. Lucr. I

921 f. ist Vorbild fur den Obergang G. Hi 284 f., L. V 982 f. mit

*wunderi)arer' Unibiegun?: fur G. IH 230f. und L. VFllll nebst

Umgebung fur G. IV 287— 294 und 297f. DocU ^euug daoiit.

Nur noch ein paar Bedenken zum Srhlufi.

Waruui Iloin. O 193 /i«x(>t/s Olv^tnog fur lonyns Olymfus
111 223 und Z 458 ntlk' aexaConivui fur multa rtluctcmH IV 301
*durcb Vermittelung* benuUt aein aoJI, veratehe icb nicbl recbt;

wenn bein Zufall Torliegt, erkUrt alcb dock daa Zuaammentreffeo

leieht aus der LektOre. Und warum V, kuna aua Tbeokrit oder

Catull haben aoll, wenn ea in Varroa and Cieeroe Pniaa acbon
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Torkomnit, leiichtet selbst dadurch nicbt ein, dafi die ErklaruDg
von III 245 fast wfirllich hef IV 408 wiedfrholt wird. Unkhr ist

inir, ob Vergil cuhortes b*'i \arro il 2, 9 miOverstnnden haben soli,

wenn er lil 346 rdmiscbe Krieger mit libyschen titrtea vergleicht.

Den Vers IV 338 nifmiit Jahn fur echt, ohgleich er angibt, daB
dorl voD Homers ISainen 22 [vielmehr alie auBer Clymene] sonst

nicht ?erweadet sind. IV 509 liest er gdidis sub astris (wie

Ribbeek), da bei Locr. VI 720 nitidis a6 Helliii aucb dan Norden
bedeute, wShrend der Plural onirA, aumal naeb rupe $¥ib <ilHa»

aoflSllig sei: 'die Anderuog in mUfu lag aehr oahe; OMtriM kdnnte

nor eia literarisch Flochgebildeter eingesetzt baben'. Verdruckt

ist im Rb. Mus. S. 362 unter Vers 73—8S Apoll. Kb. II st. Ill

1258 f. und S. 366 unter V. 445—463 Varro II 1]» 16 st. 6.

21) L. Havel, Rev. dc philol. 30 (1906) S. 308.

Da G. in 257 die Handschriften auBer M und ein que

fainter umeros haben und das doppelte atqm zwei VVorte, nicbt

wie sonst zwei Satze verkoppelei will U. oegue fur das erste atqujt

scbreiben.

32) G.Faaai«li, AreUv f. lat Ui. and Gnaiwatik J3 (1904) 313.

F. deutet UnUmm tmnpi G. Ill 343 wieder wie Ladewig u. a.

kikatif : daa Viah Haga (Qbernachte) auf dem blofien Boden.

73) If- Manitiiis, Ila o d sehriftli ches za Vergil und Seneea Tra-
gicus. Fhiiol. 63 (N. F. 17), 1904 S. 311/5.

Ein Dresdener Codex A 118 (aus Herzogenbusch in ^1cder-

osterreich) ist in zwpi IJIatler einer Foliohandschrift von Vergil ge-

bundeo worden, die aus dem iO. oder 11. Jahrhundert stammt. Sie

enthallen B. 3. 50-4,39; 4, 44—5, 28; G. 1 423—461, 476—
'Liber U lucipii' uud 1114— 53, 67—105. So?iel M. geseben

nnd wiedergegeban bat, achliefit akh der Text an yhc an. Dar-

fiber staben aehwar laabare Bemerkuugen, die our teUweiaa lu

deD una bakanntan Scholian atimmen*

lil. Ausgiibeu.

24) Pietarat ornameDta complnra scriptarae apecimina codicia

Vatieani 3867 qui codex Vergilii Romaous audit pliuto>

typiea expresin eonsilio at opera bibliotkaete Vatieanae.
Rame ia oOaina Vaaesi 1902. 23 S. and 33 Tafelo la Folio.

Band I dieser erlesenen Pbototypian anthilt die Hand-
schrift F gam (s. JB. 1899 S. 206), der vorliegende zweite, den

icb erst jetzt zu Gesicht bekomme, nur lebrreicbe Proben aus

R, Zunachst bieten Tafel 1-19 die noch vorhandenen Bildrr

alie, neben den erslen sieben deo Text B. 1,1—9 1,82/3 und

2,1—4. 3,1—9. 3,99—lU. 4,54—63. 5,90 uod 6,1—7.
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6,80—86, wiihrend die folgenden zsvolf schon fur t^irb allein die

332 Millimeter hohe und 323 breite SiMte mehr oder weniger

ffillen. Dann fol^en auf Tafel 20—24 aJlerlei Muster des Schmucks
au8 (in Wirklicbiiejt schvvarzen und rolen) Linieii und Punk ten,

namlicb die Leisten vor und hititer dero vierzeiligen Arguaieotuui

zu G HI, ferner G. Ill 560/6 .samt Explicit und Incipit IV, A. 1

1

— 18, A. I Explicit samt Incipit II undzuA^VIH das doppelto Ar-

gumentiiDi, ainieilig und zehnzeilig. Endlicb veranacbauUchen

Tafel 25—33 nocb neun Textseiten von je 18 Zeilen, und zwar
enthalten sie B. 2,5-22. 5,18-35. G. Ill 1-18. 416- 433.

A. I 289—306. VI 91-108. 109-126. Vlll 19—36 und XII 921
—938. Die nii?<;if!>i'_'p Vorredp bpsprirhl erst Ursprung, Alter

und r.escliirhte dr; H indsrliriti, dann ihre auBere Foi iii, Ah-

kurzutigfo, Zusalze und \ tM'besseruogen, BlStterverbinduog und
(S. XI- XV) Bilder. Der nicht genannte Herausgeber [P. Franz

Ltirie uach L. Traube in den Strena Helbigiana 307'] uioimt als

EntslehuDgtzeit das filnfte Jabrhundert oder das Ende dea vierten

aa: die von Traube (a. JB. 1901 S. 136) betonten AbkAnungen

DS ond DO finden sieh nur dreimal (B. 1,6. A. V 391 und
I 303), wShrend 39 nsal deut und d€» ausgescbrieben iat; gegen

Norden (a. JB. 1903 S. 184) wird S. XVI in einem Kacbtrage

bemerki, daB A. VI 242 eher unmiUelbar auf Dionys. Perieg. 1151
ats auf Priscian 1056 zurOckgehen werde; endlich zu C. Dzialikot

l]nter2»ucbungen uber ausgewablle Kapitel des autiken Buchwesens
(Leipzig 1900) S. 29 wird Imm vorfrehoben, dafi R zwischen alter

nnd neuer Art scliwanke, wnnn Seitenuberscbriflen von der Hand
des Textschreibers zwar nicbt ganz tehlen, aber nur auf den
erstt'U, mittelsten uud leUlen Seilen der (^^uaternionen slehen.

Bernerkensvveit ii>t uoch, daU Ids Blatt 114a die Wdrter des

Tezlea, ansebeinend vom ersten Schreiber, durcb Ponkte getroDnt

sind, dann nur nocb far Argumenle, Anfang und Scblnfi der

fiOeber.

Am wichtigsten isl uns die getreue Wiedergabe der Bilder,
die freilich der saubereu Scbrifl wenig enlsprecben und binter

den Leistnngen in F priieblich zurnckslehen. Nach S. Xll ni5gen
sie in der Provinz, nicht in Hum enlstanden sein, bochstens zum
Tell selbstandi^ entworfen, M>nst iuvila Minerva abgemalt oder
friiher gcftelicnen Vorlagen aus dem Ropfe nacbgebildet. Ur-
spiunglicb waren es vielleicbt 42, n.miiich vor jeder Ekloge eins

und bei jedem Buche der Georgika und Aneis zwei (so P. de

Nolbac s. JB. 1889 S. 323). Sie eracbeinen auf der Pboto-
gravdre scbwarz, daneben aber Blatt la and 13a auch boot,

d. b. acbwarz, rol und golden anagemalt, als Probe der meisCen
andern, wabrend Bl. 10—12 und 17—19 nur Gold aufweiaen,

wie S. XIII sagi. Dargestelll ist vor Buk. 1 Titynis unter einem
Bniimo mit dreileili^^en nifittern sitzend [also nicht recnban$ sub

tegmine fagt]t recbis iieben ihm stebt Melib6us; vor B. 2 Vergil
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^iuend. ncben ihm (links) Sclireibpult und (rechls) Roll-^nkapsel,

aholicb vur li. 4 (klein) und 6 (miUelgrofi), Dur ohne FuBscheniel

und mit UmstelluQg dcrzwei Nebensachen (vgl. JD. 1899 S. 201 f,

uber das Bild ?on Hadrumeluni u. a.); vor B. 3 MenaJcag, Oa-

mftti«, Palimon — alle drei sitzeod [s. meine Anro, lu B. 3, 55];
vor B. 5 Heiialcas und Hopsus stebend, anf den Stab gflstflUt,

die Fufie gekreuzt; vor B. 7 Corydon und Tbyrsis [das Vorwort
sagt Mopsus] stehend, auf den Stab gelebnt, der dne liaks wieder

mit ubergeschlagenoiu FuBe, wdhrend Daphnis {\m Vorwort wieder

irrlunilich: Meliboeo arbilro] zwischen ihnen sitzl. Audi auf

Tafp! S z[s G. fll hlftst pin Uirt iin Sitzen, wiihrend ein zweiter

mit geki f iii^toii i uiien dastebt, wieder an seineni Stabe gebogen.

Wuoderbar genug haben die Hirten uberall, selbst auf Tafel 9
der den Kampfen von Pferden und Stieten G. Hi 210 f. beige-

gebone, our Dicht die auf Bild 1, das auch grdfier ist und keine

Rabmooleiste bat, Kr&oie (von Lorbeer?) anf dem Kopfe, eine

An Windbnod mit HaUband bei uch und schmale, niedrige

Hfittenielte, die aussehen wie ein oben xugescbnflrter, aber vorn

gcdflTDOter Frauenhandarbeitsbeutel, wahrend nahe der TQr oben

an einer Scbnur ein GefaB ohne Henkel hangt, ahnlicb einer

[iroRpD elektrischen Birne, das nur auf Bild 7 rechls pinmal fehll.

Gescbickt und auf VVrchs»'l bedaclil ist der Maier entsrbieden

nicht, auch nicht gt'\vi,K>pnhnft, wenu sogar auf dem angeblich

besseren Bild 1 die Hinieikurper der Herdentiere fehien, deren

KOpfe man aul der einen Seite der dunnen Baume ubereinander

hervorrageo sieht.

Die Bilder lur Aneis atehen nicbt alle am richtigen Orte.

Niebt lu I, sondern tu IX 2f. gehftrt Tafel 10: Iris komrot an

TumaSt und zu V 72f. T. tl: Aneaa, Aceates und Helymus
sitzen neben dem eine Art schmales, bobes Kuppelgrab bildenden

tumuluSy vor welchem stehend Ascanius ein Tier schlacbtet, dessen

filut zu trinkon in ritselhaftcr Hencgung einp Srhlange empor-

kommt. Taft»! 12 zeigt nach i^lf. (zwei) Schilfe im Sturme,

13 nach 1 607 Dido mit Aneas und einem unbestimmbaren Gaste

bei Tischp, 14 Sinon nach II 57 f. vor Priamus, wahrend Hekuba

mit eioer Begjeiterio uud mebreren Kriegern von der Mauer ius

inacbaut, 15 Aneas und Dido in der U5hle IV 160f. sitsend und
16 Ascanius den Hirscb der Silvia VII 483 f. erscbieBend. Einen

Eampf auf Blatt 17 beziebt die Unlerscbrifl auf Bnch XII, der

Index S. XXIII auf IX 483 f. Beides sUmmt nicht. Kfinnte viel-

ieicbt der allein nicht beschildete, sondern mit Panzer und Bogen
bewafTnete Troerfuhrer Ascanius IX 622 f. sein, der auch auf

Bild 16 srbon ziemlich erwachseii erscheint? Der Gotterrat von

Bl. 18 gf bort zii X 1 f. Unter den fimf Gestalten (von links

nach re( hti Minerva, Merkur, Ju|>itLM , Vulkan (?) uud .iuuo) feblt

allerdijigs Venus, die X 16f. wr.sf nliicli ist; sic findet sich aber

wobl im zweilen Gotterratc aut dem ietzteu Bilde 19 (Diaua,
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Apoll, Neptun, Venus (?) und Mars), das im Epos schwcr unter-

zubringeii i^l und vou Aolbac S. 323 vielleicht richtig auf den-

selben Gdtterrat bezogeo wird, lumal es in der Handachnlljglaiob

hinter Bild 18 vor A. X stebt Die Hauptgestalt id der Mitte

(Jopiter, Neplun) encheint mlchtig brdtbrflstig, aufftileiid dkk-
bSuchig aiich der nackte Sinon auf Bl. 14, was neben dem zier-

licheo Uolipferde besonders auffallt. Auf Bl. 12 schwebt fiber

dem Mecre Juno [?], geflfigelt und Feuer schleudernd [nach I 12?],

zwischen Eurus und !No!us, die mil vollen Backen in sonderbare,

f'in wenig gekrunimte Uohren blasen. Cbereinander stehen die

Gruppen auch anderwarts: auf HI. 15 silzen oben die Begleiter

des Liebe^paares, die &\cU gegen den in schwarzeii Strichen senk-

recht fallenden Begen scbutzeu, der eiae durch deo ubergehaltenen

Schild, der andere durch das Lanbdtcb eines Batmiea; aof Bl. 16
sehen wir den Ilirach oben« daneben ein wioiigef Biutnchen wie

unteo noch zwei, die den Wald bezeichnen, gerade wie auf BL 10
eio Lorbeerbaum den luau IX 3. Ob das Hiuscben daruber die

feme Burg des Tarnus bedeutet, wage ich nicbt zu entscheiden.

Im Gegensatz zu den mit Helm nnti Pnnzrr bpklpideten Latinprn

tragen die Troer dip pbrygische iViulze, Arnieikleid, Ilosen und

Schuhe [vgl. A. iX bl4/6]. Ebenso stereolyp ist die Teiinahme

am Gesprach dadurch angedeutet, daB die Leute Zeige- und
MiUelfinger nebst deui l^aumen [der niclit, wie S. XIII sagt, gleich

den beiden letzten Fiogern eingebogen istj geradeaus strecken,

wie schon auf Tafei 3 alle drei PersoneDj
' DaB nicht nur G5tter, sondern auch Aneas, PriamuBv Hekaba,

Dido u. a. einen Nimbus urns Haupt baben, ist nach S. XII fQr

die Zeitbestimmung der Bilder zu beachten. Ebeoso die Ahnlich-

keit des Gotterrats auf den letzten beiden Tafein mit entsprechen-

den Szenen im ambrosianischen Homer, der S. XV urn das

Jahr 410 angesetzt wird; vgl. A. Hai, Uomeri liiados picturae

antiquae 1835 S. 12f.

36)Ver(?il8 Gedicbte. Erklart von Th. Ltdawlg aud C. S«b«^er.
ErstM Baodcheo: Bukolika uod Georpika. AcbCe Aoflage, be«

arbaitet voo Paol Oeaticke. Berlin 1007, WeidBaanacbe Bacb-
haadloag. VII v. 293 S. 8. $ Jt. Vgl R. Sabbiiini^ U Caltnn
1907 S. nBS/9; 0. Morgeostei a. Zeitsebr. t. d. GW. 1907 S. 819/6;
H. Ziemer, Moaalscbrift f. hiib. Schulcu 1908 S. 50.

Nachdeiu das zweife Bandchen schon zweimal, das dritte lin-

inal in neuer Bearbeilung von mir erscbienen ist, kana ich end-

lii'h auch die vom ersten anzeigen. Wenn sie der siebenten

Aullage erst nach 25 Jahren folgl, so wird das haupldachlich an
der Ungunat der Verbftltnisse liegeo: die liadlicben Gedichle

werden faat nirgeoda mehr in der Schule gelesen; auch andere
Kommentare dain aind, wenigttena in DeulachkittdO, meinea

In der hlassikersauiuiiuag voo E. Loescher in Taria eraebeiaea
EUore SCftBpinia Augabea fn ntmr Aaflage, aber mrkwiiHjgarwelM
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Wisscns nicht mehr neu aufgelegt worden. Elwas freilicli mag
daran anch Schuld seiii. daB Schaper in die beiden Iptztpn Aiif-

laiTpn seine kii linen Ansichten uber die Abfassung und tiber-

arbeituug dei Bukolika uad Georgika ohne Vorbebalt eingeaiiu itpt

balte. Icb babe diesen Stein des AnstoBes weggeraumi uiid

alles nach Kraften berangeholt, was in letzter Zeit zur richtigen

Bearteilung von Vergils Eigenart, Entwjcklung, Arbeitoweise und

Wert beigebndit worden »t Und dat war nichi wenig. Das

Bindcb«n isi um fQaf Bogen gewacbaen und hoffentlich nunmebr
uDstan^ anch h6beren ADsprflcheo zu genOgen, lodeni es nicht

nur das unmittelbare Verstehen und Obersetzen fdrderl, sondarn

liicb ruckvvarts scbaiien lebrt und vor^vfirfs Ireiben will.

Der Text beruiit auf d^n vppstandigen Entscheidungpn Lade-

wigs, zu denen ich gern zuruckgekebrt bin, wo unsere Quellen

gegen Schapers Vermutungen sprachen. Auch sonst ziebe ich

den BefuDd der Handscbriften neueren Vermutungen, liie Ladewig

mancbmal aufgenommen halte, im allgeoieinen vor. Meineraeits

geand«rt babe icb, abgeaehen Ton Tencbiedenen Leaeaeichen, so

gut wte nicbta: ao gem icb auch bier und da micb andera ent-

achteden hitte, wann ich nicht an den vorliegenden Grundstock

gebanden war, babe ich doch stehen lassen, was irgendwie zu

balten ist, selbst gaudeat G. Ilf 188. Die Folge der Verse ent-

ipricbt jetzt bis auf G. IV 369f. der Cb^rlifferung, auch B. 8, 47f.

In der Emleitiing sind rnanche WiederholunG:<*n beseitigt,

einige Stiii;ke uuigearbeitet und ein neuer SchluB zugeiugt worden.

Auiierdcin sind diirch FuRnoten allerlei wichtige Talsacben und

Literaturaugabeu angemeiki, uiii da^ auiiere Leben und das inuere

Werden und Wirken des Oichtera ina recbte Licbt zu setzen.

Die Ltaten der WOrter, die luerat bei Vergil vontukonimen

aebeinen, aind aucb in dieaem fiindcfaen vorlSulig weggefallen:

dniges wire ja zu berictitigen. aber am beaten tut man doch

wohl, dafOr den Ahachlufi des Thesaurus abzuwarten.

Die Anmerkungen sind gesichtel und im Ausdruck gekurzt,

aber sachlich stark vermehrt worden. Mein Ziel war vor allem

die Krklarung des vorliegenden Textes, wabrend die Hichligkeit

der in ihm besprochenen Tatsachen nur gelegenllirh erOrlert

wird. Viel mebr als truher wird nachgewiesen, wo und wieweit

Vergil von seinen Vordermauneru abbaugt und — abweicbt.

Anfier anderen Vorarbeiten folge icb hief baaondera den eindriog-

lichen Studien Paul Jabna, welcbe 8« 12 f. Qberaichtlich loaammen-
geatellt aind. Doch habe ich midi bemttht, dem fleiBigen Dichter

daa Verdienst aeiner Arbeit mOglichat unverkOrzt zugutc zu

acbreiben. Wo er ap§ter angefOlvt, benutst und nachgebiidet

M 4m Bttkolika end deo Gforf^ika nor j« die erete Hilfte. leh keane tie

Dicht writrr als ans den \'erlncsnn7ricrn and eioer kurzea Reseaiiee vee
L. Heitkanp im der fiieneu pUioi. HtiudsdMO 1907 S. 362f.
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erscbeint, wh 1 sellener gezeigt, da das weniger zum Verstandois

als zur Wurdigunc der Gcdichte bcitragt. Doch sind verschiedeoe

Frobeu besonderb bezeichatadei An^pieiungeii uad AnkldUge bei

alteD, mitCdalterJicbeii und neaeren Schrifutellero boffenUich aacb

willkoiDmen.

Der Anhaog itt folMndig mngearbeilet Der Kritik dieDeo

nur nocb einige Bericbtigungen und ErgaQiuDg«n su den jetzt

ausreichend Torhandeaen kritischen Ausgaben, wdhrend die Ab-
weichuogen von Wagner, Haupt, Ribbeck und die Vermutungeo
Madvigs. Pt'erlkamps u. a. in der Rej^pl frestrichen sind. Dagegen

gind reicbiiche Nachweise fiir iVm Erkliirung eingeselzt, sei es um
den Inhalt der Anmeikungen zu begrunden und erweitern, sei

es um auf abweicfiende Ansicbten hinzuweisen. Hier ist z. B.

auch der ueue Ibkubdi, der niir erst wabrend des Druckes

ging, durchweg berflckaiehtigt

Za terbesseni iat noch S. 7 Anm. 1 Zeil« 3 D. SarWus si.

Pbilargyrius, S. 18 Z. 16 Binneberg at. Hindaiiberg« im Teste

H. 1, 45 hinter boves Komma st. des Puoktes, in der Anm. tu
B. 5, 36-<39 Z. 5 die Ziffer 8 st. 9, 52, zu G. 1 466 etiam st. ^utfte,

zu 11 22—34 drittletzte Zeile 31 st. 32, zu 11 49(> Z. 2 Tirldates,

zu III 522 Hymn, auf Ceres (VI) 28: mat' dXixtqtvov vdwg, im
Anh. S. 265 Z. 10 Anth. lat. 17, 460 st. 400. S. 269 Z. 23 v. u.

lyuu St. 1903, S. 278 Z. 21 v. u. 419 st. 413 und S. 283 Z. 7
V. u. 46 St. 45. Zuzuffigen bilte icb S. 17 unten einen Hinweis

auf Comparetli* (s. JB. 1897 S. 281) uud im Anb. zu B. 47
gegeo Sonotags ftedenkeo die Tataaehe, da£ auch Of, Hal. XV
841 dam Koneteii (749) Ctoara dauernden Segen luacbrdbt.

GaSndert aebaD mdcbte icb Doch die DeutoDg tod vaeMa
naeh Morgenatems Vorscblag (die achwanen Beeren liest man,
wahrend die weifien Ligusterbluten unbenutzt abfallen) und von
improbus G. I 146, das wohl einfach = (sonst) vcrwnnscht oder

verilucbt ist. Zu streicben ist die Parenthese zu B. 4, 10 S. 49

Sp. I Z. 15 fiber Hor. carm. saec. 0 (geroeint war von mir viel-

mehr der Panzer des Augustus von Prima Porta, wo auBer Apollo

ein besonderer Sonnengott dargeslelU ist) und 'sicb' zu G. IV 36.

26) Verfllt Anelt Mitt •atgtfwSliUeK SlSokes Ur Bik^Iika mmi
Georgika. Fiir den Schulgebranrh heraus^egebeo voo W. Klou^ek.
Scchsle AunaRe. Wien (F. Tenipskv), Leipzig (G. Frevtag) 1<J07.

XIII u. 4U0 ^. 6. geb. 2,20 JC =^ 2 K 60 h. — Vgt. L. Ueitkamp,

NaM RudMlL 1907 S. 436 f.

27) Vergils Aaeis. Fiir deo Scbulgebraacb berausgegebeo von VV. KIoQ^ek.
Dritte Aaflagt. Ebcnda 1905. XVI n, 3G4 S. 8. geb. 2,50UIC —
3 /r. — Vgl. F. H(arder), WS. f. klii;.^ Phil. 1906 Sp. 15S f.

Cber den Text S. 1—294 vj^i. JB. 1801 S. 34Sf. und 1903
S. 156. Man Hndet nocb immer A. V 97 atqite, ja V 829 attoli

und X 43 vineat wie im Namenverzeichnis Or'idns troiz Oricus bei

Uoraz, Pro^erz und Lukan. Die neugedruckieu Beigaben zeigen
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ciD |iaar Anderangen, oamflDtlich ist der AustriazUmus *uber

dpssen Eingebung* u. dgl. vcrwandelt in 'auf* — . Aucb die neiie

Orthographic Tal. persoiiifizieit, Akkusativ u. a. hat man eiogefuhrt;

ist aber 'Karrhae' nicbt inkonsequent? Warum die reicbbaltigei'e

Aosgabe 30 Pfennige hilliger bt, weiB ich nicbt. Hier stebt

Obrigens unler 'Palatinua S. 383 nocb Evander, obgleich dieser

.Name S. 360 ricblig Euaoder lautet, wie acbon in deD alteren Auf-

lageo, uDd & 406 unter 'Volcanus' iii 6. IV 346 *di« vergeb'ne

Sorge Vullniis' st *Terg«bliclM*. Einigs kleine TerMhen ItommeD

nen biua; to S. 377 M$ vor der letiten Zeile des cfsten ^Meliboeas*

ttnd S. 40jB unter 'VoJtci' ein kurtivM G,

28) Vergtls Aeneidf, Te.vtaas^abe far den Schalgebrauch, von Otto
Giithliog. Leifzig uad Berlin 1905, B. G. Teubiier. YIII n. 330 S.

Abgesrhi'ii von dem Vorziig *denkbar bester Au88tattuDg\

einer kuizen Eiiileituog und einera Verzeichois der Eigennameo
eotspricht dieser Schullext der Bibliotheca Teubneriana dem Buche

GfltUings Toin J. 1886, weTches ich im JB. XV (1889) S. S33f.

angeietgt babe. So findet matt ioi Teite wieder Abweichungen
von der Oberlieferuog wie II 37 sukieeiitve, 173 coldtia, 322 fiur,

579 pairiSy VI 211 nutantem, 534 torpida, VII 543^ eonvicla

per auras [etwa wie bei Ovid Met. XIV 597 perque leves aura$

mnrtis invecta colwnbis^ Anders Th. Din ing, s. u. Nr. 56], IX 449

fatrum, XI 567 nUi, XJI 617 hue, LM;,M'^en ist ji tzi cin^'csptzt

I 2 Lavinia^ III 460 secumios^ 670 dextra, iV 288 Seresium, V 776

prokit (238 mc\\ porrkiam), VI! 4 siyfxit [nach Kvicala 1892], 160

Latmoium^ VUl 197 palliday 22'6 ocult, IX '6bl al^ue locos und

111 208 tflto, aber oicbt nacb Nordens AusfOhrungen VI 255
UmiMt, 484 B^^fboUn^ 524 rnioeef, 664 aUauos, niclit nacb Kloudek

nnd Heinse VII 427 MicarMi oder nacb Sabbadini XII 904 taxmvt,
Anch die Interpunktion ist im weaenllichen dieselbe geblieben,

camentlich i 443, 572, II 433, IV 75, VI 822 [zu Jasper und dem
Aebaog bei Ladewig IP' s. nocb Nordens Anm.], IX 288 f. und
430; neij isl 11 602 ein Gedankenslrich vor divum, manch neiier

Absatz wie vor IX 80, 94, 104 und reirlilicher Sperrdnick bei

Eigennamen, Slicbwurten und Dfiikvei.sen. Weggefalieii ist das

Luckenzeichen binter IV 620, wahrenii es die Ilalbverse jelzt er-

balten haben, unci die Klammer um HI 340/3, IV 244, VI 702,

fflr wekbe vor VI 743 f., 1X 529, XI 593 f. und XII 871 ein

Sterochen eingetreten iat Ungeelellt ist nicble niebr alt X 717 f.

and XI 86 r.

Nacb alledem ist dies neue Werk wobl xa empfeblen. Am
Verzeicbnis der Namen babe ich einigea anaxuatellen. Es fehlen

zundcbst Quantitatsangaben, welche, wenn auch nicbt fur kurze

vorlnt/tf Silhen wie bei Ahnris, so docb wenigstens fur die Lan^e

bei Atmde$, C'ameriM^ Gryneut uaw. zu wunachen waren. Sooderbar
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klingt, dali der Avernus-See mil schfid lichen Dfinsten angefulll

seio soli. Die Einwohner Efmriens hciBen doch wohl Etnisci^

nicht Etrurii. DaB Juturna = Dniturna isl, bestrcitet L. Deubcer;
s. JU. 1903 S. 188. Rumo als Name des Tiberflusses kotiimt ira

Texte nicht vor; Vlll 90 stebt rumore secundo, Qberflussig er-

sclieint aoch die Aogabe, dafi der Name Sarrmm eigentlieh wohl
SBr<r)fliittt lautete, mtnn vorhar die Volhaetynologie (von ao'a)

nichi besprochen ist. Sachlieh wichtige Auadrficke, die Teubnera
Programm dieter neoen Sammlung auch aufgenommen sehen will^

kommen aonat im orliegenden WftrtenrerxeichDi* nicht weiter vor,

2^) Vergilio, L'Eoeide, commeatata da Reniigio Sabbadiui. Libri I,

U, III. QuarU ediziooe ritoccaU. Toriao 1905, EriDaooo Loascher.

XV «. 188 8. 8.

Die kritiachen Einleitungen ober die Zuaammenaetzang der
drei BQcher, die schon bei der vorigen Auflage ala Sonderheft au
haben wareD, sind jetzt aiia dieser Schulausgabe ganz weggelassen;

viclleicht mit auf GruDd meiner Bemerkung im JB. 1901 S. 108.
Im iihrigen ist das Buch nun wohl zu einem fasten A!)schlufi

gediehen, da <'s Spite fur Seite. der voripeii A ullage entspricht

und liochslens innerhalb dieses Habmens eiiiige winzige Ver-

andcrungen zeigt. Die Angabo der Vorrede uber II 587 verstebe

idi nicbl, da die iDterpunktion der dritteu Auiiage vorliegt, keioe

iltere; onr die ErkUrang iat etwaa geSndert. Zu II 350 empfieblt

S. jetit fflr daa flberiieferte ieqm hinter $i V9b9t wdenH txtrmm
CKpule earto ab Anfang der Parentheae nicht mehr ttd Att^ aondem
atqui\ abar auch dieaer dritte Veranch wird kauni danernd be-
friedigen.

30} P. Vergili Maroais Aeneis. Kiir dea Schut^ebrauch crklart von
0. Krusiu, ueu bearbeitet voo L. Heitkan)|). II. BaodcLeu. Bach HI
—IV, aeehsta AaflaffA 1907. IV. Baodcben: Buch VII—IX, dritte Avf*
lage 1905, uad Aahaog, rdofte Aaflaga 1907. Galha» Friadriab AadraiB
Perthes. J 94, 109 ood XXII S. 9.

Ller Text ist im allgemeiuen unverindert. Im zweiten

liaiidchen, das ich augenbbckiicb nur mit der vierlcii A ullage ?er-

gleicben kaon, best man jelzt 111 340 quern st. quae uud IV 434
in Pareuthese, weU diese VVorte fur Anna beslimmt seien uod
nicht su dem Anftrage gehdren. Im vierten Bindchen aind einige

Leaarteo geiodert, die daa Vorirort veneichnet AuBerdeoa die

Eodung i$ im Akkua. PJor. za at, entaprechend den andem
Btadcben.

Die Anmerkangen sind von neuem gepruft, sprachlicb er-

leirhtert um\ vvesentlicb gekfirzt; dalier finfach III 302 fahi
Simoenlis aiw A. drs netien S. und 323 iussa ' ^'ezwiingen', der vSatz

wird sutist sclile[)|)('nil. Der gesparle Haum ist dem Driick zugute
gekoriiinen. Namf^iillirh ersetzen jetzt in der Regel kurze Angaben
dea iimweifi aui die aiigemeinen lieiuerkuogen de& Anbaogs.
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Mancbea MU ganz; warum nicht auch das 'ZwiUmgsgespaDD*

VII 280t Ebenso soil nicht mehr jede dutch metriaches Be«

dftrfhii veranliBte Porfekl- mid Plaralfonn hesonders erklSri

wtrden; doch gescbieht das noch VIII 620 uDd vvleder oft im
Bnndchen Ih z. B. neu IV 245 und 687. Orter als frflhor (vgl.

ill 73 ^atisiima lieb und wert) floden sich Obersetzungen durch
zwei Synoiiyma wie VII 127 tecta = Dudi und Facb, ^^71 viscera

Uerz und Niere. Doch i«t liier rorsirhtifr ^'"'B zii h iitcii; IV 488

cvras Not und Qual oder VUI 717 viae bliiifk und (..isse scheiut

mir schoii liber das wuDscbenswerte Ziel hin uibzuschicikn. Die

Erkiaruog geaotieiL hat H. gegen frubcr 111 87: reliquias sei

Apposition, 470 Aims Reitkoecbte oder Lotsen, 685 f. cursus Sub-
jekt, viam Objekt tn UmtaU^ wie es mein Anh. lu Lad. 11 ^* mit

orwlgt. Auch IV 244 ordffoot jetzl Morkur die Aogen, auf

wekbe der Tod sein Siegel gediUckt hat. Ausdrucke aus der

deutscbeD Schiffar- oder JSgeraprache werden noch baufig dar-

geboten. Von netien VorscblilgeD zur Obersetzung gefallt mir

mancher, wie III 24 silva Huscb, 647 domvs Bau, VII 275 praeiepia

Marstall; weniger Vlt 262 das Enter (h i I hir, 461 Hegierde nach

dem Stahlf 815 Marmor- oder Al^hisierschulleru, Vlil 625 non
enarrabile nicht auserzahlbar und 632 lambere lutschen an —

.

Frei, aber Uubsch kliiigt IV 278 und IX 658 in ienuem auram ini

tarten fitm* Ffir Alliterationen finden sich nehr&ch anspreehende

Gegeostftcke; so tn VII 805 colo co/olftdNpie Kaokel und Edrbchen
Oder lXT75f. comtt'iui et Marw eordi Lieder und Laute lieh

(oder Lost). Aber su breit erscbeint mir schon VII 460 lore

tectisque unler dem Kissen und in der Hammer, und gesucht

IV 2lS famam fovemus inanem wir nahren ein nichliges Miirchen.

Da mochte man lieber ganz und gar auf iNachbildung \ovnr\neu

wie H. aclber IV 216 u. a. IV 17 vrrgleicht cr amdr und morte

mit der Verbindung 'iiebe und leide' iin [Nibelungenliede — eine

Neuerung zweifelhaften Wertes. Andere Nachtrdge Heilkamps (wie

m 658. IV 165 und 637 uber den Uhjthmus oder IX 315: castra

Beiwacht der feindlichoi Vorposten, Shnlidi 366) kann ich so

wenig alio dorchgehen wie seine neuen BemOhnngen, den dichterj-

sdieo Gehalt mOglichst sor Geltang su bringen und Vergils ge-

drnngene DaratelJong so wurdigen. So Gndet er III 231 der Ab-
wechslung wegen Zugc angefiihi t, die 224 fehlen, und umgekebrt,

und 238 als selbstverstandlich ubergangen, daB turn dritten Male

Anstalten zum Opfermahle getroffen werden. Gelegentlicli klingt

ein leiser Tadel herein: IV 276 erwarl*- iiKm, d;iR Merkur Jupiiers

naoiget (237) bestelle. und IX 284, daB das angeijebene Verwandt-

schaftsveriiiillnis d* ni Askanius bekaiint sei.

Zitate sind aU!^Qabmsweise geslriclien IV 463 uber den Schrei

des Ubus, sonst aber noch mebifach binsngekoninien, aus Luthers

Blbelflbenetsang III 7 und 24 (wenig angebracbt zu II 158 RAmer
13,14: wartet des Leibes, doch —), aus dem FreischOU 1X405,
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aus Walther 'ansenfie briefe' IX 804 und beionders aut Schiller,

und swar gebrauchsfertig ausgescbrieben bis auf die Worte aus den
Stanzeo von A. IV. Cine Anzahl Hinweise auf Luckeobadw Ab-c

bildungen zur altpn (^eschiclitf sind willkommcn. Aber was aoU
der PergnmerK ralt:H zu 111 57b f. DuUeii? Ebensoweiiig lohot ea,

fflr dea lleldea aus Tiryns Vll 662 den Plan der Burg odt r fiir

cine Hasen- oder Schwanenjagd eines Adiers IX 564 das iJiM des

armiger lovis aut einer SilbermuDze von PtolemSus 1. aufzu&clilagen.

Anch aonst empfehle ich noch einige KleinigkeiteD der wieder-

holtea ErwaguDg. So die angeblicfa« Pauae for dean enlen
ItaUam III 522, die Deatang Milcbbarl l&r Mm IV 262, die aeeha
Spondeen Vll 634. Versteht der Schiiler die Anmerkung VII 623:
Die Ziiur iat durch die SynalDphe verschieiert? VIII 654 ist jetzt

ausgelassen, wo die Hdlte des Horoulus stand; absichtlicb? Endlich

VIII 673 stehl nocb: th orbem zu circum = \m..., vgl. zn m
eamdtiam VII 546, wi^hrend m. E. die Ortsbestimmung vkid Er-

gebnis (daB das Washer kreis- oder noch deuUicher glockeniOrmig

aufspritzt) Ranz zu sundern ist.

Der Aiibaog* weist gegenuber der vurigeo Auflage (s. JB. 1896

S. 218 f.) nur leicbte Veranderungeo auf.

31) P. Verfili Maroafa Aaaaiii ooaineaUCa da Ramigio Sabbadiat
Libri VII, VllI, IX. Secooda edhiotie nifliarata. Tariaa 1908,
Ermaooo Loescher. XXVll a. 154 S. 8.

Der Text entsprichl den besten Quellen, so IX 369 mit regis

deal Probus, dessen Zeugnis alter sei als unsere llandschrifteo;

zu S. XV vgl. Hibb. Pro!. 173 f. Ferner bietet er VII 543 caeli

convexa (dazu sei das iulgeode per zu erganzen), VIII 346 testatur-

que (H)steruu proteron, anders als fruher in den Sludi crit. S. 31),

IK 403 et (— ecco wie 47) sic voce p'ecatur und 486 tua fmiera,

Epexegese lu la ^ tua ipaiua fonera* £igene Verbeaaerungs-

vor»cblSge fentedcen aich beacheiden, ao id der AniQ« fu VII 197:
igutoi fQr a^ntfai, im Vorwort S. IV: retenau mit analtolotbischeni

et fur restret oder reserat VIII 244 (die Koostruktion nach dem
Analogon IX 403 ist mir zu kflhn. weDQ aucb die Entstehung

des Fehlers *^inleuchten kOiiiite] und in der Einlfitung S. IX:
' Pimkt hiiiler haeret VII 250, so dafi tolvens 251 nicht mebr zuni

vorigen Saize geborle, -sutultTri uber regem movei Inrtwpg, woiw

es ja volventem beiBen rauBte, zum Subjekt von moraiur 253
[dies iiu ISebensalze, wabrend in Sabbadinis Musterbeispiel 1 305
volvmi und constUuit den Uauptsatz ergibt]. Nur in der Inter-

punktion aind eiDzelne Anderungen angenomroen, aber nicht

IX 238 der Vorachlag Krolla; a. JB. 1901 S. 131 Anm.
VoD den Erklirungen greifen mancbe tiefer« wie zu VII 25:

daa ettm inversirum = Rest der alien Parataxe, 409: zwei Formen
der reiativiscb angescblossenen Apposition, je nacbdem das Be-

tiehuogawort wiederholt oder eraelzt wird, 591 : pofailas u. A. mit
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bfin. St. Gen. Gerundii, VIII 322: Latium wohl eig. Piathm
{nlatvg), IX 446: Epiphonem mu lyrucben Gbaraktura, binler

614—620 wie tchon S. XI: die rasDahmsweifle abfilUlga Be*
urteilung der Phrygier gegenftber den abfebSrteCen Italem. In

4er Regel aber bleibt der Koinmentar aiifierst knapp, prettamente

scolastico S. IV. Es berdhrt mich beinahe trdstlich, wenn In Iialien

norh mphr iVarhliilfe noiif,' prsrheint als bei un8, z. B. 7U VII 189

equum Genitiv, 241 repeat: Subjekt Apollo, 263 nostrt ol.j. Gen.

(ahnlich VIII 396 met uml 472 belli = aflversus beiluni), 294
Hum TOO nonne unterschieden, 642 qxemque Accus. von quisque,

759 le Apostrophe, derea Wesen uuU Zweck doch zu 49 cin iur

allemal erwiesen seio durfle, VIII 288 Bsrculeat ss Hercolis uaw.

Recbt anaUndlicb iai auch die Verwetaong betrefta der Wort-
stellang IX 730 fiber VIII 300 naeh VII 362. Und waa aolt man
dazu sagen, dafi die Betonung des Schlufiwortes im Verae VII 816
und VIII 433 a jsdrucklich gelehri wird? Unverstandlicb iat mir
der Hinweis auf Quint. VIII 2, 7 fur die richtige Schreibung ver-

ticibus VII 3! uad die Frage zu Orion VII 719: la prima Fillaba

e ancipite: qui? Sonderbar klingt auch VII 225 siquem = (luem-

cumque, 557 super hjVr — per fselbst 803 = prnrter befriedigt

inch! uiiriz], VUl 160 vestibal koturahiert aiis veslieb.U, 630 fetam:

die Wuiljii iiier Mutter der Zwillinge, in der landlatiii^en Sagen-

forro nur Amme, und 1X639 videbat: noo vedeva, ma guardava;

efr. 1 223/4 VemiiBBeQ wird maD nar aeUen ein Wort der Auf-
UaroDg, wie in vaium immertale VIII 715» daa lediglicb ala vor-

anfgenommeoe Appoatlion gedeutet wird.

Von dem nuchternen Schulkomineiitar aach im Druck an-

genebm abstechend wird im Gegensatz zu Band I * (s. o. Mr. 28)
iloch wieder eioe gelehrte Einlcilunc; nher den Aufbau der
drci Bucher VII—IX beigegel)cn. Darauf gehen wir el\v.is gc-

nauer ein, weil dieser dritte Teil mir zuin ersten Male vorlingt.

Die Ergebnisse <lei Studi critici (vgl. JB. 1891 S. 337 f.) wnden
bestaligi uud vervollsiandigt, in Einzelheiteii auch gedtiderl, ludem

namentlicb die fieruhrungen mit Liviu8» der aber in den Ao-
merfcangen bea. S« 68f. zo aeinem Recbte kommt, und mit Pro-

pen Dunmehr atiBer Betraebt bleiben.

Bticb VII nennt S. wieder eins der letiteo, wenn nicbt das

aUerletzte (V. 606 fuhrt auf d. J. 20). Das crgab stcb ihm schon

aiis allerlei noch nicht ausgeglicbenen Widersprucben mit andern

Buchem. Cajeta VII 1 f. ist in Italien mit eingewandert ^("gen

V 715 und 750 und trotz sola IX 217. Hi^ Circaea terra VII 10

heiBt III 336 ifistda\ das Sauprudigium VII 122 f. pafit so un-

genau zu III 250 f. wie zu III 420—432 die Klagc der Juno

VII 302 [formelhaft wie bei Cat. 64,156!], wahrend in beiden

Bdchern die Beziehungen Trojas zu Italien, der Urbeimat dea

Dardamia, luaammen atiromen, und xwar danb einer pbamaati-

sehen Erfiodung dea Dichtera, die ffir die Verwandtaebafl dea
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Euander (VIII 142) nicht einmal erforderlich war, well hier grie-

chische Sage vorlag. Die Vll 600 ausgesprocbene Neutralist

brtcht Latious nachher (vgl. X 65f. uiid XI 105 die Cntzweiung
und W 113 die Aiiklage des Aneas), ohne dafi wir den Grund
und Zeitpunkt erfalireo ; in XI und XII beteiligt er sich akti?

(nach S. noch eher: IX 369 wegen reyts responsa), zeihi sich aber

schon XII 30 selbst des Treuliruchs, der 582 zwiefacii genanat

uod bereits VIII 040 vuii Aueas gedbut wild. Una kommt end-

licb, da6 die VII 641—817 gemusteiten Straitkrift» der Italer ill

den Kimpfen der folgenden Bflcber lange nicht alia beteiligt ai&d.

Daraus folgert S. XIII, wie aelion die Studi er. 110, die Helden-
sciiau sei nach Buch VIII und IX wahrend der Arbeit an X und
XI enUUnden. Vertragt aich damit die Aogabe S. XVII, dafi Vll

•komponiert' sei, als V. an XI und XII (St. cr. 114: nur XII

und Vll gieichzeitig) gearbeitft babe? Nocb mebr scblieBt S.

jelzt au)j allerlei Scltsamkeiten im B. VII selber. Notdiirftig

skizzint. also nocb iinferlig, crsctieint es ibm wegen lasli^^jtir

Wiederbolungen (das SiUeii 169, 175, 170, 187. 193; mbere 4'di)

und 432; adsuetus 487 und 490; fortae 605, 617, 621; aereus

609 und 615; Umm 610 und ,613; t0nm 735, 737, 739),

mangelhafter Beieichnung de< Sobjelita (71, 2U, 221, 390, 394,

603, 632 and 664), verschobener Konstruktion (729, 741, 787),

kAhner Partidpia (117, 307; Qber volvms 251 s. S. 174) und
zablreicher Hyperbata (20 in den 177 Versen der Heldenscbaa,

57 im ganzen Huchc, wahrend das gbMcb langp R. FX nur 46 hat),

urn nicbl zii redeii von stilistiscben Hesouderheitea wie dem
Heialivuui quern 680 an z( linter Steile. Sachlich ertragt S. ohne
weileres solche KleiniLikeiien wie die Nennung der Lavuiia 72
hiiiier del ersleu Erwaluiung 52, des ilioueus 212 htnter 152f.

Oder die beilSulige Kenutzung des Namens Tiber 30 vor 151, die

nicht auadrficklich begrundete Kenntnia der Herkunft der Dardth
m'dae 195 und dea gmm Fatuit 213. Dagegen legt er Gewicht

auf Wiederholungen wie 193 ^ 168 f. oder 619 600 und 638
—640 ^ 624/8, urn daraos die Umarbeitung der Verse 601
(S. XVIIl: 572)—640 oder den spateren Einschiib von 170-193
zu folgern, wie den von 666 '9 aus dem Widerspnich gegen 655,
wo Aventinus zu Wagen ins Fold zieht, nicht zu I nl^ ins K5ni^s-

schloii. Bedenkcn machen auch die VVidersprucbe der Zeiiaa-

gaben 25 und K^S, des langen Friedens 46 gegen die blutigen

Kampfe 421/4: der Aofang 1—36 soli daber uuabhangig vom
folgenden Kernalflck enlatanden aein, wie diea wieder ohne Be*
ziehung zu der Hddenachan. Anderer Art aind die WideraprHche
zwiachen 113 und 134 nebst 146t (kein Mangel nidir) oder ton
331—340 g^en die Ruhe 427 und von aequo Marte 540 gegen

531/9, wo nur lauter Italer fallen: bier lindet S. nur form^lartige

Gemeioplatze verwendet. AnsloBig ist ibm endliclj nach 331—
340 daa Traumgesicht von V. 427, wo er auch in Heinzea Ver-
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mutung iacerem keinc Hilfe tu splipn scheint. Doch finde ich

nicbt, ub uiid woraui er liiui emeu Lesuudtren ScbluB macben
Ili8clite«

Bncb ?III leigt in wirksamem Gcgenntz zwei *Kerne*, die

idylUsdie Urxeit und die stolxe Gegenwart, mit Tollem VenUindnis

des Zeitgeistes gemalt; nar die iwei mangelbaft ausgearbeiteten

und eiogeknupften fiinleitungen stSren die organiscbe Eiiiheit des/

Ganzen. Tn dcr ersten befremden die verbundeten Volker 13,

von deneo VII nicbts sagt, und des Tiirnns Unklarheit uber die

Plane des Aneas 16f. In der zweilen Einh iumt: IS—101 streitel

V. 55 gegen VII 46 und innerbalb des Abschuitis selbsl V. 00
gegen 40, sowie die Zeitbestimmuugen 86, 94, 97 gegen 59 und

68; auch gehorle V. 86 uuiuitielbar binter SO. Daraus entnimmt

S. wieder, daB daa Sauprodigium 42— cam 49 [nlcht— hOf]

and 81—85 spater zugefQgt sei, vielleicht nacb der Abfasaung

von Bucb IIL Abniicb sei aucb 59 — «elfii 61 (—64?], 67-69[?|
und 78 jung. Feroer soUen V. 271/2 aplter eingeachoben sein,

die mit den yorbergciieiiden schlechl verbunden seien, und viel-

K'icht das Untcrwellbild 066 f. mit dem aullallig von den Tempora
der Umgebiing abweichendeii Prasens addit. Von d^n? Trost der

Venus (534 cecinit auf eia Orakel gedeutet), welche die neue

Rustuug verhieC (531 und 612), isl sonst nirgends die Rede.

Doch scheint S. das als bclanglose UnLbenheit anzuseben, wie er

denn auch in V. 385 wegen clausis j^orlis keine Beziehung auf

Tll 629 geboten findel.

Boch IX endlich bietet drei Stftcke, die voneinander onab-
bftngig eraebeinen, and atebt troti der iwa *atapenden' Epiaodeo

von Nisus und Euryalus 176—449 und der An'stie des Turnus
525—818 an Abrundung hinter VIII, ja selbst hinter VII zuruck.

Im Anfang entdeckt S. in V. 10 f. iinr! 149 f. Anklangc an VIII,

in Tyrrhidae 28 gar an VII 484, weno nicht 27/8 wegen dea

Widerspruchs zu 47 spate Zulat ist; auBerdem aber Widersjirfiche

gegen den zweiten Teil, wenn Aneas 9— 11 in Coiylhus sein soil,

196 uud 241 noch bei Luander [s. Ileinze 380j, 25 das gauze

Heer inarschiert Irotz 368, eioe VVacbe 166 ini Dienst ist, da*

gegen 189, 286, 239, 316 nicbt; audi der Kriegsrat 2241. ver-

trage aicb wenig mit dem 168 f. geschilderten Treiben. Ebenao
widerspreebe T«l I dem dritten, wenn 43 daa Lager nur an ver^

teidigen aei, 675 aber ein Ausfall stattfinde. Da ferner bier

Pandarus und Bitias dueta impmo Wache halten, stimme Teil ill

auch nicht zu If, wo Nt?ns und Fuiyaliis 176 f. das Tor butea
iind 221 f. von unbenannlen SVachtrrn abgelusl werden. Dazu

komrot, daB ein ausdrQcklicher Schluii fur Teil 11 in 440 f. und

ein besonderer Anruf fur III in 525 f. vorlicgt, wogegen der enl-

sprecbende Anfang Nisus erat 176 und rums erat 530 nicbls

beweisen kann. Lnd geradezu zusamraengestoppelt ist das Zwischen-

siM 450-^24 Hier ftUt 454 eio Numa, den wir nidit kennen;
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459—472 i$i Abschlufi der Nisusepisode, 503—524 EinleituDg

zur Aristie ~ sachlicb aber eine Dublette. Die VoUker 505 uDd
Mp?s?ipu8 523 weisen auf Vir 80/1 und 691, also die spat ent-

stjnnlene He!{!pn?c!inu, wahrend die mornni Auslae 218 und 286
auf V 7501. anspielen, wie denn auch die l^infuhrung des Nisus

und Euryalus 17Gf. an V 294 f. erinnert: nach S. XXVII m&gen
die beiden Szenen zur selben Zeit geplant uaii ausgefubrt sein

(St cr. 89: V spater).

Dat etwa wSren, nur hier and da etwas anders gcordnet, die

jetfigen Aniichten dea grfindlicben Vargilforachers. Ifan wird aie

wieder mit foteresaa ?aniebmen, aber schwerlkb allerseits mil

fester fibaneiiguDg annehmen. Es sind doch au viel aodere Eio-

flusse und Auswege denkbar, als dafi man ledigUch diese eiiifi

Seite der BelrachtaDg mafigebend finden mficbte.

32) Adolf Laoe;e, Attiwahl ant Verfili Aneia. I. Teil: Bittleitnog,

Text, Verzeichois dtr Bigeooameo. Vicrte, darebgesehfoe Auflage.

U. Teil: ADtuerkaogeo. Berlia 19U6, Weidmannsche Bachhaodlaog.

Mil n. 170 and 123 S. 8. tfiO nod 1,6U JC^ — \$l L. Heitkanp,

N. philoJ. Rattdjch. 1907fS. ft34r.

Daa aua R. Girtnera Verlag in den WeidmaQnaclien Ober-

gegangene Boch ist jetit um eineo Kommenlar fiir die Hand des

Schulers bereicbert und durcb den Einband den 'griechiscfaeD

und lateinischen SchuIscbrifUteUern' angeseUt worden. Der Text-

band bedarf keiner naberen Besprecbung, da er Seite fQr Seile

zu der im JB. 1893 S. f. angeze!<?l('n erslen Auflage stimiut.

Nur gegen Ende Hps Vorwurts ist Zeiibcrpcbnung und Pensen-

verteilung der Vergilieklure weg^'etalN n und ein kurzer Hinweis

auf die neue Bearbeitunp hinzugekumninn. AuBerdcni lindet man
eiu paar Kleioigkuitea geaudeiL; so steht jeUi iiu Texte A. 11 497
tsDiit, aber noch nicht IV 340 qmm, Auch Bocb VUI fehit noch
immer, deaaen SchloB wenigatena filr die Behandlung yon Leaainga

Laokoon m. E. aur Verfugung atehen nflfite.

Die AnmerkuDgen bieten kaum etwas Besonderea oder Nenea*

beimein einen fieimebr manchnial wie alte Bekannte an. Sie er-

klaren kurz, was der Scbuler sachlicb oder wegen des Ausdrucks
nicht ohne weiteres verstelien kr>nnte; norh nicht 1 173 tabentts^

II 15 ?>}?far, V! 60 ipraelenta. 7a\ strif kim^'t inir 1 104: Infolge

des Zerhrecliens der Huder kami \ ()r (in fril uk ht mehr t:e-

radeaus di«' Woj^en durchdringen uiul VI 317 mnatm enini ver-

wuudert DdQilicii; uugciiau 11 2G solvit se ITihlt sich eiiost, 530
i§m iamqit€ und tult padtt er ihn schon; kaum verstlndlich 1 146
i^arir iifrUi cr ISfit aie Babn macben, II 51 curvam €mpag^
durcb die Fogen gewOlbt oder III 323 pertmtU pbraaeolog. wie
cerno II 286 at durcb ein phraaeologisches Verb au umschreiben.

Bedenklich eracheint niir die auempfohlene Ordnung VI 86 $e4

non et voUnt vetiisse, wo non zum Inlioiiiv gehort, und die Ober-

aeUung X 269: dafi daa ganze Ueer mit Geacfawadern berangleitet,
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Oder in 904 inoeere ichlendern (ivr Anliklimax s. SabbadinU

SnuU crit. S. 49 and das Seitenaldck G. Ill 561 f.) und gendeau
soaderbar I 167 oivo saxo: Das Geatein iat lebendig, solange es

mit dem MullarbodeD der £rde zusammeobangt, und XII 451

abrupto Hdere nimhus: nachdem sie die Gestirne (= den Hiniinel)

verdeckt (eigll. ab^ebrochen) Int. Einen Widerspriich linde ich

VI 474, wenn Sychaus den huninicr der Dido tpileii und sie

gleicbermaBen lieben soil wie sie ilin. AuBer auf Aiiiterationen

uad audere Tonmalerei wird gelegeDtlich auf die Inhaltsangal>eii

in Teil I hiDgewiesen, zu VI 800—S86 auch kurz eine nach-

getragen: Huldigung fOr daa Haoa dea Auguataa. Noch aablreicber

als bei BroaiD begegoeo deatacha Zitata, die aich tod Hoaea

(I tl,5 an Men A. IV 223) bia auf die Neaieit eralrecken und
besoDders Scbiller Terwerten. Die lliaa au 1 1 oder IV 149 wird

eiD Sekundaner schwerlich nacbachlagen kdnnen, kurz aogedeutete

Beispieic zu I 85, IV 581 u. a. nur mit Aufwand vieler Zeit und
Muhp finden. Schief i?t zu haru»do IV 73 'daa iange Robr' (=
Fliute) aus Geili^l angetiihrt, irrlumUcb zu IX 185 Goetbes Taaao

si. Tassoa Gdttl. bomddie.

33) Schiilerkommeotar *m VergiU Aoeis Im Aotwahl. Fur den
Srhulgebratirh heraasgegeben voo J. Sander. Rrste Auflage (zweiter

Abdruck). Leipzig (G.FreyU^) and Wieo CF. Tempsky) im, 171 S.

8. geb. 1,50 ^ =. 1 80 A. • Vgl. L. Heltkamp, N. nhitoL Rvkd-
s«lMH 1907 S. 636.

Das Ouch gleicbt vollstandig dem im JB. 1905 S. 130 Qnter

Nr. 13 angezeigten, das auch als zweiter Abdruck der ersten Auf-

lage bezeichnet war. Docb ist auf dem Titel jetzt die Jahreszalil

anders angei^eben, der ostf^tTefcliische Verleger und Praia xugefQgt

und 89 die VeraziiTer 689 ricbtig.

IV. Weiteres zur Aoeis.

34) Goatber Koch, Zur ver^lf^irhendeo Behaad!nn<; vnn ADci.>«

1 157—222 nod Odyasee X ^135—166. Jahresibericiit des GroH-
bemgi. RealgymowlttBt ia BImbmIi 1804 (Progr.Nr.788>. 21 S. 4.—
Vgl. P. Jakn, Bwi. JB. 1906 0 S. 72 f.

Sachveratindig und feinfiihlig, mehr im Geiste P. Cauera ala

im Tone Neermanna oder Krolls, beleuchtei der leider jeUt Tor
iwei Jahren vcrslorbene Verf. die groBe Kluft zwischen Vergils

Hirschjagd, deren Darsteiluog auf Kunst und Studium beruht, und

ibrem aus jngnndfrischer Anscliauinif,' und innerern Prnrif^M* ge-

scbalTenen Vorbilde. flomer weifi gleich dem Praktiker Xenophoii,

wie S. 14—18 ein Exkurs fiber Jagdszenen zeigt, der bis ins

deuUche 31itlelaUer (Mbeiungen, i'arzival, Tristan) bineiufuhrl,

Bit dem Weidwerk gut Bescheid, auch f 429 f. Weniger die

R5flBer, bei denen nadb Kiefiling zu Hor. 1 1,28 dieser Sport erat

apit anfkam. So iat an Ovida Jagd bei Kalydon viel auaaoaetaen;

ihnlieh bei Sidpida, Tib* lY 3, 5—10, wo Icb aber weniger r5ini-
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schen ab alflxandiinischen Braadi erkennen nAdile. Dafi V. kein

Fachmann war, hab« ich schon lu 1 189 angenierkt. Kocbs Ver-

glpirhnng weist ihm noch in andern Zfigen Mangel nac!i. So be-

fremdet jhn schon, daB Aneas 1 180 f. our uber das Meer schauen

will, ohiie zugieich das Hinterland zu erforscbeu, wozu 3<>7f. eiii

zweilcr Ausgang nOlig vvird. Drei Leittierc sind zu lieaiistandeD.

Selbst wenn in Uer Senkung {vallis ISO), in die man vom Strand-

felseQ au8 seitwSrU blicken kano, drei Kudel asen soUten, muBten
iwei Leiniere so fern ado, dafi ihr Erlegen mlreiiatihaft arachitne.

Hiracha achiafit man aicbarer rait Speeren ak mit Pfeflan (188
qua§

,

. ffirehat eingeacboban, ttin die Hfigliehkeit raachan ScbieBena

zu begiunden?), wenn man nicht etwa anf dem Anatande ruhig

auf Herz odcr Lunge zi^an kann. Ein gesrhirkter J^ger kdnnte

hOchstens eine Dublette machen; das drilte Leittier Miehe nirht

in SrhiiBweile, so wenig wie die llirsche gleich einer Schatherde

zusammengedrangt {turba 191) im Walde, bis noch vier Stuck

niedergesli eckL sind. Odysseus eriegt x 158 kunstgerecht eineo

Hirsch uod bringt thn muhselig heiin. Werm Auea^ fur jedes

der sieben SchiiTe einen bescbalTen soli, ist sein Vorbild » 1 59 f.

Seine Beute an beiigen mfiaaen ibro die Geflhrten helfen, waa
nicht auadrflcklich berichtet iat. Dann ftllt aber Ibre fireudige

Oberraachung weg, daa leidldaende Staunen, das zu aeben die

Stimmung des vielgepruften Dulders bei Homer hebt
Vergiis Episode trSgt also nicht dazu bei, den Hang der Dinge

umzugestn!(pn nder zu bcleben. Vielrnehr wird 510 die Serge

fiir die iSahrung (177 f. das Al!t5glichc ao t;ils( li('E Stelle aiif:i l)rarhl,

also umsousl honestate sermmiis ^flmbfii, wie Servius sagi) emtach
weitergeffilirl. *f>ie Leute . . stljiiiau&en so gelassen, als ob sie

vvOljieu, (laI5 sie am andern Tage schon an Didos Tafel siUen

wftrden*. Sie beiBcn 173 sale tabentes, sind aber keioeswegs

ixaxijiisvot ^rog, Erat naeh dem Scbnaauae gedenken aie 217
der Terlorenen GefShrten. IJnd wenn Aneaa ai^ 199 anredet poan*

^ootora, ao entapringt daa nur dem augenblicklicheo Bedurfoia

zu tHtoten, wird aber nachhcr in Burii ill nicht glaubhaft be-
grOndet, da die Zwischenfalle dort die MOhsal vergr6Bern sollen,

aber aktivps llehlenlum nicht wirklich auslSsen. 'Die Bflcher IV

nnd VI iim(iien bessor .^eraleil, uoi! dort Hes Dichters psycho-

lugisches und metaphysibches Inien>sp Nainuni? fand'. iLyrische

Seelenerregung und tragische VcrkeUung miuI eher seine Sache
als episclie Erfindungskrafl. Der Knallellekt des gescbickt ein-

gefubrlen Meeresaufruhrs verpufTt ziemlich wirkuugslos, da sicb

Cut alle Genoaaen bald wieder zuaammenfinden, trotz der 2er-
atreuung 512 ohne Verabraduog in gleicher Ricbtung nacb Karthago
fahrend. Aber der Meister inlimer Seelenvorgange bewihrt aich

209: dnrch Liebe zu den Seinen und Wiilensstarke trilt uns bier

Aneas menschlicb nahe. Freilich pius ist er eigentiicb 384 f. nicht

(eber Odyaaeua $ 142 und x 157): er wird erat zu dem, waa er
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stiD soli, in den spSteren BQchern, wSbrend er 11 314 blind wulet

und IV 279 f. imentschlossen schwankt. Ob diese Cbarakter-

entwickiuQg (vgi. Heinze 269 f.) von vornherein bealisirhtigt war

od£r erst spater aus dem Gefuhi eotatand, es sei oehen dem
Scbatten etwas mehr Licht zu scbaffeo, bleibt unentscbiedeo.

35) W. H. Kirk. Stndiet U Ihe firit b««k •( lb« A«aeid. Amw.
jMratl of pbiloL 28 (1907) S. 311—333.

EindriDgUch wie ichon in einem fthnlicbeD Aubatie (s. JB.

1905 S. 130) sacht K. eine neue Reihe 8cbwi«;riger Stellen ins

reiae zu bringeo. Die Ofloung des Berg«s A. ( 81 f. bezeichnet

er als cin gOttliches Wunder, so daB mr uns fiber sie den Kopf

so upnig zu zerbrechen brauchen njp uhcr dm nnchhpr wleder

notigen VerscbluO. Das formelhafte dkto citius 142 deute ServiMs

zutreffend; vgl. besonders Eurip. Hippol. 1186: d^aac^ov rj ktyoi

m;. Bei dem Peuermachen 174 f, unlt^rscheidet K. ncbtig drri

Stufea: scinitUa^ ignis und (lamma\ aber ich verstehe nicht, iu-

wiefero t^ipwU (lu meiner Anm. vgl. nocb G. II 153) auf die

Person Qbertragen solJ, was eigenllich ?on der Sacbe gelte. Ich

kenne das Verfahren nicbt nur aus Vossens Loise I 261 f., sondern
aiicb aus eigener Cbnng in meiner Jugend. Dafi e£Blr«ma 219
heifien mofi *tot seio', scheint mir der GegoisaU vivere ohne
weileres klarzustcllen, ohne dafl die zahlreicb an^eknfipften Bc-

Irachtungen notig sein dfirftfn. Zu latos populos 225 = Gaiie

vergleicht K. laias (errds bei Ovid Met. II 307 und Sil. V 399,

aucb das Gegensluck yens — terra A. 1 533, Liv. 21, 58, 2 u. a.

Endlich werden zu manm 4.*5 = Arbeilen noch allerki lieispiele

nacbgetragen, DameDtiich Cic. Oil. 11 13: situ hominum labore el

mam and Lucr. I 209: meUmi$ nddm fUia.

36) R. Eofrelmaon, lIlnstMCUttea ta VergiL B«ii jfcttoL WS. 36
(1906) Sp. 380/1.

VergiU Laokoonepisode ist nach E. dadurcb veranlafil, daB

die Gruppe damals in Rom auff!P?5trlli war. Sif' moge in der

zwpiten FMlfte des ersfrn ,f:ibrliuiulcil.s \. Chr. angelcrtifrt «ein;

zwei der von Pliiiius geuanuleii Bildhauer, Athanadoros, Sobn des

Hasrefjandros, und seinen Cruder llagesandros nenncn Fii>chriftcn

\oii iUiodos (s. WS. 1905 Sp. 1187). Das bekanntn \V,jiidgem3lde

aus rumppji, tod £. schon io der Jeo. LZ. 1876 Sp. 814 als

IllustntioD der Yergilstelle bezeielmet, htbe die Fragc eigenUich

scbon entschiedea: der AngrifT auf je einen Sobn, der entlaufende

Slier, die entsetzt iliebenden Zuschauer stimmcn genan zu V. und

dns his medium mmpkcii aei zu erwarten, sobald sicli audi die

zweile Schlange gegen den Valer werfe. Den Einwand R. Forsters

(8. JB. 1891 S. 360), daR die Kritistrophe im r^fispog eines Heilig-

toois slattflndt', wirierh gt F liii di den Uiuweis darauf, dafi aucb

V. 202 ein Ueibglum voraubbeize.
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Eine Parallele bietet die Dido von Susa (s. JB. 1S99 S. 203),

wo die rjitselhaftf l^fanade in der rechlen Ecke aiich ans A. IV

301 f. till rii rill : qualis . . TIn/ias. In ein Temenos veriegt die Szrnn

aiich der Zeichnfi eines Slichs von Marco Dento (bei H. Thode,

l)ie Antiken in den Slichen Marc Anions, Leipzig 1855, Tafel 6),

wo ausdrucklich beigescbrieben ist }>ioui in li Aeneidos P. Marmis.
Icb verweise noch auf Loewy (JB. 1897 S. 269) und Hiller

Toii tiirlringeD, Archiol. Jahrb. IX 33.

37) HerntBii Sehickio^er, Zar firklaraag voo Veryilt Aa«U
II 554—658. Wiwer Stod. 28 (1006) & 165—167.

Sch. fafit popuUt tmitqm A. II 556 als Dativ (¥gl. Valerius

FlaccQS II 621 : occiduis regnator moniibus Atlas, wahrend Seo.

Troad. 147 und Manil. IV 63 scbon auf einem Mifiverstindnis

11. St. hf^nilH'") und bpzielit regnafor 557 nicht auf Priamus, sondern

auf Pergama uud tnmcus auf das berrenlose iind der Haiijitsladt

Iteraubte Heich. Die Deutuog leucblet nicbt unbedingt ein uud
ist auch oichl vdilig neu; vgl. Schillers Staoze 97^).

38) Fr. Paatsolty Adoolatioues cnticae ad Lucianuiu imprimis
tertiB«Btef. Wiasenscluftl. Beilii^e znm Jahresbericlit det Rdiifl.
iilsoagyiDBMiow in Berlia 1005 (Profr. Nr. 67). 36 S. 8.

Die nach alter guter Art in gefalligem Latdn geacbriebene

Abban llimg kommt S. 33f. auch aufVergiJ. Und zwar empfiehlt

8ie A. II 557 f. limine st. litore zu schreiben [so schon J. Maehly,

Zeitschr. f. d. osterreich. Gymn. 18^7 S. 416, wahrend Ileinze

S. 44 Anm. 1 sich mit der OberHeferung abznfinden suchtj, die

SchluBworle der beiden Verse zn vartauschen und A. VII 131

regis si. genu's zu lesen, wie es 153 stehe. Forbi^er betracbtet

bier als Parallele 111 501, wobl mchl ganz unanfechtbar ; aber pe-

uugen denn nicbt ap^Qooniay aatea bei Homer, uni moema geniis

TerstlDdlicb su machen? Pfir die UmstaUiiDg dar Worte corpia

und truneui U 557 1 berofl alcfa P. irrtilinlicb aaf die SchoL

^) S. Max Rubpnsohn, Aos Schillers rber.selzuugswerkstatte.
f. Das holzerue Pferd und Sioons Trugerriihlung. Eaphorioo XII (1905)
S. 547—556 uod S04 f. Die Gruuiilage 2U Schillers Ubersetzuog, welche
tehoo R. NciihSB'er im GProgr. Warendorf 1808 tn b«BBts«B wSatdita, ab«r
aieht fan(l, surht [{. verinitlelst einer geoaaen UntersTirhunf: runhrhst von

A. II 1— VJb festzustellen : es ist die Scholaasgabe voa Jau Alio ell, die seit

1674 ofl wiederbolt itt (Beyae-Wagaers Band IV S. 728 oeoDt nicht alle Neo-
uad Nachdrucke, auch nicht dea von R. beoutzten vom Jahre 1750) uad von
Schiller jp(l<'nf»!!s -^rhnu auf der Schule gebraucht wurtlr; Hazu voa A. II

ao der huiniueular vua Heyoe ' (1787/9), der aich oaehweialich in iScbtUers
Bibliolltok befand. Aas Miafllia aawiaaeatdiafUiabaa Parapbrataa erictttt

sirh io der Tat maoches Eigeoartige, Seltsame «a4 bisweileo Verfehlte.

S. 804 f. trh>t R nnch narh. dnR das letzte Gedicht der Anthologie IT«<2,

Die Winteroarht, in Str. 8 ausdrticklicb 'Herro MioellU Notea' ervvahot,

allar^iagf aa Tereaz, ai«ht la Vergil, abar aaidriickllcb ia dar Briaaamag
aa dia GynaaiiaUakt'dra.
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YeroD. 97, 19 K. 436, 18 U.), wohl indem er Ribbecks Lemma
557 aq. verkennt

d9)J. J. Hartmann, DeAeoeidos Inco,ubi Ataeat HeUaae BOrtaB
mioxtur. Muemos. 33 (1UU5) S. 441/4.

Nach H. ist die Slelle A. II 567—588 echl und in nnsern

mafigebenden Textquellen nur zufallig aiisgefallen. 22 Zeilen auf

der Seite der Urhandschrift haho J. van Leeuwen nachgewiesen;

wo? wird nicht gesagt, wenn nicht eiwa der Kommentar zu Soph.

Aj. S. 140 r. oder 194 f. gemeiDt ist, der mehrere Beispiele bieten

soli. Der krflfUge Tod, der gegen Thilo, Heinze, Norden and
Leo bellebt wird, veretirkt die Beweisliraft jener VermutuDg so

wenig wie die Vergleichuog onserer lange Terdfichtigten Verae

mh dem firantteiachen Hauptmann Dreyftia.

40) GarU Paaeal, B«llet ii llloL ektt. XIV (1907) 8. 138f.

P. Termatet geiatreich, dafi die palHiat mrm A. Ill 332,

welcbe der ErklSrang Schwierigkeiten machen, aich daraua er-

kliren k5nnteD, dafi Vergil in seiner ana unbelunDlen Qaelle den
Ausdruck *auf den AltSren dea Patrioa' (vgl. IlatQiov UnoX-
Imyog bei Serv. I 1 S. 401,2) gefunden and miBverstandlich

wiedergegeben baben konnte. Der kurze Auadruck ini fiwfiovg

fleetQtovg entsprache deni Ovfi^gaTog fimfiog bei Eurip. Rhes. 504
und Jjlioy Uqov bei Parthen. £rot. 9, 1 s= Tempel dea Apollo

Delioa in Naxos.

41) W. Rudkowski, Gottfried August Burger als Ob«r«etzer
Virgil 8. Programm des Gymaasioms za St. Elisabet io Braslav

1907 (Nr. 220). 16 S. 4.

Obgieich BOrger 1769—76 in awei AufsStzen and drei Proben

aoa Homer fftr den jambiscben FOnffofi eintrat und den Hexa-

meter als anangenehroste Obrenfolter verwarf, ubertrug er doch

scbon damais, auch hierin unstet, A. IV t—392 wie spatcr

1783/4 sogar llias I— IV in deutsche Hexameter. Seine Vorzuge

uod Schwacben zeigen anch die 448 Verse, die er unter dem
Titel *Dido, ein episches (jctiicht aus Virgils Aneis gezogen' im

Deutscben Museum 1777 anonym veroffentlicht hai. Vers und

Rbytbmus kliogt meist ganz gefallig, die Spracbe rein und kraftig,

die Empfindung acbwongroU and feurig. So rieten Klopatock

0. a. aoiort aaf B. ala Verftaser, and aein Briefwecbael gibt den
Beweia; namenllicb Boie wafite Bescbeid. Rudkowaki beapricbt

bier, waa frei, acbief, bart oder falscb ilberaetst, eigenmilcbtig

weggelaasen oder zugetan und in Neuscb5pfungen, Biidern und
Zasuren verfehit ist. Das Nahere gehSrt ins Fach der deutschen

Literatur. Aber ein bezeiclinendes Stuck sei herausgehoben. Wie

wenig wurzelecht sind doch die uppigen ScbOfilioge A. IV 314/6:
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iiei dieseii Tranen, bei deiuer

Mir verpfandeten Hand, bei deD Schwureu ewiger Treue,

IWi (lem ersten fieniiB der unersattlichen Liebe,

Ob und bei allem, was ich im seligen Taumel dir hingab,

— Arme Vencbweoderin ! niclits behieltest du Cibrig! — bei aUeni»

Liebtter, beBchwdr icb dicbl

^) Th. Zielinski behaDdelt in seinen MarginalieD, Fbilol. 64
(N.F. 18) 1905 S. 17, aucfa gani kon Dido bei Vergil and
Ovid. Dieser hat aus der Heroine ein elegiscb klagendes Weib
gemacht. Der Unterschied zeigt sicb namenllicb an dem *MoUv
des Kindest Her. 7, 133f. ist das Kind ein Schrecknis mvhr, da-

geg?Mi fur die verlassene Heroine, die st it Euripides Gegeniland

(IfT hulii'n Popsif wurde, ware ein irost; *es lese docb der

Verkleinerer Vergiis die herrlicben Verse A. IV 327 1'.

43) rioriuau WentworU de Witt, The Dido £pisode io the
Aeneid of Virgil. Difaartatioa. (Jaivaraitfit Ckieaga. Toronto
1907, Willitm Brings. 78 S. gr. S. — \gl V. Ussaoi, Boll, di fil.

class. 1907 S. 61; L. Heitkamp, N. philol. Zeitschr. 1907 S. 537 f.

A. IV tnlgt nach Heinze S. 457 f. bTichstens im ersten Teile.

sulan^e IMdo den scheidenden Held* n zu halten versucht, zur

ilauplbandluDg etwa<( bei; alles weitere ienkt die Aufmerksamkeit

des Lesers von der Hauplperson ab. fn soldier Sonderstelluog

ei^net sicb dieses tiuch zur Einzelbetrachtung wie kauiD ein

andres. Die wird ibm denn audi hier reichlich zuteil.

Kap. 1 erArtert den Entwickelungsgang der erotischen Dich-

tung: GOtterliebacbaften bei Homer, keine romantiacbe Liebe bei

Ascbylas und Sopboklea, Tollbeit bei Euripides (PbSdra), Lyrik

bei Sappho, Etegie in Kleinasien. in Alexandrien (Bukolik, Epi-

graiDme) vnd seit Parthenius in Rom. Liebesgeacbicbten, weiche

passender ein Wcib erlehl als ein Held, sind wesenilich episch

und enden mit Unglurk und Tod. Auch bei Dido beobnchtet der

Verf. die im Griediischcn herkOmmlicbe Stufenleiter: Vorbetrach-

tung, pldtzliches Verlieben, schamige ScIxmi, Zeichen der (ilut,

Hochzeit, Trennung, Fkiche vor dem LInlergang, ja Zauberei, die

weil ber ist [zu IV 483 vgl. B. S, 94. Theokr. 2, 162. Ciris 3751.

Ober die GefOble des Aneaa achweigt nnaer Epoa. liebt er Dido?
A. I sagt nichta davon, IV beachreibt Didoa Leidenaebaft: den
Helden su entflammen iat Juno nicht imatande. Wie Heinae

S. 120f. aagl, wird die liefste Neigung 345 f. und 440 f. dem
G5tterwillen an Liebe, der rdmiachen Moral entsprediend, be-

zwungen. npgen ilm, Nettleship (Essays in Lat. f.il. S. 104) und
Glover (Studies in Virt^il S. 172) sucht de Witt zu frwcisen, daB
Aneas kfihl l)lielv nru] linrhslens als amores 292 = ' liaison ' an-

isab, was halo 172 comtigium nennt. 8. 31 stellt 10 Beweisstellen

zusammen, mil Zablbuchstaben davur, dereu Zweck icb nicht ver-
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Versil, T«a P.Dtatieke. 185

stehe, zwcal sie in der Flinzelbcsprechung nuf den folprnden

Seiten teilweisr nicht stimmen. ISichts fur djc llcrzcnssstimniung

hpvvfM>:p 307 noster amor = meus, von Dido gesagt. Auf sie be-

ziehe sich aut h curas 448 wie 394 uad das 395 foigende amore.

Ferner schei(k' aus V. 520 und VI 473, wo es sich uni die Liebe

anderer Leule liaudcll. Die suBe Liebe VI 455 bedeute herzliche

Teilnaboie, und das folgeode verrate keine Gewisaeiubtise (vgl.

IV 335 widttr VI 460f.)« ifOBdm trema Gefaoraam gegen die

b6bere Pliicbt wie IV 361. Eodltcb curm 332 beiiehe sich

(a. sdioo Hainze) auf die Anstrengung des Anaas, aein GefQhl zu

unierdrucken und nur die Vernanft sprechen sa lasses* Der

Abscbied sei ihm scbmerzlich genug (360: spare una beiden die

brennf^nde Pein deincr Vorwrirfo), dorh siege schlieniicli scin

I'llKbt^etiilil, nicUt sowohl uber die Lirbc a!s vielmeLr iilx-r d:is

Milleid in seinem Ilerzen. Nach alle deni erscheiot tieni Verf,

laut Kap. IV unsere Episode, naiiientlicli in den letzlen 400 Versen,

als TragOdie; die Spannung werde durcli den L'mschlag zum
Cbeln erzeugt, Mitleid und Furcht erweckt» Ort, Zeit und Hand-

Inog lusaaiiDeDgedrangt, iragiscbe Ironie enielt (I 732 kmc laetum

Hm! und nach dan Gebelen su [den segenspendenden GOttern

IV 58 die Fiftche 607 f.) und ergreifende Cbaraktere gezelchnet,

neban der treuen Scbwester, einer standigen Rolle des Dramas,

in stolzer Il5he einsam die ditx femina, vergleichbar einer Bou-

dicca (Tac. Agr. 16 und 31 dies Wort wiederholi) und Zenobia,

ausgezeichnet durcb Adel, Scbdnbeit, Wurde uad dabei so gans

Weib.

Vuu dem erliabenen, bisweilen elwas unsichern Boden solcher

Erorlerungen und Ergusse steigen die lelzten drei Kapilel des

liucbes etwas berab, wenn sie Vergils Bezieiiungeu zu Apollonius

und Catull, die gelegendich aebon vorher geatreifl warden, und
seinen Aasdmck nAcbtern betracbten. Sie warden aucb immer
kilner. Daa letite wtrd durcb etne vier Saiten lange liate ero-

tiscber Worte gedebnt, nachdem es kun geseigt bat, daQ Vergil

sentimentale und ansloBige Darsteliung meidet \vie Diminutiva,

oicdrige Ausdruclie (sittig spricht selbst Fama 193 f.) oder gar

Srhlfipfrijjkf'itf^n (vgl. den Euphcmismiis 169). Sein Ton slicht

autlaliij^ von drm des geisl- und wortreicben A poll on ins ab,

<ier weit enttViiit, ernst und sittlirh zu wirken, sugar se iif (iotl-

beiten entsprecliend deni leichteu Wesen seiner Zeit. tu tl«T

giuiien Stadt, am beitern llufe schiidert. Aus dcm Lebeu ge-

griflen, dec Frauen in Theokriu Id. 15 vergleichbar, erscheinen

r36f. Athene und Here bei Aphrodite; als unartiger Knabe 92
Eros, der bei V. gr60er, ?erstSndiger und ein woblersogener Sobn
isL Unausgesprochen wird sein Pfeil vorausgeselzt, wenn Dido

iV 2 und 69f. wie Medea T 296 verwundet heiBt, obgleich sie

1 713 nur ardescit tuendo. Aneas vor Dido erinnert enlfernt an

lasoB Tor der ILdnigin Uypsip|le A 785 f. (so Coningioos £inl.
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S. 37) und die Imperfekta IV 485 erklSren lieh wohl daraus, daB
gemeint ist: ehe Herakles den Dradien erscblug [s. Heinze
S.m' 7M 1 1308]. Die WoUte nm lason T 210—214 [nicht

unmitlelbar aiis !Inmer?J ist das diirttige Vorbild fur V. Meist

aber kurzt er stark und hebt die Sadie ins Edle; vg). wie die

Liebenden bei der Regegnung am einsauiea Hekatetefupel sich
/' 906 sprachlos anscbaucn (A. I 613 iiur obstipuit Dido) und das

Franenherz dann 1015 dem Freiudliog zutliegi; ferner zu A. IV

Anfang die zurikck 8€bwftrin6QdeD Gedanken jr451f« wie dm
unrubigen Scblaf und Traam der Medea 618, die Teitnabme der
Scbwesler 6671 und die Angst und Scbeu 681 f. irots det heftigen

Sdinerzes dfupl d* d^fdua^ fvag xai xmpttX^^ vno velatov Iviw
axQ^g 716f. bi8 zu dem EntscbluB aQghoo aldoig 784 und dem
Brautlied der Nympben in der Hdhie J 1158. An dem Vorbilde

hat de Witt manehes auszusetzpii. z. B nuch, dafi die Schilderung

der INacht r743—750 iiiebr dem stadtischeu Lehcn, A. IV522f.
dagegen der Natur abgelau^cht sei. icb kann ihm da nicht immer
folgeii und beistimmen.

Uaii A. IV iadi gaiu nach Apoiionius gestaltet isl, ii»t eine

Aberlriebene Bebauptung von Macrobius Sat. V 17,4. Wenigstens

gieicb viel ZQge enlsprechen der Leidensgeschicbte der [tod ApolL
r996f. erwflinten] Ariadne bei Gatull 64. Wie dieae ferlaaaen

von einem Uferfelsen aus 57 und 126 ausscbaut, so Dido anf
ibrer fiurgwarte IV 410 und 586. Ariadnes Monolog mil lebbaften

Klagen, Fragen, Angsten, Wunschen und Flucben ist von V. dr»-

niatiscb aufgelOst in Zwiegesprache, bis Dido 533 f. ntich zu sich

selber redet. Besonders entspricbl der Vorwuri der I ntreue V.

305 f. C. I32f., der Zweifcl am menschlichen Ursprung dea

Verraters V. 365 f. ^ C. 154f., der EntscbluB lu slerben V. 547
^ C. 1S7. In der Form zeigt quiane bei V. 538 die Eigeiiart

von C. 180 und 184, der mit quemne und quiM die Anlwort auf

eine Frage dnrch eine nene Frage gibt Den Vergleich 441 f. hat

V. vielldcht aus G. 105—111 entnonnien ond nach seiner Ge-
wohnheit umgebogen. Bei den Flflchen, lu denen noch auf Par-

thenitts 27 und 31 verwiesen wird, klingt aucb im Wortlaut ent-

sprecbend V. 612 nostras audite precet C. 195 meos mUKs
querdoi, Abnlicb der VersscbluB V. 1 ^ C. 250, V. 10 ^ C 176,

V. 21 C. 181, V. 532 ^ C, 62, vielleichl auch V. 697 ^ C. 253;
d»'r fzanze Vers V. 316 ^ C. 141 und der noch langere Wunsch
V. 656 f. di . C. 171 f. uUmm . . puppes (vg). Heinze

S. 133*). Einen Zusammenhang zwischen V. 79 pendet . . nar-

rantis ah ore und C. G9f. ex te . . pendebat tiniie ich nicht

mdglich, zwei audcre von den Parallelen S. 72f. nicht sicher.

Auch sonst babe icb noch einige Bedenlien, s. fi« wenn Mors
ferae A. IV 551 wieder (wie von Heyne, Wagner, Gonington) auf

ein einsames Leben gedeutet und die feritas des Metabus XI 568,

die Trauer des Orpheus G. IV 516 oder die Keuschheit des Hip|»o-

V
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lytos Terglichen, ja ein eigener Daphne- Typus angenommeil wird.

DaB die Beschreibung Karthagos 1 419 f. an Rom eriDnern und
daB rdmisches Vorurteil fur univirae die Gedanken der Dido be-

einflussen soUte, kann irh nicht glaubeD. Auch kaum, daB Vpr^i!s

Licbe 7M spinem Vater sich in iJi m ^ulen VerhSltnis des Cupido

zu seiner Mutler Venus spiegele, \Mt- iiiich sonsl bei Pallas-Euan-

der, Lausus-Mezentius und Camilla Meiabus. Aber trotz solcher

Kiibnbeil und einer gewissen Bieile (S. 66 und 73 wiederbolt W.
wOrUich 7 Verse, die S. 67 f. eininal in grOfierem Zusammen-
btage tteheod genOgen dflrfteii) iat die inballrefehe Arbeit doch

verdiensUieh und lesenswerl.

44) Josef Lindflnthal, 1st das V. Bach dcr Aneis oach Hem VL
geschriebeo? Jahrcsb«richt du k. k. StaatsgymMsioiiis iu Ober«
bellabniBB 1904. 30 S. 8.

Seil Conrads nimmt mm meist an, A. V sei junger als VI.

Das Gegenteil sucht im AiischluB an eine beilauOge Prage in

nieinem JB. 1903 S. 204f. der vorliegende AufsaU zu erweiscn.

Nad) Donats Angaben bat V. die Aneis zuerst in Prosa eniworfen^

den Stoff auf 12 Bficher verteflt und bild bier nnd bald dort ein

Stflcb bearbeitet, je nachdem er Lust batte. An seiner Arbeit

nabmen aoBer Attgustna flberbaupt Rams llterariache GrOflen leb-

baften Anteil, wie ivir das aus Properz wissen. Jedenfalls wird

sie im Ueinen Kreise TorgeleaeD, besprochen und begutachtet

worden sein. Von einer andern Einteilung des Stoffes wSre da

gewiB pinp Nachricbt auf uns gekornmen. L'nd tlio drei i. J. 23
(also ziemiicb spal!) vor^jelpsenpn BurhfT l>r;nicheu nicht zuerst

verfaBl oder gar daraals allein ferii;^' ^^\^es('n zu sein, sondern die

erste Halfte des Gedichls nuiBte man weiugslens dem Inhail nach

kennen. So war nach L. lias funfte Bucb auBer dem Trojaspiel

fertig, als das secbste begonnen wurde, das wiederbolt und genau

daa Torhergebende forauBsetit.

Wie die Heldenacbaa In VI mit einem Hinweis auf den toten

Maicellua schlofi, so vielleicht die Festspiele in V mit einer An-
flpielung nuf den noch tebenden Marcellus, wenn er einmal nie

lulus V 545 f. der Fubrer des Trojaspiels gcwesen sein soUte.

Dies Reiterkunslsluck ist 66 f. nicht mit in Aussichi genommen,
Ascanius bei der Vorbereitung des Festrs 74 anwesend und als

tlnkel nalurlich Zuschauer bei den Spieien samt der ubrigen

Jugend, welche beim VVettlauf womogiicb beteiligt wurde. AuBer-

dero mufite das Reiterspiel gut eingeObt sein, wenn ein MiBerfolg

vermieden werden sullte. Endlicli achlusse das \V under mit dem
Pfeile des Aoestes 5251 entsprechend dem anflnglicben 84 f. die

Festspiele besser ab als die tendenzidsen Verse 596 f. Nach alle-

dem hilt L. das Trojaspiel gleich der Mareellnsepisode in VI fDr

eine spitere Einlage. Icb aueb. Aber rechte fieweiskraft fdr daa
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Tiiema probatidum kano ich d ies em Teile der Er&rterung L.S nicbt

zuerkenoen. Mehr dem folgRoden.

Die eine Stelle V 721-45 wird in VI dreimal berficksiclitigt.

Die Bilte uin Aufklarung uber das Ziel (dessen sonsii<;e Sdiwierig-

keitBQ meioe Anm. zu 1 205 erurtert) isi folgerichug; ^ogar Latio

ohne Prlpositioo 1st VI 67 aus V 731 wiederholL Ebcow stimoieD

die mandttta VI 116 und d«8 Aocfaises Erwartang 687 sa V 730 f.

Also stand dar Plan in V fest; die lingere Aassprache swisclien

Vater und Sohn wird V 738 f. abgebrochen und (fir VI aufgespart

Wenn Ribb. ProJ. 61 f. anninmt, id VI sei nachtrdglich einzeloes

geandert, so mactit L. dagegen geltend, da6 dano docb auch die

von Norden S. 41 nn^rkannte Dnl)lptf« VI 83 f. und 880 f. ans-

gpglicben sein kOnnle und suilte. Ferner findet «r audi keinen

luierii iigliclien VViderspruch zwiscbeo V 827f. und VI 337—383.

Das Wetter sei an sich gunstig, stelle sich iiln r fur Paliiiurus

nicht su dar, der naturlich friere; ein Slurm werde durcb maria

aspera 3^1 und die WogeD 354 nicht erwieaen; der starke Sud,

der 355 weht, kOnne sicli erst nach der Landuog in CumH er-

faoben baben [die Berufung auf VII 23/7 ist wegen VII 8 nieht

beweiskriflig]. Wie mit der Witterung, sucbt sich L. auch mit
der Zwj.<»chenseit abtufinden, welcbe Palinurus auf dem Meere
schwiinmen soil; s. meine Anm. zu VI 338, wo L. ubrigens an
Libycus mri^us ^leich Heinzc S. 141 Anm. nicht anstoBl. Er meint,

V. babe den (Jnterscbied in den Zeitangaben entweder uberseiien

oder in V nacbtraglirh dureh em paar Verse beseiligen woilen.

Jedentdlls sei die Paliiiurus'e|iibode in V notwendig, in VI eigent-

licb cin Ileiiimuis, uber ebeu eingefugt, weil durch V bedingt.

SchlieBlich verwertet er auch Serv. zu V Schlufi und VI Anfang

anders als Conrads: die Worte diio twrtns kmt imuH fuermit be-

weisen ihm, daB V fertig voriag, als VI begonnen warde» aber

anf keinen Fall, daB V naeh VI verfoBt seL

45) Salomon Retoacb, "Amooi fitaio^apatot. AroUv fiir ReligioM*
^^i^'?!^ns^hafl I\ (1906) S. 312—322.

li. liiidet es aufTallig, dafi A.VI42C>f. in drr VarhoUe neben
Verurleillt ri, Selbslmurdern und Opfern d 's Uncges inir Saug-

linge, aber keine an Krankbeit oder durch Uufall versloi bunen

Kinder [uberhaupt Mensdien?] bis zur VolIenduDg der ibneii

eigeutlich zukonnnenden Leben^zeit nadireifen (i>. Jti. 1805

S. 252r. 257 und 260). Er erklirt sieb das aus einen MiBfer-

standnlsy das vielleicht sehon einem VorgSnger V.s aur Lut sn

legen sei. Urspriknglich wdrden, wie die Petrusapokaljiise ser-

rate, solche atoQOi gemeint sein, denen ihre Miltter ayoiio* ovJ^
)Mfiovisat xa* ixfimatiifcet das Leben mifigdnnt batten. Dieser

Sunde vergleicht R. zwei audere Vt'rl)rechen der Verneinung des

VViliens zum Leben, Sj'lbstmord und Onanie, welchn an und fur

sich weder im judischen i*hesterge&etz noch im literariscbeo
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Griechentuin verbotea sind, woU aber in der volkBtQinUehen

EKbatologie der Orpbikw, nach der me daim au€b im Cbriaten-

tam Terpftnt ersehelnen*

S. 313 Anin. 1 Terlangt R. fQr A. VI 539 fando st. flendo,

weil wrdor Aneas weioe noch Deipbobus oder Sibylla. Sachiich

wohl deokbar, aber bei dem aeDtimeotaien Dicbter acbwerlicb

46) 5«lomoo ReiuBch, Cultes, Mythes et Aeiigioos. Band U.

Pkris 1906, Broest Leroax. 467 S. gr. 8.

AuBer zwei schon oacb ihrer ersten VerufTentlicliung von mir

berucksicbtigten Aufsatzen uber B. 4 (s. o. Nr. 13) uad fiber Si»yphus

imd andere SlrSOinge ia der Unterwelt (S. 159—205; vgl. JB. 1903
S. 185) geht una bier nocb ao, was S. 135—142 aoa der Revue
archtol. 1901 II S. 229—238 wiederholt wird: 9iutt Mmm A. Vf
743 sei nkht direktea Objekt zu patimur, sondern ein Akknsatlv

der Beiiehung zu dem intraoailiv gemeinten Verb, zu verstehen

als wenn dastOnde $ecHndum s. M. = wir leideo jeder oacb dem
Grade der Befleckung seiner Seelc. Gegen dicse mir hisher nicbt

bekannte DeutuDg verweise ich auf Ladewig II und rSorUea

S. 32 Aam. 1.

47) Walther Volkmaoo, Uatersnchoag en za Vergil, Horaz OBd
Cicero. Beilage zum Jahresbericbt des Gymnasiuffls so St« Rfaria-

Magdaleoa. Breslao 1906 (Profr. Nr. 223). 27 S. 8.

S. 1—11 behandelt Volkmann Vergila Schildboscbreibung.

Unbefriedigt von den bisberigen Erkldrungen sucht er umsonst
einen pinhpitlichen Plan. Besonders sturen ihn die Verse 671/4,

die weder ein Bild der Walstatt geben noch die ricblige Slimmun-
scbalTen, ja mit 675 und d'er zweilen IJiiitle von 677 sicb schlechi

vertragen. Er will nun aber nicbt durch, sondern b inter die vier

Verse eineii Sincb niachen: es seien zwei Scbildbescbreibungen,

deren xweite die altere ersetzen sollte. Die erste Fassung, 673 f.

nut dem Scbildzeieben der Delpbine acbliefiend, daa Aneaa ala

Sobn der Venus Ittbre (ft Pauly-Wiasowa I 2767), bittte die ein*

wandafreie GNedemng Erde, Loft and Meer. Loft? wird man
erstaunt frageo. Ja; nacb Vergils Vorstellttng sei der Tartarus in

der Lufl zu denken, beiBt es S. 8 unter Berut'ung auf Norden
S. 17f. Aber in der Luft befindet sicb m. E. hocbstens das

Elysium, und zwar nnrh anderer Vorstcllung, wiibrend Vergil

bier durch aUa ostia Dttis 667 docb zeigt, dafi der Tartaru8 wif

in Biich VI in der Unterwelt liegen soil. Die zweite, endguUige

Fassiine soli wie die erste begonnen und dann (Imiter 629?) die

Scblaclil vun Actium unniitlelbar aogcUnupfl hai)t>n. Oagegen

seheint mir schon die Proposition genus mm . . pugnataqw in

ordAie btHa lu sprechen, die ja beibehalten warden soli. Lieber

nehmen wir docb kleine MSngel mit in Kauf, aelbat wenn der
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^MeiBler der Technik' in den lelzteD 15 Versen, die nach Rom
fuhren, die Dreitellung in Erde, Dnterwelt und Meer hinfallig

niacht. Zu Volkmanris Urlcil fiber Lp«sinf?s Verurteilung Vcrgils

slimnit ungefahr meia Nachwoil zu iiuch Viil; nur sclireibl er

dem Hesiod wesentlich mehr EintluB zu, dessen Technik man
schon in Alexandrien (Theokr. 1, 27—56. Mosch. 2, 37—G2. AjjoIL

libod. 1 721—67) lum Vorbild aahm, weii luau Uuuier unnath-

ahmlich findeii mochte.

Aoch aof den beiden AaliiStsen flber Honi und .Qeeros

Somnium Scipianis Mi sich etwas fflr Vergil gewinneo, ohne daB
er angemerkt iat: die funf Zonen G. I 231 f. werden S. 12 und
18f. und das groBe Jahr B. 4, 5 8.22—20 mit erkUirt. Hier

kommt v^ieder (s. JB. 1905 8. 137) Posidooius als Gewabrsmann
in Frar^e. Etwa auch fur G. Ill !M9—383? Zu dem, was obea
8. 103 iiber diese Episode gesagt ist, vgl Volkmann S. 13f.

48) Th. Thibaut, loterpretatioo des Verf 25 a 32 da IX* Liwtt
de I 'Eaeide. Le Masee Beige XI (1907) S. 267—297.

Das Gleiclmis A. IX 30/2 malt nicbt nur die Starke des

Italerbeeres und seinen hitzigen Aufbruch und ^Afflux', sondera
aucb die f^rofiFirtige Zucbt und Rube. Das beweist Thihnnt, dem
Ladevvigs Dew tun p iioeh am meisten zusagt, aber docJi uicht ganz

genugt, in ungewuliiiiicb iimstdndlicher Ausfubrung, indem er das

Ziel des Dicbters bei deiu ganzeii Werke, dann in der zweiten

Halfte und :»thlieBiich in liucU IX fei>blellt und die eiuzelneit

SStze» Verse (aucb rhythmisch) und]Worte genau betrachtet. Von
Einielheiten aei herausgebobeo $urgen$ tediOii awm^m^ ana den
Himalaya-FIQaaen entstebend, qui aedali sunt, d* b. qui onl vite

fait, tree ylte fait de ae calmer, und fiRgwl fimim d*uD oours

lent, tranquitle.

49} Wilheln Schahardt, Die Gleichnitte io Vergila Aoeis. Bci-
lage sum Jahresbericht dei ReilfyouiatiiiKt ia HalbertUdt 19M
(Progr. «r. 303). 5U S. 8.

03 Gleichnisse sind lateinisch und in deutscber rbrrsciziing

nnclieinandpr saubtr abgedruckt und dazu die Formel der Kin-

luhrung wie die Ileibenfolge von Gegenstand und Uild iiervor-

geboben. Kiirze Verjileiche mil ceu, modo, moTB, ritu, instar u. a.

wie II 797 par,, snnillima, V 242 nolo citius^ VllI 691 credos

hmare Ci/dadas oder Xll 84 candore nive$ anteire

.

. und Cber-

treibungen wie V 144 f. turn torn nee tic (vgl. meine Anm. an

A. II 496 und B. 6, 29) werden abatcfatllch Obergangen aein, doch
feblen aucb einzelne andere Fftlle; vgl. Tbilos Index. Von Vor-

arbeiten scheint Scb. nicbt einmal ^eidnera dritten Exkurs zu

kennen. Seine paar Betrachtungen am £nde entaprecfaeo ungeObr
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dfloeo von Kopetsdi (s. JB. VIII 1882 S. 1 80), der seitdem von Caspera,

Baur, Thomson u. a. weit Oberholt iat; vgl. JB. XI 325, XIX 109,

XXI 271. In der Obersetzung stArt formell I 430 aestate nova
^anfangs Sommer' und sachlich II 516 praecipites *dicbt geschart —
v>h (latternde Taiiben*. Dem vorgedruckten Texle nach Ribbftcks

crster kleiner Ausgabe widerspricht die Verdeutschung I 396:

capsos respectare *auf die blicken, die das Land bereits erreirht'

und Mil 23 : «o/e reperiMsso ' vom Widerscbein der Sonne . . zuruck-

geworfen'.

50) Theodor Pliiii, Das l>leiciiui;i iu erziihleuder U ichtuag. bc&i-

schrifl tor 49. VersaBmliuig deatseher Pidlologtti u4 SchqlinSniier.

BMel 1907. S.40—64.

Das Wesen des Gleicbniues ist nach PI. nicht, wie man bu-
ber meist anoabm, Anscbauung und Anschaulichkeit — da ware
es oft zwecklos oder gar zweckwidrig, namentlich wenn ps kiirz,

fibertrieben oder gehauft ersrbfint: niich Dicht Slimmungsgeljnif.

Uhertone, Nebenbild oder luljcies IJeiwerk, wie einzelnR Neuere

nieinen; Bondern emplinduM^svone Vorstellung, die durch Erinne-

rung an fnihere Anscha(iui!j;en uiui deren nachtragliche Verbiiidang

enlsteht. ZvveckmaBig oder notweiidig erscheint ibm die Vor-

stelluogseinheit in Gleicbnis und llauptvorgang, z. B. wenn bei

Homer « 50-—54 Vogel nnd Gott mit flberlQgener Sicberheit fiber

das Meer jagen. Mancbmal bewirkt der Kontratt die Ideen-

asttttiation, wie in Dantes H5lle 21,7—21, wo das klare, Tiel-

seitige, zweckvoUe Treiben bei den Pechpfannen im Arsenal von

Venedig dem wusten, end- und ziellosen Pecbbrodel des U611en-

pfuMs 7.UT Sfitf gestellt wird. Die Beispiele stammen vor allem

aus llurner, aber audi die spatere Zeit bis auf Goellie liik! (i. Keller

iiiidet fienchtung. Vergil wird S. 53 gestreift. Seinen Gieicbnissen

werde man nicht gerecbt, weun man uberaielit, \\ie. er das Ent-

lehnte umbildet oder ihm *die personliche Note' giljt. Auch ihm
miisse man unter diesem Vorbehali das *Recbt aufs Neb men'

xuerkennen wl« eioem Rubens, Hindel, MoUire, Goethe n. a. Die

grfindUcbe nnd feinfAhlige Belracbtnng mfindet in dnen allgemeinen

Ausfalidi atif den jetzigen Betrieb von Wiasenscbaft, Bildung und
Kunst: Selien, Anschanung, Wirklichkeit schltzen wir mit Recht;

aber wenn dieae VorsQge nicht blofi das erate, aondern auch
das letzte Ziel sein sollen, ubcrschatze man sie gegenOber
dpm Empfinden und Vorstellen und einer allgemeinen bdberen
WahrlKiit.

Dtr Anregung von PlOB folgt R. iM. Meyer, der •das Gleicb-

nis' in den Neuen Jahrbfichern X! (1908) S. 63—72 behandelt.

Lr kommt, etwas abweiclieiid, zli dem Scbluii: bei der Melapher

tiberwiegen VorsteUung und Stimraung, bei dem Gleicbnis, das

behnls verdeuUichender Analogic binstttritt, die Anschanung.
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V. Sprachliclies.

$1) Mouroc Nirhols U'rlrmnrf, The plan and scope of aVeipil-
iexicoD with apecioiea articles. Mew-UaveO) Coao. IWi,
126 S. 8.

Mir Dur bekannt aus der Anzeige von £. Kalioka, der id der

BerL pbilol. WS. 1907 Sp. 1610/3 mancherlei Wansche vortragt,

welche noch tu iMrucksichtigen bJieben.

52) Johannes Zwicker, De vocabulis et rebus galliris sive
t r« n s p a da u i s apud V e r fi^i 1 i u ni. DiHS. inaog. Leipzig 190^ (lillBii

Graefe). 94 S. 8. — Vgl. P. Jaho, DLZ. 1906 Sp. 2080.

Aus dem Kelleolande !»laiiinien, wie die Einleitung zeigt, nach-

weislich 25 rdrobcbe Schrifts teller, vermuilicb sogar noch mehr.

HaDdarUlche Besonderheiten, die nach E. WiDdisch den spSteren

lombardiscfaen Dialekt beeinflufit haben kSonten, werden ibnea

im AUerlum selten nacbgeaagt: Tom scblecfaten Latein der Pro-

Tinzialen, audi der Gallier und bi smdcrs des Statius Csicilius,

apricht Cic. Epist. IX 15,2. ad Att VII 3, 10. Brutus 170/2 und
258, von Barbarismen der Aussprachf Hor. Sat. I 10,36. Qtiint.

15,8 und 55/7 nebst Cell. XI 7, 4. Ober Verj^il vprlaulet nicbts

dergleichen aU eiwa bei Macr. Sat. VI 4,23: peregrtna verba non

respuit\ nicht einmal die obtreclatores wiltern bei ihm Mantiianilas.

Dennoch traut ilnn Zwicker, jedenfalls von Fr. Marx angeregl,

einen gewissen Erdgcruch zu und uDlerbucbl daraulbin seine

Heimat and Familie, seine Sprache und allerld aacblicbe Be-
merkttngen.

Ala keltisch gitt zanScbat Ande$^), deaaen wobi nicht lateini-

acber Stamm in einer grOBeren Zahl vun Ableitungen wieder*

zukebren scbeint, die sicb namentlicb in Band V des CIL. finden.

also in Oberitalien. Auffallend oft erscbr inf auf galb.'^cbem Boden
audi der Name Magiiis und Magia nebst Ableifimi^en (89 Falle in

Band V, 41 in III, 25 in XII); ahnlicb Polla und Silo (so heifit

die Multer and eiu hruder unseres Uicbler6). Bei dem Namen
Vergilius will die Statistik der Listc S. 10 nichts beweiseo; doch

hilfl da die Linguistik, wenn ibn Zeuli, h'lck u. d. auf eioe keltiscbe

Wanel lorAckffthren. Keltiaehen BaumkuU entdeckt Zw. in Donate

Bericbt Qber Vergila Gebart, beaonders wenn die Matter more
regioois einen Pappelzweig gepllanzt haben aoll. Galliache Aus-
drill ke werden auch von alten Erklarem angefthrt, z. B.<zu ulula

B. 8,55 in den Berner Scholien: quam avem Gaili cavannnm

Sfhon 0, Brujjraann bchauplct iin Archiv f. lat. Lex. uiid Gratnm. XIIl

(1904) S. i'.H, daB Andes kellisch i>ei; und zwar be£«ichue es, ^ie der
ArCikel im Thmaaras II xeige, keioe eisMlne OrUtfluifl, soaiern dea Heiaaat-

{ran; V. sei f^eboreo in /4ndibtu oder vico Jndico. *Snhu rinrs keltbchea
Dorfes' aennt iha aucb v. Wilamowitz, Ht deii und \ urtriige 1901 S. 268,
aber 'aoa umbriscben Blate', wic er deun aucb vorher S. 265 Maro ambriach

Dorfseboh« d«atet
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nuneiipaDt und tu fermaUum G. Ill 380 bei Servius : poUonis

genus est quod cervesia nomiDatar^ iwei keltische Namen nach

Holder, die aber nicht bei V. vorkommen. Jene Scboliasteo kannten

also wobl die Landesspraclir. ganz sicher lunius Philargyrius aus

Mailaud (Schol. Bern. S S3U ti.)) uod spurten gem keltische Zuge

auf; so Serv. G. IV 217. A. Ill 56 und IX 746 (749) — nacb Zw.

uorichtig, well das dort Geschilderte nicbl spezifisch gallischer

iirauch i^L Abuiich uiteilt er uber den Mistelzweig A. YI 136,

den Plin. N. H. XVI 249 auf Druideniehren beziehen mdcbte, wo-
gegen Nordea S. 162 f. zitien wird, Ou Mlrchflii von der Wind-
empfangnis der Stuten G. Ill 273 1 let aiu dem gletciwn Grande
niciit beweiskriflig; s. S. 89 Anm. Sonat aber Terwertet Kap* III

eine Menge von Tataachen, die Vergil erwabnt und alte Nach*

richten mebr oder weniger deutlich als oberitalisch bezeichnen:

die Hutten der Hirten, die Kabne G. I 262, den Bcrgbau 11 165f.

Dazu kommt die BienenpQege, je fiinf Besonderbeiten uber Vieb-

zucht und Ackerbau (gallische Fachschriftsleller S. 59 zusatnmen-

gcsucht), unler denen aber Zw. die von Plin. XVIII 172 den Hateru

zugescbriebene Erfindun*: des Pfluf»es (ploum Holder) selber ablut

durcb den Hinwei& aul CaLu uuU Varro, and i'S beimiscbe Pflanzen.

Hier wird die Rebe am reichlicbslea bedacbt imd sogar angegeben,

daB y. daa Weingeaenk ana HaBholder und die gaUiachen Hob-
f&aaer (Plin. XIV 12 und 132) nicht nennt EndUch aollen per-

aftnlicbe Erfabrungen {vidi G. 1 193. 197. 318) und Erinnerungen

an oberitaliscbe Orte (8 zuerst bei V. genannt) und daa Ueimat-

land im allgemeinen (sicber viermal in der Aneis, sonst noch viel

ofler) daji Bihi vervollsiandigen. Freilich, gallische Ilirtennamen

feblen ganz: seibst Siimt'cho B. 5, 55 [s. Weudel, De nooi. buc. 50]

und Ballista ini ErsUingsgedirht (Philarg. 1 S. 5,2: qui eral in

Calabria) sctiemen cber griechiscb als keitisch zu sein.

Die sprachliclieu Beweise behandell Kap. 11. Mit Unrecbt als

galHscb bezeicbnet werden anderwSrts drei Worte, die aicb im
Lateiniachen xoerat bei V. finden: daa hebraiache Lefanwort houat
(action im Griechiachen) aowie tufo und lo/^ (daa Xeltiache

kennt kein f). Ohne Bedeutung fOr unaere Frage findet Zw.
auch 15 Worioy die zwar kellisch aein kdnnten, aber scbon vor V.

fiblich waren. Dazu gebort auch (rotz D. Serv. G. II 88 votoMMOR,

das nacb Plin. XV 56 schon bei Calo stand und samt vola aus

dem Oskischen stammen wird, und vates, das zwar kcliisch isi,

aher von V. weder aufgebracht noch, wie L. Mulier meint, auf-

^efiis(ht ist. Sticlihalli}; sind zunachsl die zwei Tiernamen nrus

{ijnUira vox est Macrob. VI 4, 23 uml ^ovg yeq^mvoq Corp. <;loss.

iai. 11 211, 55) uud danma (ti. Holder uud Pliu. VIH 214, Mart.

I 49,23 u. a.) sowie von Pflanzen elwa mnetftia (G. IV 271 1 Yon

Landleoten am HeUaflnaae benannt) und mltfuiiea (auBer Plin,

XXI 43 a. Dioskoridea 17:^ it$Xun% vaqdog). Weniger aicher

eiacbelnen mir aieben andere Pflanaen, die Zw. hinzunimmt, ohne
j^wbMidii* zxzir. 18
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einen bAoiligeD Beweis anztttreten: id Ermaogelung einer andero
Ableitung werden ue meist dem Keltischen zngewiesen. Etwu
gflostiger steht es mit den SachDamen eateia (zu Tetaonica ritu

A. VII 741 stimml D. Servius: lingua Theotiaca, aber Servius aagt

tela Gallica und Zw. betont, da6 die Teutonen viellaicht Kelten

waren), lancea (Uiod. V 30, 4 von den Galliern: ).orx<xg ixfirot

Xayxiag xalov<Si) und pilentum (Poipliyr. zu Hor. Ep. 11 1, 192:

Gallorum vehicula), wiihrend icb keioeii AuiaO sehe, pedum iii* tIkt-

zuzieben. Ebenso hpdpnklirh erschpint es mir, nngewnhnliclie

Ausdrucke wic comimnus G. I 104 = nuQay^qi^fxa, mart A. 1 24G,

volucrum raucarum VII 705 oder gar das Ma^ic. lacertm B. 2, 9
mid daa paaamacbe mite d^nandMrn G. Ill 206 oboe watterea als

bodenatSndige Eigenbeit aoiuaabeD.

Diea ungafSbr aind, nar etwaa andera geordoet and aoa dam
rhetorischen Gerank gelOst, die Hauptergebnisse. Gewonnen sind

sie durcb sorgflltige und vielseilige Arbeit: nicbt nur Vergil und
die Scholien, sondern auch Glossen, Inschriflen, Granimaliker und
andtMT Quellen werdpn ausgenutzt, geicgenllich sogar Fuade der

Piahlbauforschung herangezogen. Abweicliende Meinungpn vei-gdchl

Zw. zu widerlegen (S. 21—24: V. kein Etrusker, was Gamuinni,

und kein Umbrer, was Wilauiowitz annimmt), wSrllicbe Ent-

lebnuugeo aus Tbeokrit, Aral u. a. in Kecbnuug zu stellen (our

gabt er damit noch nicht wait genug) und keltiacfaa Etyma nach
Krflften feaUuaetaen. Icb weiB biarin nicbt Baacbaid, bdra jedocb

Ton kundigar Saite, dafi man meiat nocb nicbt voraicfatig genng
dante, wie denn auch Windiach laut Anm. 1 S. 27 warnend daraaf

bingewiesen hat, da6 auBer den Keltan auch Veneter. Ligwer,

Umbrer, Tusker und Rater auf die transpadanische Spracbe ein-

g«wirkt haben. Auch anderwarts konnen Einzelbeitpn Bedenken
maclien, wie die Aufnahme der Nameii Flnrciis und i'anlus in die

Liste S. 19, da das doch wohl ursprunglich echt laleiniscbe Ad-
jektiva sein werden: mii sclieint hSchstens die Nebcnform Polla

etwa^ beweiseo zu kuiiueii. Kuiz. der besonoeoe Vorsalz ite

nmU (S. 65} ware m. E. noch Ofter zu betfitigen gewesen.

53) G. B. Cottiao, La flessiooe del uomi Greet io Virgilio.
Torino 1906, F. Casaoova e €>>. 55 S. 6. — Vgl. G. Cupaivolo,

Boll, dt ill. class. 1907 $. 152: L. Ileitkimp, N«DC phiL HaB^avh. 1907
S. 77; K. Helm, Berl. pbii. WS. l'.M)7 Sp. 154S.

In den Breslauer philol Abhandlungen IX 2 (1903) handelt

L. SniehoUa l)e vucuni Graccarum apud poetas Latinos daclylims

ab Enni usque ad Ovidi tempora usu. An ibni hat C. einiges

auszustellen und zu [)eri(hligen, wie uanienllicli das Vorworl an-
deutet. Er selber faBt iieine Aufgabe enger und verfSbrt dann
ziemlich umstindlich. Er zahlt namlich binter einer allgemeinen

Binlaitung die einxalnen Eracbeinungen nacb den veracbiedaoeii

DeUinatiooan, Kaana und Endungen auf and begieitet aie mil
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kritMien Angaben, spracfagescbichUichen Rflckblicktti imcl statisti*

ichen Listen— ganz wiUkommeD, wenn nur VoUsUndigkeit errdebt

wire! Noch weniger befriedigt iro zweiMn Teile dUe besondare

FeststeUuDg der Grundsatze und Grenzen, die der Dichter im
Auge hatte, da sie mehr breit als scbarf wird. In den Schlufi-

folgeruogen finden wir u. a. folgendes: V. gehort zu der grSzi-

sierenden neuen Srhnlr, ohne jedoch gnrz aiif Arcbaismeo zu

verziciiten. Er fuhrt koine gnecbischeu Kadungen neu eiii wie

z. B. Ovid deu Geii. auf -es, halt vielmebr die laleinischen fest,

Yio sie bereits gelSufig waren wie bei Cretam, wahrend er manche
WSrler giiecliisch dekliiiierl, z. B. auf -o« und -on, vielleicht weil

diese Formen bei diesen Worten zu seiner Zeit ubiicber waren

(S. 53). VoQ Stimnian auf -eoU- bildeC er den NomiDati? auf -«s

Ilia auf Iflmia, das wobl achon durcb den Gebraaeh anantastbar

gewordeo war. So sebr V. deo griecb. Akkus. a^a, Gwrgma usw.

Hebt, sieht er umgekebrt den lat. auf-m Tor, wenn nicbt metri-

aeher Zwang vorliegt, der aucb anderswo, a. B. beim Plural -as

Oder -65, mit hereinspielt. Er gibt sogar gegen die gute Ober-

lieferuQg fOr Pop/bum B. 5, 52 uad JorcAo VIU 603 den Aua*

^cbiag.

Cher Einzelheilen ist elwa Doch folgendes zu sagen. Daii

di»' ^ uk Hive Menal a, lolla, Aniynia am Versende lateinischeu Aus-

^aiig, (i. h. kur^eb a liabfu kuanten, isl doch schweriich aiizu-

nehmeo. Wunderlicb klingt die Erwagung S. 46 \ ob in NereuM

A« U 419 daa erate a vielleicht kurz aei. Die verscbiedene Meaaung
des doppelten Fybi B. 6» 44 wird S. 17 und 42 troU vieler Worte
nicbt deutlich erklHrt. Umgekebrt febtl S. 23 eine genauere Be-

aprecbung von Athon G. I 322, wo C. in der Anm. 2 (nicbt 1)

troti A. XII 701 einfach die regelniaBige zweite Deklination an-

nimrot. Audi Diomedem A. XI 243 kumml S. 35 ^ gar zu kurz

we? A. X 1 20 schreibt Ribbeck, dein C. sonst zu fnlprMi angibt

und vvobi aucb S. '27 Anm. uber Koe^tlinus entlelmt. nicbt

Haemon, sondeiu Thatmon, und zwgr iiacb P, wie die ersie Aus-

gabe sagtt'. Ein Verselieij ciilliiiit die Lisle S. 30 Z. 21: aus der

folgendeti Zeile gebOrt 7, 7 vor P {Daphnf M) und die biervor

atc^ende 8 nebnebr dabinter zu 68. Anch S. 31 ist wobl der

Hiaweia auf Anm. 4 ana Ende des ganzeo Paragrapheu zu rficken.

Andre nocb acblimmere Mingel beapricbt achon Heitkamp^ , dem
Nordena knappe, aber reicbbaltige und zuverliasige Listen mehr
inaagen.

a4) Feodor Glockner, /urn Gebrauch vou u//t bei Vergil. Arok.

f, lit. Lexikogr. u. Gramm. XIV (1905) S. 185/!^.

^ach Gl. ist ulU A. 1 254 nicbt Adverb, wie Pr. Harder (Arch. IT

1885 S. 317; s. JB. 1889 S. 422) rait Serviiib aniiabm, soiiiieiii

Prouomeo = t//, getreunt von dem Subst. natae = als der

Tocbter^ wie V. oft *bomeriacber ala Homer' (vgl. J 488 f. a 158 1)

13*
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grammatitch eng suaammengehdrige SaUteile wait auseinander-

rtcka; vgh A. II 146 r. 203 f. IV 60. 178 f. XII 901 a. A.

(5) R. Sabbadiai, Riv. 4i «•]. 93 (1905) & 471/5.

In dor Verbinduog wfiem qumn Muo, oeHrw «fl A. I 573
aieht S. keine Attraktion, auch kam echtes HyperbatoD, sondern

einen Archaismus, der nicht nur aus Plaut. Aniph. 1009 zu be
legen ist, sondern bereitiJ nus iimbrischen iind oskischeii luschriften:

das Relalivpronomen sei ikk li nn lu f^anz vom indefiniten liin'tireDziert

und bewalire de^halb scinc t iikiitische Stellung; vgl. f^y llias i 72
im Cberpange vom DLMiiun^ilralivuiii zum Hplativnm.

Dai] ill aller Zeil vorscbweben koutiic urbtm aluiuam alatuo^

^ea urbs) vestra est^ ist ja klar. Aber wie V. dieae ParaUxe
unbewaBt harforgebraeht haben soJl^ daa kann ich nicbl Ter*

staben.

U) Thru dor During, Dc Vergilii sermoae epleo oaplta lalecta.
Dis«. iuaup. Gottingeu 1905 80 S. 8.

Dip aus Fr. Leos Schiile bcrvorgeganfjrne Abhandlung zeigl,

nicbl gerade in k1as«;isrhpm Latein, daJi es iiicht geougl, mil den
alten Erklarern fmlLTlicli riietorische Figuren festzuslellen wie ty

dta Jroti', EpeAfgesis Serv. A. I 27, Tautulogie ii G27, lijstero-

logie IX 813 U8W. Man bat vielniebr die Kuost dea Dicbtera su
boicbten, dar darcb solche Mitlei eina baaojidere Deudidikeit,

SUmmung, Wirkung u* dgl. m. anatrabt. Das baweiat D« naroant-

licb, indem er V. mit Lukrei und spateren Dicbteni oder auch
die Aneis mil den fnihcr vcrfafiten Iftndlichen Gedicbten fargleicht,

wahrend er Kintlusise fester Fioskeln aus Ennius weniger annimmt
als Norden S. 372 u. o. Im dnzelnen behandein Kapitei I und II

die DegrifTs- uad Satz-Taiitologie (beidp nicbl in den Bukoiika,

selten in den (leorgika zu (inden), ill die Figur ano xoipov^

IV das damil nalie verwandte Zeugma, V die Umbiegung der
KuDsiruktion diii ch Vermeugung zvveier Gedanken oder infolge des
Einschubs neuer Tatsacben, VI die genau genommen i»innwidrige

Tenatzung ainselner Worta, wobei nicht nar A^jektiva umspringen
wia II 455 tepiiaque recmim eaed$ hem, aondera auch Snbjekt
und Objekt i 237 te aenlanlfa t^erftir, Akkuaati? und Ablati? IV 385
man onnmi Hducit artus^ ja Objakta- und Varbalbagriff VIII 144
Umptamenta tut pepigi pangere tecum temptavi.

Dies letzte Kapitei ist das gebaltreicbste. Es verwirft aack
an der zuletzt genannten Stelle das n)pi<t angcnommene Zeugma
h(}atos . . yefuji und will aus per artem die Pi'flposition zu leyatos

vurholeii, wie G. II 63 de zweiiiial zu » rgiinzeii ist. Wenig iNeu6£

bringt diis kurzeste Kapitei IV, das auBcr dem bekannten Zeugma
wie A. IV 375 cine zweile Art festslellt, wenn das jselbe Verbuni eiii-

mal im eigentlicbeu und dann gleicb im ubertragenen Sinne ge*
faraucht wird wie li 654, V 508, auch II 688 ewn twct a el
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T0C8ID. Am wenigiteii erbaiit das Mngste Ktp. Ill, das in SelliBi-

verstandliciiem zu breit und in Neuem zu kOhn^ist Die adiivierig«

Siclie VllI 57 deutet D. eiDfach (jncUt) ripis et reao flumine uod
ebenso 143 (per) caeli cmoexa, per awrtu; ahnlich die leichtere

IX 427 (in) me, me . was mir abgesehen von rler so entstehenden

l'.(rriill)i^>n L,Mr zii mntt vorkommt. iUn subit XI 672 bi ein Dativ

labenti kauni mogliclj, gejithweige dcnn nOtig. Und premU VIH 474
hat nicht mvmm aus dt-r zweilen Halfte ties Verses zum Subjekt,

sondern nos aus claudimur; das von D. verlaiigte Gegenstuck zu

amni ist vielmebr Rutulus. Nicbt vOllig uberzeugend klingen aucb

die UaterauchuDgen Qber den Zuaamnieiibang iwiaehen J* jgur und
VefMchloB. Dagegen lit mit Recht wiederfaolt hervorgehobeDy

vie die Anapher mancbe Fignr slOtst und erieicbtert. FOr die

beiden ersten Kapitel, wo appositionelle oder epexegetiscbe Sati-

teile mit vielfaltiger Funktion besprocben werden {et oder que

nSmlicb, d. b.« wo, wann, indem, weil, daber), mochte ich auf die

Studien von E. Grofi verweisen (s JB. 1905 S. 131f.), auch ffjr

VI 282 und 734 'wie' voncblageo und zu X 496 & 11 Anm.
noch VIII 731 nachtragen.

Eine Liste am Ende des Buches wcist die 24 wiclitigsten

NeueruDgen D.s nach. iki li 204 spricbt er gegen die later-

punktion Ton PluB (Vergil und die ep. Kunst S* 61; hinter anguts

ftarker EinachniU), da per aba troti dea daawiacbentretenden

diciMiiiiiir pe/d^o dam achlieBenden teniimt luscbwebe; III 576
fegen die Deutung von Henry, da sub tmroi dem Sinne nach zu

exaestml geh5re wie per filvam VIII 82 zu conipjcifMr (s. o. S. 159

Leo); IV 390 gegen Segebade und Georgii: robora sei vielmebr=
remos. V 512 beziehl er rapidm ^uf figit, da d:i^ Perf. vocavit

einen Nebensatz vrrtrptf", IX 17 fuijifuffm fiber den /wischeii-

aatz hinwcg auf agnovtt iuvems [vpl. \ Zu egetUes VII 197

deokt *'r sich nicht rates liin/u. >on»iern honiiiies. Und IX 773

gehdrt ihiii manu zwar nicht gtamuiatiscb, aber lugiscb zu felicior:

*er haile eiae gluckliche Hand'.

69) iobaea Bodt, OerGebravck der Apostrophe bei den Utoinf-
•cbta Spikora. Wiener Stad. XXVlI (1905) S. 106—]29.

Die r5niiacben Epiker bedienen aich der Apostrophe viel

5fler ala Homer, der in der Ib'as wenige Helden, in der Odyssee

nur den Eumaios anredet. Sie wollcn daduirh viele Kampfer

intoressant machen, schlieBlitli auch die belebte und unbelebte

\;iliir. Nur hpj dfii IMmern lindet sich dahei din Absicht, lyrisch

zu wirken. iManchmal wirki das Streben nach kurzen Silben mit.

ScblieBlich ist die Apostrophe wohl gar bloBe Manier. Bei Vergil

i&l bereits ein Ansatz zu seben, sie durch drei oder vier ZeUen

aufrecbtzuerhalten; a. A. VH 1—4. X 324/7. XII 542/7.

Idi fuge blnan, dafi die Verbreitung der Apoatropbe wobl

noa dem aplteren GriecbeDtum atammen word: in den 63 Yeraen
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der vierten Ekloge liDcien sich nean Anreden. Bemerkenswert igt

auch nocb, trie B*7, 45f. der drilte Begriff als Nominaliv in den
Relativsatz {rpzop'-n iind nicht an der Aposlrophf* heleili^t wird:

Musco'^i fmifrs rf ,.herba e<» ^uoe vos,,t«(fU arbutus umbra, $oUlUmm
pecori de/mdUel

VI. AohaDg, alte firlSaternngen uod apalere Sagen.

5B) Fr. Vollmerj Die klriorren Gedichie Vergils. SiUunj^sbericbte

der pbilotophUeh-philolQgiielwB «ad der hutoriaehen KlMte der R. B.

Akrii< niic tier WisieMeUfteB so MSaehott 1907, Heft 10 (erMkiesM
1908) S. 335—374.

hi die. Appendix Verpiliana echt? Mit dieser Fragc beginnt

der Aufsat/., des.Nen Atizeige irh fun cinsrhHlt^'n mufi, wei! hei

seiiiem Erscheineu der Aufaii^ inemcis JaliK slcjn his, vvohin t i^f iit-

lich die«e *breitcre Grundlage fur die Cirislorscliung' (s. o. S. 155 t.)

zunaihst gciidren wurde, schon gedruckt vorliegt. Die Aoivvoi-t

ist ein eolscbiedeDes Ja, wenigstens fur die durch Donat und
Serviua Aberlieferle 'Lisle SueloDs', der aieben Gedichte als ecbt,

die itna als zweifelbaft angeseben babe; vgL o. S. 141. Eia Kalalof^

des 727 gegrandeten Klosters Murbach im Wasgau (s. H. Blocb,
StraBburger Festscbrift sur 46. PbiloIogenvi rsammluQg, 1901 S.257
—285) verzeicbnet aufier dec drei zweifellu^ anerkaDQten Werken
Vergils einen vierlen Band: Dire, Ciile.v, Aetna, Copa, Maecenas,

Ciris, Calalepion(so), Priapea und Moretum. Das ware demuacb
die reine alte IJste unJ Ordnung des aus dem Altertum uber-

komnienen rni{ius der klcineii (icdicbte, in der nur die Epigramme
t'eblen. vei iiiuilic li (lurch ciiien Zufall, watirend Maecenas und
Moreluai lui ersteii Jdhrhunderl eingediuugen bein mdgen.

Durcbscblagende Beweise gegen die Echtbeit der vieUeicht

unmittelbar nacb Vergils Tede berausgegebenen Gedicble vermifii

Vollmer, wabrend er das ganze Corpus durcb Zitate bialingltcfa

verankert findet. Schon den Titel xaia Xsmor, der auf Arat

surfickgeht, und die wecbselnden Metra darin mftcbte er eber dem
Vergil selber als einem Spateren zutrauen. Die Copa braucbe

nicht jfinger zu sein als die Aneis, iind 'dies entzuckende Gedichl'

k5nn«' dorh Vergils Di<htprrulim nur erholieii. hie Ih'rne. natur-

licli uhne die Lydia, seieu als ciue Ekloge zu belracbten. die das

genaue Ciegensluck /ur ersten bildet (vgl. schon i\ Jabo, Pfopr. des

Eollu. Gymn. in Berlin 189U S. 3ir.)i an griechische dgai an-

gelehnt: wegen des allzu beftigen Tons sei sie zunacbst ?on der

Ausgabe ausgeschloiseD worden, da der Dicbter eotscbidigt oder

msAhiit worden war; nacb seinem Tode blieb selbstTerstiDdUdi

kein Anstofi an der VerdfTentlicbung mehr za befQrcbten. Wean
dri Ciilex gegen den sonstigen Braucb kelne iltoen lateiniscben

Verse benntte, sondem nur griecbisebe parodiere* so erklire sich
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das daniis, daB ebeo eiae alexaodfinuche Vorlage nemlicb treu

wiedeigegeben mid werde*

Der zweite und wichtigste Teil des Vortrags betrachlet duq
die Ciris fdr «ich und stellt fesl: a) sprachiiche Untencbiade
sind nicht so stark, daB Silligs Verurteilung aufrecht zu baltea

ware; b) gleirhe oder abnlirhc Slellcn in der Ciris und in V.s

grOBeren Wirkeii gpstatlrn, ja empfnhh'ii, beiderseits den selben

Verfasser an^unehun^n: c) audi Uer Adrea»at UDd die ^ersonlicben

Unisi.iiide des Oichters v^^i vsehren diese Annahnie nicbt, da Vergils

Yerkt'br iiiit Messala zvvar niclit bezcugt, aber keiuesvvegs uuwabi*
8cheiDlich ist und seioe Aiischauuogen, besonden G. II 475 r., au

deD Gedanken der Ciris ganz gut paasen. Am ausCftbrlicbalen wird

Tail b bebaodeit. Abnlicb wie die BerQbningen der Aneia mit

den landiichen Gedichten (S. 363) stellt Vollaaer die Paralietea

zwiscben der Ciris und dem echten Vergil zusammen (S. 365/9),

und zwar in der Weise, dafi er die Cirisstellen in eioer Miltel-

rpihe zwisrhen denen aus den landiichen Gedicbten und der Aneis

auizablt und in zabireichen, zum Teil lan(;crcn Anmrrkungen be^

Irai hlet. Die Aosicbten von Sku^sch und Lt u wag I er dabei uu-

belaujjen ab und maclit die einzige Stelle, weJclie die ('iris biuter

die Aneis zu bcliiebeii drohl (s. u. S. 154 f. uber Sudbaus), dadurch

uuscbadlich, daB er sie rubig mit aus der bellenistischen Vorlage

aberDommen sein UBC. So atimmt denn tein Efgebnia im games
att dem oben angezeigten P.Jabna*

Der Schlufi greift wieder allgemeiner ana. Weil die Scbale

nnr Bukolika, Georgika und Aneis Jas, wurden aUe andern Werke
aiicb in den Lebensbeschreibungen und Erklarungen beiseile ge-

schoben und das Bild von Vergils Art und Kunst nachgcrade nor

durch Zrit,'f nils d^n drei "roRpren (^-dichten gewuunen. Sein

Scbwankeft zwi^chen Dichtkimsl und Philuso{>bie, der anfangliche

AnschiuB an Caluli, selb^t lu der gelebrtesteo Poesie, die rubrende

Fursorge fflr die Seinefi usw. — alles das fehit in den ubiichen

Biograpbien. Man nabm sugar fur vvabrscbeiuiicli bin, daB ein

Dicbter wie Vergil bis zu seinem dreiBigsten Lebensjabre niehta

Erhaltenawertes gescbafliBD babe. Bier aoll ibm wiedtf su aeinem

Recbt and Eigentom verboUen aein*

59) R. Kills, Appendix Vergiliaoa. Oxford 1907, Ciareodon pr«si.

XVI u. 88 S. 8.

Ich keiine das Riich hisher nur r^iis Anzeigen. Fr. Skutsch

lobt in der ULZ. 1907 Sp. 2273/5 den reichtiii Apparal, ohnc

jedocb alles gleiciinu Bit' ausgescliopft zu sehers, uiid lindet be-

sonders rniiilich, dali keiue Inlerpretalioa uaheieu AuLcbluB gibt.

Ebenso ist Fr. Vollmer in der Berl. philol. WS. 1907 Sp. 1580/2

nidit gana befriedigt Vgl. aocfa R. Sabbadini, BolL di fil. daaa.

1907 S. 127/9.
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60) Bvdttlf N«ttli«f«r, Bi«i( CaUlepton pHSiUi^ P. VergtltoT
HtroDovi. V KromSHIi 1906. 62 8. 6.

Vier Gymnasulprogramme von Kremsier, aus den Jahren
1002—05 susammengedrttckt, behandeln Termutlicli den Titel,

Inholt, Veifattor, Spracbgebraucb und Versbau der Catalepton ge-

nanoten Appondixgedichte. Die Literatur scbeiDt N. zu beherrscben.

Aber welter kann kh nichts berichten, da er seine Gedanken nicht

ffir groBere Kreise verofTentlicht, sondern in eirif^r Sprarhp ver-

heimlicht hat, die aurlt ibni. nach seinem ^amen zu sciiiieBeo,

uraprunglicb fremd sein durfle.

61) Ettore Bignone ^ipfert Note critiche all' Appendix
Vergiliana in der Riv. di lilol. 35 (1 ^MtT) S. 588—000 wie ebenda

S. 489—491 und 492--497 Oreste Nazari und Ettore de
Marc hi zu Epigramm 1 Delia uDd 11 (14) Qm deiu, Octatn —

.

62) Paul Wefioer, Aeuilius Asper. Eio Beitra^ zar rbinischeD Lite-

ratoj^sebidite. Bailage mm Jahretbaricht der Leteiaiiebee Btopfr-

schole in deo FraDckescbea Stiftiingen 7ti Halle a. S. 1905 (Progp.

Nr. 281). 50 S. 4. -- Vpl. R. Kauer, iierl. phii. VVS. 1907 Sp. H24/7.

Der Anbang stellt S«.40—50 uber 40 BrucbstCicke von Aspers

Vergilkommentar zusammen. Teil I bestimmt dessen LebenszeiU

Sie liegt zwischen der Mitte des ersten und der des drittPti Jahr-

hunderts, da Asppr in den Schol. Veron. zu A. Hi 691 den Cornutus
keunt und anderseits von Flomanus bei Cliarisius zitiert ist. Wenn
er im sog. Probus (Tbilo-Hagen 1112 S. 337, 25 und 341,18)
bekauipft wird, so folgert W. daraus nichl mil 0. Jahu, daB Asper

§lter sei ala der Berytier; denn diesem gehdre weder die Vergil-

vita, die vielmehr auf Soeton zurockgebe, noch die Einleitung zu
den Bukolika (S. 924, 8—329, 16), die ana venchiedeneD Teilea

von oDgleicber Art ond nngleichem Werte beateht, nocb der dann
folgende Kommentar, der ganz luckenhaft nur einen Auszug, kein

einbeitlicbes Werk bilde und zu B. 6, 31 und G. I 233 lange Bin-
lagen andern I rsitrungs biete, erst nacli Aspers Zeit vprfnBt. Da
nun Siielon Dc grammaticis den A. nicht <'i wahnl, komint W.
fur diesen auf die zweite Halfte des zweiteu Jahrhundci t. , was
vielleicht noch dadurch bestatigt wird, dafi er Fronto gelvaunt

haben mag; s. Serv. zu A. Vll 30 mit IX 416. Auf die selbe Zeit

fflbrt Aspera Neigung fQr das AltrOmiscbe (Varro) und seine

grieebiach-rOmische Doppeibildung (Homer, Apollodor, Meaander
bekannt), die er s. B. mit Gelliua (bea. II 23 vergleichbar) gemeia
bat Das lebrt nebenbei der zweite TeiJ, in weldiem W.
S. 12—43 Aspers Erktarertatigkeit fOr Terenz beobachtet nB4
Ribbecks Cbarakteristik (Prol. 128 f.) zu erglnzeii soeht
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63) la der Berl. philoL WocheDscbrift 1906 Sp. 607 ?enroll8tSndigt

R. SabbadiDi ana Petrarcaa Annbrosiaiuscber Targilbandachrift

daa Scbolion dea D. Serviua in A. Ill 58: *proceres* qui pro-

oaaaentnt ante alios; unde et 'proceres* tigna, quae alia tigna

porro excesserunt (vgL Serv. I 740). Die Handschriti beginnt

den Sau mil *Varro ad Ciceronem dicit', alao De liogaa lat.

XI-XXV.

64) Tiberi Claadi DoftUi ad Tiberiam Claadiom Maxinan
Do n ,1 ! i a n t! m filiura suuiu i n t er pret a t i o a e $ Vc rfi^iliaoae.

PrimuiD ad vetustissiraorom eodicuiu fidem recognitas edidit Henricus
Gaargii. VolaaeB I: Acaeidoi IVM I—VI. Val. O: Aea. K Vn—
Xn. Leipzig 1905 ood 1906, e. G. Teobner. XLVI + 619 ood
68S S. 8. \ I uud i3J(. — Vgl. P. WeBoer, Ber!. philol. WS. 1!)()G

Sp. 297—3u7; Em. Thomas, Hev. crit. 19U6 8. 24 f.; H. VVoitiliu, Avck.

t lat. Laz. 1906 & 62; S. B. Wiabalt, Glaaa. rav. 1907 S. 218.

riaudius Donatus, von Aelius Donatus (s. o. Nr. 2) zu unter-

scbeiden, was Petrus Crinitus 14% (s. Th. Mommsen, Khein.

Mus. XVI 1800 S. 139) zuerst vermutet iind M. van der IIoeveQ

in seiner Epistola Sunnganum lS4r> cndgulLig erwiesen hat,

gehort ins 4. oder 0. Jahrhundert ii. Clir. ist noch ileide, in

Rom wenn nicht geboren, so docb sicber eingewObnt, mit der

guten Geaellaebaft vnd ibrar Lebenawaise Tertraiit, tod Baiia aua

Jurist, aber vlaladtig gebildet nod gleicb dam Vatar dea Statiua

(a. SiW. V 3, 176 f.) geaeigt und geeigDet, sich lebrhaft sa betatigen.

So eriautert er in h6beren Jabien die Aneis, und xwar xunScbat

fiir seinen Sobn, den er niebt nur ini ProOniium anredet, sondern

auch in einem leider nur unvollstandig erhaltenen fJriefe hinter

Pnch XII; vielleicht sind auch Betrachtungen fibrr kindliche

I'llii lite[i und WOnsche (zu den Stellen des Index 11 unier liberi

uud piiin v^l. noch I S. 130,23. 136,8 und 11 S. 597, 11 f.) auf

ihn genn'iiizt wie auch die eingestreute Lebensweishett und stilistische

Belehrung (s. Vorwurl S. VII). Der Komuientar veimeidet den

fiozusagen rein philologischen fietrieb derer, welche den ScbQlern

nichta Geacbeitea (^Mod aopi'at 1 1, 5) beizubringen wisaen, z. B.

einea SarTina, den er kennt und benutzt, aber 5fler beltlmpft

(s. S. X—XV). Er setzt sich ?ielroehr rhelorische, patrioliaebe,

ethische Ziele (Hoevens Ausdruck aslhetiscli greift mir etwaa ta
bocb), wShrend historiae d. h. sachliche Aufklarungen wie z. B.

iiber den artificiose d. h. ffir rpdneriscljc Technik (inverwerlbarcn

und deshalb knrz. y\ mehrfacii (ladi behnndplten Katalo«; A. VI!

647f. ffir eiu dreizt-hntes Rudi (1197,19) aufgespart wrrden, das

auch im Nachworl noch geplant erscbeint. Wenn die Jugend-

biidung im MiUelalter niclil in erster Linie auf Wissen und Kennt-

nisse, sondern auf die Bildung des Willens und Geniuts gerichtet

war, wie icb- daa eben von Fr. Paulsen (Das deutscbe Bildungs-

weaen In seiner geacbicbtlichen £ntwickeluDg» Leipzig 1906 S. 4)
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traffend ausgedruckt findc, so begrelfl aich dar AnklaDg, den
Donat laoge Zeit gefundeo hat Seine VorxQge atellt Georgii

S.lVf. in dreizebn Giuppen kurz zusammen^).

Die beste Cberliefei iing fmdet (i. in drei Ilandschriften, die

er selbst an Ort ucd Sielle vpr<rlichen bat. Das sind der

Laurentianus XLV 15, in der eislen IJalli ' dn- 9, Jahrhuinin ts

in Frankrcich fjcsrhneben, lur A. I— V; dn Naiitdiiu.s 1512, auch

aub dcin li. Jatu iiuiidert uud d\i& Fraukieich sUuiinend, fur

A. VI—XII (aUo die selbe Verleilung der Bficher wie in vielen

ServiuahaQd&ctiriflen) uud der Reginensia 1484 aua dem Ende dea

9, Jabrbanderu fOr A. I—V und X 1—585, der ursprunglich aacb
iicher Bucb IX (S. 186 vor X ist noch 'expUcitos est' erhalten),

wahrscheialich vorher VI—VIII und vielleicbt am Ende XI—XII

ebeDfalls entbielL Dieaer von G. neu berangebolie God« H ist

oicht auf L und V, sondern auf eincn alien iJreien gemeiosamea
Archetypus zuruckzufOhren, aus weichem aucb die andern Texl-
quellen starnnien, wjp itameutlich acbt grofie Lucken beweisen

(S. XVI). Aulier vt i M hi( (lenen Bruchstucken (s. S. XXXVI f.) gibt

e» noch vier iitindbchnlLLMi des Ganzen aus dem 15. Jahiiiuiiderl,

von denen G. einen ilariemensis und Oxoniensis ganz und eiuen

Urbiiias teOwdse ferglidien bat and in aweiter Reibe beniUit.

Daza koDimt endlich der Archet^us der Editio princepa von
LandiDua (nnr im Ansaog, Pioreos 1487 u. 5.) und von Paul FlaYios

(vollBtSndig xuerst 1535 in Neapel verOflenllicbt) mil zabllosen

Fflilrnt und manchen Interpolationen* Selbat G. Fabricius (Baael

1547—51 mit Vergil und SerWus zusammen) wiederbolt nocb
viele Fehler und verschuldel niclit wenige neue wie auch dif bis-

ber letzte Ausgabe von Lucius (Uasel 1613). Es ist unbeioilich,

wie viel die varia lectio zu verbessern bat, weoo ea aucb meiat

Kleioigkeileo sind.

1) Sogar uQ8ere Sacbkeootois scheiat erweitert zu werdea, wenn in

Baod I S. 81 Z. 20 f. iiber den Nameo der Bari; voo Kartha^o A. I 367 aa-

fagabaa ist byrsti graeea appeUatione coHum est et bursatf puniea docutiom
twktm sig^ificatur. Georgii setzt hieroach dea UrsproDg drr Sage schoa

iaa Paaiache: der zweite Teil vaa bvraalf aai rj^^ » Riod, der ertite rr^yg

Fan. aan Mate. — Faataag odar aoaht waa dar Saga aShar »• liagaa

aahaiaa^ ")2Q G^d. Ilaaarar VargitaliBila Boah aSkar kUna^ aaak wiadar

nit MalatkasU, die Ablaitaag vaa *)t^ = Haot adar Flaiaek, walaba neb
Antagaaaata H. Bakr vanablift. Aber iafc niiB gaalahaa: ao bagraifliak icb

die griecbische Utudeutoog fiiQaa aus Boara fiade, su wenig Grood sehe ich

fur eine Volksf-tynmlopie der Puuier, die docb den Mameo 'Burp' ohoe

weiterei v eratcUeu uiuliteu, eber als J'acti da nomine ^ R.'kudsh»ut \ Duuat,

dar waaderiieh geoag: Dido fdr aiaa Griechia btllt uad ftartbago ia eiaar

rpaaisehea Gegeud sucht, bietrt nns !iirr 1or!i uirht etwa eioe Riickiibpr-

tetzaof ios Fuoiacbe? Mao mocbte ubrigeos vielleicbt an jsiaao ZaaammeQ-
haog mit dan Stiardiaaat daa Ifalack daakea; abar diaaaa Aeaweg acbeiat

nir wiadar OaaaU Davlwg « aarian tm varwakraa.
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Nach beSnahe 300 Jabren folgt nun die kriUache Aosgabe,

die swar nicbt gaiiau in der Fonii« aber docb inn Ziel entaprflchend

den Servius Thilos sanat Anhaog neben Hagens Bei rier Scholien

fnllkommen erganzt. Der Herausgeber hat seine Sachkeontnis

schon (lurch seine 'Antike iineiskritik' 1891 bewahrt, die er im
Progr. (!es Stuttgartrr Healgymn. 1893 durch finen Nnrblrag uber

Donat t iganzle; s. aucli JB. 1903 S. 165, Seine neue gleich gruiid-

lidie und sorgfaltige Arbeit verdieni um so mehr Dank, je luehr

Entsa^rung die jalirelanfje Beschafligung mit dem flachen und
breileii Werke des fur uiid ziemiicb hausbackeiiea ScbriruitiUer^* er-

forderte. Scbon die 1250 SeiteD durcbzuleaeD iat keine sebr

leicbte, lockeDde und lahnende Anfj^abe. Da Donat nicbt einteloe

Scbolien bietet wie Ser?iu8t aondern inaammenfaaaende Be-
aprecbuDgen, was acbon 6flers durcb eingeschaltetes att oder

fMiit angedeutet wlrd, geht der Text meist viele Seiien lang ohne

Abaatz waiter, lediglich durcb die Verszahlen der Aneis 5, 10, 15

usw. nm nuBeren Riuide gegliedert. So wird namentlich das Auf-

sucbeii von einzelneii Siellen zienilicb uubeciueni, da von dem
kiir>iv gedrucklen Leuima aus das Dazwischensteheode alles nach-

zule^eu ist Man hat daher lieber alle Verszahlen Vergils am
Rande bezeichnet zu i>eben gcwuusclii. Das ging freilich nichl

gut an, weil Doaal Ofter vorwarts- oder zuruckgreift. Aber inmier-

bhi kMinten wobl alle tataicbllcb aua V. dtierlen Wdrter und
Slellen kurai? geaetzt werden, am daa Auffinden xu erleichtern.

Ancb sitaert wird nacb den beigeacbriebenen Veiigilfenzablen. Daa
war nicht zu vermeiden, wo vorwSrts zu blickea war auf Stellen,

die nocb nicht neu gedraekt Torlagen. Huikwarts, namentUcb im
Anbanget ware beqaemer auf Seite und Zeile zu verweisen ge-

wesen. Sonst wufite icb gageo Georgiia Bebandlung dea Aufier-

lichen nichts einzuwenden.

Was (\vn In halt anlangl, so ist es nicht meine Autgabe,

Doiiais Gedaiik enkreis und A usd ruck ausfuhrh'ch durcbzugelien.

Drei Proben mOgen genugen. Zu A. I 12— 14 scbreibt er folgendes:

Urbs antiqua fuit . . . antiquam debemua accipere non niagnam, ui

nonnuliia videtnr, aed proiixl tem|»ori8, ut annoaitale ipsa roborata

sit ac firmata perindeque (dies Wort kommt Qberraacbend bUofig

or) potaerit Romanam imperinro nascens longaevia Tiribus premere.

r^V tmute coloni: ut praeter inooJaa aucta sit etiam accessione

Tyriomm. laudatur etiam a loco ac aitn: Jcottani contra Tiherina-

que longe ottia; a fortuna: dives opwm, hoc est cui substantia

propria non deesset nec quacreret alieoam; a natura et moribus:

Uudiisque asperritna belli, banc ip:itiir parabat aemulam luuo, cui

omnis ad iuferendum belluni liumanu iniperio paiebat od.isio,

lununis favor, locorum proxiniitas, substantia rei faiiiiliaris,

beliatoruoi numerus et liducia naluralis et inuatuni studiuni dimi-

candL Zo A. Xn513/5 heifil ea: iU$ inqait (der Dicbter) et

iaoertiun putatnr reliquiaae ntrum de Aeoea dictum videator an
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de Turno, sed non est vitium poelae; nam ex €etbegi nomiiw,

quem constalnl fuisse Troianum [oeiol] quemque alHs nexuit,

ostendit non Aenpaii se dixisse, sed ipsum Turnum (dipspr ist

vielmehr 509 genaont und mit hk 516 gemeint; vfji. Il« inze 217).

lind uber das Sprachliclie horen wir nocli II 115,11 zu VIII lof.

Edoceat non semel accipiendum est, quod idcirco in medio posuit,

ne turparetur ex continuatiune narraiio, si in capite vel in line

consisteret. ordinemus ergo omnia, ut inteilectus fiat illustrior,

el propter detpoDstrandain petitioniB caniam; edoeeat LaHo em-
titien Tmrot ...» dktre posci, per singnla ergo quae dicU
soot sabaudiendiiDi eat edoaeol, item inferioribita aptandum^ ut
ait edoceat mnltas gen tie Tiro Dardanio ae adiuogere, item edoceat

l0tB,,nomen (14). baec exempla loqoendi dehemus imitari, cum
aliqiia scribirous. Und nach alledem sagt der Schlufisatz noch-

mals: odiosa est enim in bis continuatio, quae fit melior cum
ununi vprhum io medio poeitum bupehoribus aimul inferioribiia-

quc respoiiriet.

Auch voQ Kinzeiheiten bebe ich nur ein paar zur Probe
hervor, wie die VYiederholung I S. 74 Z. 8 75,28: niemand
sikudige heimUcb, nisi qui sciat se inlicita perpetraturum, oder

11269, 10 f. naeh 264,10 und 26 ftber Migna rOaiu 1X505.
Ferner die ErvSgung einer doppelteo Beaiehung won numU A. VI
740: nihil intereat ventoa inanea an animaa dixerit, quia utrnnir-

que vel alterum rectum eat; poteat et aic, ut aemd poaitum bia

accipiamus, ut inanes animae inanes ad ventoa auspensae prnderent,

oder endlich die Vorschrifl uber die Betonung A. Ill 319: euro

pronuntiamus, Uectoris et AndroniDchae nomen debemus atlollere,

deirer*' tertium Pyrrhi, quoniam et ipse hostis fuerat et patris

eius memoria ^sse debuit odiosa ; Ac)iilli>s enim Ilectorem peremit.

Den Vers XII GG deutet D. diirch Unilu hi ung von Subj. und Obj.

DUcbtet'D so: calur pluriiiius coucitat ruburem iu vultu et frigus

facit e diverto palloreml Von Leaarte n iat beispielsweise an-
i(ugeben A. 1 6& Meharque (me in den Handacfariften auBer F \
in Geor^tt Anmerkung Terleidigt: daa umgesprungene qw gehfire

xu ednii, daa an pdago parallel stehe), II 349 f. midmii extrema

empido est certa sequi (aber die Konstmktion wird fon D. nicht

annt'bmhar erklart, sondern ceria se^ut einfacb ubergangen wie die

Lnrke III 340 und andere Sch\vif»ri^k^»itf'n df*r Vulgata, z. B.

XII 451 abrupto sidere), VII 490 manu paiktis (Abl. causae? Die

Erklanin? srblieBt: baec ille non faceret.., nisi illins naturam
multitui iiiis li'iiniuum beniguita^ permutasset), IX 334 Tanttintm,

X 402 teutra appellativ (ut veteribus placuit, velut scutum; das

vorhergebende optime scbeint D. als Adverb zu fassen, die folgenden

Worte U

,

. Tyren nicht an watehen, so dafi aie gana wegbleiben)

und XII 412 i^aa mmm gmntmi JHuaea at iktammm fmntMae
CnUa (so lautet zwar auch daa Lemma In V, aber Georgii hilt

jene aua der CrkUrung erachloaaene Leaart SL XV aogar ftr dea
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echten Text Vergils). Gewisse Eigenheiten Donats« namentUch

*Qoaeitione8', bebanddl G. «choD 1893; s. iB. 1895 S. 278f«

Nocb anderes jelit in Vorwort ODd m den beiden RegisterD.

Von Klehu^eiten (Ult auf, daB Donat, auch in Vergilteite gegen

dai MetraiD, immer dii, dm, comiftti^ wmmm adiraibt, aber in
Gan. Sing. Astnd, CapMi, fiU.

Doch kommen wir endlich zu den neuen Leistungen des

Herausgebers. Er giht fiber einem knappgefiaBteD, aber klaren

kritischeD Apparal imen sauber lesbaren Text. Dieser zeigt Irei-

lich ooch manclie kieine Lucke (besooders gehauft I S. 217/20)
und viele Kreuze (nicbt auch 11347,2 iiotig?), aber die Anm.
bieiet, wenn nicht aidiere llilt'e muglich ist me II 605, 28 exciieris

sL ex cetms, willkonmeuen Aohait zum VeratSndnis, ja wahr<^

acbeiniicbe VerbaaaamogeD, aalbat waon sia oniehtig nur nit

Fkagaseichan yorgalegl warden. Unnfttig finde icb dia Vermntung
condicioni zu 169,27 in Anbetracbt dea Acc. c. infiD. be! (idsignan

S. 82, 9. Bedenklich ist niir auch lactem I 435, 1 0 (ana^ ^^^^
l^yov ?) uod Troiae II 264, 28 st. (in} Troia (so schon die aiten Aus-
gaben; vgl. Donat I 33,26 u. o. laut Register 1 unter in, wie er auch

I 613, 13 a Con'ntho hnt). SoUte wirklich ini Lemma zu A. XI 766
wegcn der fol^vuden AubJtguiig DonaU von dem doppelten adiius

cins in abitus zu andern sniii, jsu ware vielieicht eher das zweite

dafur in Betracht zu zieheii wie i>cbon in mx- Hunderte von Ver-

besserungsvorscblagen macbt G. Sie bier aufzuzahleu baUe keinen

Zwecit* Uabar will icb ein paar eigane Qnfllle beiataueni» die

boifeDtlich nicbt scbon in dan nir augenblicklich nicht aur Ver^

fOgung alahenden Resenaionen an finden sind. 1 31, 12 (ventoa)

in conlrariun flantet; a. 65, 24. — 74, 24: occidit aororia firan,

qui sororem eius numquam laeaiiaei eique (st. et quae) esiet

amabilis; s. 75,17: amabilem sorori. — 382, 10: mitra illi quippe

est (gedruckt steht et) usque ad mentum. — 446,16: retprimi

prolixitas saxi cernebatur ex litore et e saxo apparebat ^oliduas

litorum (Qberiiefert ist fretum, nacb G. = omnis ambitus freto-

rumV — 1143,21: tytaniiorum uoriien posterioribus temporibus

iufd malum nai; ante (st. uaiu) reges eliam hoc nomiue dicebantur;

nam et de Pygmalione sic dixit (I 361). — 145, 13: boves pastus

at potaa (at fotaa) causa herboaam tenaarant vallem et fluminia

ripan. — 440,17: hoaten Teterem non esae permotum {aaro
Oder 6 a re^, unde corrupt! quam plurimi patriaa auaa cum dvibua

fendiderunt. — 442,28: dixit duas causas quarum merito Latinus

oniforaia extrioaecus stantibus solus adaedisset (st. adesset) in

medio; 8.456,19: ut sedens lo(jueretur. - 503,5 scheint mir

hinter pastorum nur der Hf^st von A. Xi 569 im I.eniina zu feblen;

schreibl man ihn gan/. auj^, ist der folgende Satz in Orduung.

Einen Zusalz Nviuksclite ich auch I 579,24 zu nox ruit A. VI 539:

erre lempus fail in causa, quod labi non debiiit propter noctis

iucertum ^obue daB der erwunschte VVeg vollendcl ware^. Enia
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LOcke fiode ich II 230, 20, wo zwar die conparalio regia et regis,

exercitus et exerckua erfirlert wird, aber nicht die in Z. 15 da*

zwischen aDgekuii(li;;le conparatio ducum ct ducum. Ferner

334, 10: propter descriptionam varielatem et fastidium legentis

^removt'ndnm, vg'. 366, 8 und im Iiuifx 11 fabulae und iuter-

ruptio) [iiilluuiur fabulae iioii iiect'ssariae description! bplli. Ohne
weiteres zii strcichen i.>t wohl 72, 31 tias iinverstandliehc eri^o cm;
vgl. deii i;leie!ii n Aiifang dts Dachoteii Salzes ergo . . 73, 2. Audere
s»lOreude £inschieb!>el eridaren sich mir am kictiteslen aus Um-
stellung. So gehdreo 39, 25 die Worte Hiadumque labor veUes

an den Schlufi dea vorhergeheodeo Lemmaa Z. 13, wo ^aie 6;

Bcbon so wie ao lufugt, oder zu S. 40,5 hinter liiaw. AbDlich

Lemma und Frage oiidiiigiie . . Teniatia 30, 26 vor opinionem Z. 23*

Audi der Satz 357,5— 8: inttTea si quaeramus causani deacriptae

fabulae . . moriturus pafil vielleicbt besser & 356 vor daa Lemma
Z. 8 oder 15. Der mir aucb durcb Georgiis Vermutung nescires

nicht verstaudlich gewor(lpn<» Satz 232,4 'perindeque nesrieiis vivos

laceret [etwa iacerel?j an niorilurus' gehOrl vielleicbt ebenfalls nn

einen audeni i'iat2, aber ich weiB nicbt wohiii. in Baud I lase

sich S. 210 der Satz 'baec ergo (iiaeci faciel»ant. redit ad Troianos*

sachlicli bear&er in Z. 1 vor Dai damdat . . cotwelluHt A. II 445 als

in Z. 15. Aber da Dardanidae contra

.

. keiner Eiofflbrung bedarf,

mufi man wobl 'haec Graeci faciebam* auf die vorber nur iieben-

bei erwSbnte Benutzung mehrerer Sturmleitern beileben. Obrigens

folgt fOnf Zeilen weiter auf die Erkllrung zn tfttrofaffiie trabes

.

.

devcbmiU 448 f. achon wieder 'boe extriusecus et in auperioribua

ngebatiir, redit ad ea quae extra fores vel intrinsecus agebantur*.

Die Anm. warnt davor, dies extra fores als verderbt anzusehen:

es beziehe sich auf die Griecbeu [vgl. 2U9, 28: alii obsidebanl

ante fores, per quas fugei*e possent qui clausi tenebanlur, wohl

als Erki.ii ung zu pastes sub /psus ununfur 442 f. aufzufassen].

Aber (iauii isl Douat ^eiber unkiar, iler umniltelbar fortfahrend

zu alii . . imas obsedere fores, has servant agrnine denso 449 f. our
zwei Arten ron Verteidigern erwShnt: qni in auperioriboa fuerant*

iaciebant pouderoaoa ictus . .; qui autem fores interiua obaederant,

obaervabant . . ai hoatea adilnm perforaasent . wlbrend wir docli

die Angreifer extrinsecus vor dem SchloBtore in imo positot

(S. 212,31) denken rnussen. So findet gewiB ein Ahrenleser

binter den) rustigen Schnilter nocb mehrfacb loboende Arbeit.

Den Schlufi machen ein sprachliches und pin sachliches

Uegistpr. Der Index La liuitalis, dtssen Benutzung nicbt uur
bei, ^oiMlcrn vielleicbt schon vor der Lekture zu euiplebleo ist,

beielirt uber die beliehlen Parenlhesen Donats, sein« oft febler-

bafte Cousecutio teniporuui, Ycrvven(jung des i luM{uampertektuu)8,

der Coniugalio peripbrastica (so A. I 753: brevia quidem propoaitio,

aed quae non brevem narrationem foisaet babitura), Ablative oboe
Prapoaition, AdjektWa aubatantiviert, Genitivgebraucb, grieehiadie
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Wdrter, indirekte Fragen im Indikativ, freie Infinitive, magis

pleonastiscb [vgl. audi 1165,29: senes ultra quam aal eat timi-

diorea], quam obne wwgii, atanlich pumio-UuUo, oder quod
at. dea Ace c. iDf., aolia mil KomparalW oder Superlativ, Sub-
alantlTa at. eines Adjektivs (I 181,7 zu A. (II) 245: factum eat

ut in sede religiosa crudelis fabricae latebrae conderentur), tanti

St tot ff^nnnis erklart sich I 81, 12: lanla ac tarn magna), taiUnm
= tiifti u. m. Kiir die Ilerkunft mancher WOrter wird auf

Vert,'il8 Vorbild hiiigewiesen |dus sich noch viel 6fler anfuhren

lieBej, fur lechnische Ausdrficke auf Halms Rbftores minores,

Rechtsgelehrle, Quinttlian, Servius, DSet vius und fiir cinen eigen-

artigen Sprachgebrauch gelegentlich aut Livius und deutsche oder

franiAaiache Aualoga. Unter den CinzelDacbweiaen liefie aicb wohl
nianchea nacbtragen wie geniidit terra achon 1 13, 20, teMit
I 212, 18 wobl vom Fem. baiula, nutar II 34, 5, damanlis poaitma
1531,23 UDd mitur mil Dativ II 296,24 ^ licet. Bfinerkms-

tvert wire auch TU^mim I 586, 33 fur Tityon, wie Vergil Vi 595
*monoptoton' dekliniere, und Togo IX 418 st. *perTagonis utrum*
que tpmpijs'. Aber irgendwo ?in)B ja 9p\bsi daa reichbaltigale

Kegisli^i sich liescheiden und Halt machen.
Auch iin hid ex nominum ac rnrum, der den von Fabricius

liU (ienauigkeit weil lilirrtriUt, ist iiatiirlicb eine Nachlese mSfilirh.

Hier ware unler moriui. . S. 674 11 zu verbessein sepuiiuram

•xigunt at. exeunt, unter den Quanlitatsfeblern S. 682 II nacb-

lutragea pr6diare A. VI 200 nod unter VergUiua *Iatua poeta'

1 296, 25 Qber A. 1 210 im Gegenaatz zq aeiner oft bervorgebobenen

brevitaa, aucb zu S. 668, waa If 408, 29 f. Ober fama ett u. 3.

Fonneln geaagt iat: in buiusmodi incertb self t poeta non inter-

ponere auctoritateni suam [s. Norden zu A. VI 14]. Neben Donats

Srhrt'ih- nnti Krinnerungsfehlern wfirde man auch die wiciiligsten

Irrliimer in der Flrkiaruiig pan? gern zn?nnimengestelil sehen:

der limbus IV 137 soil ein SchmiK k fur Konige und Gdtter sein,

qui eornm caput ran [lido orbe circumdat [nttn&tis? Das ware dann

wohl iui Zeitbestimniuug nutzbar; s. o. S. 168 Ende 24j, anitnae'

que umbraeque V 81 = Geniliv, nondum cerlamine mis$o V 545 =s
antequam certamen equitnm mitteretur, i4l..yiI510= Temebat

hiYenum manua, quae aciudebat cuneia quercum, lo VII 789 tubhslu

eom^us = nondum armata cornibua, iam tamen aaetia obaita;

die fatnuUu VIII 411 = HSnde der Fran, quae ancillarum vice

laborabant, usw. Zu der Betonung, einem unter distinclio nur ge-

gtreiften, nicht naber behandelten Begrifif, lieB sich noch mehreres

HTimerken, z. B. der uhertragene Ausdruck corripere und producere

II 246, 24 f. Unter iuterpretes Vergilii sind gegen bundert Stellen

aufgezahit (und unter obtrectator«'s konmien nocb mebrere binzu),

an denen alii, aliqiii, inperiti, inpnuli ales, nuiUi, nonnulli, qui-

daui, pleriquc, qui . . ^crupulosius intueiitur, sunt qui . . und veteres

aodere Deutungen vorgetragen baben. Es ware angenebm, wens
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sicti daraus noch etwas uber Donats Yoriagen berausbringen liefie,

namentlich fiber sein Verhalmis zii Servius, welcher urteilt wie

iionnulii II 9 (s. S. XIV), alii IV 384 u. a. Von alleren auctorcs
fur Vergiis S|iracbgebrauch zitiert D. aulMlig wenige mil .NanieQ,

namlich our Cicero, Sallust und Tereoz. Der Cod. OxonieD&is er-

hebt noch gegeo Donats Angabe zu VI S24: Decii et Drusi nobiles

fuerunt in re publica VViderspruch dutch dea Zusatz: immo Decii

plebei; nam 'plabeiae Dedorum animae', at inqoit Satyrua (liea;

Satiricas, d. i. nacb E.Thomaa iavenal 8,254); 8.1 S. XXXV
und II S. e87.

66) Ed. WSlfflia, \us ficm Lateio dea Vergil erklarcrs DoaaU
Archiv f. lai. Lt vikogr. und Grammatik XV (1907) S, 383—390.

Dt'i mm kriiisch gekl'irte DoDat darf uiiler cicn Ouellen der

hibloriM lun (iraiiunatik niclit mehr fehlen, zunial er auf seinen

Ausdruck alle ^lilhe verwendel hal. Georgiis erster Index kann
und will uiclit alien Aulurderungea der weiteren Furhcliuug ge-

recbt warden. W. vergleicht die sprachlicben Erscheiaungen mil

Verwandtem ODd aiicht die GrQnde der Neubildttogen ttnd des
AbsterbeDs festzostellen. So betrachtet er DoDato fitymologien,

gewisse Ueblingaworte wie ecu [fgl. achon G. 1 108], das hftufige

ad pfentMi, 1. B. ( 101, 16 oeben aeqttari = ital. appieno [ob es

dem apaterea adtatii^ sich dem satis nahernd, itaL aasai, franzos.

assez, der Merkunft nacb wirklich enlspricht, ist mir zweifelhaft;

vgl. schon G. ii 244J, die zuneiiinemh' IJmschreibung der Adverbia

u. a. m. An 124, IS ronsilwrum tnientio soU mnn beobachten,

wie tiinbeitlicbe Beguile tiillereuziert wenlen: coimlium bleibe =
Rat, aber Plan werde nachgerade inteniio, urspr. orulorum, liau/os.

iDteotioD. Die Aliiteralioo eadlicb 'i^i bei 1>. mchl ab^e^loibeu,

aber aie blfibt auch nicbt mebr*.

66) J« ll» Stowaaaer ?er6fRBntlicht in dea Wieaer Stadiea 29
(1907) S. 150^163 BemerkuDgea zu 57 Giossae Vergiliaoae, welche
im Corpus glossariorum latinoruin IVS. 427— 470 nacb dem God.
Leidensis 67 F (8./9. JahrbuDdert) and 7 jungeren berauagegebea
sind. Das bietet mir willkommene Gelegenheit daraiif hinzuweisen,

daC 1899--1903 Hand VI und VII dies wiclitige Sammelwerk,
das man auch dem Teubnerschcn Verlage verdankt, glucklich ab-
gciiiieiien, und ^vvar unter dem bezeichnendeo Sondertitel; The-
saurus giussarum emcndatarum confecit Georgius Goetz,
wozu Wilb. Ueraeus einen Index Graeco-lalinus (VH 440—687)
uad angloaaxooioo-JatinuB (689—^714) beigeateuert bat Goetz
bat bier die Glossen, aa deaen Docb die in der Appeadix Serv.
Ill 2 S. 451—529 eracbienenen bommen, aorgaam geaammell and
nacb KrSrien verbessert, aucb die maBgebenden AutorenaleUon
angegeben, soweit das mOglicb und zweckmaBig war. So wird
daa Ganze erst reeht autzbar. Bei einigen Sticbproben finde icb
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al«rding6 mandw fon dea aogeblicheii Yergilgloiieii unricbtig; ao

Balnlloiua confosio (was in Band V iweimal am Platae iaiX

EnmaUcos pluraa (naeh Bfioheler Emathios Pkrioa), Enica adnltm
(ethnica Aach Goeti oder wytx^ nach Schuchardt, wShrend
Stowasser herausiiest mieti A. V 310 uler 337 = adaultat)t

Xyiitarcha subslantiae princeps usw. Dafur linden sich aber aoder-

warrs viele ricbtige, z. R. in Band IV aus dein cful. Vat. 3321

(7. Jhd.) S, 4 Abiur<at>ae turalae zu A. Vill 2G3, S. 29 CuLCta

loca carice plena zu B. 3,20 unil S. 133 Oplulu[iu] immobili bisu

zu A. I 195 oiier Vil 250. Wieweit unmittelbarer Gewinn fur

V. berauskommt, i&l freilich uidu oUne weiltire:> zu seben.

67) K. Schambach, Vergil eia Faust <ie? M i 1 1^*! a 1 tcra. Wissen-
schat'tlicbc Beilageo zom t'rogr. des Itgl. (lyiiiDasiuuis io Nordhauseu

1904, 1905, 1906 (Nr. 290, 291, 302). 32, 45, 46 S. 4»

Auf (ji'und ein^'pb<'nder Sludii'i) liber die vielseitigc 'Samuiel-

sagc' voni Scli\varzkriii>tler Faust einitert Teil I, zunachst wohl

iur Primaner, wie dei krilikluse Suiu de^ Mitleiaileis fertig

gebrachl bat, Vergil nicbl nur aU Verkundiger Cbrisli, sondern

ancb gleich andera grofieo Geiatern ak Zauberer auCrafaaaen.

Waa Faust and aeineagleichen laistelen, wo magtache Kunat im
V. erwllbnt wird, Id welcher Rolle uod Verkleidung er nacbmals

auftaucbt, namentHch aucb in deutacbeo VoikabAchern and Ge-

dicbten, konnen wir bier nicbt weiter verfolgen. Cber seine Vor-

^'"ingpr (s. .11^ 1S97 S. 281) komiiu Sch. namentlicb binaus, wenn
f'l 111 it Nordr n audi ilie orpbidcbe uud, noch weiter rfickwarls,

die babylonische xc(ic((iaaiq fur A. VI lieraiizieht. i^elbstandig

nimmt er I S. 31 Stelluug iiber den Ursprung der Vergilsago in

dem wissenscbaftlicben Streite zwiscben Vietor uud Cumparelti'

wie uber abniicbe wicbtige Fragen anderwarts.

Teil II und III greifen weiter und tiefer» fdbren aber Datur-

gem3fi iinmer mehr von V. ab. Hier und da kommt allerdinga

aeio ZanberacbilT, -wagon, -garten, -spiegel und -bacb ^ieder in

Sitbi samt der ZauberbnK t^ und -bOble; aber bauptsacblicb gilt

ea, VVeaen and Ursprung des Ddnionenglaubens aufzuweisen. Und
ao gelangen wir nacb Babylonien, der Heiinat der Magie (II S. 5

uber Theokr. 2 Iritt er<;;liizend zu I S. 16 uber B. 8), zu dem
sumerischcn Ursprung der lO^chalolu^ic (zur Heldenscbau A. VI

756—8&7 stellt Scb. II S. 23 die Kuniue aus Shak. Macbeth IV I)

und zu den indischrn Miinlieii mi ieiutui Ubteir, ilann wicdcr

nacb West- uud Mittclcuropa, um bei Araberu uud l*iotestanten,
.

zu verscbiedenen Zeiten als Trager der "Kultur maBgebend, dea

Virgii und Pauatua (senior) Namen, Geburt und Scbule su be-

JdhmbMialita ZZXIT. 14
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trachten (II S. 37£ wird der Ifagier XOf^v nadi ^832 als

LetanD6i8ter genannt, desMn Heimat Tbesaalieii noch Schauplati

der MaBsischeik Walpurgisoachl ist), und III S. 28f. sogar oach

dem hohen Norden, woher Faust Odios Zaubermantel erbt Bei

dem Zauberbucbe, ars notoria bei Comparetti ' S. 64 = Ruch

Zabulons, was Bui didfioXog zurQckgefQhrt wirtl. spielt neujudischcr

EinRiin herein wie uralter in den Gedankenkreis von Incubus und

Incuba, wt nn wirklich I. Moses 6, 2 vorsdiwebl, wahrend nach HI

S. 42 der klassische £in8cblag der IleleDagestalt der Vergilsage

unbekannt hleibt.

So Undet Sdi. die Grundidee der Faust&age sclion Id der

Vergibage entbalteo, in unserem Dicbter also einoi (VorlSofer

das) Faust. Beide bldben im wesentticban bai der aatanischen

VemeiDUDg stebeo; bdcbstens Keime xeigen sicb ta der b5heren

Idee, die Marlowe faBt und Goetbe verfolgt, dem freudigen Ja

eines Prometheus auf jede Frage nach der MOglichkeit, deo Men-
scben uber sicb bioaossabringeii.

Berlin. Paul Deuticke.
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5.

Cioeros Reden.

Die BebandluDg des Teit«s dar ftflden Giceros macht gegen-

wilrtig eine Krisis dorch. Die Eti^l lnder A. C. Clark und W. Peterson

babeD neue Textesquellen aufgefunden (vgl. JB. 1906 S. 214f.)»

n (=s llarleianus 2682, ehemals Coloniensis), C (= GhmiacPDsis

in Holkham), B (= Excerpla Bartolomnei im Cod. Laur. LIV, 5),

3 (= Haodkorreklurcn im Cod. S. Victoria, = Paris. 14 749), und

die llerausgeber sind skh uber die Wcrluiig dieser auch vieltacli

fchlerhaflen und von Clark uberscbatzten 0»iel!en gegenGber den

bisber bevorzugten ilandscbrilleu uocb uichi klar guwurden. So-

daoD verlangt Zieliaski Bevorzugang der Lesarten, die den von

ibiD ernierten GeseUen fiber PeriodenscbBteBe und Rbylhmus am
meisten entsprecben. Perner wollen F. Sch6Il (JB. 1901 S. 217),

Reeder, Emlein den Cicerotext nacb den Zitaten Quintilians und
anderer Grammatiker berichtigen. GlftcUicberwelse bat der Text

der Reden Ciceroe durch die Ausgaben von Halnif C. F. W. Muller,

Nobl, Laubmann, A. Eberhard, E. Thomas eine so gule Gestalt

gewonnen, daB die AQdeningou sich aut eiu bescheidenps Mali

bescbranken konnen; die iiii Jahresbericht von 1906 ani^t zeigle

Ausgabe mebrerer Uedeo von Clark giug iiuch in den Neuerungeo

weiter als notig war»

1) Tb. Zielinski, Textkritik und Rhy thmusgesetze in Ciceros
R«defl. PhilologM LXV (1906) S. IIO»--429.

Im Ja 1905 S. 263 f. warde Zietinikis Bucb ,,Bas Glauael-

geaetz*' in Ciceros Reden besprocben. Seitber hat er im Supplement-
band X dea Philologus eincn Au£satz uber „das Ausleben des

Clauselgesetzes in der rdniischen KunstproM" verdffentlicht und

sicb dorf S. 450—64 uber die Aui^stellunffcn ausgesprochen, die

verschiedene Fadigen<!s>rn i^egen seine Tliesen erboben hallen.

ISuii hat er audi dm iihyihmus der ganzen Periode be! Cicero,

den konslruktivea liliyUmuis, einer genauen Untersuchuiig uuler-

zogen, und ,,die fiir die Tcxtkrilik maBgehenden Gruudsatze"

babeu dicb ibm bereits mil hinreicheuder Klarheit ergeben. £r
aa^: „Die Periode beateht ana SStzeo, deren ScblQaae aidi in
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dem Saligflnten Shnlich verhalten, wie die ClaoMlii zu dem
Periodenganzen; die Sfitze wiederum aus Gliedern, deren jedes d^
kleinsten rhythmiscben Cinbeit annfthenul enUpricht, dem liolon*'.

Er macht Kola von 5—11 Silben. A. du Mesnil stellle als Hi'gel

bei den Altpn, audi bfi Cicero, fest (JubilaumssdiriR Kgl.

Fiip(lrichs-(.yiiin. in Frankfurt a. 0. 1894 S. 119): Liu Koiniua

umfaiit 1—7 Siiben, eiu Kolon 8—17, die I'enode 17 oder mehr
Silben. Ffir den Rbythnius der Kola iiuiiiul Z. die gleichen funf

\Yertklas&eu aii vvie lui die Klaui>eiD. Ali> Versuchsobjekte ge-

braucht er Perioden aus der Pompeiaoa und Cluentiaoa. Obwobl
Cicero erkMrt, der oratoriscbe Rhylluiiiw aei nicbt pottUe vinetus

(Or. 227), gibt Z. den Kola metrische SchemaUi, Betonung und
Amspreche.

Er slellt folgeodes Komplosionsgesetz auf. Cicero Termeidet

es, im selben Kolon auf ein trocb3iecb atislautendes Wort ein

ianibisch anlautencles (vgl. Or. 219 tpse secnhts; Sest. 100 sponte

ma; pro heiot. 27 ille quidem, *29 ista domv^) folgen zu hscm.
Fr siijJ!t nicbt crede mihi, sfiruleru mihi crede. Man lese: iiosc.

Am ac (nicbt atqtie) suhibo. Pomp. 28 esse heUi (IIK, nicbt

he Hi esse) potest, 53 esse hoc (E, nicbt hoc esse) videbatur, 55 noH
(nicbt nmne \l) pudebat, 62 homine vidimnst Cluent. 17 cuius modi
eumque, 148 tmnm ipsa Usb fi {S ^ iMfwit lex), 164 mm
volunt ute M {2 em mm voJimI)* 262 tstfkiMm (ofane umt)

pMimm B, Mil. 16 fidm t» hac wrhe BS, 41 MepM imtfimi
(nicbt saepta rumet), 49 quae causa {S fuit). Nacb einem tro-

cbiiscb aof eineo Vokal nusIautcndeD Wort folgt deahalb oiemals

MAian, sondern minitari (lU Belege).

Zweitens laBt Cicpro auf ein daktyliscb ausigehfudes Wort
kein nnapastisch begiuurndr'? folgen. ('Iii»»nt. 80 ist ricbli'^' hoc

pijlms tempore M, nicht hoc tempore potins 2. Ebenso wird hei

d(>r Anwendung oder Auslassuog de« Prauomeas auf den Rhythmus
liucksicht gt'oooiinen.

Z. teilt t. B. die erste Periode der Pompeiana io 14 Koto:

I) quamquim mibi semper 2) frequeos cdaspectib v^ter 3) muUd
itic^DdiasiiiiAs, 4) bie BMm locib 5) kd ageBd(uin) knapliisiiiiAa^

6) ad dicend(um) ornaliasiiniis 7) est visus, Quirites, $) tamen
b6e aditii laMis, 9) <{ui semper optimo cuique 10) mixim^ p&tuit,

II) non mea me voluntas adbuc, 12) sed vitae meae rationes

13) ab ineutit'' aetatc susceptae 14) prohibuenint. Bci 5 und 6
i.^L d'fp LM .1 MHfiatische Gliod init drm Kulon idcntiscb. B^ 1 ist

dajj (jiJit'd urn pinf* Anlaulsj^illte gruBer ak da:s Kolon V 1 _^— c?;

bei 4, 7, 15 ist das Glied kleiner, „so da6 das Kolon sicb auf

eiue oder eiu paar Ictzte Silben des voraufgelieuden (tliedes stCilzt '.

Das Wort muieptae wird aowobl bein 13. als beim 14. Kolon
gerechDet, bei 4 and 7 wird die doppelzeitige SchlufieBbe ana
fon 3 and 6 ale Linge nilgesihli Die Pormel det Kolons 12
veratehe ich nicbt
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Die Beliebtheit der Y-Kola ist im Periodenkdrper nicht die-

selbe wie in den Klauseln; doch ist sie bedeutend j^enn?, dafi der

Texlkritik' T mil ihr lu rrchnen hat. S 2 ist nur im i'erioden-

schlufi eine ganz selieoe Klausel, im SatzsGbiuii und im Koion

i&t sie ^nz gewobDlich.

Die deutschen Ver.se besteheo aus schwerbetonlen und leicht-

betoDten Siiben, nicht aus einem Wechsel Yon Lftngeo und Kdrzen.

Ebeoso tnafi die kireblicfae Poesie die WSrter nach der Betonung,

I. B. quem in mAndi pr^tidm. Audi der teteinischeD Spracbe

wurde dieter regelmSfiige Wechsel langer and knner Silben von

den DicbterD kQDstlicb aufgezwangt. Es acheint mir kQhn, ihn

nan aach in Ciceros H(;den durchztifuhren und dauacli die Be-

tonung und Ausspraclie zu bestimmen, z. l{. Mil. 75 ntriqne mdrtenist

mindtus, zumal bei der Abteiluiig nach Kola solcbe Kimstt^rilVe

notig sind. Cicero halte ein feines Ohr und (iefuhl fur yct illi^^en

Hbythntius, EbenmaB und Wohlklang der Itede und erstrebie iiie,

durcli sein Gefuhl geleitet, nicht diirch logisch^rhythmische Ge-

seize. Wenn mau nun fur die^e seine GefublstaUgkeit Gesetze

aifstetlen und jedes Kolon nach einer Pornel beeUnmen will, ao

mufi ein Darcbeinanderlaufen von Formoin herauakommen, fiGir

wolcbes nur wenigo ein VeraUndnia baben. Cicero hatte aber

dieses Sprachgefuhl nicht blofi ab Redner, sondern uberbaupt als

Schriristeller; seine rhetoriachen und pbilosophiscben Schrifken

durfon bei dieaer UnleriMichung nichi gans ignoriert werden.

2) P. Fauluiiiller, Cber die rednerisrhf Vcrweodaai; desWitzes
Dad der i:>atiiu bei Cieero. Gruu;>udt 1906. SO S. 6. (Dis«er-

tati4>o TOO Brlaageo.)

1886 bandelte A. ilaacke de Ciceroni^ lu oiatiunibus facetiiii,

iodem er die einzelnen Witze nach rhetoriachen Geeicbtspunkten

m Grappen ordnoto (vgl. JB. 1887 S. 235). F. fthrt einleitungs-

weiae die theorotiachen Anweiaungen fiber Wits und Satire in

Ciceroa rbetortschen Schriften vor; dann wablt er sich alaeigent-

fiches Thema die in Ciceros Reden geAbte Praxis. Diese erSrtert

er asthetisch an einer grofien ZabI von Deispielen, indem er I. die

Objektc des Ciceronisrhrn Witzes, II. die in Anwpndiing gebracblen

Wit/fornien betraclitet. Ub einzelne Begebciihi'ilei! und Perijonen

dun li (accros Witze in richtige oder f;i!sclie Bclenchtung geruckl

werden, berubrt er nur gelegentlidi, wo es zum Verstandnis des

Witzes ndlig ist.

L Der Tunimelplatz des Witzes ist das HaBiiche in seineu

veraohiedenatim Formen, daa Gobiet der kdrperiichen, moraliadien

vnd intellektiiellen Defekte und Beaonderheiten, fdr die Cicero ein

acbaifea Ange batte. So h5bnt er den Vatiniua wegeo aeines

KropfeSt den Psao wegen aeioer dunklen Gesichtsfarbe^ stru|)pigen

flaare und buaebigen Augenbrauen. S. 19 apricht F. fiber p. SeM. 19

«l 4lJo mifercU^ mmu$ ilk niU tamqium oode mdirtiur. fir ver-
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wirft niit Recht, tlnli (.gorges iind Ifeinichen fur supetdlium die

UedeiituDg ' liucliuiut. augt'lieii, diese ObeibCtzuug palil bei Cicero

nirgeiids. Er empfiebll Madfigs Erganzuog vade. Ich verspdre

in vade fnd$— eine listige Spielerei und ermuse bei vade eioe

Bestimmiiog (Burge wofQr?). Ich wdrde setoen: tamqwm ieo, —
Der gesamte Cbarakter eines MaDoes wlrd ftftera dutch die hobnische

Bezeichnuog mr bonus, mr optimus bemangelU In der l{eiU fur

Murena macht sich Cicero uber Ser?ius' und Catos kleinliche

Lebensauffnsstmg lustig, woruber Strcnge vortrciriich gehandelt hat

(v^l. JR. {bill S. 76). n«n Clodius veri>pottet wegen seines

unnuinniichen Wesens, den Antonius \see:en betrugprischer An-
cif,'nnng von Erbschaftcn, Verschwendun;^ und Trunksuchl, den
yuiiiLjus und ALiiiUa wcgen K.mOichkt'il (p. Sest. 72 f.). Llnsitt-

licbkeit und Ausschweituug wird koiniscb ge^childert bei Verres,

Catilina, Clodius und Clodja, Dttmmheit and geistige Unfihigkeit

bei Anlonioa, Verres, Caedliue. Der Schen greift auch game
VolkBstlmme an, die Ligurer als Betrilger, die Gallier wegen ihrer

UnmaBigkeit, die Griechen wegen leicbtfertigeo Zeuguisses, ebenso
einzelne Berufsklassen, wie die AnklUger, die Worlkianberet der
Juristen, die Einseiligkeil der Stoiker.

H, Der Wilz lifgt enlwednr in dm Wortpn oder in der

Sache. Cber das W(irtsf)iel im LatPim.chen handelte K. von
WGlfllin 1 887 (SIuuii^sImm k hie der bayer. Akad. der Wiss. II

S. 187—208), iiber das Woiupiel in Ciceros Heden ilerwig 1889
(vgl. JB. 1891 S. 8). F. wiederholl die Einteilui^ der Wortspiele

nacb Herwig und gibt ausgewahlte Beispiele, denen icb einzelne

beifilge. Bdm Wortapiel werden a) klangverwandle Wftrler lu-
aammengeatellt: in Gat 1, 7 urti$ . . . erKi, p. Gael. 77 arthm . .

.

pnritttm, Phil. 1, 28 sierh' . . . mcrtit^ b) Daaselbe Wort eteht in

verscbiedenen Zusammeosetzungen (p.IQuinct. 75 ttimen . . . o(-
tmere) oder Bedeutungen (nie sectores coUorum et botumtm},

c) Ein Wort ist zweideuli-,' (V(Tr. 5, 132 non Mortem fuisse com-
mnnem, sed Venerem). d) Ein IVrsonennamr wird nls Appellativum

gedcutet, i. R. Verres als verres. — Aul^f-r dem Wortspirl be-

tracblet F. als WuilwiU auch den iroiiiH hen Gebraiicli lohender

Attribute, wie vir optimus. Kr h.iltc d«'u i al! ansiiilii-iien kunnen,

dafi eine einmaiige liaudiuug (iurch eine Wurtform als eine

charakt^stiache verspottet wird, wie p. Sest. 74 illi deliberatari

(atatt delibtranili) menu dnipUaUa uL
Der Sachwttf hat in Giceros Bedeo hanptaicblich zwei Formen,

die Ironie und die Satire. Ironiacb gemeinte Sitae sind oft durch
aolicel, tit'<leliieer, eretfo, opthor, nisi vero, nisi forte, quasi vero, ai
enimy at vero kenntlich gemacht. Die Ironie liegt in der ver-
kleinernden oder ubertreibenden Bestatigun^ der gegoerischen Be-
h;niphinf» odrr Anschauung. Am vollkommenstcn ist sie durrh-
gelVibrt in ironisclifU Scbilderungpn wic pro Q. \{o<r. 49, \)Vty

Lig. 1. — Den bOcbsteu Rang der witzigen Vorbtellungawei^e
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bUdet Satire, wekhe moniudie uod intellektoelle Pehler

komiaeh schitderl, indem untar einer heiteren und wftrdeToUen

Form ein bitterer oder empOrender Inhalt Torgefubrt wird. Hit

solcben sathrtfchen Schilderungeo and witzigen Karikaturen ver-

hohot Cicero Personen, die andera acheinen m6cbten als sie wirk-

lich sind, zumal Caecilius, Verres, Piso, Gabinius, Clodius, Clodia,

Anlonius. F. fulirt viele Hcispiflp vor und erlautert sie. Auch
Schririsinrke werdeii persilliert, indem Cicero sie vorliest und

durch uonische oder satirisciu' Zwischenbemerkuiigen beleuclitet.

Bei Iroilie iind Salirn hat der litnJner wohl oft den Hororn das

Verslyudius diuxh dcu Ton des Vorirages erieichlert. Uns enl-

gebt beim Lesen mauches VYiUwort, das die ZubOrer niit BeifoU

aarnahmen.
Zum Sehluaae untersucbt P., wie der Gebrancfa, den Cicero

in aeineD Reden tod Witz und Satire macht, zu aeinen eigenen

ADweisungen io rbetoriscben Scbriften atimnit. Cicero gibt aelbat

au, da£ ibm inaDchmal aHqmd nm perfacetmn, at tamm fortasse

Hon rusticum eotschlupfe; dies bezieht sicb auf die mundii(t)(\

Dicbt auf <H« gpschriebene Rede. Fr bedaiiert wiedprholt, daB

man iiim seiner uii\Minii[!;e Witze anderer zusrbieibe. Es gab

eine SammluDg Cicernm.scher VVilzworte in drei i5iichern, vielleicbt

vou Tiro; nach Quiutiliau war der Verfasser blol3 auf die Menge

der dicta bedacht gewesen, stall eiue Auswahl zu trellen. Nach

seiner Angabe tadellen manche Cicero, weil er auch in den Ge-

ricbtareden zafiel Lachen erregt babe. „Wir haben geaehen, dafi

Witz und Satire eine aebr groBe RoUe in Ciceroa Reden apielen;

dennoch kdnnten wir keineawega aagen, dafi dieaer Reicbtum an

Komik irgend einer Rede einen poaaenbaften Aostrich verliebe''.

F. fuhrt dann die einzelnen Anweisungen uber die Verwenduug

des Witzes aus dem zweiten Buch de oratore vor uod vergleicht

die I'raxis damit. Cicero bat das Ideal des witzitjen Redners

klar erkannt und in seiner Person zu verwirklichen geslrebl;

seinem ubermaBigen Selbstgefuhl umi seinem lebhaften Temperament
war es aber umiini,'lich, stets iinicrhalb der selbstgesleckten Grenzen

in bieiben . Zu weit scbciiiL mir Slegnianns Satz zu gehen

(Hilfebert S. 12): „Die Eilelkeit war es, die ea ibm unmogHcb
macbte, beifiende Witiworte zu unterdrdcken, aelbat wenn er an-

nehmen Oder wiaaen mufite, dafi er aicb dauemde Feinde dadurch

acbaffen wQrde*',

3) W. Oetiing, Philologisch-joristischer Kommen tar zu Ciceros
Red© fiir P. Quinctias. Fentsrhrift zor Feier Acs 250 jahrigpn

Besteheas des Kgl. Gymnasiums zu Uamm i. W. aui ^il. Mai 1UU7.

8.20^91. 8.

Der Romcr C. Quinclius besaB in der gallischen Proviuz, im

I.ande der Sebaginer bei ISarbo, Cuter, auf denen Yiehzucht und

Laudbau belrieben wurde. Er nahm fOr ein grdfierea Gut den
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wenig bemittelten Mann einw Bue, den Herold Sexius Naevins,

aunt Gcnoaseo. Nachdem dieae Gonoaaenacbaft einige Jahre ba-

standen und Quinctius sich oft uber die Unredlichkeit des Naeviiis

beklagt halte, starb er 86 v. Chr. in GaUieD» wahreod Naevius bei

ihm war. Durch eiii Testament haite er seinen Cruder P. Quioctius

als Krben bestimmt. Dieser kam einigf Zeit nach des HriKlers

Tod in GaUien an, sprach mit Naevius ulier die linanzielle und
gescbafliiche Lage der Onossenschaft und lebte dort ungefahr eiu

Jabr vertraut mit ihm, ohne daB er eine roiUeiung an den Ver-

storbenen oder die Geaellschafl gelteod niacbte. Ob ein s<chiifl-

Itcher GaaallachaftaYerlrag boatand und Geecbifkabflcbar gefQhrt

wordan waran, wird nit kainam Worta angedaatat. Dn C. Qainctiua

einiga Scbaldan in Rom bintarlaaaen batte, wollta dar Crbe in

Narbo ainigaa PriTatgut versteigarn, doch Naevius hielt ihn ab

nnd bot ihm ain Darlehen in Rom an. So kehrten beide nacb
Rom zuruck, zu Ende 85. Hier ordnete zunacbst C Aquilius eine

ForderuDg der Kinder des Bankiers Scapula. A!s nun aber

P. Quinctius zu ihrei Bczahhing von Naevius cin barieiien be-

gebrte, erklarle diestr, zuerst miii^it ii nih- Sacben und (iesrhlfte

ibrer Sozietit fesl giMndnet sein. iu Wiiklichkeit besaB er olltiu-

bar das dem Quinctius versprochene Geld gar nicht. Da schickte

QuinGtius einen Vertreter nach Narbo, lieB die fruber geplaote

Staigernng balton ond baaahlla dia Scapnlaa. Oaan wollta «r die

Ganoaaenacbaft mit Naafiua aufhebaa. Oar mil baidan Tarwandla
Ritter Sax. Alfenua als Vertratar daa Quinctioa nnd M. Tieballina

als Vertreter daa NacTius verhandaltan darilber; aber Naevius

woiila fur das wenige Geld, das er an die GanoaaanacbaCl bei-

getragen hatte, eine allzu grofie Beute machen. Nun wurde ein

Vadimonium angesetzt, d. h. eine Zusaninienkunft bei eiuem
Argentarius (einem Bankier uod iNotar, nicht beini Prutoi, wie

Oetliog S. 31 angibt), aber von Naevius oft verschoben. Schlipfi-

lich kam dieser zum Termin und t t kl ate, er babe in Gailten

gemeiusame Guter verkauft uud .>icli ijtzaliit geuiacbl, ne quid

sibi 9aeietm Mmt, Da Quinctius nun in GaUien nachseben
wollta, waa Naevina dort wkauft babe, raiata er ainan Monat
apiUr von Rom ab, daa 27. Jan. 83 (?gL JB. 1906 & 186; Oatliog

S. 62). Auf der Reede von Volatarrft begegneta ibm dar aus GaliloK

kommenda L. Publicius. Als dieser in Rom ankam und Naevius

diese BegegDung erfubr, beslellte er mebrere Freunde auf deD
folgenden Tag zum Bankier Sexlius, errichlete dort cine Urkunde,
daB Quinctius diesen Morgeu nirlu /urn Termin erschienen sei,

und ervvirkte mit diestM' I rkunde vom Pr.ltor Burrienus. . t iiifin

Freunde, ein fiekret zur B<'sclilagnabiiie der Giiter de.s Ouincliii>.

Er bofl'te, uach 30 tagigeui Besitz zum Verkaufe der Gfiier des

Quinctius scbreiten zu kdnneu uod sie so an sich zu reiBen, ehe
Qninctina ana Gallian zuruckklma (§ 76). Aber diaaar Yerrachte

Plan aehlug fabl. Denn Sax. Alfanua varbindarta ala Prokurator
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det Qoinctiiit die VoUtiehang dor Pfitodung, UDd die VolkstriiMiiieii

fcnnHldtttD eiD Vadimooittin auf den 19. Sept. 83. Bei dieeem
stellte Naevius keiac Forderang; er zog die VeriMndltingen andert-

balb Jahre hio, tat aich als Anhanger Sullas hervor uml kaiifte

mil Quioctius zusammen die Gfiter des geftcbteten Alfenus 76).

Als cr ihni die Klarstellung Hires GenossenschaftsverhaUni-Jses nicht

iaoger vcrweigern konntp, erlangte er im MSrz ^1 (lurch seine

aristokratischen Gunner vom Priitor Co. Uuiabella, einem gewissen-

losen Arisiokraten (vgl. Verr. I 73 f.), die Anordnung eines un-
gerechteo (jerichtsverfalirens. Fur Oiiinctius sprach zunScbst

mehrmals M. lunius, daou der 20]abrige Cicero. ISaeviui> halte

die Ariatokraten Hortensina und L. Philippus in Anwilten.

C Aqailiiu war Richter; L. LodliiiSt P* QoiDctilin, M. Maroeltua

blldeten idii Konailiaiii.

fiber die Rede, welcbe Cioero bei der SchlafirerfaaDdlung in

diesem Aufsehen erragenden Pruzease hielt und die er an die

Spilze der Sammlang seiner Reden stellte, scbrieb F. L. Keller

da^ erstc Buch spiner Sonif stria (Zurich 1842), ging aher sowohl

iti aridern Pimklen ais iiatncnliirfj in der juristiscben Hauptfrage

(uber dii' I ri-fTPrhligkeit <les Dolabella) kiaglicb irre, Ebenso-
weiiig veruiochleu W. Oetling in seinem ,,Beitrag zum VerstSndnis

uud zur rbelorischen Wiirdigung von Ciceros Uede pro Quinclio"

(vgl. JR. 18S3 S. 30), B. Kubler io dem Aafsatz uber den Prozeli

dee Qiniictius (vgl. JB. 1897 S. 71), £. Goala* H. J. Roby daa Ver-

atindma der Rede lo eraebUeBen. Oetling roeinte nun : Nacbdem
dureb Kellers Setteatria, B. Ktlbler, Goala „die id Ciceroa QolncliaDa

behandelle Materie eioe KUrung erfahren bat, welcbe die Arbeiteti

der alteren Sommmtntoreii ?Ollig aDznii&ngUd), ja groBenteils un-

brauchbar macbt, durfte es an der Zeit sein, diese IQr die Recbts-

geschicbte und die Gcscbichte der n^i^nschen Beredsamkeit gleich

wicbtige He»l'' durch •inen n<^iirii KdiniDentar weitereii Kroisen,

naroentlich jungereii IMuiologen uudJuristeii, zuganglichzu mactieu".

So hat er denn niit groOeni I'leiB das vorh nulf iie Material zu-

«ammengelragen und einen Kommenlar eiuwurtta. Aber leider

baben die verbingnisvollen Irrtumer Kellen ibn auch jelzt ver-

faindert, in daa V«r»tindiia dieaea filtesten Dokomenta Gicarofkiacber

Beredaamkeit ao tief einiudringen, dafi er andem eiii auverlftaaiger

FQbrer aein kftnnte. Er bat die ricbtige Auffaaaung dea 8. Rapitela,

die allein ein sicberaa Fundament fur die Erklirang der Rede
bietet, niobt gefunden, so daR idi selbst sie bier vorlegen mufi.

Im ftlSrz 81 stellt Naevius an den Prater Polahella die Forde-

rung, ut sibi Qninctius iudicahm sohi sa^'s ih't ex formula: guod
ab €0 yet at, quoins ex ediclo praetoris bona dies A' XX
possess a tint (§ 30). Ller ediktni;(Bi^' walirrnd lid T.ij^fu Au^-
gppfandele erlitt eine capitis deminuii«i, ,.\v«'il cr als iiitamis von

Lhreuauiteru aui>gescblui»^cu, au der Vcrebiichuug mit Un-
beacboltenen verhindert und zta* PoatnUtion fur Dritte bei Gericbl
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uDfahtg wurde. Eine solche labmie war lebenslSnglich'* (S. 36).

Quinctius l<nnnie alto die von Naevius ?erlaDgte Prozefifonnel

nichl annelimen, ne videretur iMfficasae bona sua ex edkto possessa

esse. Er bestrilt dio nurchfuhrung der i*frindung uiid verlangle,

dafi das in solclien Fallen ubliche Gericlitsverfahren rnit itplmmi-

seitiger Satisdalio angeordnet werde. Non recusabal QHmctius,

quin ila satis dare iuberet: st bom possessa essent ex edicio, i\. h.

er war zur Sichurljeilsleisluug bereit nacii der 1 uniiel, ub seioe

GQtor den Edikt gemiB In fieschiag genommeD gewesen 'seieD.

Nach dieser nicht iofamierenden RecbUformel hatte Naevioa die

RoUe des Kllgere au fiberoehmen und die RerectiUguDg und edikl-

mifiige DurchfuhruDg der Pf^DdttDg zu beweiseo. Quinctius und
aeine Rechtsbelatiinde wollten aucb auf die gegenaeilige Satisdatio

verzichten, wenn Naevius sich zu einer Uotersuchung seiner Forde«

rung ohne Beruhrung der Pfilndungsfrage verstehe: demonstrahant

de re iudicium fieri oporlere, ut out uferque inter se nut neuter

satis daret, DaB sie ,,eiiip voluntaria slipuiatio fiber ^<'-rii?«'itigc

KauLioosleistuug'* vorsciiluiiPn (S. 41, 43, 74), isl iiichl auuebmbar.
Die Herausgeber baben dddurch gefebit und die Juristen irre-

getubrt, daD sie die Worte si bona possessa essent ex edicto niclil

als Formel kennaelchneten. Keller, Kayser, C. F. W. MiUler und
Oelling S. 41 irren, indem ale die Leaung iuhtnhtr empfehlen.

Daa AktiT ntftrnvf zeigt, dafi der PrStor nach der Ton Qninctiua

gewQnachten Formel beiden Parteieu Satisdatio auferlegen soil.

Sodaiin muB der Priitor bier Subjekt seiu, weil er aucb bei den
folgeudeo Verben decemit, iuhet Subjekt ist und wbmiia' einen
uneriraglichen Siibjektswecbsel erzeus^'t

ha Nnrvius deu Ueweis im Verlahren nacb der Si- Formel
nicbl lubreu konnte, vielmelir den C. Oiiinctius durcb Uuter-

scblagungen (§ 13) und den P. (JuincUus durcb Verkauf gemein-
samer Outer iu Gaiiieii betrogen hatle (§ 23) und dies bei einer

Yerbaadlung de re sich berausgeslellt halte, so erCand Uolabella

IU aeinen Gunaten eine gam neue, aller Gewobnbeit (der con-
auetudo omniain § 9) wideratreitende St non- Formel: iMto
P. QuiMltmm (otrt aalii dora oM) tipomtimMM turn Sex* Nueoio faesn,

at iofia sua aa» edicto P. Burrten i praetoris dies XXX
pOB$e$$a non eisent. Nahm nun Quinctius den Vorscblag des
Nae?ias an, so muBte dieser wobl als Klager auftrelen, aber
Ouinctius erklarte sich als ausgepfandel und infamis. Nahm er

dagegen die Si nttri Fortnc! r»n, so war er zwar nirht infamis, abcr

er stand untm deni pt aetudicium, daB er ausgeplaudet war, und
muBte. um seiuen guteu ISauien zu relleu, als Klager gegen

Naeviu^ autireten und beweisen, daii die I^fandung uiclil berecbtigt

und nicbt ediktmaBig ausgefubrt wurde, und sobald er dem
Gegner daa Wort liefi, durfle er auf deaaen Behauptungen nicht

replizieren (ft 8). Dolabella hatte den Naeviua zur Sponaio an-
balten aollen, damit er luerat bUte aprechen mOasen. Quinctius
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war zu etoer SpoDsio bcreit, abei nicUt zu einer Spon&io mit

dieser Formel: damabat» spimsionem si ktms modi faceret, se de

cap&9 MO piore loco asittm esse Hdururn* Dolabella beging eine

doppclte Ungorecbiigkeit: 1. er verweigerte das von Qttinctius

verlaogte iudicium de re^ 2. er richtete das tudicium de fama so

eio, daB der wirklicbe ADkliger Naevius ei st Tiach dem wirklicheo

Aogeklaglen Quinctius sprecben konnte (§ 9). Aber alle Protesto

hairnn nichts: Quinctius wilhlte die SpoDsio als das weniger in-

famierende Verfaiiren.

Gelling fuhrt S. 1"2 fii»» Mt inungen von Keller. Frei, M<niiiii«en,

UartmaDD an, die alle den Ciccru nicht verstaadea, uiui kuiiinit

zu der Ansicht, Cicero werfe dem Dolabella nirpends voi-, ,,daii

er die Kolien des peutur uod reus bei der sputisio uobillig ver-

teilt habeas und auf dieser grundfalscben AQSchaunng bat er die

Erklarung der QuiDCtiaoa durcbgefObrt. Daher ist seine lange

ErOrWang lu §9 verkehrt, ebenso die Note zu § 8: ,,Durch die

Ordnnog des roroiscben Formularprozesses war Quinctius ge-

zwungen worden, als petitor au&tttreten**; deno Dolabella batte

diese ProzeBordoung umgestofien. Was Cicero im Exordium dar-

uber sagt, rr^clieint Oetling als Obertreibnng; er lindet das Ex-
ordium ,,10 bezug aut die elocutio nicht rubig und leidenschaftslos

gebalten'S da docb ( iccro sicb uber die Ranke der Gouner des

Naevius sehr maBvoll auBerl.

Auf den Unterschied des Verfahrens nach der Si- Formel und
nacb der Si oon-Formel macht Cicero Anspielungen, die .Oetling

Dicht verstand, so Dsmentlicb §44 in den Fragen: hoc quo per-

Una? m hnMim mdido tmflktwt? Vt fae3m$ iudichm 9&?

Da er die Fragen unricbtig erklarte» blieben ibm auch die Antworten

dazu sibylliniscbe Ratsel; sie erscliienen ihm als rbetorische Plirasen

io der Art, „wie sich Cicero oft uber Scbwierigkeiten liinwegliilft''.

M. luDius, der Anwalt des Quinctius, fullte die Zeit mit

scinen Vortragen aus; er horte Zeugen ab, verlas Briefe und Akten

oder viTlangle infolge vnu Zpugenaussagen Vervollst.'indigung des

Beweismaterials. Sclilielilicb wurde or (hireh eine iieue Aufgabe,

eioe Legateusieile in einer Provinz odcr helm Heere, von Rom
enlfcrDt, nova legatione (§ 3). Die legatiu bciBi ueu gegenuber

der causa Quinctiaoa. Oeiiiiig meint, diese Stelle zeige, daB der

Hiflbrsucb, einem Senator fdr seine Privatgescbflfle Gesandten-

rechte zn gewftbren, 8t v. Gbr. einschlich. Dem Scbauspieler

Q. Roacius, dem Schwager des Quinctius, gelang es nun, Cicero

als Anwalt zu gewinnen (§ 77), der nach § 3 kaum ^eit batte,

sidi uber den verwickelten Handel zu orientieren. Ceding setzt

zu § 3 hanc eotisam, C. Aquili, aliquotiens apud te egit die Be>

merkung: „Die causa, welche ficero im Auge hat, ist nirht die

SponsioDsprozeBsache d^T Ouim liana, sondern die der sponsio

praeiudicialis zugrunde lie^ende Fordfuini^iklagesacli'', die schon

fruber dem A^uilius vorgelegeu balle, abcr wegeu der poiitiiicheQ
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Wirrnisse oder vvegea der Schwierigkeil und Verwicklung der

juristucben Fragen mebrfach fertagt war. Ob damals Aqoiliiia

ein vom Pritor bestelller iudai gewesen iat, ISBt aicb iiicht eot-

flchaideii*'. Gicaro erkMrt § 34, dafi die VerUguogen aUttfandeDy

weil die Anwfflte M. lunius und Hortenaiiia aicli mit der xiir Ver*

handlung angeaetzten Zeit nicht begnfigtan uod Veracbiebung ver-

Uogten : a me postulate ne dicendo tmpus ahnmum; fueritur priore

patrono cmtsam defendente numquam pprorari pottmse. H^Ttmsius

scbleppte deshalb den Aquilius zuni I'rator Dolahella und verlangle,

daB er dem Cicero die Zeit zum Redeo beschranke, und Aquilius

wandte dies mit Muhe ab (§ 33). Dieses Vorgehen deb Horlensins

selzt voraus, dafl Cicero in gleicher Rolle sprach, wie vorber

M. luuius. Nun war aber die RoJle des Klagers dem Quiuclius

arat durdi die eigena aar Umgebung einer VerhaodluDg de re er-

fimdeDe Si non-ForiDeJ dea Dolabella aii%ebfirdet worden, In
einem Torbergebandeii iadicium de re bllla aber M. lunina erst

nacb Hortensiua gesprocbeo, und Aquilius hatte urteilen kftnnen.

Cicero erklart ausdriicklicb, daB die Sacbe vor Aquilius nur ex

sponso verbandelt wurde (§ 32, 92) und daB Naevius dem Quinaius
durchaus nicht ^^f^stattete, seine angphlirhe Fordrrtm'^' <:erid)tlirb

untersucheii zii i.i>sf*n . de re pecuntana disreptare, cunlendert

(§42 nunc demqne? 45,71). Diese irrtunilnh vermutele Ver-

liandluug de re ist aus vielen Stellen des Oeiliugschen Kommentars
auszumerzen.

Ebeuso unrichlig, wie die Annahme eioer dem Sponsions-

prozefi rorauageheoden GericbUYerhandlung fiber eine Forderung

dea Naeviua iat die Angabe (S. 53, 53, 56), daB durcb dan
SponaionaprozeB daa iudiciuOD de re peconiaria nicbt Termiedeii

wurde. Obachon DolabeUa dem Quinctius befehl ma »<Ui$ iat$

ant gponsionem facere und seine Rechtsbeistande, welche gegen

diese WilJkur protestierten, durcb die Liktoren forljagte ($ 31),

meint Oetiing, daB der SponsionsprozeB zunachst angesetzt wurde
als ein .,V(»rgericht fiber die Frage, ob Quinctius als persona

suspecta .salisdalto iudicatum sulvi zu leisten habe" und der Haupt-

prozeB de re erst nachfolgie (S. 43, 55, 88). VielriK hi halle der

SpunsionspruzeB eben dea Zweck, das iudicium de pecunia zu
umgeben, weil Naevius nicbts za fordern, wobl aber den Quinctiua

bebrogen hatte. Gaiua aagt beatimint 4, d4: ^pcntio praemdkiaUi

frmpuer Im aofciM fit, vi per iom de re indiutiir, Naeviua konnte

alao, wean Aquilius die Pfilndong als ediktmSBig geacheben er-

Idlrte, aipb vom Prator Dolabella die Ermacbtigun^^ zur Pfaiid-

verwertnng erteilen lassen und die GOter des Quinctius in BesiU
nebmen. Das meint Cicero § 6 mo mdicio de fartunit omnibm
decernit. Desbalb wurde in diesem ProzeB ,,die ^anze Streilsache

zwischeu Quinctius und .Naevius aufgeroUt*' (S. 71) und von

M. Iuuiu2i bu au:stulirlich auseinandergesetzl, daB Cicero sich uiit

dieser zusammeuia6i>eudeu SchluBrede heguQgte.

Digitized by Google



QiWi Bd4at» v>a P. LtUrbi«ker. 221

So oiifAte rich denn Oetling von der AufgaW, die Cicero

mit diiBer Rede Itete, keiae richtige YoriteUuDg. P. QainctiQS

war voD den zor SutlaDischeii Partei Qbergelaufenen und dorcb
GflCerklufe bei den Proskriptiooen leich gewordenen fiOsewicht

Naevius, weil er ihm ibren gemeinsamen GruDdbesitz in Gallien

nichl ganz fiberlassen woUte (§ 90), durch eriogene Anspruche,

die Die gpnan formnliert und begnmilot wurden, in einer Zeit,

da vielp fihniiche Ruchlo*ii'„Tkoiten vei fihl wurden, l)<'<lr;ln'j;t und
mit Intauiic bedroht wonlen, und jedrs hillij;*' Kechlsvertahren

wurde ihm verweigerl. Durch die Niederlr u htigkeil der maditigen

Guoaer, die sich Naevius ersdimeichelt iiaiit , und des SuHani-

flcben Pritort Dolabella wurde er gezwungen, das Unrecht des

Naeviua vor Gerieht lu beweiaen, ohae daA dieser eine Porderuog
gegen ihii la ateUen braucbte, und aof die Worle der erst nacfa

ihm aprecbenden Ankl3ger durfte er nichta erwidern (§ 8). Aucb
sein Anwalt M. lunius wurde ihm entzogtn. Da lieB sich der

junge Cicero durch die unverdiente Bedrangnis des QuincUua
ruhren, den Kampf nn"l seinen zahlreichen und verwegftoen Gegnern
(vgl. \'l ropiom advocatio: 7*2) ntif/tinffintPii. Mil bewunderungs-
wfiitligem Mute und t;rol)pr Klugheil eolhulite er den vielrn vor-

nehincn Freutiden dra schiam-n Naevius dessen wahn.Mi (^hai aktcr,

deckle suiu schandliches Treiben uud die (Jugerechtigkeit des da-

maligeQ Stadtprators Dolabella auf, und olTenbar habcn sich die

Bicbler von der Wafarlieit seiner AusfQhrungeo fiberzeugi. So
begrdndete denn dieae ausgeieichnete Rede (omTid iUuMlrUiima

GolL 15, 28, 6) Gioeros Ruf ala Anwalt, und man verstebt, wanim
im folgenden Jahre die Patrone dea ungerecbi verfolglen Sex.

Roscius den Cicero fOr aeine Verteidigung gewannen. Das hat

OeUing nicht erkannt; cr ist geneigU „dem Redner den Vor-

warf eines facelii? scurra, den er dem Na^niuj; macht, znruck-

zugeht'i)'*, er sm lil den Naevius forfwrihrend zu rrrhtTprligfrn, den

Qaim tiii^ zu verdachUgeu, wiiil (Cicero niaHlose Schnieichelei gegeu

den Uicliler, leidenscbaflliche Dinchhechehmg des degners, logische

Schwacben^ Uugeribche Uegrunduugcn, taischei» Talhos vor. Der

junge Philoioge and Jurist abnt nicht, dafl dies eine Rede von

hoher Redeutaamkeit und eine edie Mannestat war. Er wird durch

verkebrte Vermutengen im ruhigen Auffassen dea Textea gestdrt

und irregefuhrt; nachdem er sicb mil Widerwillen durch die Rede
durchgearbeilet bat, legt er sie unbefriedigl und verwirrt weg.

„Da8 die §§ 1— it umfassende Exordium enthall einen durch-

aus passenden Gedankengang". — ,,Die Narratio §§ 11— 32 ist

klar, (ieiitlich und angcine-s»*n". — Ware es richliir, dfiJ5 Irotz

§ 30 t'^t^ nnnum et sex menses nihil petit danials aliqmliens vor

AqiiiiiikN vuii <len Parteien und Auwalleu verliandelt wurde, dann

vViiK die^e iNdiradu ganz bchlecht. Mil Unrechl wird § 11 aus

Mone (durcbaus) geschlossen, ,,dafi dem C. Quiuclius von Leuten^

dio ihu gekaonl batten, eine gewiaae Nacblisaigkeit und Leicht-
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feriigkeit nacbgesagt wurde**, — S. 27 ist semitam GalUae ftlsch

aufgefafii (JB. 1901 S. 192). — $ 14. Dafi die in „el moritur

referUino Hegende leise Verdachtigung des Naevius boj^ser unter-

blieben ware", ist unzutrefl'end ; der Satz heredeni tcstanieHio reliquit

hun4: usw. zeigt, dafi cr ;nif dem Slerbelager noch lestierle; also

Liegrunden die Worle, warum der bruder beiui Tode nicht zu-

gegen war. Da dieser ohnehin Erbe war, so war es eine Ehre

fur ibn, dali dci i>i udef dies testameatariscb beiilaiigte, die iVotiz

su honoi ubeniebt dies. — § 17 propter aerariam raUonem] OeUiog

beiieht diese Worte auf die Ziutftode, die sich wu dem Gesets

des Valerius Flaccus ergabeD, qua eredUoribui ^dnmtm solet

hmerat (Veil. 2,23,2). Es ist wohl an die .^GeldverhUtnisse" zu

denken, wie sie de ofL HI 80 geschildert werden. — ^ 20. Den
Satz turn oppeUat usw. legt Oetliog S. 57 faUch aus. — § 24.

Mit Recht verwirft Oetling das Einschiebsel narralum . . . Naevius.

Stall Naevim kann isfp eintrften, wie § 21. Setzeii wir ut istt

fur nisi, so uiaogelt liii Ji vwi \c\ h. Man kann lesen: Quod ut

iste comperit ex Publicw, pueros, — § 25 scheint stetisse ricfitis:

(nach Hoby). — § 29 ntebatnr popido sane si/o, propterea quod

iate caput petere mii desmebut\ Ciceiu liat den Naevius eiuen

Gladiator genanot Dieses fiild bebilt er in dem Ausdnick caput

ptUn bei: N. bedrohte das caput, die bflrgerliche Ebre, des

Qalnctius. Statt dem Alfeaiis eiDen Beweis fir seine aogebSche
Forderung an QuincUus vorzolegen und Beaablung oder Sicher-

stellung zu verlangen, woUle er den abwesenden Quinctius durch
l^fandung seiner Guter bescbimpfen. Dies mififiei dem Voike;

Alfenus hatte es auf seiner Seite. Oetling meint: Alfenu? ,,he-

dientf sirb der ililte seiner Leute, weil jener ibm uoauCborlich

an den Kopf wullle**.

Nach einem Cbergange legt Cicero ini ersten Hauptteil § 37
—59 dar, dafl ein Gnind zur Pfandung nicht vorlag. Das Uekret

des I'rators liurricuu:?, durch welches Naevius die missio iu bona

erhielt, erklirte: Da Quinctius Scbuldner des Naevioa aei uod sich

turn VadimoDiam nicht eingefunden babe, so werde dem Naeftus

gestatlet, gegen ihn das Edikt fiber die missio in bona anzuwenden.
Desbalb muBte Cicero vor allem andern diese Behauptungen des
Naevius er5rtern. Der Richter mufite in erster Linie entscbeiden,

ob Naevius in gesetzlicber Weise ermachtigt worden sei, das Edikt

uber die Pfandung gegen Quinctius anzuwenden. Oetling findet

diesen fur die Charakteristik des Na»niiis und Quinctius wicbti|.^cn

Teil logisch schwach, weil es gh'ichgiillig fei, ob das PfanilLinL^>-

dekret rechtniaBig oder auf betriigerische Weise erlangl sei; ,,w. <!» r

beweisl Cicero uiit klareii Grfinden, daB Quinctius dem Naevlu^

nichts scbuldig sei, noch macbt er plausibel, daB er ein Vadimonium
nicht Tersiumt babe**. Ein direkter Beweia war iinm5glich, da
Naevius jede bestimmte Angabe and jeden Beweis fiber aelne

Pofdening verwetgerte. Cicero ffibrt nun § 37—47 einen fibers-
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seugenden Indisieiibewcis aus seinem Verhalten: Naevias hat lu

jeder Zeit UDtAnachung Aber saiiie Forderung hintertrieben

und weigert sich auch jetzt hartnackig, sie untersuchen zu lessen.

Dieae L^ik ist klar; AquUins liat jedenfalls dem Naafius erklart,

weon er seine Forderung nichl vorlege und begrunde, so werde

tie ihm aberkannt. IVr Prator Burrienus war ein Vertrauter des

Nae?ius und erteiite ihm das Pfandunas(?pkret If'ichtferlig (§ 09).

Oetlings Logik ist verfelill: Wnl Njeviut; eine Forderung an

Quinctius zu iiaben behauptete uud Burrienus die Pfanduug ge-

stattete, so bat Cicero uorecbt, „so wird klar, daB Naevius auch

Docb pri?a(e Porderuogen an C. Quinctius hatte. Diese Forderung

wiea Naevioa alao aua sainao BQcbarn nacb*' baiiii PrStor (S. 35).

Da OatliDg aina Tonutgabenda Varbandlung da re pacuniaria an-

Babm, fofita er dan Gedinkangaog Qceros nicbt ricbtig auf; er

erklart so gar Giceros Partitio wegen der Aufnabma dieses Teilea

far feblerbafl.

§ 38. Naevius ist so habgieng, nt de suis commodis aliquam

partem vfilif rommittere, ne quam partem kmc propmq^io mo ullnu

ornamenti relmquat. Oetling ineinl: ,,l)cr Ausdruck ist ohne

ZweifeJ eine Anspit lnng auf irgend einen Ausspruch des l>aevius,

der vermutlich i if)iii;il im Arger vor Zeugen gesagt hatte, er wolle

gern von Uem, was ihm das LiebaU aei, eiu gut Stuck preisgeben,

wenn es ibm gelinge, deu Quinctius grundlicb zu scbadigen".

Dar Arger batta aainan Grand darin, quia, fmod dihUum mtmquam
art. Ml daium nan art ({ 39). Diasa fflr Oetling unfafibaren Worte
warden ala Glosse getilgt Naevius hatte freilich dem Quinctiua

nach §43 iMpa wuMi Ai Mi gadroht Darauf wird aber bier

nicht angespielt, sondern Gcero meint: Naevius balle eine Bue
des Qninclius zur Frau; dieser beschwor ihn per ipsius coniugem

et liberos, quibus propior P. Quinctio mtno est, sich mit ibm ab-

zufinden, ohne seiru n guten Namen zu scbandrn 97). Wenn
nun Uuinctius den I'ruzeB verlor uud als ehii i-n Greis seiae

Base besuchte, so wurde danu ISaevius dadurcb m ^ieiuer Bebag-

Ikbkeit gesturt.

§ 39. Naevius will dem Quiuctius Hab und Gut wegnebmen,
Ihn Taradmiacbten nnd verbaagarn laaaen: interficere nefarie cupis,

tangumm p&amqw eripen, Dafi diea rhetorische Obertreibungen

aeiaut lencbtet mir nicbt ein.

§ 40. War C. Quinctiua dem Naevius etwas schuldig, warum
verlangte er es nicbt von dem Eri>en UaHm .

.

. paulo post

.

. . sex

quidem ilUs mensibus? in den nachsten secbs Monaten. Oetling

irrt: „Naiurhch ist die Zeit u'onieinl, als Naevius und Quinctius

tiach dem eiojahrigen AufeuLbait in Gallien zusammen in Bum
waren".

§ 40. bimnio iam eonfecto fere appellas. § 41 post biennium

deuiqne appellas, Oetiiog uieiot, bier sei der 5. Febi uar (jui.

22. Jan.) 83 gemeint. Cicero denkt an den Tag, da Quinctius
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Geld haben sollte, urn die Scapulae lu bdtablciii (( 19), etwa im
Mil 84, da die § 20—24 erefthlten Begebenheiten wohl acht

MoDate ausfuUleo. C. Quinctius starb 86 (nicbt 85), und einige

Zeit riDcbher (nicht vor dem Tode des C. Quinctius S. 50) kam
der Erbe in Galtieo an.

§ 41. Uei der Ilabgicr des Naevius wird mas slaunen

{mtraOimnry wenn er bebauptet, er habe seine groBe Forderung

aus INachlassigkeit zwei Jahre laug luciil angemeldet. Nacb Oetling

war aUo „Naeviu8 in Geldsacbeo peinlicb geI)au'^

§ 42 pecmiiam petU. § 4Z d$ raiiomUm a eomrwtniu
9(KiUatis twtf dUudkmi] Dieae SStae siad ironiaehe AnDafamftn,

wie , daa folgeode non id agOf nm ftto deudich zeigt. Ebeoao
lafit iiimc dmique? keinem Zweifei Haum, dafi eine Verbandlung

de pecunia niemals stattfand. Die lange Beinerkung Oetlings

S. 51 beruhl auf eiuem MiBverstiDdniat iodem dieae Sfttia ala

ernstgenieinte behanddt werden.

§44 utquidinaeterea? Die lange Ausemaddprsetzutig hierzu

(47 Zrileii) isl uauutz, die Erkldrung potestne fieri, ul qnvl prae-

ttrea referatur? nichl brauclibar. Ut ist konzessiv unti petal zu

erganzen; Vcrlaugt Naevius eitte beldsuniiue, su suU ^oluiL eiue

tlnUcheiduug gefallt werden. Soille er etwas aufierdem fordern

(eine m» eio Haus, an StOck Land usw.)l Wenn ar fOrcfaUt,

dafi die n$ nacb der Urtaila&llttiii; nicht zur VeifOguog atohe,

rudkahm solm talis aee^UH, nach der Si-Formel. — non mmon
molestidi ^^i^ Erklarung Aquiliua achon mebrfach . . . be-

beUigt v^ar" ist falsch; die Worte deuten aurOck auf iiagtit iftttlnia

de capite allerius libenter iudicat. — § 46 won omnia indicia fieri

mallet quam unutn illud, nnd? haec omnia iudin'n nascuntur] Die

AusstoBung des zweiteii tudicia ist uiclil uutig, die t^rklarimg

Oetlings verfehlt. Ilatte ISaevius eine begrundete Korderung gegen
Ouificliiis, so NMiriJe er nicht die indicia de probro anrufen (§ 8),

iiondei'u seine Koideruiig kouslalieren la^sen durcb eio iudicium

de re, auf daa aooat erat, wenn ea nicht befoigt wird, die indicia de
probro nachfolgen.— male agtre (= fraudare) ist ricbtig (§ 52, 84).
— €tmdiwmem aeqmssinutm, daa Verfabren nacb der Si-FormeJ.

f 48—59 wird dargetan, daB Quinctius keitt Vidiooonium
Teraiumte. Naeviua batte dem Prator Burrienus eine Urkunde
vorgelegt, die wobl bei den Gerichtsakten lag, daB Quinctius niclit •

zu ei!i^ui Vadimonium beim Notar Sextius erscbienen soi. Dirin

bezeiigte riii Adstipulaior, ilaB dieses Vadimonium am 5. I'obr. S3
verai>r<Mi«'L wurde. Cictiu s-tellt durcb inehrere Zeugen und durcb
Papicre des Ouiiictius lest, daB dieser am 5. Vehv. 83 in Gallien

war und der Ad&lipulatur liige. M. lunius halte jedenfaiis schon

ausfuhrlich bierQber gesprochen. Das soil nun eine juristiscb

wertlose Beweisfikbmng sein. Der ehrlose Gbarakter dea Naeviua

und das tadellose Verballen dea Quinctius werden doch uber-
seugend festgestellt
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( 48 dtcurrebas] Dies ist keine Frage, iODdani eiae Be-

hauptung. Das Fragezeichan iat zu tiJgan. — § 49 mm kimnta

$up$ iriiam quoque (urpm ttDarmtf] Gjcaro dankt wohl ao Regains,

der in den Tod giog, um aaio Wort in halteo, und dadurch die

achimpfliche GefaDgensrtinft gut machte und einen Glanz auf sain

verfehltes Leben warf. Nach Oetling sind die Worte interpoliert. —
§ 54 Ego pro te nunc hos consitfo post tempus] 7a\ dipsen klaren

Worten bemerkt Getting unriclitig: „Der Bedoer iiogiert eiue tie-

ratung niit den Richtero ill eigener, also dar causa Naeviana

fjremder Angelegenheit*'.

Cber § 60^—85 machl er nach Keller unhaltbare AngabeD:

,,Der zweite Teil der argumeoialio, in dem Cicero das EdiktmaBige

dar [KMsaasio baatraitat, arstrackt von § 60 bia mr grafian

Lflcka I 85'*. Dar twaila Tail legt dar, dafi Naaviua nach dam
EdikI das Prfltors dia Gfitar das Quinotius* nicht pfindan durfta,

dar dritte, daB er sia Dicbt adiktmSfiig gepfandet hatte; § 73
schliefil mit klaren Worten den zweiten Teil ab und beginnl den

dritten. Da ex edicto in der Sponsionsformel stebt, so braucbt

eiu nicblediktoiafiiger Besitz nicht g<dpiign*»t m warden.

§ 60. AIs iNaevius hfini Praior l^fanduntrshpgehren

stelUe, war kein Freund des (^hi lu ims ziigegen; deun kemer aiinte

elwas lidvon, und es warp zuecklus gewpseii, sich gegen das zu

wehren, quod praeior mn fieri, sed ex edicto suo /m i lubebai. Der

Pralor befahl nie, eine Pfindung auszufubren, sondern nur, dia

Bestimmungen saines Edikts flbar dia Pfindimg la bafdgan.

Oatling ooaiDt: ,,WaDn dar PrStor aiafach dia fiaaitinabioa dar

GAter des QiuDctius befoUao bitta, ao wOrdan aieh dia Fraanda
das Quinctins araolafil gasaben haben, ibm zu Hilfa au koannaa,

Aber da er befohlan hatte , die Basitznabme sollta adiktmiiAig aaso

gefuhrt werdeo, so macbta dia ganaa Sacba auf nlaooaadaa aitton

Bonderlicben Eindruck".

§ 63. Die \Vyr(p idi ridebare sind feblerhaft. Die von

OeliiDg gefiilliutc l?<"i;i 1] ihlu iil; Kfflcrs, dali (licero damit seine un-

wahrc Belnuplung tmutia iiuslalabas m.iiiiye, isl ein offenbarer

Irrtiim. Man schreibe: Imuria postulabas, ut saliidarel.

§ 64 dtt tamm* Oatlings Erklarung zu diaaar foblarbaften

Stalla ist uDbraucbbar. Einoia] liDdat sicb kain Varb, mit dam
man j»ar mm wuigitlralmn varbindan kftnaia; aodaon gibt Bortanaiua

kaom stt, dafi Brutoa fNora af iiuiUuto vorgagangan sei. — § 67
ab usitata consuetudme^ von dam iodicium nach dar Si'-ForoMl;

die^ i>t auch § 7 1 unlar indicium usitatum zu verstebeD.

§ 73 Haec est iniqua certatio, nou ilia, qua tu mntra Alfemm
equitahas. Her Schliifi niufi nach § 71 par tihi ins cum Alfeno

fuiise noil putas bedeuten: nirhi jrner Streil, in deni du gegen

Alfenus unt^rlagst. Equitabas ist unverstiindlicli; Oelliugs Er-

ktaiuitg luit te iaiiabas ergibt keineo richtigen Gedaoken. Man
scbreibe etwa pugmbas.
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§ 74 cum ultro d^eret^ infolge der $ 13 erwilinten

UaterschlaguDgen und d«s eigenmacbtigeD Verkaufes gemeinsamer
Guter § 23. — Qua ett^ qui fraudaiimis causa latuisie dicat^ quis,

gift absentem defensum neget esse Quinctium?] Das wiedprhnlte

quis, ebenso § 84 das wiederholle eum ipsum qui zeigpn klnr, dab

Cicero zwei verschiedene Ediklsklaiiseln anfflhrl. Dies ge^( hu lit

uiizvNt'uleiitiij auch § 87 {quod neque fraudnndi mma Ialiiasset

neque exiln causa solum vertisse diceretui . lieliquuui eai, ut eum
nemo iudido defenderit). Die beiden FSlle werdco auch im £dictuiii

perpetuum des Stadtpriton (lo Bruns Pontes) deuUicb gescbieden:

IX 6 dim dbum nen iBftndareiwr t*m ptmnik tnel secmme ageitdi

pouttaim mm faeem; XXXVH 2 fiit fraudaHonu emm UoiiM
. . .qui absent iudkio defensus non fuerit. Wenn aach Gaius uDd
Ulpian die lolMnp und die absentia sine defensione zu einer einzigeii

Klausel zusammeDzieben, so ist doch die Behauptung, auch Cicero

tue dif^s in der Quinctiaoa, durchans verkehrt (S. 65 und 74;
vgl. Jii. lUOG S. 1S5V — §75. Die Bemerkung zu haec ist un-

richtig*, es deutet iiach vorn. Die Enttcnumg der Worte ita

leves sint ist ein Fehler; vt omnes intelUijaiH k iini doch nicht van

ita graves abliaugea Alst» lat uur sint zu lilgeu. — § 76 socium

ttbi in his bonis edidisti Qumetium] „Der Redner ist aicb ohne
Zweifel der SchwScbe dieaea Arguinenta niebt unbewufit**. Da-
diircb, dafi NaeTJua den Qninctiua lam Hitklufer nabm, erkannte er

ihn ate zablungaflbig und ebrenhaft an ; er gab zu, dafi seine Habe
nicht gepfindet war. - § 78. Daa AberUeferte al mehercule ist

richtig; man roag ut auffassen wie man will, so kommt ein Unsinn
heraus. — § 82. „Stalt post dies XXX ist sicbrrlich zu setzen:

?ost dies X//'*. Oetling meinl: Pubiicius kani fruhcstens am
. Febr. in llom an. ,JpU\, nicht fruber, beschlieBt Naevius

gegen Quinctius mit der niis&io vorzugehen*'. Er ^YuBle scbon

voiii(;r, dali Quiiiclius abreisen woUe, hatte scinen schurkischen

Plan getaiil und Leule uach Gallien gesandu AIs er dann sicher

war, dafi Quinctiua nicht mehr lurflckgeholt werden k6nne, scbrilt

er zur AuafQbrung. ^ § 83 dkm, ala /aeahca aewTi.

Erstaunltcb aind die jurlatiachen Darlegungen auf S. 81.

Piaeviua liefi den Quinctius mit Ce\>alt aua dem gemeinaamen
fiesitz verjagen, wabrend das Edikt beatimmte, dafi Pfandung nor
geslaltel sei, wenn Quinctius sicb verborgen balte, und daB Quinctius

am Mitbesitz nicht gehindert werde. C. Flaccus earn retn vehenunter

vindirnrff. Wenn Cicero nun sagl, die Ueschlatinahme sei nicht

edikunaiiig ertoJgt, \Aoruber eben Atjuilius zu eiilscheiden hatte,

so soil das fin Sophisma und Uabuliilik seiti; denn Naevius sei

bei der lie&iizctgreduiig bloB nicht korrekt verfahren (nach Keller).

Mit dem Scblufi des dritten Teiles der Argumenlalio tet aocli

der Anfang der Conduaio Verloren gegangen. — § 85 mmUa hiHekt

digkHUma] „Ini Sinne bat der Redner naturlicb nur daa indiciuai

de aponaione'*. Oetling vergiBt bier, dafi Naeriua { 30 ein nocb
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schlimmercs Verfahren verlanete als das nach der Si non-Formel.
— condtcionem, das iudicium nach der Si-Formel. — § 86 bona

possideri postnJarenttir, § 64 Hvs I* una recle possideri posne. Es

hciBl nicbt pussidt. Uaii iiiixn da, wo vou dem Eintritt der

posseasio ge^^i ocheD wird» poMldSre lesen mOsse (§ 25, 60 n. (rft)»

glaube ich nicbt.

I 88 tiowwn. Vgl Gaius 3, 153 cMt' roHim Umi-
mUio nwrH eoaequaiur. — t 89 OimiVi aiifm hma piumia ncn
MM €mutitiii\ Ai|uilius batte zu antersttcben, «t bona ex edicts

jwiMiM non essent. Unter den bona waren aber omnia bom ver-

standen. Daher selzte Cicero in der lj"ickp von § 85 aiist*inander,

daB die Beschlagnahme eincs pinzelueo fundus nichl den edikl-

maBigen Besllz der bona begrunde. Naevius batle aber nur den

fundus cominunis in tiallien in Besitz genoromen; das gesamte

Privatgut des Quinctius war nie gcplaudei worden: seio Uaus in

Rom, seine Sidaven, seine Laudguler in Gaiiien. Sogar seine

9erm pioati men au8 dem fundus eommmit ausgewiesen, nicbt

in dje Pf^ndang mil eingeschloasen worden: muna ekctoi etw.

Die Anderung non me widerspricht dem nachfolgenden Satz. Es

liegt kein Ternflnftiger Grund for, omnia anzufecliten. Die Ande-
rung Hotmanns omnino entstammt der faiscben Meinung, daB bier

die Rekapitulation des dritten Teiles der Arguuientatio beginne,

wahrend sie sclion hn § 88 quaesivi begann, iind ergibt einen

unlogischen Gfikiokcn; well mir oin Teil der r.rtt<*r '^cpffindet

war, so wareri mc sar niclil j^eptandet. — Dip L ru lie der Jurislen

Keller uiid ll trUiiann liitniher werden S. SB nn lit richtig eriedigt.

Au8 § 98 cum dlutn in snis paieniii buni$ dommari viderety ipse

fUiae nubili dotem conficere non posset scblieBl Keller unrichiig,

dafi Naevias maiofm forlm der GCkter dee Quinclius gepflndet

batte. Hier iat nicbt ?on den 30 Tagen der ediktmdfiigen 8e-

acblagnabme die Rede, sondern von der Zeit des Sponsions*

proaeaaea. Naevius meinte, er werde diesen bald gewonnen baben
und zum Yerkanfc der Guier des Quinctius scbreiten kOnnen.

Er lief zu ihm. befahi als Herr und hiell ibm die Einkunfte znrfick.

Quinctius konnte sicli gegen diese Vcrgewalligung nicbt weliren,

da d»'r Prator und die ArislohMtie dem Naevius halfen. - Wenn
ferner .Naevius behauptele, doih einen fundus in Gallien in Be-

scbiag gehabl zu haben, so vergiBt man, daB Cicero wiederbolt

sagt, dieses Cut babe nichl dem QuinctiuA aiieiu gebort, sondern

er aei de jollu agroque communi a servts commumbm verjagt

worden (( 28, 00). Valerioa Fbiceus aetite aber den Quinctius

in den Hitbeaitz wieder ein* Oetling meint S. 38: JkUein ent-

scbeidend scbeint Placcus nicbt eiogegriffen zu baben, im Beaits

eines fundus wenigstens bat Naevius sich behauptet^'. Flaccus

konnte natQrlicb dem Naevius den Mitbesitz dea ager communis nicbt

nehmen; aber dicser Mitbesitz war kein Beweis einer von Flaccus ge-

duldeten Pfindung, da er dem Naevius aucb obne Pfandung gebdrte.
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§ SO prohihrfnm fttmp. qnieiisse. Oellini? will dns von Madvig

getiigle fuisse beihehalton, „da eine starke Hervorliebung tier hier

beruhrten Tatsachen ^^^erade gut in den Zusarumeiilianfr paBt".

An prohibitum esse hatle uieuiand Anstofi genommenj aber pro-

hibitum fuisse ist spatlateiniscb (z. B. bei Orosius), kaum Ciceronisch.

— ( 96 ^ impetrarn, d&B Naeviua mit Mioem § 30 gMtellteD

Begefaren abgewieaeo irarde oBd ein neae« PftBduDgsbegehrea

atellea imiflte. — urMffafw tua, miltelst eines Verfabre&a nacb
der Si-Formel. — iure, (lurcb Begion des Uandela fott ?oriie

Qiittelst eines Vadirooniums. — nmariam iAm ^^iioiiMi^ Ver^

urteiluog nach iler Si-Formel.

Eine arge Verwiming zcigt S. 90. l>iach Val. Max. 8, 2,

2

geriet Viscllius Vnrro mit seiner Maitresse Octacilia in Streit

wegeu einer Stipulation iiitolge einer angeblicben Schuld. Dc qua

re C. Aqrdltus index adductus, adhibifis in comilium principibHs

civitaits, pi udeniia el idigiom &ua mulierem reppuUt. OeUing bagt:

Der Nacbweis, „daB Quinctras abwasend richtig ?erteidigt sd, ant-

Itflf eina ao kkn uod beweiskrSfttge Begriindung, dafi wir achoD anf

Grund die&ar Anafllhruiig dan Sieg dea Quinctina annehmeD mfiaaeii

und kein Bedenken tragen, dia Bamerkung des Val. Max. 8» 2, 2,

daB €. Aquilius adkibitis in eonsUhm principibus civitaii$ einmal

liber eiue intereasante Stipulation entscbieden babe, gerade

auf uoseren Sponsionsprozefi des Quinctius zu beziehen'S

Die irrigtj Meinung OelHnL,'s, net ftlr den Ricliier glcirh-

gultig, ob Naevius das Pfuiuiung.sdeki et mit Ilrcht uder auf be-

trflgerischfi Wei.se vom Priitor erlangt liahc, und Ciceros Nachweis,

daB Quinciida dem Naevius nichls scbulde, sei ,,geradezu idcher-

iich schwach*' (S. 50), binderte ibo, das Verfabren des Prokarators

Atfenna an veratehen. Waa er hiar&ber ati § 27 ond 29 Bach
oberlUeblidien Bahanptungen ?on JoriateD aagt, iat itnhattbar.

Ana Varr. 2, 60 debebat Bpkraia KiMtiiniiii nemint; amiei, ti qua
qmd peteret, iudicio se passuros, iudicatum solvi satis datum aaaa

dicebant crgibt sich doch nicbt, dafi der Prokurator in jedem Palle

KnJition zu lei.^ton hatte. nenn Verres verfulir, wie es dort heiBt,

gt'geu die Geselze, uud die Freund*' d«*s l-^pikrate.s buten frei-

willig und vergeblirh Kaulion an, ohn«' daB ein Pfandungsdekret

eriassen war. Alfenus dagegeu beslreilet, daB das Pfandungs-

dekrct gegen Quinctius anvvendbar sei, weil dieser dem Naevius

gar nicbtd scbuldig sei ($61 negat; 66 quod petat, non deberi).

Dies erklftria ar in einer von viri boni eomplwres nnteneichnetan

Urkonda, indem er mit vollem Recht elnc gerichllicfae Dntar-

suchung hierikber varlangte (9 67). Die Bftrgachaftaforderung dea

Naevius baiie nun den Zweck, eine Unlersuchung Ober seine

unberecbtigte Forderung zu bintertreiben. Denn bdtte Alf^us
sich fur Quinclius verburgl, j^o hatle er zugegel>en, daB eine

.Sflmld hrstrhe und die Anrufung der Ffandunj: bereclitigl sei;

sLatt em«n 6cbimpf von Uuiucliua abzuwebren, balle er ihm einen
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angetari. Uaio dagegen Naevius das Pfandungsdekret auf ehr-

liVhp und uDantechtbare Weise eriangt, so hatte Aifenus naturlich

Kautioo leisten aiussen, um die Durcbruhruog der Pfandung ab-

zuvvebren, und er lialte nicht den Scbiitz der VoiksLnbunen er-

laogt. Die Augabe uber das VcrUalleo der Tribunen S. 39

ludit rachtjg: »»$je ioteTMdiei'ea aicht djlralU suuDgunston <let

Nae?iu5, wagen also Dicht ohne weiterea das Yerbalten dea AJfi»9iif

tn biUigen**. Sie gaben ihiii mlmehr ToUatSndig recirt, indem
If. BruHu nUenuBurmm u iiprit palam, nisi qmd mter ^jtmm Alfmam
it Naevium comomiret (§ 65). Sobald ISaevin? gegen den Wider-
spruch des Aifenus die Pfanduog batte durchtubren wollen, wurde
Brutus ihn gehinderl habeu, und Nnpvius imtprlioB die Pfandung

nolgcdrunt^'en (§ 67, 89), niclit nu> „i> oik balance*' (S. 86). Mehr
konntni (lie Volkslribune im AHcnus uiid Quinctius gar nicht tun.

Weiiii ii. Kubler ibr Einscbreilcn lui kein iustuni auxiliiim zu-

guDsien des Quinctius halt, „weii das Dektel des Praters nicht

aufgehoben oder durch irgend eine Tatsache ungullig geroacht

aai** (S. 70), so ist bekaDnt, dafi die Tribunen nur den einielnen

Bfirger scbfiUen koonten, aber nicbt befagt waren, em prStori-

sches Dekret fQr ungultig tu erkliren. Denmacb erweist sich

Kublera Meinung, dafi Cicero die dreiBigtagige Possessio nicbt

leagne nnd daa ius strictum auf seiten dea NaeTins sei, ala un«

richtig. Cicero erklart ja § 67: Fit rebus omnihns integn's, neque

froicriftis neque possessis bonis, lU Alfenm promiUat Naevio sisti

Quinctmm. SowobI Aifenus als IJrutiis gingen davon aus, dali

Naevius das I*fandungsdekret durch Betrug oder Bestecbung er-

wirkt babt'. Die» war bei der Verleidigung der angegriffenen

Lbre de& Quiuclius euUcheideiid und muJite daber von Cicero
,

ala entea Argument erOrtert werden. Aifenus war ipi Hauae dea

Naevioa aufgewacbaen (§ 69); er war oiebmala sein Rrokurator

geweaen '($ 62); er batUI bei Beginn dea Streitea mit M. Trebelliua

uber die Sache verhandelt und aicb uljer/^eugt, daB des Naeviua

Forderung an Quinctius auf Lug und Trug berube. Seine von
zuverlisaigen Zeugen urkundbch bestdtigte £rklarung hierOber fid

fQr dj'n Ricbter scbwer ins Gewichl.

All' MILS nahm das von iNaevius lu'zeicbnete Orit htsvcrtahren

an: § 61 iudmnm postulaSt non recusat: §64 imiirinu) quin ac-

ciperet in ea ipm verba, quae Aaevius edebat, non recu!>asse\ § 66
se iudkium id, quod edat^ accipere. Naevius wollle aber dicbes

iudicium in Wirklicbkeit nicbt und binlertrieb es durch eine un-

berecbiigle Kanlionaforderung. Deabalb bemerkt Keller xu $ ^2
€um t» iudkmm oceqwrlr pro QumcHo . • . eonarii hoc ikere: „acr-

cepiaae iudicium cum Naevio Alfenum, ne mendacii quideni loco

Tnllius dicere potuit. Earn igitur ob causam imperfecto opus eat,

perfectum ferri nequit'*. Das soil lateiniscb sein: am ucciperet,

eonarii, und Oetling stimmt bei und erklart sogar arciperet als

imper£eclum de conatu. Waa iat deou fiir eiu Unteriidued zwiscben
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„er nahm an'' und ,,er wolUe annehnieu?'* H6chftteQS def, dafi

es ihm uicht gegeben wurde.

§ 64 cuius procurator iion omnia indicia aeceperit, quae qnis-

qm in verba postularil. Oetling veriuiBl f,hiDLcr den VVorteu in

verba den Geniti? praetorib versteht also unler qwie die mdida.

Der Sinn iat aber: m jikie verba qmsque crt&mm mikxim

OeUings Kommentar lur Quinctiana enthSlt einen scbStten

Stock trefllicher BemerkuDgen, bedarf aber einer grundlicben Um-
gestaliung, damit er zur Einfuhruog in das Verstandois dieser

Hede geeii^net wprile. Von dcm Material, das Oetling aUB Juriaten

genommen hat, iat nor wenig i)rauchbar.

4—7) IVl. iullio Cic^roae. Orazioai sreltc cud aote itdliane del Prof.

R. Marcbesi. Quiota ediziooe. Pratu, Oitla Editrice Aliter^beUi. b.

VoLI. Ortxioii in difeta ii Qnitsio, dl S. Rotcio, di Arohia.
Edizioae curata dal G. Caceoni. 1005. 139 S. lb Cmi*

Vol. II—IV. Edi^ione riveduta e corretU da ¥. Ramorinn:
Oraziuoe io difesa di Co. Plaocio. 1907. bU i>. lb Cmti.

OraxioeeittdifeMdiT.Aooio Milooe. 1907. 71 S. IbCmU,
Orasioai in difesa di M. Marcello, di Q. Ligario, del

re DeioUre. 1907. 64 S. 76 Cmt,

III dieser Ausgabc ist jedor Rede eine liurze Einleitung, in

den Bandcheii 11—IV aucii eine eingebende Analyse des Inhaits

vorgesetzt. I)cr Text zeigt eine veraltete und inkonseqiHMite

Ortliograpliie und viele Di uckfehlcr. Bei der VVorltrennung uerden

ct, pt, j)8 in griecbischer Weise zur zweiien Silbe gezogen. Arg

ihl die Trennung der Zusaramensetzutigcu: fortuni-sque Quinct. 59,

onm-a^tfe Rose. 16, an-shitoe {Bia. 33, di-urahnr Mil. 103, di-stulit

Deiot. 21, dhnhmgo Plane 27 und 37, Mil. 21 » wo t* docb ein

Konaonant ist^ — Cecconi folgt dam Teit von C F. W. MftUer,

mlt weoigen Anderungen. Doch hat er die Zahlen der Pan-
grapben entfernt und die der Kapitei oil versetzi.

Pro Quinctio. 63 muria postulabas; ila videbare. C. setst

Hihebare, niclit verstandlicher. — I*. Quinclius hatte ein Gut bei

Narbo (§ 15), in provincia (§ 28, 41). Tin Fehrnar H3 ^ini: er

(lorthin, in Sebaginos {§ SO). C. sp</t in Sabusianos. llies isl

lalbche Schrribung slatt in Segusiavos (vvie Baiter Jas; vgl. Momnisen
K. G. Ill 243). Dieae woliiiieu aber extra provinciam (Gaes.

B. G. 1, 11) und kOunen bier nichl gemeiot seiu (JB. 1901 S. 192).

Die Notiz „La loro dttk principale era Uone" iat onrichtig, da
Lugudunum erst 40 Jabre apiter yoo L. Munatiua Planeus ge-

grundet wurde. — §94 ist te deflmimUe festgebaiten; Madvig
und Muller korrigieren mil Itecbt me defmdmiU, da TOtt ^ 93 an
die Rede an Naevius gerichtet Ist.

Pru Sex. Roscio. §57. Die Richler werden die falscben

Anklager brandniarken: litteram illam, ciii vos u?que eo inimici

eatis, ut etiam KaUndas omnes oderitU ... ad caput adfigenU
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Bier ist Kakndoi dorch eos (die Bnchstaben?) ertetil; es wird

richtig erkUrl: sarete nurcati delta Dota di cahinniatori. — (66
al aammus furor aique anieotia emmqtMtur] Da furor aad ammUa
Terwandte BegrifTe sind, so empfiehlt sich Cecconis Lesung con-

^^qudtiiHr njcht. — § 77. administer ist ein unselhstfuKli^pr flf'lfcr

l(^iin[i( t. ^0; Verr. 2, 136). Cecconi liest mil Lg 26 minister (ein

zi*^iiili( li Irei V(!rkelireiider DieiUT). kauni richtig. —- § 118 inulta

j)f rliiiiu><' facta videbiiisj facta felili wolil Versehen. So stebt

aucii 139 ohue (*ruud st has caedes siu).

Pro Arcbia. Der Text dieser Kede isl durcb schlecble

LesuDgen (5 aed etiam, 11 quibus, 18 et doctrina) and Fehler

(1,5, 10, 18,21,26) eototoUt

Der Koromentar tod Ceoconi isl aebr knapp; er bietet

wenige spracbliche BemerkuDgeo. Zur Quinctiana werden einige

feine ErkJirungen gegeben; maDchea aber verstandea Ifarctaeai

und Cecconi ebensonenig wie Oetling. Dazu wnrcn sie ungenau.

Z. B. L. Luciliiis (§ 54) tieifit § 4 Lucio Lucullo^ und <]ie Rede
fur Plaucius (K;*]). 14) figuriert § 11 als difesa di IManco. —
§ 13 propter aeranam rationem] B»'i eint*r Scluil l, die in Hum
gemacbt und in Worn zui uckbezablt wurde, kanii es sich kaum
um eine Uinrecbnung gallischeu Guides iu roniiscbe^ hdiideln, wie

bier aDgenomoDeii wird. — § ^0 wird die Sponsionssumtne mit

dem SacraiDenium zuaamnieDgeworfen: Questa aomma, della

aponaio, chiancaTaai ancbe sacrameDtain, perebe doveva eaaere

V ammenda pecuniaria dello spergiuro. Das sacrameDttun dee
Uoteriiegenden flieBt in die Staatskas>c, die Sponsionssumnie lucro

adversario (Gaius IV 13). — § 69. Alfenus baBle die NobilitSt.

so, vf nohili ne gladiatori quidem faveret. Ilier wird aufinerksam

fjemachl aut' das Wortspiel in nobili (beruhmt). Sonderbar ist die

Meinung, unter gladiatori bei der Prator Burrienus gemeint, uuiiiu

assai grande e robusto. Es ist der gladiatar vetulus Naevius

^§ 29). Unter omnium illorum versteht Cecconi die Marianer, die

83 V. Chr. in Rom scbaketen, wie P. Laenas und Damasippus

(Veil. 2, 24—26). $ 83 kmc ptrinde kquor] Naeviua feblte,

well er den Quinctius da $aUu agroque communi verjagen liefi

(f 28). Nacb Cecconi feblte er insofern, ala er erst dnrcb ein

zweites Edikt posseaaor iuris geworden wire. Cicero denkt jedoch

an die Worte dea eraten Edikts: dominum imriium dUrudm nm
fkMt (§ 84).

In der Einleitung zur Rosciana steht der Satz: Una sera,

lornando da cena, presso i biirni rhf pr;tno sul inonte palatino

fu assalito e ucciso. Die baineae Pailaana*' (§ dor virus

Pallacinae (Schol. zu § 132) beim Circus Fiamiimiv (^Klosler ju

Pallacinis), aiiid aui den Palatia verlegt. — § 39 bietet der Text

anms natus maior quadraginta; im Kommentar wird dagcgen

Naugers KoDjektiir a, n. magis q, aia riebtig angenommeD und be-

merit, dies aei vielleicbt das einiige Beispiel, wo ffMi;9» fi&r an^hu
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gebraucht sei. — $ 50 nui manu spargentem semen] Man ver>

atfhf (Viose Worte allf^cniein von C. Atilius Regulus, der als Konsul

257 eiiieo triuniphus navalis feierle. Dazti slimnit Val. Max. 4, 4, 5.

Cec€oni sagl: „Fu ditlatore nella prima ^nierra pnnica, e ne ri)>orti»

il inonfo'*. Das ware A. Alilius Calatiiius, i^ikiator 249. Den
Triumph batte er jedoch wegea seiner Taten als Kousul 258/7
gefeiert. Es ist nicht glaublich, daB C. Alilius oder A. AUUus sich

am dan Slaat ao wenig bekflmmwte, und ZarOckballttiig infolge

einer Rrankung, wie bei Ciiicinnaliiet ist nicht wabncheiniicb*

Der Name Serranua adieint die Sage herargerufen lu babea.

Grattius, der Aoklager des Archias, Iieifit S. 1 19 uq tal Gracco,

Plautiua oder Plotius, Volkatribun 89v. Chr., S. 124 M. Planzio

Silvano. Heraclea, am Golf von Tarent, wird S. 124 sui confiDi

della Campania gesrtzl (mil Oro?. 1,1,8, wo man korrigieren

aolite: apnd Heradeam, Inratnae urht'/n, /luvmmque Acirim),

Ramonno bat seinem iexle icider keine neuere Ausgabe zu-

grunile gelegt. An vielen Slellen ist der Text der Planciana besser

als der von C. F. W. Muller, an mauclien weniger ^ut; der Text

der andem Reden ist veraltet. Stdrend sind diie vielea, oft an-
logiacb geaetsten Kommata, i. B. Ug. 13 Hoe van muUo oecrMia,

mnUofiu ett dMriiu*.,€t nea ftKoUes ad petltt, «if!pliinMi eeea

jN^ohtMiii; Mil. 8 qtti cum, a C. Carhcm imerrogarthtr.

Pro Plancio. Plancius war 54v.Chr. Adii (vgl. JB. 1903
S. 114), nicht 53 (S. 1). — § 7 liest B.: (ii comUm ^UgnMu
mdicem pt/^ffs esse p&pulum, wie ich JB. 1887 S. 230 vorschliig. —
16. //tc, quaui t'Ue, difimor; penpiam grave est dictn. Daffir solltf

stehen ; „//ic quam tile dtynior"' yerquam iisw. — §31 atqut haec

Mc ulia alia sunt coniecta makdicta tn en^s j iuim] R. tilgt male-

dicta niit Wciduer: dies isl gegen seintii Waiulel /.u.^^ainmengestellt

worden. In § 30 stehen drei Scbniahungen. R. meint woU,
§ 31 emtiMiia oligiiti a careen aei keia wuMktum; aber Laterenaia

batte dieaer Haodlung wohl ein unredlichea Moti? ontergdegt, daa

Cicero Qberging. Der Satz entapricht f 30 kumc tu mta» spkmdmm
maculis adspergis tsltt, and maUdicla ist hier synonym mil wiaculae.

§ 57 werden uberhaupt die Anschuldigungen des Laterensis als

mahdkta hingestellt. — §40 schreibt R.: tn sinu (Hs5. tfucio)

notes et tms, et tnonm necf^mrios, tu design! in cuor tuo a

giudici i tiioi aimci e i loro liimigliari. Din Hss. biPtpn hrsj^pr;

tuorum amicurum, — § 45 noster ordo i i der Scnal, nicht I'ordjne

pqupslre. — § 49 qmm non conntiis tarn superioribus sit Plancius

designaius aedilis. l\. t^agl von diesen Komitien: in cssi iu iMaucio

creato edile. Zu rmttmUaiae bemerkt er: falta la proclamazione

del eletto. Diese Worte kfinoen jedoch nor bedeuten, daB Plaacins

beiro ersten Wablakt beinahe eine genugende Stimmenaabl erhielt

und selnen Mitbewerbern weit voraua war: hnj/e pbtrimim vahtU
Plancmt, — § 50 quin omnis ad te commmra fwrit wmU&udic]

Der iolraneitive Gebran^b des Partizips emvenura tat nicht an-
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nehinbar; oach (mmu oder te konnte se leicbt ausfallen. — § 74.

Nach semplemo deulet R. durch Puukte an, daB Cicero hier eiDe

Slelle aus der l^ do post retL in sen. (§ 35) vorlescn licfi. Statt

der Punkte hatlc er das Wort Rfrifa einfflgcn kuiinen, wic es in

den Yerrioen oft steht. — § 79 lam aediUUUu hai H. erseUt

durch lau$, aediUtaSf was mir grfallt.

Pro Mil one. Ramoi inos Text diescr Rede steht hinter der

zweitcD Aullage toq Uielli (1850) zuruck. — §6 muUa j^ropter

ist umtostellen. — $ 6 steht 4iibie$taHjr statt ohMabor, 12 cwtra
anemia statt contra ammHam, 17 m/Shmryoi statt tn/Smomm,
20 ae^HS ammo farre statt oe^ a. /l — ) 15 or foUt hat eine

ParaUeie ao 76 quae patent, siutzt sich aber hier nur auf die

Saliburger Handschrift. — § 33 selzt R. nach fmes eioe Ldcke an
und erneuert seinen aiten Vorschlag zu ihrer AusfOllung (vg).

JB. 190! S. 215) mit gcrin^cn Andennifret}. — § 34 quantum

Clodio profnerit occidi Milonem konnte nur richlig sein, weon Milo

get5tet worden ware; da <t aber lebl, muB es heiBen: Clodii

interfuerit, Denn profnerit bedeutet doch niiht: ..;;enulzt hahen

wurde". Quod erat, cur ist falsch stall Quid erat, cur. — § 40

Catsinius (Hss. zu Asconius) ist zu ersetzen durch CausiniuSy § 74

r. Furio Fmio (Palimpsest) durch T. Furfanio (spaier Statthalter

Ton SlnUen). ^ t 47 Videte, qwmtae res cmfictae tunt beruht

der Indikati? im abhingigen Fragesati auf einem Schreibfebler

in S (TEH sint c(mfe€tae)» — § 50 receptator hi eine unnfitze

Koojektur Orellis fur receptor, — § 65 Quin etiam fuerit audundm
popa] R. halt den konzcssiven Konj. fuerit (TES) fur besser a!s

den allgem»Mn rezipierten Indikativ fuit. Der Satz bewcist und
steigert den vorhergehenden; fuerit l&l nnv nicht verstaudlirh. —
§ 104 hkcine ES ist falscfi statt hicine oder hicne. — Der

KonHiu;uLar /ii dieser Rede nitfiili virle treffliche Bemerkungen.

I^ru Mai ceil u. Kauiu haiibar ^ind die Lei>uDKCU § S victoriam

tmftrm und § 12 ftoe * . . nUeUegi auditu posid.

Pro Ligario. R. hat drei schlechte Lesungen behalten:

I 14 de re^etiU statt rgMNle, misereatitr (nach Prisdan, in

dessen Cicerohandschrifl hier ein Fehier war) statt misereat^

33 lectfm fuisse statt ^tn* lecum /ttsnml. 25 vo$ prolUlritos ist zu

ersetzen durch prohibitos esse vo$, 38 propriu$ durch propius.

§ G prodo meam ist unangenplini, aber rvm prodo meam (nach S)

ist kauiii richtig. $ 35 cogitaulem (binter offido, nach E-SW) stort

die Sal/konstniktion
; aliquid de liuius illo quaestorio olJtcio mufi

util recordan verlnuiden wprden.

Pro Deiotaro. Druinial steht turn... turn statt cum...ium

(7, 20, 41), § 25 ist die VYortstellung zweimal unrichtig. Aus der

ersten Ausgabe von Orelli sind beibehalten: 7 causae uiaawne,

!^ neeatos fnisse, 24 addidit, 25 aramnderi, 36 posteaquam a
Seipiene dioktm (statt p* a L Se* d, esO* aus der zweiten : 2 el

scsiere (ohne ab), 13 vmU vt ad fugietiim, tm ut ad iiwqiuniim.
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17 und 21 Luceium siatL Petwn^ Blucmm. 24 is! )hs schon von

G*u'aloni vei wnrfrnf veteres beibehalten. Auf Driickleiilei n scheineii

zu berulir ii: S le amicum et (llss. eT) placaUim Deiotari regis arae

fodque vuierunt, 10 dixisset bl. duxisset, 41 tradituros confidutU

(oboe se esse)^ praedUas (fur praeditus).

8) Ciearos Rada fSr Sax. Roiaiat a«f Aaaria. Anagaba for da»
Sahnlgebrauch voa G. Laadgraf. Vifrte Aafla^e. Golha 1903,
F. A Perthea (AktiaagaMlliokaft). Taxfc VI b. 39 S., Kamiaatar 60 &

l>er Texl i&l i^ni; nur die verzweifelte Stelle in § 11 ist

kaum sinDgemaB hergestellt (vgi. JB. 1902 S. 100). § 63, 65
(qinn^ten), 84 blieben Fehler stehen. $ 141 empfeUe ich die

Lesuog: hmia fortmm nitasque nMira» (JB. 1906 S. 223).

Der Kommentar ist weoig verSndert; er erhielt „iD aos-
geprigterer Weiae den Charakter eines Schfilerkonimeatara**. § 2
„camam redpert uod suscipere gebraucht Cicero ohne Uoterschied".

renperem deulet an, dafi rr von andern dazu gedrdogt wurde
(vfjl. (Hv in r.aec. § 20; § iiH telutn rec). — § 20. Die Notiz zu

tenltus ayere m I.in<z. Sehr giit ist § 28 Hie ncae Krklaruiig zu
loqui. — § 42 praediu urhana i»L ilurclj p. suburbaaa zu erse!zt»n

(vgl. § 166). — § 55, Der starke Tadel der vita arciisaloria bei

QuiDliliau beziebt sich melir auf die KaiserzeiL — 74 uicbt qu(h-

dam! — 122 nicht £riciol — § 146 „?erfQgt6 Sulla ausdrflcklich,

S6hDe und Enkel der GeSchteten, aollten vom vflterlicheo £rbe
auageschloasen werden**. Die Hauptsache war, dafi die S6hne
{liberi) von den Amtera ausgescbloasen waren, somit aucb nicht

in den Seoat gelangen und keine MAglicbkeit baben aollten, eine

Anderung der Veifaaaung aoturegen.

9) M. Tuiii liiceroai« pro Sexto Kosciu Aaienuo oratio. £<iita4

hf J.C Nieol. CaaMdga 1905, at tha Uaivarsity Prasa. XXI v.
150 S. S. gab. 2,30 Jt.

In der Einleitung bandelt Nicol in vorlrefllicber Weiae fiber

Sullas Proskriptionen und aeine Neugestaltung der Staatsordnangf

fiber den Vatcr Sextus Roscius und die Anklage <Ies Sobnes wegen
Vaterruurd, uber die ilini drohende Sirat> nnd seine Beiiuog durch
Cicero, scbbefibch flber den rhetori?cIien Cbaraktpr di»\spr Hede.

Ober den Texl gibl ein Aubang S. 14!— 143 Aiiskunit. § 11
banc quae^ionem

.

. . reniedinm esse sperant futuram st.inde besser

futurum (Jli. 18S3 S. IG). — § 27 Nepotis sororem, Balearici

filiam babe idi JB. 1882 S. 75 begrQndet. — § 68 bietet Nicol

mil den besseren Has. prorupta audMia (Lg. 26 praerupta; vgl.

§12 prmmpm owbciam). — f 106 ist Qberliefert: Ate nM ear,

^Kod atuptctbnem hoc putelis bier liegt kein Grund vor, dafi ibr

dies fur einen bloBen Verdacht baltet. Dies ist ein passcnder

Gedanke und ricbtiges Latein, wie Draper Hist. SynL P § 111

uad Kfibner ii S. 23 nacbweisen. Nicol liest mi Halm: iftc mkU
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nr, quod suspkiosum hoc esse fiuUtis; fiir wgpkhtm „nuv nnf Ver-

mutung berubeod*' kann § 18 verglichen werden. — § 107 indicii

partem] Nirol schreibl mit Eberhard und f.;in<l;r;if jyretnm. Dio

H''i:nindun;^ Lberbards, daB indicium nie die res mitcata hczcichiie,

bevNPi-t lilt hts. Uci pars kano auch ein Gen. possess. j-irlMn (vgl.

110 parlvm suam depemci) wie bei pretium. Fur die Anzoige

eines solcben, qut apud adoersanos occisus tsset (§ 127), wurde

ein Anteil an seiner Habe angewieseu, wie spaler die Lex lulia

de maieslaCe den siegreichen ADklagern eines HochverrSters die

qaarta pars seines Vermdgens zaleille. — § 112 nMne gravt]

Niool sdirabt mit den meislen Ausgaben tm. Der Sinn isl:

Capilo laBt sicb eiaeii Auftrag erteilen, eine Last, die ihm ertrag-

li^ scbeint und die in Wirkiicbkeit nicht scliwer ist. Alsu ist

es eine turpis culpa, dafi cr den Atiftrag verlelzt hat. Levt sldrt

Aen Zijsamnienhaiig und erregl den Anscbein, als ol» ficero f»s

tadle, daO Gapiio den Auflnig ubernabm. Dies hall er aber fur

recht und tadell vieluiehr, dali er uicbt Wort bieit.

§ 20 ne diutius teneam] N. verniulet S. 72, daJi uach diutius

ein von ausgelallen sei (ebeuso Verr. 1, 31).

Zur ErkUruDg des tobaltes und der spracblichen EigentOm-

licbkeilen ist das Torbandene Material sorgiaitig verwendet worden.

Giner Erglnaung bedarf 1 46 Hbi fortuna nim dedit, ut fotrt etrto

nncerere. Landgraf bemerkt: ,,botbafle Ansplelung auf den ublen

Ruf der Mutter des Erucius*'. Cecconi meint: „Rinfaccia ad

Enisio r infomia matema''. Nicol sagt: „Cicero implies ibat

Erucius does not know who his father was". Ein ecbler Rumer
ptlegte seinem Nnmen den des Vaters beizufugen, z. B. M. Tuilius

M. f. Ciceru. Freigelassene konnteu dies nirht tun; denn eine

Skiavia konnt^ niclit eine geselzlitlie Ehe sclilieBcn, und ihr Suhn
hatte keinen gesetzlicb anerkannten Vater. Ticero eriuueit abo

den Erucius daran, daB ei ein treigelasseuer sei, wie Cbrysogonus.

Der Name sdielnt mit den Venerii des HeiUgtums der Venus
Emdna anf dem Berge Eryx zusammenxubangen. — § 114
Aonesfofem omnm mntur^ wird erlilSrt durcb infamh /krtt. Der

richlige Aosdruck ist ignominiosm (naeb Gaius IV 182). Diese

ignominia traf z. B. den Sex. Aebutias wegen seines IJandels mit

Caecina. Er durfle keineo andcrn in einem Recbtsgescbaft ver-

treten noch sich verlreten lassen: prohibetur pro alio postulare

et cognitorpm <iare f)r<H uratoremve habere, item procuralorio aut

cognitoMo uumiue ludiao iuterveoire.

lU)Cicero<i Kede tur Sex. Hoscius. Fur den Scbuigebrauch heriaii-

ge^ebeo voo Fr. Uichter uod A. Fl e ckaiteii. Vierte Auflage, be-

«rbeit«t voDGeorgAmnoD. Leipzig nod Berlin 1906, B. ii, Teaboer.

VI «. 106 S. 8. 1 JC.

In der Einleitung finden sicb einige Zusltze und Berichtigungen.

Es ist scbade, dafi nicht mebr geSndert wurde. Dem Angeklagten
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wird vorgeworfen, dafi er „— man sollic es kaum glauben —
die beidnn Sklaven, die den Vater begleilel halten, sogleich nath

ihrei' Kuckkehr genau auszuiVagea vcrsaumte''. Das ist eine halt-

lose VerdaditiguDg des juugen Roscius. Wir wissen wed«r, ob

die iwei Sklaven su ibm sttrfickkebrten, nocb ob sie sa be^egen
waren, ibm Aoskunft zu geben. Ebe Roicius die Leiche dee

Vaters von Bom geholt uod bestaltet uod sicb bei seinen Patronea

in Rom Rat verscbafft batte, wie ein peinliches Verh5r der Sklaven

vorzunebmen sei, wurde er selbst zur Flucht gendtigt, „voD seinen

Vettern venaten" (13). ISach § 87 waren Capito und Magnus
seine cogmti. ab^r nirht Vellern. Eine zweite Verdacbtigung

lindet sich im kouiuieiaar § 18, 74, 79, dahingehend, da6 ,,das

Alibi des Angeklagteu nur behauptet, nirgends erwiesen wird",

ebenso dio Anwesenbeit des Magnus ia Iioin. Der AnUager er-

klarte (§ 79), tiuscius babe den Mord nicbl selbst begaogen. Ware
Sex. Roscius am Tage der Ermordung seines Vaters ausnabms-
weise von seinen Sklaven fortgewesen, so bitte der Ankliger dies

ausgebeotet, da er fiber diese Zeugen verffigte. Der Verteidiger

haUe keinen Grand, unbestrittene Dinge zu beweisen; auch konnie

er nieroand sum Zeugnis awiogen (§ 110), und fieiwillig gab

sich nietnand zum Zeugnis gegen eine gefurchtete Rauberbande
her. — Cicero erklarl (§ 27 f.), daB Ro^rius angeklagt wurde,

>veil };eino Vrrfolpcr nicht Gelegenheit fniKUii, ilui 7\\ ormorden,

und die Ankiage aut Valermord waliilen, daniit er geiulet werde

(§ iJt)), wie f^ublicins Malleolus, der 102 v. Chr. niit Hilfe von
Sklaven seine Multer umbrachte, in einen Ledersack genaht und
ius Meer geworfen wurde (Oros. 5, 16). Das soli nach S. 14 „eia

rbetoriscber Kunstgriff** sein. Dies wird bekrafUgt durch Cie. de

inv. 2, 149: QuUam wdicfllMs ear iNvenlem oco^iim; et' tMm,
fiod effu^iendi poUsta$ non fuit, Ugneae ioUat m pedes dicbicfae

fiml; dcmde eti tn carceretn ductus. Der An^druck iudicatus est

(Oros. damnatus parricidii) zeigt, daB Malleolus lengnete. Gieicb-

wobl wird hehauplot: , .Malleolus war als confessns oder mani-
festus parricida verhaftet. AbtM Hoscius war nicht verhaft»'l —
wie ganz anderfj wfrrdo Cicero dauii ^e.sprochen haben! —

, konnte,

weiin er seine Verurtetiung voraus.^^ali, noch vur der Abstimmung
ins Exd gehen, und mebr verlaugLeii audi seine Cegner nicht".

Malleolus wurde erst nach deni Drleil in den Kerker gefuhrl.

Wit wissen aus dem Verfabren gegen die gestSndigen CatiUnarier,

dafi die ROmer nur PHvatbaft kannten ; Roscius war im Haose der
Gaedlia verbaftet. Lege Pompeia parricidae vivi exoranlur vet ad
bestias dantur Paul. V 24. — S. 15 Itefit man: ,Jn dent Pruzefi des
P. Cludius wurden Sklavinnen der Gemahlin Casars zur Foltening

gefordert; ob sie gegeben, wird nicht milgeteilt'*. Da das Scholion

vorber berichtet. Clodius babe funf Sklaven, urn sie der Folterung

zu iMil/ifhen, nach Grierhonlimd oder (iallien entf^rnt. mIut pine

Furbchalluog der Magde der Ponipeja aber nicUb ge^agt wird,
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so fjjt selbstverdtandlirb, dnR sie wirklich verh5rt warden. —
linbegrundet ist aucli der Satz S. 8: „Da8 Verhaltnis zwischen

Vatcr und Solm srheint nicht ganz frrundlidi gewesen zu sein".

Det Sohn \\av nimlich nichl allein, sondern die Mutter war mit

ihin m Aiiieiia, ^ 96 cum Ameriae Sex. Rosen domm, uxor liberie

que essent. Die Angabe zu dieser Stelie, daB nacli § 42 der An-
gekiagte das einnge Kind deft Ermordeten war, lat abziiwaisen;

wahnehfliDlich waren avcfa TOchter TorhandeD. leh verwerfe aucfa

den Satz: „deik Sohn rnochte fielleidit das koitapielige Labao das

Vaters Terdriefien**. Ihre G filer lagen nacli § 20 am Tiber. Sia

Khafften also die Ertrage auf SchifTen nach Horn, und der Vater

verkaufle sie dort, ini vollen Einverj^landnis mit dem Sohne. Einen

groJBen Teil des Jahrps Ivbie der Vator in Ameria bei seiner Faniilie.

Den Text bat Ainmou untfr Hcniitzung der Ausgabcn von

Clark und HerucksRliiigung der Ivlauselleiire von Zielinski revidierl.

Er hat mauciie Lesung beibebalten, die ilun zweifelhaft scheint;

Qber vieie Steliea bpriclit er sicb im Anbang aus. § 19, 93, 110,

117, 118, 141 bliaban Feblar dea Setiera atahcD. Warum § 136
me pro nua lamo* uaw. das ma wieder feblt, ist nicbt ersiditltch.

— § 22 acbreibt Ammon: ea quae praeterita sunt nerHi ^das

Durchgemacbte beilV*. Man kann etwaa nocb Vorbandenes wleder-

beleben, umacbaffeD, aber Vergangenes kaum. — § SO iiest er

mit Gustavson: nos iudicio pertundere. Dieses Verb (durchl5chern,

dorcbbobren) scbeint bier nirbt passnnd und Cicero fremd zu scin.

Der KommMutar macht liaiifig auf den tibythmus aut'merksam.

— § 5 accmaianbus] ,,D»'r IMural umfafil zugleich diejenigen,

welcbe den Anklager angestiflt't hahen'*. Dieses ist nach § 6
und 13 bier otlenbar riclitig. Aber § 30 heilit es von diesen

Anstiftern: testes in bunc et accusatores comparant; bier und

§87 hi eioe andere Erklarung des Plurals nOtig. Erucius bat

nicbt blofi einen jmer bei sicb (§ 59), sondem nocb Hilfspersonen,

nach § 60 homioes eursare ultro et citro non de.^titerant, viel-

leicht subacriptores. — § 6 sasa hoc incolumi non arbitratur huiiu

imoeetUis patrimoninm posse obtinere] .,diM t li diese Sondcrung des

ahl. absol. voin Ilauptsatzt; trilt der Inhalt des er.-tcn scll)strindiger

and daruni bedeutondcr h«'rvor*'. Das ist niclit vcrstiiritllicli ; der

, Abl. abso!. ist nllcin iDoelic*' stall quamdiu hir mcoluum stt ilier

nicbt huius i)inocenliH ntcoliimin. — § 6 eiecto] sc. e eiviiate in

exsiltKm. ii.is ist unrichtig; es iieilil ,,aus dem Wege geraiinit'*. —

•

$ 8. „51it iste weist der Hedner auf die Bank der Gegcnpartei bin,

mit Ula wendet er sicb ron ihr ab zu den R^chtero*^ ich finde

nirgends ein arte bis { t7 duo i$H mU TUi AoscA*, nnd bier stebt

tM, wail die beiden scbon im vorhergehenden Satze als gefUhr-

liebe Leute bezeichnel sind. — § 31 licet hercvles] Eigentlich ist

Ucet ein Uaoptaatz; ivir Qbersetzen es freiiicb mit „wenn auch**.

Aber die Innge Anmerkiing fiber die Stellung drr Versirhernnpis

tormel kerculei ist verfeblt; das Wort stebt an der ricbtigen
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Stelle. — § 33 quo$ . . . vokhcU] Ammon meint: ,,Vielleiclit ein

spaterer ZusaU, der Giceros Bestnsbuogen bei dem drohenden

KoDQikt zwiflehen Pompejus and Cisar andeateo soUte**. Das ist

nicht glaublich. — %42 ^hm aUmm 9Mm omni tempore vMat
esse] Cicero sclieint die Bebauptusg desAliUSgers zu uberlreiben,

wie § 76 qui, ut tute dicis, numquam inter homines fuerit. £r
recbtfertigl den Angeklngten, obne etwas Ungunstiges fiber dessen

viTstorbenpn Rrudcr zu sagcn. Es ist kritiklos, den AnklSgern

zu folgen uud von einer .Spannunp zwisrlien Vater und Sohn"
zu redcu (S. 40). DtT Angekiagte kani i^vMen \n die Stadt Anieria

(§52); dagegen ging der Vater wohl oft zu ihm auf ilic (inter

binaus. Der Satz „Da notomch war, daii Vater uud Soiiii

wenig miteiDander verkehrten, 8o sucbt Cic. die Bedeutsamkeit

dieaer TaUache wenig9t«n8 abzaacbwfichen*' acheiot mir nicht

richtig (S. 42). — t 59. „Mittela der Sinniigar der demonalntio

macht der Redner den Obermut des graeculus sinnfalilg' . Ammon
neigt aucb f 46 zu der Annahme bin, da0 £rucius ein Frei-

gelassener sei. — § 70 „die Strafe der Sackung scheint flberbaupt

nicbt durcb ein bestimmtes Gesetz, sondern moribr(S eingefuhirt

zu sein". Ist dies richtig, dann erscheint die Berufun[! auf die

singnlaris sapientia uiaiinun) uud die Erwahnung des Suloii als

lYal»l* rt'i. Bei Moilesliuub heifit cs iibrigens more (nicht moribus)

maiorum. Cicero denkt wohl an ein Geselz der Zwolf Tafeln. —
Unpassend ist die Notiz zu § 97 incredibilis cursus ,,Bcachle, wie

Cicero in den kurien Vokalen die Eile malt" (vgl. p. Mil. 67 in-

credibilis animua et).

11) M. Tatli Ci«eroBifl pro Sex. Roscio Aneriao oratio. SchoUram
is usuui terttiim edidit A 1. Hurnitzer. Vindobona* MCMVI*
Samptibas Caruli Gt-rold Filii. 72 S. k!. 0,70 JT.

Diese Tevtausg^be isi sch6n gedruckt, beqiiem und gut. Ich

fand folgpnde V tieu (von dor rrsten Auflage Ik r): § 74 nun-
quam (sonsl numqu(im)\ 106 disputabo: Vert stall dtspntabo: 'Veri\

\\2 ne-gkctm-ns'^ 117 ali^o, 154 misercordiamf S. 64 C. (fit, L,)

Quinctio.

§ 3. Es stArt micb, dafi die Ansgaben Tor ^ autem, ego at

ein Semikolon (Clark einen Punkt) setzen, da diese Sitae dodi
on qiria und ptod abbSngen. Ein Gedankenstrich scheint mir
erlraglicher. — § 8 Qui ex] Die Majuskel enchwert die Er-
kenntnis, dafi dieser Satz mit mdigmssimum est zu verbinden ist.

§ 21 Uaec bona, sexagiemUS, emuntur duobus milibus nummum]
Dieser Salz ist mit Kayser zu tilgen. Er wiedrrliolt nnr, \vas in

§6 ge«agl I !>erliefert isl : Haec bona emuntur sestertiorum

duobus milibus mniunum. Was bei Kornilz*'r stoht, kann nur be-
deuten: Haec buiKi, sexagiens centena uuha iei^ieniun), emuntur.
wahrend (iicero ge^agt halte: Haec bona, quae sunt s^Dogiens

{centenomm mUwm sestertium)^ emuntur.
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it) R. Preitwerk, Grieehische Geneinpliitze io Ciceros RedeVi
Aursatze vod Mitgliederu des Basler klaMiteb-fliUolikgiiolim Senioars.
Basel 1907. 8. 3.20^. S, 27—38.

Der Satz uber die Furien pro Sei. Uosc. § 67 liaciel sicU fast

w5rtlicb bei Aschioes (Timarch. 77). Bei diesem ist er ein-

geschoben in die Bebauptung, dafi die Menscben Dicbt von den

GOttern, sondern von ihrer eigeneD Zfigellosigkeit zu Raub, Hord
und andern Verbrecheo und dadurch ins Ungiack getriebeo werdeo.

Cicera bezeicbnet die Furien speziell als Verfolgerinnen der Eltera-

mi^rder. P« gbubt, „daB die Aschinesstrllc diese Weiterbildung

ID deo Rbetorenscbulen erbaitf^n habe'\ Dies ist uicbt annehmbar;
Cirero folpl den Dichtcrn (Ascliylus, I']nnius), bei denen die Furien

eben die Multernionler Orestes und Alkiuaon verfolgten; vgl. in

Pis. 46. Von di( >er gp\v5hnlicberen Anschauung weicht Ascliines

aufTallend ab, indeni er jedein eine Floivij gibt, seine Sinnenlusl

oder Habgier, die ihn zu Freveltaten antreibt.

Gemeinplatze der Khetureuscbuleu siad vvobl: romp. 32 fnit

hoe qwrndanty fuit proprium pojmU Rmani, in Cal. 1, 3 fuit, fuit

nta qwmdmn m re pubiiea virtus (vgl. Dem. Pbil. 3, 36), p. Flaoco 53
turn car tiro, ludkn, nom esf, Cluent. 36 non /W^ . . . noii fuU (vgl

Dem. Aristog. A. 73), Verr. 1.32 nihil a me de pueritiae suae

flagitn$ audut (vgl. Aeschin. 1 imarcb. 39). Verr. 3, 2 qui mbi hoc

iumpsit, ut eom'gat mores aliorum ac peccata reprehendaty quis huic

ignoscat, si qua in re ipse ab religime officii declinarit entspricht

p'mvm Salzr lit i I>pm. Arislog. A. 39. Cael. 6 aliud est male dicere,

aliud accusare u^vv. eriaiierl an Dem. de cor. 123 und Amirol. 22.

— Cicero »;rklart ofter, daB er eine seinem Klienten fcindliche

Person uur nolgedrungeu angreife; ahulicbe Sleiien linden ^idi

bei Griecben. Pr. fCihrt noeb mebrere AnkUnge an griecbische

Autorea an. nDie Zabl und der Umfang der nacbgeabmten loci

ist TerhdUniamiBig gering. Gerade daa spricbt flbrigena (ttr ihre

miUelbare EntlehnuDg** (aua rbetoriscben HandbQchern).

13) Tbeuphii Hiibuer, De CiceroDis ortliooe pro Q. ho»cio
coBoedo qaaeatioaet rhetorieat. DitierUUoo. Reginoati
1906. »3 S. 8.

Einleitungsweise stellt HiU>ner die verscbiedenen Meinungen

uber die Zeit dieses Prozessea zusammen. Fr rhIieBt sich der

Ansicbt Sternkopfs an, dafi Cicero diese Rede 76 v. Cbr. gebaltcn

babe, in dem Jahre zwischen der lUirkkclir von der n.«iatisdiea

Reise und der Qujstur i Hrut. 318 unum igitur annum, cum red-

iaemus ex Asia, camas nobiles egimus).

Kap. I (de oiaiiorus genere dicemii jirolfgoniena) inicht dar-

zulun, daB Cicero, wcnn er es auch verbarg, in jilngeren J.iliicn

der asianischen Beredsamkeil folgte. Nacb Brut. 307 borte er

87 V. Cbr. neben Pbilo von Larissa aueb den Molo zu Rom: eodm
mm eHm Mohni Rhodio Rmm diUmut operam, el odort summo
coiMtnim et tnagiiiro, HQbner verwirft dieae Angabe, turn homMut
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exiemii Jtosuw eauuas agere mm Uemt, Wenn aber aoch Holo

in Rom keinen Proiefi rohrle, so blieb er doch eboo ein RechU-
anwall. 86^84 frimM m emuu agebat Ecrteium (§ 308).

Dieaem folgie Gic«ro in zwei Dingeo, in den partitionui, fmbus de

rehus dicturus esset, und den Rekapitulalionen (§ 302). Ilubner

meint, da liortensius der asianischen Ueredsamkcit folgle und

Cicero ^einem Ruhme mc\\e'ifcv\(\ so habe auch er die Asianer

nachgeahmt. Die Stellen aus (^uiul. XII 10, 12 und Tac. dial. IS,

mit deneu er diesen Schluii stuUl, bezieheo sicb auf spatere

Reden Ciceros.

INachdeui Sulla die iudicia (§ 311) wiederhergeslelll balte,

beganu Cicero seine Tilligkeit ala Anwalt; so trat er fflr Qoinctins

auf. Er sagt Brul. 312: eodm Umpwt Molwi dtdmit$ mfvram;
Octiuon mm SuUa Ugahu ad tmUum de Bkodionm ftamn^
venerai. Der Sati mit emm bealimmt die Zeit und begrundel,

wariim Mulu zum zweiteii Male Dach Rooi karo. DaB er im An-
fang des Mithridatischen Krieges ebenso, wie Pbilo und die

oplimates AtheDiensium, dorlhin kani, jjedurfte keiner BegrunduDg.

Die Meiiuing» § 312 spreche Tjcpro vuu Molo so, daB er ihn vur-

ber noch uicbt erwabnt baben kdnoe, der H. sicb auscblieBt, teile

icb nicht.

SO V. Cbr. liielt Cicero die Hede fur Sex.. Uo^ciu^. Darauf

ubte er sicb in Atben ein balbes Jabi' beim Rbelor Demetrius

Syrus. Hieraiif woUte er die asianiacbe Beredsamkeit in ihrer

Heimat kennen lernen. Von dieaer gab ea zwei genera. Daa
eine, daa sententiosum et argutnm genua, war in Gceroa Knaben-
alter durcli Hierokles und Meaekles von Alabanda wtreten ge-

wesen (§ 325). JeUt lierrschtc bereits das andere genua, verbis

volucre atque incitatum. Cicero besuchte alle nambaften Rhetoren

in Klninnsien. Qiiibiis non conlentus, genofi er noch einiiial den
UnU'i richt Moius auf Ubudus. So k«'!irtp er als ein nnderer Menscb,

propc mutatus (§ 316), heim. Quasi 'it'firr.erat oratio; seine Rede
batte eiiien (»arungs- und i\IaruniJ>|ir(*zj,i» durchgemacbt. Seine

jelzige klare Rede verbielt sicb zui Iruberen durcb liiiilcr, Cber-

treibungen, Sentenzen getrubten wie Wetn zu Most. HAbner gibt

dies nicbt zu: ^oratio tantum temperatior facta esse dicitur**.

So hielt Cicero die Rede f&r den Scbaoapieler Rosdus. Nach
Norden isi sie ,,nocb ganz in der Manier der Asianer geschrieben,

wie die beiden ersten, nur viel weniger sorgHtttig als diese*'. Nach
Hubner secutus est llortensium in oratione bac componenda.
Was Cicero durch lange und cifrij^e Arbeit iin Verkebr nrit vielen

llbetoren, zunial mit Mob), ei ieicbt hatle, kann freilicb nicbt hloBe

NacbabiTiung des Horten?iiis sein. Drn Unterscbied gegeu die

frubercn K'lbMi bebliinint fiubner so: priinum Cicero data opera

ab abundaatia sc avertit, deindc uratiu nniito minus grandis est

verbis; ueque euim hie agebatur de vila aul de faroa forlunaque

sive de accusati capita.
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S. 17—53 behaiMteln das eigenUiche Tfaeina. Cicera bat die

Rede sorgfiltig ansgearbeitAl. Dies zeigt besonders der kottrinne

Baa vieler Perioden, der auch aof die Walil und Verbindung der

Aosdrttcke einwlrkte. Sowobl diese ebenmafiig gebauten als ?iele

andere, ganz kurze Satze scbliefieo abondante Satzteile und uber-

maBig lange Satzfjebildc, wie sie in den ersten Reden vorkommen,

aus. Eine Abundaiu kann ir\r\n in den synonyina copulata tiodeo,

ia der sehr liauti^t n VcrLundung zweier bedeiitungsverwandter

Ansdrticke, wie fraudis ac tarti 26, Mem el religioaeoi 45, ievi

«t lenui spe 43, periurum ft mendacem 46, consistere et com-
morari 48, resislere et repugoate 51. Laud^raf bait dies fur

asiatiscb; Hfiboer bsetreiiet es; er siebt dario nur fadberen Stil

dsr Rede^ — Unter den Figaren ist die F^e biofiger als in

jeder anderen Rede, and iwar folgt oft eine Antwort (sabiectio).

Ilubner zablte in dieser Rede 155 Frageo. Doch kann man an
einigen Stelien tweifeln, ob in den Aasgaben das Zeirhpn der

Frage richtig gesetzt sei, z. R. $ 16 nach debeatur, 17 nach

Q. Roscius, 19 nach arguebas. 21 nach aviduiii. Dazii knmmt 7u-

niichsl die biiulige A{)oslrn|>br. dip Anredf cinpr andeiti Person

als des Richters. Kin gruliei led der Kede is,L Zsviegespracb nut

dcni Klilger und seiueni Anwalt. Dies ist eine wenig schwung-
voUe Apostrophe; hoher erbebt sich § 20 uro atque obsecro vos,

qoi nostis. Selt«sn zeigt sich der Affekt in Ausrufen des Er-

staunens (pro deum hominumque fidem) und Unwillens (29 o socie-

tatens eaptiosam). Das Ebenmafi des Satsbanes fObrte zu Isoeola

(wie 9 magnum eat quod conor, difficile est quod polliceor), xur

Anaphora, Antistrophe (55), Paronomasie, lu Antitbeta, Reim und
Asyndeta. H. hat die Reispiele fur diese Fignren zusammen-
gestcllt. Die Ironie in § 45, 48, 49 erwahnt er nicht. Er bait

dieses UberniaB rbetorischen Schmuckes fur ein Zeichen der An-
lebnung an Hortensius und die Asinner, von der Tit pro nach dem
Eintntt ins Staatsleben durch liekleidang der Quastur sich frei-

gemacbt babe.

14) WilheliQ Sternkopf, Gedaokeagaug uad Gliederuug «ier

Diviaatio in Q. CteeilUn. Beilage warn Jakntkaridit tfesGyn-
ouioBu t« Dortnoad. 1905. 20 S. 4.

St. fuhrt zunachsi aus, da6 diese Rede, durcb welcbe sicb

Cicero das Recbt der Anklage gegen C. Verres erstritt, wie nur
Irgend eine andere, ja wie knum eine zweite zur ersten Cin-

fuhrung in die Cicerolektnre g^eignct ist. Sie hat einen mafiigen

Umfaog und setzt wenige histori'^f ht^ Kenntnisse voraiis; der In-

halt ist leicht ver^ilandlieh; S(jiaebe und Satzbau bieteu geringe

Sfhwierigkeiten. Oberdit;> isi sir ein Mujiter der Ciceronischen

Beredsamkeit und iu iiiickhiclit auf Aalage uud IhsposiliuQ der

Pooipeiana gleicbwertig. Die Disposition tritl bier allerdings nicht

so deotlicb zutage wie in der an das Volk gericbteten Pompeiana;
MMAwbto xzzi?. IS
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die ObergSnge sind niebt so offan. Die Dispositionen der Aus-

gaben sind in manchen Punkten verbesserungsbedQrftig. Auch
ist UDsere Rede das eiDzige Muster dieser Gattung, ao daB man
die An der Komposition und Diirchfulirung einer contentio de

accusando ira wesenllichen aus ihr allein ersdilieBen kann.

Her prstf Satz von § 10 lipbt das Exordium deullich von

der BeweisfiihruDg ab. Das MiBverstaDdnis des I-seudo-Asconius,

welcher die ArgumeDtatio scbon mit § 2 beginnen iieB, wird von

St. au^eklart. § 1 wirft die Frage auf, wie Cicero, der laDg-

jahrige Verteidiger aller BedrSogteD, dazu gekommen aei, die ge-

faisaige Rolle einea AnktSgera zu QbernehmeD. Cicero hatte be-

aondere Grftode, die Rede mit dteaer peraSnlicben Angelegenbett

su begioDen. Er konnte den Angriff nicbt darch eine ihm wider-

fahrene KrSnkung begrundeo, und war nicbt niehr ein JungliDg,

der durcb eine solcbe Anklage die Aufmerksamkeit auf sicb zu

ienken hrauchte; sein Gegner Q. Caecilius war in dipsen Be-

ziehungen im VorU'il. Dazu luhlte sicfi die ganze Nobilitat in

ihrem Mitgiiede Verres bedrobt, und der eifrige Anklager, der

sicb auf Kostea der Nobilitut deiu Vulke cmpfebieu vvuiiie^ war
den senatorischen Richtern unbcquem. Desbalb werden sofort

die edleu Beweggruude vorgeluhrl, die Cicero zur Aoklage ver-

anlafiten. Diese iiegen a) in Ciceroa FreundacbaftaverhMtiiia aa
den urn ihre TertreUing in dem Prozeaae gegen den Yernichter

ihrea Woblaiandea bittenden, die Vertrelung darch Q* Caeciliua

ablebnenden Sikulern (§ 2--5), b) in Ciceros Liebe zum rdmi-

aebeo Staale und Volke, deren Interessen durcb den Ruin der

Provinzen und die Leichtfertigkeit der senatorischen Gericble ge-

achadigt wird (§6 -9). Weder ist §5 pin splbstandiges CHed
noch gehurt seine zweite Halfte (aach Uacblmaon) zum zweiten

Teil der Eiuleitung.

Nach dieser person lichen Recbtfertigung geht Cicero § 10 zu

seinem The ma uber, der contentio de conslituendo accu^atore,

und gibt die Partitio des ersten Uauptteiles (§ 11—26): wem
wQnadien die ihr Recht Snchenden am liebaten, wem der Be-
achuldigte am wenigaten die Anklage fiberlragen zu aehen?

Gliedernng dea eraten Hauptteiles: 1. de voluniate
* eorum, quibus iniuriae factae sunt, a) Wenn Caecilius bestreiien

will, daB Cicero der Ton den Sikulern erkorene Sachwaiter ist,

so harmoniert er zu sehr mit den Wunschen des Verrps; Cicero

aber hnt angesehene Romer und sizilische Gesandtschaften zu

Zeugen; die hedeiifendprnTi f'ntrone Siziliens wurden aus ver-

sciiiedenen Gruudeu nut dieser .Aufgabe nichl behelligl. b) 17
—22. Diesem Wunsche der Sikuler muB von den Richtern

Recbnuiij; getragen werden. Denn Sizilien bat ein Recbt auf deu
Schutz des Repetundengeaetzes und auf einen der Promt ge-

nehmen Verfecbter dea Geaetzea; Caedliua aber eracbeint den
Sikulern nicbt ala ein geeigneter Anwalt, nm dem Geaetie Gdtung
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n mtebdliBii. 2, t qoo Verres miniaie se accusan velit

?ern6 und aeine Freande» lumal sein Verteidiger Hortensiua,

geben sich die grftfile Hi&he, Cicero die Klage sn entreifien and
sie deni Caeciliua su verscbaffeD, weil Verres den Cicero furchtet,

den Caeciliua verachtet, vnd Bortensius sein System der Beein-

flussung und fiinachaehtemng der Richter durch Cicero ge-

fahrdet sieht.

Z wei r Hauptteil d er Ar u m (mi t a t i o , 27—51: Wricher

der zwei iiewerber ist seinen luneren Qualiluleii uach befaliigter

zur DurchfuhruDg der Aiiklagc? Logiscberweise sollte dieser Teil

in zwei Abscbnitte zerfalien: Besitzt Caecilius die erforderlichen

EigeDschafteo ? besitzt sie Cicero? Im zweiten AbscbDitt wurde
aber Cicero mit aeinem Eigeolob den Zuhfirem allau anmaBend
eraehieneo aein. Deahalb apricht er bloB tod Caeciliua. Daber
der aonderbare Scblafi dea eraten Haoptteiia: Iti quo qmi mHi
out quid effben potttm, maU «» aUonm ape relinqiuTe quam in

oratione mea ponere und der uavermitteUe Obergang: Tu vera,

CaeciU, quid potes? Diese Wortc modifizieren die Ankundigung
in § *22 quae cuius modi in utroque nostrum $int. pnuJn post com-
memoraho. Noch einmni weist Cicero auf die Schwiorigkeit bin,

die er hier zu uberwiudea hat, in § 36. Er spricht von sich

Dur nebenbei. Also handelt der zweite Hauptleil von den Eigen-

schaften, welche ein Anklager haben sol). Dies ist die Hauptsache

der ganien Argumentation und mit Abaicbt in die Mitle geruckt.

a) 27--28. Daa erate ftequiait einea Anklflgera iat inUgritoi

atqae AmoeanliVi adt^ulortf. Klugerweiae spricbt Cicero aeinem
Gegner diese Eigenschaft niclit sclbst ab, sondern er bemft aicb

anf daa Urteil der Sikuler, welche den Caecilius als Quastor kennen
lernten. Wenn dieser ihnen als Anwalt gegeben wird, wollen sie

auf den I'rozpB verzichten ; *l»'nTi sie furchten, Caecilius wolle die

ffir dip Anki^iLrf" tioti^on Aktm inrht zur SteliCt aoudem beiaeite

scballeu, non deporlare^ sed aspijri<ire.

b) 29—35. Der Anklagei umB entschieden und offen sein,

firrnus verusque. ^ur in der Form der I'raetetuio deutet Cicero

Zeicben eines falsi accusatoris an, die er bei Caecilius findet Da
dteaer aein niberaa Recbt auf die AnUage damit begrundete, dafl

er Quaator dea Verrea geweaen aei, ao fflbrt Cicero, dem dritten

Teil Torbauend, drei beatimmte Tatsachen an, die zur Verurtdlung

dea Verres fuhren mfiaaeo, die aber Caeciliua Toracbweigen wftrde,

weil er als Quialor mitachuldig geworden sei, und apidt dann
den Truinpf aus, er werde Verres niich das zur Last legett, waa

der Quaslor Caecilius auf eigenp K.itist u'esundigt halm.

(•) 35—47 Der Anklager niuB endiicb ein Iheon tisch ge-

bildeter und proklisch geubler Kedner sein. Cicero lehnt es ab,

hier Ton seiner Bef^higuni?. seinem ingenium, zu reden, und be-

guugi sictt mit der Meiuung, die uber iim herrsche (36). Er

leilet den Caeciliua aur SdbatprQfung an, ob er den Anfoi^eningen

1«*
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an die Aulgabe der Anklage intellektneU und physuch gewaehMn
861, 37—39. Er spricht von seinem unabllsBigen Fleifie in seinen

Anwaltsgeschaften and seiner Besorgnis, aucb jetit nocb den Er-
wartuDgen der Zuhdrer bci dieser Anklage kaura zu entsprecheo,

und dem ganzHchen Mangel an Vorbereilung bei Caecilius, 40—43.

Daiio legt pr <!:ir, daB Caeriliiis niclil ehenso wie CicfTo iuislande

sef, d^^m retiegewaadten Ge^enaawalt tiorleusius eatgegenzutreten,

44—47.
d) 48— 51. Die Mitanklager vermflgen oicbt, fur din Mangel

des Caecilius Eidaiz la bietiin. Cicero muB es abiehneo, daB
das Gericht ibm einen voo diesen zuni Sabskriptor gebe.

Dritter HaupUeil der Argumentatio: 52^72. Wie
verhilt es sicb mil der BegrOndnng des Ansprncbes aaf die An-
klage? Cicero vermeidet es geflissenllich, die Zub6rer aufinefksam

so macben, daB er von sich rede. Nachdem er die BegrfinduDg

des Caecilius zuruckgewiesen hat, gebt er § 63 mit atfUi onver-
merkt auf slcU fiber. Er ffibrl aus:

1. Die Grunde des Caecilius sind nicht sticbbalti^. a) Cr
ist unfabig, das ihni angeWich von Verrps zugefugte llnrecht zu
racben; dieses muB zudem ziinickslebeu fainter den llnbilden d^
Provinz; aiich ht es kein wirkliches Unrecbt, und das gute Ein-

vernebmeu zwiscbea beiden ist langst wiederhergestellt (bis 58).

b) Der Umslaad, dafi Caecilius des Yerres QuSstor war, ist ein

Grand ibrer Freundsebafl, nicbt der Feindscbaft, and macbt die

AussehlieBang des Caecilius von dem Recbte der Anklage an-
bediogt ndtig.

2. Cicero bat folgende Umstande fQr sicb: a) Er greift den
Verres an aus Unwillen uber die Mifihandlung eincr Provinz, thren

Ouaslor er war und die ?einen Scbutz v«Mlangt, niclil um pinp

persOnliche Kranknng zu vergolh ii. b) 66—70, Die unbescholtensteu

Romer der besten Zeilen sin<i fin die Untertaiien gpgen scblecbte

Beamte aufgelrelen. c) Es ist liir den Staat iieilsain, wenn der

Auivlager seine Ebre aufs Spiul setzt, wie Cicero bier seinen guleo

Ruf und seine Aussicbt auf Cbrenamter, wahrend CaecUius nicbts

au Feriieren bat
Im Epilog warden die Ricbter ermabnt, so xu entscheiden,

daB das rfimische Volk Dicht mifigestiramt werde.

Es scbeint mir, daB die scharfsinnigen und uberzeugenden

Erorteruogen Sternkopfs das Verstandnis dieser Rede bedeutend

lordern. nnd daB sie wirklich verdieni, «"fN'r gclesen zu werden.

Ziir Sacherklaruu? in § 63 bat er schuri tnilier eineu IJ^ifrnir gc-

lielert (vgl. JB. ISDS S. 221). Aucb jetzt werden in einem An-
haog einigc StoUcii bi'i.procben.

§ I ill cdHsis indiciisque publicis] llalm und llachtmonn ver-

steben unler caum Privatprozesse; St. siebt in den VVorten ein

Hendiadyoin. Nacb meineoi DafOrbalten ist causa der Prozefi,

die Sammlung des Ma(enals, UerbeischaJTung der Zeugen, Aus-
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arbeituDg der RIagescbrift, KonstHnierung des Gerichtg, FestseUung

dor Gericbtotage, Mkhtm der Hauptakt des Prozesses, die Ge-

ricbt8T0rbaDdlaDg. Eioe eama kann attch oboe ein iudiekm dnrch
einen Vergleich unUr den Parteien eriedigt werdeo. pubUch ge-

hort auch zu causis, da Cicero in Zivilhandein ohne Zweifet schon

dflers die klageoJe I*artei vertreten hatte (z. B. den TuUiufl).—
3. eontm] Vgl. IH. 1897 S. 59. — 8. poscitur] Die Censoren sind

cr^f nacli der lliviimtio i^rwHlilt wordeii. — 25. ratimem illi de-

fendendi toiam esse mutaiidani, et ita tamen mutandam] Die Aus-
gaben eutfernen tamen. St. liiidet <'s passcnd: ,Xiteio beginnt

in drobendem Tone: li. muB seioe Verteidigungsweise andern;

er iabrl aber nun nicbt in deinselbeD Tone, die Sacbe naber er-

Jiutenid oder gar nocb verschirfeod, fort, sondem gibt ibr mit
adialkbafter Ironie eine aolche WeDdung, dafi H. wobi gar noeb
for die Ndiigang dankbar za sein hat'*. Mir acbeint U neben
tamen kaum ertr3giich. - 60. fuan cum meeitum sit d» murm
„da die Bebaoptung eines erlitienen Unrechts unsicberiat**. Kayaer,

Eberbard, Uacbtmann baben incertum ge§ndert. St. scblSgt Tor:

ut (LM'SPt/t ;mhIi <]'}Pt) inrprfttm sit. Es g^^lit fins Dilemma voraus:

<fi siimmam iniuriam al> iiUi accepisti (nii lii acn'pis.^es) . . . si vera

non uUa tihi facta est iiintnii. (jcero Ixgiiugt sicb also damit,

die BebaupLung des Cat < iI u.n ais zweifelbaft biuzustellen ; die €ber-

lieferuDg cum incertum bcheint richtig.

15) M. Tolli Ciceronis orationcs. Divinatio io Q. Caeci]iuin.
Id C. Vcrrrm. Recopnovit brpvii|ue ndnolatione critira iiistru,\it

GolieiiQus Peterson. Ojluuii e typographeo Clareoduuiiiuu J^07.

XX 402 S. 8. 3,50 VfL B. Tboaat, R«voe Critique 1908,
164-169.

In Caecilinm. Fur diese Rede und die zwei folgenden

gibt Peterson dem Cod. [) (— I\irisinus 72S3) don crslen Rang.

IVacb diesem lirst er § 12 ditis (falsch stall dices), 35 mrani tv

amque, 38 putasne posse (obne /e), eius modi, 48 a .<ul)seli)is, ac

ne is fjiiiden), 53 altenUrum (wie 58), 59 dicttmim (c, a tuo

pTiieiuie. § 4 Mlelli er her: quaestor in eadem [nnwuc^t post me
quae^orem fuib^ti, 25 qua ipse vult uli, 31 criminis non ntodo

sponnonm, verum etiam mentioDem. Oberliefert hi nMpict<m«m;

nan erwartet etwa exposUimum (Scbiideruug, Erzlblung). — Den
Cod. p (Pariatnua 7776) bat Peterson tod neuem verglicben und
nancbe Angaben fruherer Herausgeber berichtigt.

Actio prima. Gegenuber dem Text von C. F. W. Muller

(1880) bielet Peterson 19 mal andere Lesungen. Er schrieb nacb
eigencr Vermutung: 32 hac (IIss. ex) accusatione, 38 in nnllo,

iwlicps, equite Romano iudirnnte, 31) Quid? quod . , . raclinn pst.

Z\v»Mt"elbaft ^ind die Worblollungcn fnach D): 13 nulla res tarn

patria cuiu^(^uam, 22 niihi re.s. 30 loio ctinunulalo cmiMlio. 37 haec

tnJilJ^ modi res est. Gul siod die Lesungen: 12 dupopulatio,

23 tamen non uullos, 24 propter iudicium non licebat.
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Aclionis secandae liber I. $23 8teht: ab iudiduao.

FQr § 90-'lil iBt ein StOck aiia S (-» God. Paris. 7775) die

beate CberlieferuDg. D wurde aua S ?or dessen Verstunimelung

abgeachriebeD. Aus p bat Peterson die Lucke in § 130 ergSnit:

qua potentate isle permissa sic abusus est Bei § 105 beginncn

die Frafjjinente des Cod. Vaticanus. Peterson folgt V in der Wort-

slellung: 111, 128, 151, 158. r,pf^(»n V liest er 105 powf. 125

coeperit. Von eigenen hunjektureu linden sich: 5 perperam si

essel hoc iudicatum, 75 quid facere oporteret (Hss. potiierit), 149 ut

uno minus teste ageret (Hss. haberet). ^eue Lesungen Mud:
4 pernicies uUa^ 14 cum eutn Syracnsis, 57 in tabula publica,

60 eiuace, 91 facilldNa SD. Falach iat 51 subaortUiia as (Zumpt
MMf) imd 80 quae foil (nicbt an) cauaa, cur . . . ooneurrenir.

Attfierdem babe icb 35 Abweichuugen vod G. ¥, W. Mftllera Text
geiftblt.

Liber II. § 161 ist putareni ielilerhaft statt putarunt. —
Die altesle Hs. ist hier C, der von Peterson zu Holkhnm nuF-

gefundene Cod. Cluniacensis aus dem 9. Jahrhundert. Aut Grund
dieser Us, weiclit P. 33 nial vom Texte C. F. W. Muliers ab. Ihre

Lucken konnen zum Teii nacii den Ani,'?)l)en uber den Cod.

Nannianus, Fabricianus, Metellianus, erganzt werden. Naclt c

wurde 31 acceditj 40 servassetU, 135 accuraiissimey 191 liber ex-

ptMiir au^eDommen. AufbUend ist, dafi 182, 184, 188 menmm
abgelehnt wurde (statt fnanitnan). Ebeoso wurde 26 obtin^mU
eauios G verscbmiht und mit Zieliuski aayiaa obtin^mU gelesen.

Aus dem nocb nicht verstQmtnelten C wurde 0, God. Lago-
marsiDianus 42, abgeacbriebea. £r bietet ebehfalls 26 obtinebaiU

cautaSy aber 28 comites nostras gegen Cp nostras comites^ 52 istum

tentm fje<!t>n tecum istum c, 144 festi dies gegeii ffics festi C. 177

milii ista gegen i^fn 7nihi Cp. Uaraub sclilient Prtrrson: vulrlur

mibi quideui librarius cod. 0. i>umma aiioqui reii^ion^' • t Ude
transcribens, verboruni ordinem aliquotiens suo Marie inimutasse.

0 weichl au 36 Steileu, an deneu C und c teblen, in der Wort-
folge vott deu ftbrigan Hss. ab; G. F. W. MOiler ist bier konsequent

0 gefolgt, Peterson den anderen Hss. 32 Lesarten, die MQller

aus 0 aufDabm, wurden yon P. aufgegeben. Aus 0 sind an*
genommen: 44 dicis (besser dim), 62 cum (Mai qMod mit ver-
anderter Interpunktion), 86 et se (V tt se). Von eigenen Enien-
dationen linden sicb: 31 qui cives Roinani erant iudkabmtt 34
sicuhi (Hss. sicuti)^ 39 se \iudices] e lege, 40 quo senatus (Hss.

cuius) consulto, 52 quo ar<M'ssisli, quaeso, 54 quo quid |tr;H's»'ns

(dbiet, 57 eodem (Hss. eadem), 101 se, indices^ umquam expedit't.

129 is (cO in) eo die, 137 aut, si huiiiiues. generatim, 153 earn

tarn intellegetis, Ibii non erat haec. AuBerdcui habe ich nocli

25 Abweicbungen von C. F. VV. MuUer gezablt. § 5l> Verres retert

fSom saam Syracusanam ist illam wohl durcb fabuUm xu er*

setieD. — 111 ist mS statt nikU
.
eiogesetat iiacb ZieUnaki. —
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114 dies leati MfUmiur Tp hi gestfiUt durch § 154 (GO aguntur).

— 130* mtarcalarium JJSXy dm longuin »t zu Sndern; nach

§ 129 waren aDderihalb MoDate, XXXXV dto, einztuchalten.

Liber UK § 114 concedes, opinor, ut, cum dccumo fnictiu

aralioDia perceptus sit, neminem minus Iribus decumis dedisse]

Die Interpuoktion nt, cum isl f»?hlerhafl: wf^nn nnch die Saat des

Ackerfeides mit dem zelmten Korii, zehnlacheii Ertrag geernlet

wurde. — 134 euni \n laiito tun dedecore profecto ne verl)o qui-

dem graviore aiJpeiiajjbes] l)a> uberlieferle tie ist MinnMjrig und

muB getilgt weiden. — 13G nemo est quin Iiol .s*; audis^e liquido

dicerel] est ist unbraucbbaie Sctueibuug iu 0; die ubrigen lh&,

bieten richtig esset, wie nachher tenit met, — 92 mal wurde die

Wortfolge in 0, die C. F. W. HfiUer aiigeuommeD hatte, yod
Peterson aufgegeben, an einigen Stellen jedoch beibehalten (a. B.

79 peeanias publice, 81 «|otam se). 53 mal wurde nina von HQIIer

aus 0 aut'if^cDommene Lesart verworfen, so 95 haherpit statt

habitarent^ 109 haec sUii hacy 183 patribus familias (ersetzt durch

das uaverstandliche patribus familiisi - § 1— 10 linden sich im
Harleianus 26S2. Ans llcO wui tlf iiit'i;* nftmmei! ; 4 nf hh (statt

ut ab his se) abstmeant . . . reprehLiuiitar ^beaser </eprebeudilur),

aus 0: 75 eo vocari, 105 in eius (Ml. ets) coiiviviis, 121 </?sccssissent,

123 af^tcta, aus den deteriores 124 recita de epislula rtlti^iui, aus

p 162 recita reliqua, — Emendationen von Peterson sind: § 3

aiqw eo magis quo minus etiam percipttur (cO) coram virtus . .

.

^flumtum mdieare (cO pmtuUtm dteere), 62 iiido (cO Iti€ro),

66 pnlsari alios, nfios autem verberari « . . praetwiae leges, 206 fe*

cerunt alii quidcin aliquam multa. — Aufierdem babe ich 38 Ab*
weicbungen von C. F. W. MQiler gezftblt § 66 quicum vivere nemo
umquam nisi turpis impurusque voluisset ist vieileicht bibere zu

lesen (Madvig convivari).

I.ibri IV et V. Fur diese ist die beste Quelle der Codex
He;;ius I'af isiuus 7774, desseu Lesungen aus der gruBeren Aus-

gabe voD Emile Thomas (1894) ersichtlich sind. Eiuige Exzfrpt<»

tindeu sich aucb lu 11. iV 39 sleiit aura statt auro; 144 noH

desineret febit nofi. Dagt-gen 127 quod iste . . . certe non sustulisset

isl non unertriglicb. V 177 iniquissimis meU steht met. Die

SteUe zeigt, dafi Verr. II 167 mqumm mortem CO die ricbtige

Lesung, Mnicorum V (so Peterson) eine Korroktur jst Emen-
dationen des ilerausgebers sind: IV 26 ex Italia etoss, 90 eius

rebgionc te his iudicibus vinctum adstrictumque dedarons, 123 quia,

cum illij V 16 nes« io »fuid verdoppelt, 57 primum enim (Hss. w(),

10*1 omnium homiuum, 113 ffsHmonium exstinguere, 116 sed

secum cum ipse ceriat. Auijerdum erwahne idi flic Lesungen:

IV 6 huspes esset (li esset hospes)« 25 locupletissiiiia et amplissimay

68 percrebruerit, 94 percrebruit, 108 tanla enim erat iR tanta

eral enim), V 23 cognoscite Uss. (Ausgabeii recognoscitc), 59 prae-

bnertml (R praebuere), 82 solutiore animo tamen V (besser R
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solutiore tamen aDimo), 115 superabit, 128 domo (R domti),

155 T. Herenoius, 156 T. Herennio.

In der Einleitung steiit Peterson die Erg(»hiiisse seiner lang-

jahrigen Forschungen uber die Hss. tu don lUnit'ti pegeo Vprrns

zusammen. Der kritisrhp Apparat ist jeder Seite des Texles am
FuBe beigegeben, in solcher Reichhalligkeii, dafi die bisherigen

Texte der Verriniscben Reden gegeouber dieser Ireillicheo Aus-

gabe als aotiquiert erscheineo.

16) Cie«r«a Rede ge^^ea Q«Caecili«f and das vierte Bach der
A nk Iig eschri ft gegen t. Verrcs. Fiir den Srhulgebrauch her-

•(utgrgeben roa Hermann No hi. Dritte, verbes^erte Anflage. Mil
36 Abbfldangen. Leipzig 1907, G. Freytag. 160 S. 8. 1,50^

IV 54 ist illigabant .

.

. includebant nacli Kberhard aufgenommcn
BUtt des flberlieferten Singulars. 71 Ist der frQher entfemle Salt

Qwd frioaii.» ,pauu$ $at eingefOgt mit'einein wcnig passenden

Ansrofungszeichen. 101 isl ornandi oach den besten Uss. hergestellL

128 wiirde aprdium caput bevorsugt § 125 feblt nach cmieupiui

das Fragezeichen. 144 ist geirennt admini-strassel. Dagegen 76
stebt magis-tratus. Aucb § 14,49,74, 100, 148 finden sich un-
gebrauclilicbe Silbentrennungcn.

Die EinltMtung inid die FrkMnnip Arr EigpniianiPii ist wenig

verandert. Hat Centuniuw wiiklicii «'in ianges (§ 17). — Der
€berblick fiber die Liilwickluii^ iler griechiscben Pln.-tik (S. IDG-
HI) ist nacb deii neuereo ForschuDgen umg* ai Leitet und be-
trachtlicb erweitert worden, mit vielen Verweisungen auf die Ab-
bildangen zur alien Gesctaichte Ton fi. Luckenbach. Nenn Ab-
bildungen ivnrden entfernt und sechs neue aufgenommen. Juogere
Stadenten finden bier eine sebr bequeme Einfftbrang in dieses

Eunstgebiet

17) Ciceros V. Bach zweiten Rede gegen Verres. Fiir den
Scbalgebraach hcrausgegeben von Konrad RoOberg. a) Text (vgl.

JB. 1903 S. 129), b) KonBMtar. Miiiitter i. W. 1903, AtditadoriMlie
Bocbhandiung. 9S S. 8. kart 0,80 ,4^.

RoBberg bat den Text Wort fur Wort grftndlicb erwogen.

Seine Erklarungen sind groBtenteils bloBe Cbersetzungen. Diese
sind meislens trefPend und geschmackvoll; doch scbeinl es mlr,

daB sie fur Scbiiier auf dies<M Stufe zu reicbiicb seien.

§ 2 tempora .,Ronj fuhrte damals Krieg mit Sertorius, Mitbri>

dates und den Seeraubein''. Cicero meint die Zeit der Gerichts-

verhandlung uber Verrea, 70 v. Chr.; Sertorius war lot. — 5 raiibm

comunctis „auf einer Flofibrucke''. Es ist nicht an eine Rrucke
fiber die Meerenge zu denken, sondern bloB an FJftfie, welcbe

dorcb ZusamnienfOgeD von Baumstammen beigestellt warden. —
14 dommos ,4'betor. Plurah'. Es sind Leonidas, Aristodamus,

Leon, ApoUonius. — 28 auferri inter wamu ,,zwi8chen den Handen
des vorderen and des btnteren Tragers*'.. I)er Aasdruck mier
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manus komint docb wohl vom KiuUe her, das loaii auf dm Uaudeu,

io Oder iwiscben lien ArmeD trSgt oder hSIt— 37, ^Das Romma
nach aedilitaa iat ino Text zn tilgen"; es steht unriclitig in alien

Auagaben. — 47. „lnwiefern Verrea an eiDem solcheii amtlichen

Befehl aa die Gemeinde Hegium berechtigt war, wissen wir nicht**.

Er war entachieden nicht berechtigt, da die Hcgioer rOmiBche
Burger waren. — 94 de Hadriano transf. Syr. „gehdrt zusaramen".

Neio! hat zu vrrhinden: t'lhid (Jtirerif^e exemplum de Hadriano.

— lUl haec I'stms viluperatio atque mfamia „diese tadelnduii

Reden gefien Verres und sein fihler Leumund". Das scheini

richtig. Laubriiaiin und HachUtiana betrachten istius aU Gen,

subiect. („tadehisvverlej> Benehmen", „schnoiie IKiiitiiungsweise*').—
106 hoc qitmto dedm die „erst jetzt am 15. Tag. hoc ist Ablali?".

Ich erbinde Aoc mit tfmm, — 108 „decttmt5] nSnnlich bei ihrer

Verpachtnng, tun fOr Bevoraugung bestimniter Pichter Ton den
Begfinatigten Beatechungaauminen zu erlangen**. E. Thomaa ver-

webt mit Recbt auf Verr. HI 00. Naevins pacbtete voo Verres

den Zebnlon von Peira fur 45 000 Sesterae (3000 Medimnen su
15 Ses(.>. Dnnn stcllte er an die Pelriner so hohe Fordrrungcn,

dal^ \ern,s Siattii;ilttT «'ntsrlipiHt'n niuBle. Diescr verurleille

sie, deni .Naevius 97 OUO 8es.terze zu bezablen, und leilte die so

erbeutelen 52 000 Sesterze mit Naevius. — 126 qua spc, ut vivere

veUnt, ten£buniur\ Uachtiuann verbindel den konsekulivsatz wohl
ncblig mit (efte6i<?t/ur, RoBberg mit spe. Dies ist sinnwidrig; es

bandelt sidi docb nicbt urn eine Hoffnung „l6ben an wollen*S

aondern nm eine derartige Boffnung far die Zuknnft, dafi aie

nocb leben roOgen (qua im Sinne ron mm foli??). — 142 affhm$l
Besaer acbeint adflieit$\ vgl. JB. 1905 S. 35.

IS) Ciceros Rede iiber das Imperium des Co. Pompeinc. Ausgabe
fiir den Schalgebraorh von A. Deaerlii^. Siebeote, berichtigte

AaflaKe. Gotha 19U6, F. A. Perthes (AktieageaellMlMft). Textheft
VI a. 21 S., Koromeutar 6b 6. 8. U,8U JC.

Einleitung S. 6. Hier werden Hortensius und Catulus in

einem sUlistisch unsch5nen Satz als warnende Pro])h(>ten be-

zeicbueL Dagegen zu § G3 improbari wird im Wider^ipi ucb dazu

bemerkt: Der Wideretand der Senatspartei gegen Pompejua atammte
weniger ana Beaorgnia fQr die Freiheit der Republik ala aus Arger

fiber die Tolkafreandliche Haltnng des Pompejua. .

§ 13 ctUros in provinciam eius modi kominoB cum imperio

wittimui] eeteroB iat richtiger Gegensalz zu hunc, wie §40; ich

biUige ceteras in provincias (Clark) nicht. Aber in provinciam ist

kanin !in!th?ir. Nach § 38 und 65 muB die Bedeutunf? ad exleras

naiiiiu.f's lit i«j:«8teill werden. Die Provinz Asien alleiii l<Tnn nicht

gpiiiemt ^< 111, da dvitates omtus cuncta Asia atque Graecia bilien.

H bietel NNohl richlig jinjuincias.

§ 15 pecuaria res linquitur isl docb wuiil dds gleiche wie das

Qberlieferte pecmra rtlinquuntwr; dazu iat daa Simplex Unquihir
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nicht annehmbar. — (21. Sduqiai atqHe Aminmy quibui in cppiHi

$ntta domieilm ngitt mnibm meto omaiaB ac nftrtoM, Micht

bloB die kdnigUcfaen Schlftsser, auch die Stiidle wareo mil Magazinen

und Vorraten fQr die Truppen ausgestattet Gleicfawobl scheint

mir die Lesung domidUa regis omnt&iit nhtt muOa ae referta

(Clark) scfi5ner.

Ini gan/.t-n gefallt mir Deuerlin«^s Text gut, und er ist fehler-

frei uDil s( bon gedruckt. Der Koiumeular wurde ao eioigeo

Stellen verbesstfrl.

Omamenta Graecorum oppidni um, quae ceieri toUenda esse

arbitratUur] DaB Cicero hier aul l>iicuiluij au:>piele, ist uicht wahr-
acheinlicb; er haUe vor vier Jabren die Kunslraubereien dea Verrea

geacbiJdert uad deutet mit e$Uri an, daB auBer Pompejus eigeal-

licb alle Peldbemi aolche verQblen. — | 42 heUmn trmtmUimdum]
„niclu deferendum, weil der Oberbefebl Glabrio abgenomuien und
auf PiMn|)('jus ubertragen werden 8olite'*. ^aMfimitfera beifit ein-

facli „uberlassen*S wie § 1. — § 46 Ugatunt] Dieser Gesandte

kann inir wegen der HfziehuDgen zwisclien .Mjlliridates und Rom
verhaudelt baben. Metf lhis Viu» konnte nicbt erwarteo, daB er
als Vermittler aogeiuien werde, wohl aber die damaligep Konsuln.
— § 54. Die Hegenionie zur See ging im J. 477 (nirhi 471) an
die Athener fiber. — § 57. Die Volksti il)uiieu trateu 10. Ue-
zember ins Amt (nicbt am 15. Dez.). — § 62 magistratum] Vgl.

JB. 1905 S. 252.

19) H. TdIM CieeroDit oratio da {Mperio Ga. Pompei. Sekolanua
iujisuin quartrim cdidit AI. K oruitzc r. N'induboDMMCIlVl^ anBptiblli

Caroli Geruld filii. 54 S. kl. 8. kart. 0,00 Ji-

Der Text ist fehlertrei. § 11 lumen, exstincturn wurde da>

Koinm,! In'sser enlf'tTrit. S. 42 Pompejus ultprsiif^g die Alpen
iio\i> iiinere circa Ilhud.uu el I*a<l! foiiiL's. Die Queiieu der Hhone
und des Po liegen so weil vuueiiiander, daB dicse Besiiiiiiiiun(;

nnverstandiich ist. — S. 43. Ilispauia ibeiu iluunne dividitur iii

ctieriorem et ulteriorem ist Ibero llumiDe ala unricblig zu eat*

feroen. — S.50 aetaa legitima quaeatorae eral anoua aetatia XXXVIL
Dies iat ein falacber SchluB aua ( 62. Ea kann kein Zweifel be-
ateben, dafi Cicero und CSsar im 31. Jahr die Quiatur in geaett-

licber Weiae bekleideten and Pompejua daa gleicbe Recbl hatte.

20) 11. Nuhl. Die Oberliefarang d«r Poaipaiaaa. B0rl.pl1ilol.WS.
1900 ^ji. 1129—1135.

Als beste \h. dieser U«'(l»! ist der Cod. Erfurlensis K' in Berlin

auerUiinnl. .Neliuii iltn iritt der Tegernseensis T, <lrr nur den

ScbiuB von It) resfm an i-nllialt. Fiir §§ 1

—

U) boUaclitel uiau

als einen ErsaU d.Uui die iiilde&lieiuier lis. t, die aui> T vur seiner

VerstummeluDg abgesebrieben wurde. Et und ET bilden eine

Klaaae. Daneben treten aJa andare Klaaae der fiariekiniia 26B2 H
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uod fQr § 41—43 eiD Blatt eines Turiiier i'aliinpse.sleii V, aU
dritte Klasse die deterioreh {6).

Clark, der H QbersehflUt, erkiait: Equidem reor cod. E ex

eodem fonte quo T BDianavisM, aed ex H aaepe correctum. Nobl

meiot: ^Dieae Aonabme ial aicher falscb; denn ea ware ein Wunder,
wenn der Korrektor gerade our diese etwa 40 Stellen aus den

nnzabligen Variaiilen ans^rwjhit halte'*. Claiks BebauptuDg be-

ziebt sicb auch auf die Miloniaoa, die in HE slehenden Exzorpte

tiff Verrinen, die Caosnrianae, die vierte CatiliDaria uod aoUte

eiouial in dic.^cin gaiizen L^mfang Dadigepruft werdrri.

„Mit lieciit weist dagc^'en Clark die Bchatipiuug Laubinanns

ziiruck, daB H zur Klasse der deleriores golion^". Nolil glaubt,

wcuo wir nielhudii>di zu eineni Urteii ubi^r den Werl der Us.

kommeo woiilen, mOfiten wir vou § 41—43 ausgebeu, wo in P
eine uoabbangige Oberlieferong vorliege. ,Jlier atinomt H mit P
drdmal toi HicbUgen Qberein gegeo £td (ea atatt bac, cognoatia

stati cogoovistis oder cognoacitia, fama atatt famae)''. Daa auf

Gruod voo IMl in die Auagaben gesetxte ea ial falsch ; wic es vor*-

ber heiBt hoc Random eonimaUia, muB aucb bier steheii hoc

temperantia \ es isl diese temperaniiay die wir jetzt an Poaipejus

seiien. Kbf^iiso lialte ich roijuovistis E fur ricbtig. Slalt obigorn

qiiiiniium Im icf V qnandam [a stall o), fl quadam, iiitk'ui hac

cnii',tn')iAiii aut einen ALlativ zu deulen scbien. Nohi sioht liieriu

i'iiien detjllichen Beweis fur gemeinsanieii llrsprung voii 11 und [*,

Nuo bal aber H abweicbend von PEtd twslri tilall veslri, quoque

atatt Qutritesy permUtmium atatt tranmitUndiian, imperio fur m
Mipar^. ^iob) acblieSi daraua: B gebt auf eine von £t(f unab-
htogige Ha. anrdck. Mir acbeint, daB H mit P nicht mebr Qber-

einatimme ala E, dafi aber der Schreiber tod U, wo seine Vorlage

acbwer leabar ^^ nr, die lesbaren Buebataben zu passend scbeinenden

W5rtern erganzte. So kann er aucb die richtige Leaart fama,
die ja auf der Hand liegt, selbsl gefunden haben.

Nr»hl komml zu (b-in Resiillat: ,,1'nler diesen l^mstanden

sclienit if6 mir licblij;, tlio bessere Klasse dtT Kezritsidii /ML'i niide

zu iegen und n«ir danu davuji abzuweicheii, wvuu iin li^.- u lesen

werden kann, daB sie feblerbaft isl uder daB aus andcitj diuuden
die Lesart von U den Vorzug verdient^S

§ 1 com antea propter aetatem nondum huioa aoctoritatem

loci attiDgere auderem] Wegen aeiner Jugend wagte Cicero nicht

ein solcbes Anaehen so beanaprucben, daB aein Wort beim Volke

roaBgebend ware; jetzt bat ea ibn ter praetorem primum cunctia

oenturiia gewabll und ilim dieses Anseben gegeben. Die VVeg-

lassung der Begrundun^ ppr aetatem in H lafit Cicero als niutlos

erscbeinen, da er erst durch die f'ratiir audacia erbalten b.dM>.

Nohl meint: ,,es hi kauni glaubli(h, daB Cicero m scmetn

41. Jahre sagt, er »ei bisher dnrdi seme Jiiirend geliiuderl worden,

die Kuatra zu betieten". 66 eio Mmm . . . arUea ibi] ISubl tiigl
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iH mil H; „denn num kann wobi kaum sagen apvd Jfoemcm
hdbm gmerai stall pngMoerat*, Deahalb atehl tH in j^oer

GegenJ. Wie man daa ohoe t6t nicbl entiadUche yMnii erklarea

soli, gibt Nobl uidit an. Im Qbrigen erdrtert er die von Clark

in dieser Rede aua U aufgenommcDeo LesarteD eingebend und
aorgfallig.

21) F. Fafiband er, Obaa^sbach zum Cbersetzea aas dem Deot-
•eben ias Lateiniache fiirdie mittleren Rlifien d«r GyHsatiei
ttod Realgyuioasien. Zweite Auflage von E. Niesert. StfiDttor i. W.
1907, AacbeodorlTscbe Bacbbandluog. 223 S. 8. 2,10 Jt-

Dieses zweckmaBig eingericbtete und empfehlens\Yerte Oluings-

buch ist S. 117— 136 durcb Cbungsstucke im AnscbluB an

Livius XXI, Cicero de imperio Cn. Pom|»»^i und in r,i(il. I erweiterl

worden. Nach S. 124 erwarlete Scipio m r\ur\u Kagti auf deni

link en lifer drr Trebia das Uow des JSeni|»iuiiiu;i. Es ist nichl

klar gesagt, daB Scipiu uber den Po und die Trebia zuruck>

gewicben war; er stand am dstlicben oder rechten lifer. — S, 128
wird Sertoriiia uDpasseDd als SklavenfQbrer beseicbnet. — Nach
S. 134 halte C. NaDlius die Abaicht, „am 27. Oktober mil be-
waflbeter Hacht in Rom zu eracbeiDen und am folgenden Tage
cine groBe AnzabI leilmder StaaisnKumer zn t5tea*% Am 27. OkU
sollle Manlius in I iisula zii den VVallen greifen, am 28. die Ver^
schwon'iif'n in f^om lossrhl.'ij^'Pii (In Cat. 1 , 7). - Cir. § 24 roff-

stitutam cum Manlio diew? a quo eiiam aquilam . , . praemissam?
LlnttT a quo \»i Catilina zii verstehen, nicht Manlius, wie S. 136
ge^chicht („zu Manlius, der ibm ja scbon einen silbernen Adier

entgegeogesandi iiabe'*).

22) Gieeroa Redes gegea L. CatiliDt und seina Genoaaei. PSr
den Schulpebraiifh heraiisgegebeD von Hrrmann [Vobt. Dritter,

UDveraodcrlcr Abilrurk dcr Written Aofla^e. Leipzig 1906, G. Frej'Ug.
XV 111 u. (>'J S. kl. f;el}. 1 M.

S. 69 heiCt der Sieger vun I'ydna noch P. Aemilius. Bcim
nachsten Neudruck konnten doch die im JB. 1898 S. 229 ge-

wunscbleu Uericbtigungen und einige Anderuogcn im Texte leicht

Torgenomtnen werden.

3S) Carl Stefi;mana, Hilfsheft za- Ciceros Red« fiber den Ober'
hffohl des Cn. Foiupeius und <]vn K n t i 1 i na risch e n Redea.
Ui itle AuUagc. !>Hp7:ip 1907, B. (i. I eubu. r. JZ2 S. 8. gcb. 1

,2n
.

()l»er die EiDrichluir:: dirs»'s Hfirlileins habe icli .IH. I'^O?

S. 62 berichtet: bfim Lesni desscilbcn fcind die dcm Texiiirfi hci-

gepplirnen Kiii Ichen zu beiiuLzeu. Der Verfasser hat in Im /u^ auf

Sill uinl Inhalt viele Yerbesserungen, aucb kleine Ergauzuiigen

angebracbt. ISeu i&l namcnlUch die Disposition der ersten Rede
gegen Calilioa (S. 62). Der StolT ist aur Dinge beacbrinkt, die

der Gymnasiaal wirkUcb wiaaen aoUle, S. 6 heifll es: nMch den
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bestehenden Gesetzen konnte eio rftmischer Bfirger nur von der

VolksvenammloDg sum Tode murteilt warden, wSbrend Cicero

danuf bei der Hinrichtnng der Katilinarier keine RQcksicht ge*

noninien batte". Damit sollte die Angabe Terbniideo werden, dafi

der Seoat durch das sonatus consultum ultimum „den Knnsuln
aufierordentliche Vollmacbt iiiit Gewall fiber I.ebpn tmd Tod" er-

teilt hatte (S. 71), dafi Cicero also vert'assuiigsinaBig zu verfahren

glaubte. — Nacli S. 27 sollten ,,L. AureJius Colta und L. Manlius

Torquatus am 31. Dez. 66 (nach Salliist am I.Jan. 65)** ermordet

werden. Auch nach Suelon (Caes. 0) soilte prindpio anni los-

geschlagen werden. Am 31. Dez. wollle Catilina bloB die Vor-

bereitungen fttr deo folgenden Tag trefTen, nach Cie. in Cat. 1,15:

U pridk KaL ion, Lepido $t TvXb tmMm mUm M comdio cm
tdo, mmim conraiinn ef |wdict]piim emUUu mUrficimdonm coma
paravisse. Wenn St(!<;manQ nacb dieaen Worten annimmt, der

Mord hftlte am 31. Dez. statlflnden sollen, dann sollte er auch
nnter contulum die eben das Amt nipdcrlegenden Konsuin Lepidus

und Ttilliis verslehen. — In dor Nachi vom 6. zum 7, Nov. wurdpo
zwei Manner bestimuit, die Cicero ilfa ipsa norte paulo ante lucem

toten soJlten. Nacb der Erzahluiig bei Cicero m Cat. 1,9 -10,

und Sallust (Cat. 28, 1) fand der Mordversuch am 7. :\ov. statt.

Die Aiiaeuuiig auf dea 8. Nov. S. 31 ist nicht annehmbar. In

Cat. 2, 12 hestemo diet om 4mi meae paene inUrfechu mm
tauUwn . . . ecmocmri gehftrt die Zeitbeatimniiing bloB zum Haupt-

aato. Vgi. JB. 1884 & 162 and 1886 S. 84.

24) Cieerot Red«o gepen L. Sereins Gatilint. Auagabe for deo
Schiilgebraiich von Knrl HarhtmauD. Achfe, sot f,TaItij,' (lurch-

gesebeoe Auflag'?. Gutba l^Uti, F. A. Perthes (AkUeagesdlschaft).
40 S. Text uud 42 S. Kommeotar. ^. 1 Ji.

Der Text blieb unvprandert. Man seUe in Cat. 1,29 im-

penderet; 2,5 adule-scenies: 3,10 Cassii. 3,21 be^imit zu Irfih.

Die Abhandluiig vou Peterson iiber deii (iodex C uud die Ausgabe

voii Clark macben filr die nilcbste Auflage mehrere Anderungen

Mig (vgl. JB. 1906 S. 217 f.). 1»22 muB ea mil C heifien: iw

III Mii^fli U coUism* Die Phrase aa eotUgm findet aich bei

Cicero oft (pro Quinct. 53; in Caec. 37; Verr. 2,48; pro Caec 6;

Phil. 13, 45) und wird Tuacul. 4, 78 erkldrC: den verwirrten Sinn

aammeln, sich besinnen, zasammennehmen. 2,4 vermute ich:

neqmquam vobis omnibus etiam turn re probata (S, 210). 3,25

lex hate fuit a Jpnhdo, CntHinn, Cethego, Cassio comtituta ist

Catilina offenbar durch Ga^nni') zu erselzen. Dies^er war omnium
scehrujH improhissimus machinaior (§ 6) und uberiiahni civps inter-

fictendos (4, lli). AiiBerdcm eui|d'eli!e ich, mil Ci.iik zii lesen;

12 vitamus, 4 uti L, . , . eius modi, 5 videtis^ 11 nuptiis locum^

16 tot ex tuis, 1 7 ratione ulla, 20 placert si6t . . . Quid eH? tcqiddf

22 tua itta, 27 profedt cum, 30 aew mmU\ II 10 kwrnamt at . .

.
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ebrios, 11 Nulla enim est, 14 ccnfert. 17 ti iam mc, 14 urhes,

27 naii sunty 29 flormtuiimam potenlmimamque; lii 17 mamfesto
comprehensa, 18 possimus . . . hoc eerie, Quirites. 21 esse tarn aversm^

26 yostnlaho . . . alter Ammm; 1Y 8 kommem, 12 |irae6e6o, 13 /tiit-

dametUa rei pnhh'cae.

Dev Kommeolar wurde an einigen Slellen verbessert. Icb

wuDScbe eine Notiz zu 1 1 Palatii. In liiesem voniehnien Stadl-

teil besafi Catiliua ein Uaus; daB er „von seioeui Vater in

dftrftigen VerbflltnineD sarQckgelassen** war, ist docb iweifal*-

haft — 14 cum Uteris] mit iwei Sfthoeo (Oros. V 12). — IS
eokmkm JB. 1905 S. 253. — I 20 a^orrtt Ja t905 S. 280. —
I 33 bspipiter, qni Hsdm, pi^iu haec urb$, auspicifs a Romulo es

*

eomUtuiui, qmm Siaiorm . . . vere nominanms. Weil der Tempel
des luppiter Stator erst 294 v. Chr. gebaut wurde, soil dies

historiscli unfTPfvun spin, luppiler entschied durcb seine Vfigel,

daB Koimiliis eine ninie Sladt fiiimden solle (Liv. 1, 12, 4 luppiter,

luis" inijiiit ,,iussus avihus hie in Palatio prima urbi fundamenta

ieci"). lionuilus Palatiuni j riinum muniil; sacra dis aliis Albauo

rilu, Graecu lltradi fadt (Liv. 1, 7, 3). Unter den di alii ist vorab

luppiter gemeint. Weno aucb nicbt gerade eineD Tempel, erhielt

er doch soforl bei der Grdndung der Sladt einen Altar; er wurde
als SchuUgott eingesetzt, constHuha, — II 4. Q. Publicius war
PrStor gewesen (pro Cluent. 126). — III 9. Es sollte beigefQgt

werden, dafi der angeblicbe Sibyllenspruch von Waln>a^crn (IV 2)
gefrdscbt war, nicbt aus den Sibyilinischen BQchern auf dem Kapitol

stanimln. — If! 15. ,.nie Darsielliiiig (jceros ist ungenaii": iiPin!

('.laucia war iiichi in der Kune; extractus e domo Clandii trucidatus

est (Oros. V 17/J). - IV 3. Ciceros Frau isl exanimata. Nacb
llaclitmaim luMieutet dn^t s Wort 1. enlseell, 2. belaubt, halblot.

Es ist bei Plautus uiid Terenz baulig in abgeschwachter Bedeutung:

entmutigt, erBchreckt; vgl. Verr. 5, 16 exammalus accurriL Icb

babe es auch Liv. 21, 52, 2 hergeatellt {Scipio vnkun ana €X-
animahu)» — § 5. ^Sonst war ea einem Verhafteten bei der

libera custodia gestaUei, sieb denjenigen auaiuwlhlen, in dessen

Gewahrsam er sicb begab''. Dies war wohl nucb bier gei^cheben. —
S. 42. DaB [Vero vorschitig, . man solle, ebe man eine definitive

Enlscheidiing IreiTe, erst die Besif'^iinr; Calilina und die Ruck-
kfhr drr Trtipp<*n nach Rom abwarlen" (App. b. c. 2, 5), ist niclit

glauUlirli, ebi nsowenig die Lesiing de en re prap^idiis afrdurtis

referundum bei Sail. 50,4. Nach in Tat. IV 14 mfn' videiUui't ut

habeam satis pramdii Ui eher prae&idm addtits zu biUigeo.

25) M. Tulli Ciceronis in L. Catiliiiain oratiooes quattuor.
Seholanm io asnn sextain edidit Al.Komitzer. Vindobooae MCMVI,

somptiboa Caroli Garold Alii. XVUI ii. 78 S. U. 8. kart. 0,70 UK.

Der Text ist gut; docb sind Petersons Forscbungen dafQr

Docb Dicbt verwendet. 3,12 ist mir wds, eegu^ liftt* itm adt
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mum Dicht vrntlndlich. CatfliDa aoll bedenkeOt was er n6lig

babe, nicht ob er eiwas ndlig babe {fM tUM talionu fWtuikia

Sail. 44).

Ciceros I.ehen und die Einleilung sind in gefalligem Lalein

abgefaBt. D<t In(h*\ noniiTuim t'Titha(t manchpn gulen ArtiKfl,

2. B. fiber municipiuni, praettu tnra, SiiiylHna lata, trium|)huf.

M. Meteilus ist nicht ein homo igoutusi ti war eia Patroo Ues

Sex. Roscius (§ 77), 69 Prator.

26) Marco iuiiio Ciceroac, Le orazioai cuntru Catilioa com-
meoUte da P. F«ifataro • T. T«BtorI. Hilano 1907, Fr.Vallardi.

Vm a. 142 S. 8. 1,20 JH,

Den beiden Herausgebern war die AuffinduDg dea Terstum-

melten Codex Cluniacensis in Hoikham dureb Peterson und die

im JB. 1906 S. 222 besprochene Ausgabe von neun Beden Ciceros

von A. C. Clark noch unbekanot. Daa Obrige Maleriai babea aie

iQcbtig verarbeitet.

Der Text ist gedruckt und zeigt wcnig Bt'sontierlieilcn.

I 20 helBt es non rcfaram id, quod abhorret a meis inoribus, ich

werdc nicht das beantr;igeo, was meinem Charaktor ziiwider ist.

£b wird bemerkt, daB der Seuat nicbt berechtigi war, einen

Barger zu rerbanneo, und Cicero nicht einen ungeaetzlichen 6e-
waltakt beantragen wollte. Gleicbwohl iat au interpungieren: non
Ttftram, id qwid naw. Der lohalt dea Antragea ergibt aicb ana

dem Vorhergehenden. VgK § 32 [id] quod saepe iam dixi* —
If 20 fin' ae m msperatis ac repmtinis pecumis mmptuosms iactanmt.

Das von Ernesli ztijjpsel/.te m wurdfi von IVnlori als nniiiitz weg-
t'plasspii ; er faBt peciimts als Abi. iustrum. - III 1 fffrnltatem miki

obtalam putavj, H^ quod . , . semper optabam ab dis imnwrtdlibus, ut

tota res . . . deprehemkreiur. In dein /wtiiteii ul seht; ich nicht

eine nachdruckliche Wiederhobinj? (I'fhcace ripresa), sonderu einen

Fehier, als ob das Folgeude von optabam abhange. — IV 7

pUeUm ease] Daa nar in der Ha. von Tegernsee alehende me bt
unniltx.

Die Einleilungen m den vier Reden aind angemesaen. S. 12

wird M. Metetlua (Prfltor 69 v. Chr.) ohne Grund ala forae con-

ginrato bezeichnet. Jeder Bede ist eine aorgfciilige lobaltaangabe

nnd eine rhetorische Wurdigung (iNota) vorgesetzt.

Kommentar. Die Herausgeber habpn dm Text sorgfaitig

durchdacht und d^n Knmmentar von Laubninnn wohl studiert.

I 4 disjoint um ,,che esercili il potere in inodo arbitrario". Das

ware wilikurh'ch, tyrannisch. Bichtiger scheint „fabrla.ssig, jileich-

giiitig '. — I 23 mihi inimico] weil Calihna Ciceros Schwagerin, die

Vestalio Fabia, verfubrt und seinen Verwandten Marius Gralidianua

ennordet hatte. — II 8 coUegerat] Daa Pluaquamiierfekt ateht,

weil Gatilioa mit Tielen Aobangern ana Rom fortgegangen iat.

Tentori bexiebt den Satz auf Gatilinaa Bewerbung um daa Konaulat
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fur 62, da die Wahlen erst vor kurzer Zeit gawesen waren. —
II 10 hunc si secuti erunt $iit comites] Das vorangesteilte Objekt

hunc wird durch mtus vortre.len (vgl. IJannihnhm mi n'res fX

civitate eierpryvf), iiach ciiirr Prapos. durch eius {deum ngnosri)i)m

ex operibus ems). Teiitoii meinl: sui invece di eius, t'orse per

indicarft die sono compagni siioi naiurali. — 11 10 ebriosos] Die

besteu lis. bieleu ebrios, die Beiruiikeueu. Cicero gebrauchi .soii»l

ia den Reden ebriosuSt trunksuchtig, nicht* — II 17 sUri ipsos

„per ii loro bene**. — II 19 fugitivo] „AUade alia riYoIntioiie

servile ed a Spartaco**. Ich glaube nicht, daft Nohl und Bacbt->

mauD tu masBimm muk&udinem richtig odewe hmiuaeUen, da

eben vorausgiDg me adefW. Vielleicht isi concunim ausgefallea

(vgl. 1, 1 concursm bonorum omnium). — 11 26 torn antea] Ten tori

tilgt 'hrf mid er<;anzt fecistis. Ich sche in dixi eine Krimit^rnni?

au § 5 memetUotf u^w. — II 27 quia \nnti] mnf ewes] l^in/ii; ( kirk

bchio'lt ncUi: sie smd als Burgri i^eboren wordeo, sind aber jetzt

ihrer liesinnung nach mehr ho-^ies als dves. - HI 10 avi\ Er

war 102 Konsul, nicht 102 (Pauly-Wissowa IV 1374). — lil 27

di^tm] Ml^ra contro il decoro nazionale nuocere a chi aveva

aalvata la patria". — IV 11 kem wrbem, (ueeM or6u urrmrndi
HacbtmaDD Qber&etst lusm mit „Preade*% Laobmann mit ,JLeachte'S

Klotz mit „Zierde, Scbmuck**. Fosaataro stimmt Ijaabmann bei:

efn ito per la causa, „sole*S in quanto diffbadeTa la ioce, cioi

la civik^.

27) Ciceros Reden fiir P. Sulla uud fiir dea Dichter A.. Liciaius
Arehiai. For d«D Seholgebraaeh heraosf^i^ebaB vod Beinriek
Reumont. Mliuster i. \V.. A.schoailarfTiirhe Bucbhaodlaog. Text, 1905.

\Xf u. 66 S. ^ ^eb. 0,75 JC, Konmeotar, 1906. b2 S. ». barL
0,60 Jt.

Die ftVorgeschichte" zu SuUas I'rozeB gefallt mir nicht. £a
tst unwahrscheinlicb, da6 Sulla und Antronius ^einstimmig** in
Konsuln gewfthit wurden (troti $91). Gegen eine solcbe Wahl
ware die Anklage w^en Bestecbung nicht durcbgedraogeo. Dann
wurde das Konsulat ibren Gegnern „zugesprochen**. Neinl Ea
warde eine neue Wahl anKeordnel. „Catilina socbte die beiden

Verurleillen gewallFam in ihre Wfirde wieder einzusetzen''. Nach
Sail. Cat. 18 wolllen Catiiina uud Autronius fasces corripere; Sulla

war nicht beteiligt. Nach Tanusius (lniJ!P*i*'n fhci Supt Caes. 9)
war Catiiina nicht betPili^i, Cusar und Lrassus vvoilteu ihnw Sulla

und Autronius &a> kutiMiLit zuruckgeben. Es ist unstauhaft, den
Sallusi nach der Fabel des Tanusius zu berichiigcn. Cicero ge-

dachte Catiiina zu verteidigeo, ,»in der Hoffhung, mit CatiUnas

Hilfe zum Konsulat gclaiigen zu kdnnen**. Cicero sagt: 5pero,

II a6so{«ltif trit^ tmiximiUioTm ittirm nobtii /er« m rotfeiie petflMf
(ad Alt. 1,2); er wollte nur die Feindseligkeit seines Mitbewerbers
besSnftigen. G^ar Mgiog nicht nur frei aus, sondern setzte sogar

die Verurteilung seines Ankligers und des Prfltors dnrcb"« Den
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Aoklager scblug er und sperrte er eigeDmachtig ein; tied Quasitor

(nicht PrStor) kerkerte er ein, weil er eine Anklage gegen ihn

al$ hOberen Beamten angeDomroea babe* Er Tertirteilte aie selber, <

ein scbmSbUcber Gewaltakt (Suel. Caee. 17). Am ( 5 In hone

eoBedriBrimam sedm d^taH$ acbliefit R. S. IX, dafi die Konsuin

Murena und Silanus zugegen waren (auf ihren Amtssesseln?). Ich

sehe in diesen Worten nur eine Hindeutung auf den Sitz des

Pralors, wpjcher die Gerichtsverhandhing leitete. Di^ Finleihmf^

zur Rede fur Archias ist put; der Gedniikpngang heider [{tMit'ii

ist sorgfaltig skizzierl. TUr niusterhaft schon gedrucktc Komuienlar

besteht aus allzu reitlilicliRn Obersetzungshilfen, die niir hisweilen

gesucbt vorkommen (wie Sull. 36 aliquid suspicari sich tii etwa

einer Selbstt^uscbung hingeben), und grammatiacben Winken, die

grofienteila nnnfltig atnd (wie t. B. SulL 6 quia iia bomm adftiit

jeder Sebfller einiieht, daB quis bomm la mblnden iai). Auf-

DilleDd iat unquam, nuHqwm ffir wn^iMMi, numqwm.
Pro Svlbi 19 liest R. nequg €iiim me arbitrabar nacb einer

Verroutung von C. F. W. IMuller. Dieses mm scheint mir stOrend,

weil dem Sritz him fhniqne . . . ohlinebat bereils eine langn He-

grunduDg (wenn auch in Fomi cnier Zeilbestinimung) vorausgeht;

neqne scheint mir eher eine Kurtselzung des liauptsatzes ein-

zuleiten, eine weitere Folgerung aiis cum mihi . . . coeperaty als eine

neue Begrundung. — 22 cum [Tarquiiiium el iSumaoi et] me
tertium peregrinum regem esse dixisti. Man hat bier zn Tor-

^uMm af Nunuun lu ergSnaen peregrinos reges fuisse; man ver-

glaicbo I. B. Sail. lug. 81 turn me, paulo ante Cwtkagdiiieiuit, &m
regem Pertm, post uti qvnque cfukiuiuimus viekaiur, ita Aomoiili

hmXtm /ora. B. bat die eingektammerten Worte nacb einer Ver-

mutung Ton C. F. W. Muller getilgl; nun scheint mir aber tertium

kaum verstandlich. — 3S non purgal] Dazu ist Cassius Suhjfkt;

er lialt Sulla nicht fur rein von Vprdacht. Man wurde ei^t titlirh

purgavit erwarlcn. R. uberselzL: L>as rechlferligt ihn niclit. —
44 non mecum aut cum familiar! meo questus es scheint oicht

ricbtig. R. schreibt sinngemaB: aut familiariter queHus u.

HoQos ad patrem, insignia honoris ad te delate aunt] R. be-

merfct: ,,da aein Vater Konaul geweaen, ao durfta er ein Abnen-

bild mebr anfoteUea delate Qbergegangen**. Da acbon der Koruiadii

nnd PrStor ibr Abnenbild hinterliefien, so scheint mir dieae Be*

merfcung uicbt ricbtig. delata beziebt aich auf eine Entacheidung

des Gerichts, welches den Autronius und Sulla Terurteilte. Es

Terlieh nach der Lex Acilia Cal[)urnia de ambitu vom J. 67 deni

Sohne Torf|iiatii8 nach siegreich durchgetiilirter Anklage die exuviae

der Verurteilten als praemia, die Insignieu der Konsularen, das

Recht, im Senat coiisulaii loco zu sprechen, an Festtagen die

purpurverbranUe Toga zu tragen und hei den Konsularea Platz zu

nehmen. — 54 Nec opinante Fausio] R. erklart: „Und dazu gegen

die Vemntang**. Fflr „und dazu" bietot der Text keinan Anbalt;

Jafei«M«hta 1XZI7. 17
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man vorgleicbe die Anmerkung Laubmanns. — 68 metum nobiB

teditionea^ue adferebant] Hier scheint seditiones nicht in den Zu-
sammenhang zu passen. Madvig und Nohl schrieben caedts seditionis-

que\ R. liest aiiffallenderwoise: metum nobis caedis sedilioMsqus

afferehant. — 68 interfecto patre tuo consul descendere . vom
Kapitol ;iuf das Forum, um ilort zu opfern". Die Konsuhi soUlen

auf dem Kapiiol bei dem zum Bpginn der AuiUiaiigkeil ublichen

Opfer ersicblagen werden unU Autroiiius und Caliiina (oder Sulla?)

fon doit ate Konaiila in die Stadt berabsteigvii (nicht lu einem
Opfer). — 73 tfomut, quM teUbrvtio* Das Haua war exornau

(§ 88)« aumal durch die tina^iiict moHMnim; es fanden sich tiglich

iele Leute zum Morgengrufi. Samtlicbe Herausgeber haben den
richtig uberiieferten Teit versebleclitflrt — 88. Der Dativ kmc
pnero gehort nicht zu metuit, sondern zu relinqvat. — destitutus,

sc. ab omnifMis: „aller Uinge entbinBt". Man tnuii doch mit

Halm vprbinden; in b. forL mig. deatilutus, in diese eieude Lage
verstoiien.

Pro Archia 11. census nostros „in denen wir stehen; der

Yerteidiger macbt die Sache des Angeklagten zu der seinigen,

daher der Plural". Ich denke, noatrw beaielie aich auf die r5nii->

achen Bfirger; census mens „meine Scbftttungsliste** Icooimt mir
sn sonderbar vor. Der Ankiiger vertongte, es soUte in den Listen

der ScbaUungen, die seit 89 stattgefunden, dpr Name des Arcbias

nacbgewiesen werden. — suo iudiciu „durcb Uandlungen, die

man ^u seinen T'ngunslen deuten Uonnle". Rirhlippr ware: durch
I ntniassung aller Handlungen, • zu deneu nur ein Burger bc-

]echtigt war. — 25. Gallos, einzeine Gallier, nicht „die keltiscben

Slanime ISordiuiiciis".

28) W. Sternkopf, Die dkonoaiU der Rede Ciceros fir de«
Diebter Archies. Hermes XLD (1907) S. 397^373.

Die Rede fOr Arcbias gebftrt swar ibrem Gegenstande nacb
nicbt zu den bedeutsamsten Mustern der Beredsamkeit Giceros
(nacb Tac. dial. 37), doch ist sie immerhin ein hervorragendea

Denkmal seines Geistes. Auch erregt sie ein besonderes Interesse,

weil Cicero iuor in onentlicber Gerichlsverhandlunfj die Poesie

und griechischi' Hildung verherrlicht uud der nalionalen Geriog«
schatzung der Kuust und Wissenschaft eulgegentritu Die Echt-
beit der Hede Nvird heule nicht mehr bezweifelt. Dagegen halt

Halm (l^inleilung § 6} es fur mOglicb, „daB Cicero die in der

Meditation nicbt ausgearbeitete Beweiaf&bning und Widerlegung
dea Gegnera beim freien Vortrag waiter au8gesponiwQ» absr bei

der splteren Herauagabe in nur flAcbtiger Skixae bingeworfen bnr^;
nach TeufTel enthilt die Rede viel Deklaniation, und Scbnalz ver-

mifit in ibr eine genau durchgefuhrte Kinteilung. Dieaen Be*
mangelungen pegenuber sucht St durch eine Darlegung des Ge-
dankenganges zu erweisen* daB Cicero in disser Rede „eine aoi^*
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flUige DispMitioD befblgt nod iiberall wohl Oberl^ und zum
2w«cke spriclit*'.

Im Exordium erklSrt Cicero, w«rum er deo Archias ver-

ieidige (§ 1—2), und wie er ibn verleidigeii woUe (§3). Der
«rste Satz von § 4 entlialt die pHrtttio.

Im 1. Hauptteil wird ansj^cfuhrt, daB Archies die Zivital recht-

maBiji erianglc. Was Cicero hier de causa vorbnngl, zerfallt ia

die iNai i .iiii) (§ 4—7) und die Coniirmalio, mit der die ileluiaiio »

Terbundeo ist (§ 8— 11). Die eigentUche Recblsfrage ist deshalb

flo kurz abgetan, „weil in der Tat das Burgerrecbl des Arcliias

imanfechtbar war*\ Die Verherrliebung der Kanst soUta daa eigenU
liciie Tbeina der Rede bildeo; „allea sprlcbt dafflr, daB die Be-
Mhraakung dieaea Abacbnittes iirapnkDglicb geplaal war: der Ge-
ilanke an eine binterher vorgenommene KurzuDg iat abzuweiaea***

Nicbt einleucblend ist mir, daB § 10 unzweckmaBi<; und
widrrspruchsvull sn. Archias hatte sich 89 als rSmisrher Hftrircr

aii^f nieldet, well er ein Gemeindegenossp von Ilerakiea war. St.

aiemt: ,,Damit batte er sich, nachdem die Meldefrist abgelaufen

war, des Recbtes begebeo, seinen An«pruch aiif die civitas Komana
luil der in den andern Gemeiadeo crlaugleu Zivitat zu begrutidcir^

Aber nach dem Wortlaut des Gesetzes si qui fotderaiii civitatibm

4id$er^ fuimiU genQgte der Nacbweis, dafi er zur Zeit der

Melduog bei irgeod eiDer ferbAsdeten Gemeinde ala Burger auf-

genommen war. Wodd also einer der Richter nocb Zweifel begea

oiocbte, ob Arcbias Burger von Heraklea 8ei« da die Bfirgerliate

4ieaer Sladt gleicb nacb der Meldefrist vernichtet worden war, so

war es doch nicbt unzweckroaBig, daran m ^rinnern, daR Archias

aiH h als Gemeinde'jpnosse von IVeapt'l, Regium, Lokri, Tarenl die

Ziviiat beansprucheu koinii*'. ,,Ci^pio versucht gar niclit einmal,

eioen talsachiichen Bewt is ifir die Erlangung des Burgerrechts in

jenen vier Gemeiuden zu eibiingen'', weil der Reweis tur das

GemeiDdeburgerrecbt in Ueraklea genugte und weil die ErkiDgung

des BQrgerrecbls ia deo ?ier andera Gemeinden ala aehr leicht

galL irr^tenau iat nicbt ein Einacbmuggeln, sondern eine un-
enlgeltlicfaie Aufnabme; es ist daber nicbt daran zu denken, daB

Cicero aich widerapreehe, ala ob Arcbias auf unredlicbe Weise in

dieae Listen eingetragen sein kOnnte. Es liegt kein Grund zu

der Meinung vor. ,,(laC der betrclTende Passus zu rrklaren ist aus

ejuer Beziehuiig auf eine nicbt ausdrucklicb angcfuhrte bamische

Bemerkung des (ic^^nt rs".

Im 2. IlaupLteil Will Cicero nach § 4 difi Hichler liberzeugen,

A. Licimumy si civis non esset, adsciscendum fuisse. Zunachst selzt

«r in § 12—16 den veredelnden CinOuB wissenscbaftlicber und
liierariacher Bildnng auf den Redner und Staatamana ins reebia

Licht and sacbt dea Ricbtern den Standpunkt ktanamachen, von

deal attt sie die Verdienate dea verfolgten Dicbters ricbtig wurdigen

ktanlen. ,^flr Cicero iat dieaer Abacbaitt die Hauptaache, in ibm
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gipfelt die Rede'*. § 17 fuhrt von dem Preise dcr stndia humani-

tatis ac literanim zu Archias iind dnmil zum TheiiKi di-r l\ede

zunick. In § 1S—30 zeigt Cirero, ilaB Archias ^vegen seines

Dicblertalentes es durchaus v^ rdient, romischer liurger zu sein,

d. h. daB man einen Mann vou solchen Verdienslen, nachdem er

rechtmafiig liiirger geworden sei, nicht niis dem Burgerrecbl aus-

stoBen dflrfe. ZonScbst preist er ihn aiigeixiMn ^If eioeo Dichter

Ton eminenter Begabung und erionert an die Verebrang, die den
IKchlern cntgegengebracht werde {% 18—19); dann feiarl er ihn

ab nationalen Dichter. Er erwdhnt seine Verdienale nm daa

rdmiscbe Volk durch Verherrlichung seiner Kriege gegen die

Cimbern uud Mithridates (§ 19—23). Fr deulet an, wie die Feld-

herren diirrh dip Aiissirhf. in den Werken der Geschichlschreilier

und Dichter lorlzuleben, angetrnerl und gerade die edelslen ISalurea

durch die Hollnung auf Nac lirulim erregt \vuiden (§24—27). Er
huirt, ilaB aucb die Tugend iro Friedensgewanii, namlich sein

eigeoes Konsulal, durch den GrilTel des Dichters, eben des Archias,

verewigt werde (( 28—30). Im Epilog empfieblt Cicero den An-
geklagten dem WohlwoUen der Riehter (§ 31) and spricht die

HoffDung aus, dafi seine eigenartige Bebandlung dieses Falles ibren

Beifall gefnnden babe.

Wenn aucb St. in diesem sebr lesenswerten AufsaU den
Gedankengang des Hedners wohl nirht ganz erraten hat, so iat

er ihin doch vie! nfihcr f^^^kommen irgend jemand hisfK^r.

§ 1 earum reriim omnium vel in primis hie A. Licinius fmctnm
a me repetere prope sm iure debet. Archias hat beinabe ein Kigen-

tumsrecbt auf die lieredsanikeii Ciceros. St. empfieblt die Lesuog

pro 8U0 iure, indem Cicero den Mund absicbtlich voll nehme. —
%h ei mi Aoe. Dieses Aoe deuCel unsweifelbafl anf den folgenden

nt-Sati. St nieint: „Die richtige Lesart rauB sein: lid erar Aoe;

das sed markiert den GegensaU tu sTofAn*** Ein Gcgensati iat

nieht vorbanden; die Ersilblung wird einfacb fortgeselit

39) Il.Tatlii Cicerooit oratio pro Arekia. T«it6 LatiD pnblie ave«
one iofr-odtirtion, tip'? notes, no appendicf critique, hisloriqoe, lit|erair6

et ^ranmatical et dea gravorea d'apres lea mooaiDeoU par Enilt
Tkanaa. Maavi^ tifaga ravoa. Paris 1908, Haeketu at CK
54 S. 16. kart. 60 cmt.

Der Text dieser Rede ist in den Hss. stark Yerderbt; Thomas
scheint mir den Cod. G su strikte lu folgen and doch unndtig
davon abzuweiGben.

$ 1 ntew lervnre possemns die Aasgaben. fommnu GE iat

naeb den Worten hate vox .

.

. nonnuUii oltipiaiido tahOi fuH oflTen-

bar ricbtig, der finale Konjanktiv bier unpassend.

§ 4 affluenti. Thomas nimmt mil Hechf in G afluenti eineii

Fehler an. — § f> Sfd etiam hoc non solum tngenii ac Itdcraj'um,

verum etiam naturae atque virtutis, ut] Thomas schreibt: M tam.
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8C. /aiir. Naeb meiner Oberzeuguog Ut sed eliam rerdorben aus

prtimm Bdobnuog, und tor m ist fk^ ausgefaUan.

I 9 mUkm hhtnm di nomen 1. UeHm mdM] Madtig
aebrieb nomtfM, lacb nichl bei eiDem Buchstaben ist eioft Ruur
bemerkbar. Thomas liest mit Mommsen ntittii ipi Utura mmau
Diese Wortstellung kommt mir uDOaturlich vor.

§ 10 cum ceteri . . . jrrepserunt. Das cum und der Indikaiir

vertragen sich nicht; cum ist wohl mit Eberhard zu tilgen.

§ 10 reicietur^ Dagegen bei der ersien Person seUt Thomas
deD Konjunkliv: 19 repudiemm nach M. Tournier, 22 etciamus G
(E eiciemus). Das Fulai ist wuhi iiciiUger (§ iU re^udiabimm

Baiter).

•

30) Cfeerot Rede fSr Ca. PliBeloa. FBr lea Selralgebniadi kertM-
gegebeo von Koorad Rofiberg. a) Text (vgl. JB. 1903 S. 134),

b) KoBuneDtar Miioster i. W. 1903, Aaebeaderffoke fiacbbudlaaf.
75 S. 8. k.it. 0,75 M.

Diese Rede bietet der ErklaruDg viele sachliclie Si;bwierig-

keiten; RoOberg hal sich im ganzen in gescJiickler Weise mit

ibnen abgefundeD. — § 31 „aliqui bi^ucilen fur aiiqiiis". Das

aiebt der Scbuler selber; dagegen denkt er iiicbt liaran, daB Cicero

missus aliquis ex carcere wegen der Ziscblaata mied. — 38 §e-

pmttrm ndie MittetsperaoD, bei welcber spSter la tablende Gelder

orllQfig binteriegt wurdeo. Hier also wobl fOr dio Gelder, die

iateroDsia der Teretina fQr ibre MiiwirkuDg zu seiner Wahl in

Aussicht stellte**. Der Ankldger bekannto docb nicbt, sieb dea

gleicben Vergehens schuldig gemacht zu baben, wegen dessen

Piancius verurteilt wprden solJtp. Es ist also an eiiien Handel

zwischen dm beiden Gewabilen zu (ieiikcn. — 44 neque ego nunc

fonsilium reprehendo luum, quod eas thbus . . . now edtderis ,,Der

iioiijunktiv, weil die begrundende ErklSrung nicht als t;infacbe

Talsache, sondern als (iedauke Ciceros hiogeslelli iaV\ Der lu-

dikati? wSre unklassiscb. Der Sina ist: «f 0g9 mme conriUim

nfinhmi» fmim, noil quoA . . . sed; naeb mii ^od ial aber der

Konjaakti? Regel. — 54 fsreMiaai a lUauio tibi tm eonessioai

mWoII er aucb oboe sie genugende Stimmen zu erhalten hoffte**.

Das ist ferkefart; die Teretina sollte fur den Piancius und den
Laterensis stimmen, und ebenso die Ileimattribus des Laterensis,

die Papiria. Nachdcm dies gescbebeo war, rechnete Plnncius

(nnch der Angabe des Laterensis^ hei der zweilen VerhamiluDg

darauf, daB fur ihn nun die Papina otttieiiin wiedcr stiinme, und

trat die Teretina an Piutius ab, urn aucb noch die Stimmen der

Aniensis zu bekummen und diese Stimmen dent Pcdius zu ent-
'

Ziehen. Die Worte ne di aii^tfftefli wndnM bedeuten nicht ne

tuffragHt memafHs ifsi privareniurt wie bei K5pke-Landgraf stebt»

aoDdern „daniit ibre Mitbewerber nicht gleichfiel Stimmen er-

btelten**. — 85 „Cicero hatte an Pompejus nacb Kleinaaien einen
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Bericht fiber sein Auftreten gegen die Catitiiiariichfi Vendiwftrufig

gescbickt, den dieser unbeantwertet liefi". £r sclurieli an Cicera

eine Antworl, aber so kOhl, daB dieser erkennen kennte* da&
Pompejtts sich gekrSnkt fftkle (Ep. V 7). — § 88. Vgl. JB. 1903

S. 135. — 100 fralri meo Ugatus fkisset] „C8 heifit legatoa

alicuius und leg. alicui. In letzterer Koostruktion ist legatas noch

als Vf^rhalform gefilhlt". Der Paliv frnfri isl nicht rait legatus

zu verbmden, sondern init fm'ssef, ..wdrhcn nx in Bruder zinn L.

gehabt liattR". Cber den Dat v (le< Besitzps bei esse wisisen die

Schfller Bescbeid aus dcr Gramrnatik. Bei qui legatus frcUris mei

fumset wurde der Bruder weniger hervorgehobeo. — 101 vis aU-

qua maior reditum peremisset] «,hubere Gewalt lit eIne aolcbe^

gegen die stegreich anaukSinpfen einem Menschen in einem be-

stimmten Falle unmftglich ist, z. & Natungewalten. Hier msg Dim
an Fdlle denken, wie Gefangensebaft, Sklaverei, kdrperliche

Scbwilche**. Im Gegensatz su si essem m jNilHam r€9titutu$ meint

Cicero die Gewalt der Gegner, der Triumvirn, die seine Restitution

hindern kdnnten.

31) Cicero s Rede fiir 'i'. Ann i us Milo. Fiir den Scbalgebraoch erklart

voo K. Bouterwek. Dritte, verbesserte Auflage voa Fraoz Luter-
baeh ar. Gotba 1907, F. A. Partiica <Aktiangaaallsaliaft). IV a. 85 8w

8. 1,20 UK.

Tm Texte babe ich mancbe Andeningen vorgenommen, meistena

anf Grund der Oberlieferung, und eintelne Absebnitte sorgfSlllger

in Perioden zerlegt $ 17 blieb aus Versefaen neeaomt steben

statt necaritt § 34 ssmolo st. rmcto, 82 mm aU quod.

§ 15 is causam interitiis fftiaerendam, non interinim putarit]

Um die causa zu erkt^niifri, niuB dvr interitus nach Zeit und
T^msl;1ndeii iiiiTorsirf ht wonlf^n. Irh halte es filr unstatthafl, zu

versteheii: nun luierttnm (jHaei endtim yutavit. Die Erganzuni:: des

Wortes puniendum (uacli Lehmanu) gutiilit niir auch nicht; man
kann eioeo Menscbcn (33 inimicum)^ eine Tat (18 facinus) strafen^

aber kaum Clodius* Untergang. Diesen kann man vergelten, rScbeik

Icb babe gescbrieben: tfindieandwn putaoit* Man mag nocb ein

«fftftt« biozusetzen.

Die dem Lateiner nalieliegende, t* B. bei Gaius baufige

Klausel - ^^— (SchluB des Hexameters) babe icb § 16 und 41
nach Ils.s. eiuteint; dagp^en §77 schien fOr m doitate mtmartt

ein bessfT^r S;if/scfi!i)n nidit erreichbar.

§ 27 quod eiat di'-infur Lanmm Milo] Bouterwek wollte iliese

Worte mit Bake lil^'cn, unlirscbeiiilicli er quod f<it pr\%artptp.

Diese Worle sind aber notwendig. Clodius vvuiiie; 1. am iy. Januar

moB der Diktator von Lanuvium dort einen Flamen wihlen»

2. Milo ist dieser Diktator, also 3. muB Milo am 18. lanuar nach
Lanuvium geben. Es kommt also darauf an, daB Milo da mala
Diktator war.
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§ 51. H bietel ad u Alhttnum^ S ad $Ha ^ Hbmim,
Daraus s telle ich her ad nam Albamim,

i 52. B. las mil Gruter: mortem ah iUo . . . praedictam. Milo

lebt noch; „vorau8sagen" paBt nur fOr das, was wirklich gescbab.

Dem Miio wnr die mors angekOodigt, fraBdicata; das scheiot mir
der zulrellendere Ausdruck.

§ 56 setnper ille] Das uberflussige ille scbeint f^ntstanden 7m

sein diirch Erinnerung an 55 semper ille antea., die Uichter wurdcii

darunter zuerst Qudmii vi'idleiieu uad dann erkeiineo, daB .Miio

gemeint aei. Idi haba ea dnrch anlm ersetzt

( 64 frenmm ial sicher fatscb; bai einam Aofotanda Id Roid
lag der GManke an Raiterei fern. Ich sebraiba atj^iiancni Fald-

leicbao* die zur BildiiDg vaD Manipeln, ZeDturien und Kobortan
oOtig waren.

§ 69 salutaribus . . . rebus tuis, sed . . . immutaU's B. Die beiden

Teile sr!)ejnpn sich zu widersprechen ; ich seize incertii, wenn
Pompejus' btellung noch dieselbe, aher dorh fiir die Zukunft iin-

sichcr ware. Die Liosetzuog eines VVortes scheiot mir durch-

aus nutig.

Die Einleitung habe ich von 0 auf 13 Seilen ervveilert, iiideai

mancherlai hiatoriacba Notizan aua dam Kommantar hiarher ge-

•aUt wardaD, so dafi aich ain flbenichtUcbaras Bild der Zarrfittung

dea Slaataa noler den Triumvirn ergab* Im KommanUr babe

ich die Inbaltsaogaben vielfacb gefcOrzt, sonst nicbt rial geandert.

I 22 setze ich das Auftreten des L. Domitius gegen den Volks-

tribun C. Manilius ins Jahr 66 (mil Bamorino und Pauly-Wissowa V
Sp. 1334). — § 46. C. Causinius stammt aus Interamna am Liris,

da Interamna in Unibripn niir 60, ntcht 90 M«Mleii von Horn ent-

ferul ist. Vielleiclil hiiiigt seiu iSame mil Casinum zusamaiuu. —
89 lege nova] Wenn ich auch die Noliz stehrn lieB, dies sei die

lex de suffragiis libertinoruui {^"i), deuke icli ducb anders.

Vielleicht sollien kriftige SUavan berechtigt aain, ohne Einwilligung

dea Uerrn in dan Dianal auf der Flotte und im Beer einzutreten,

aieh dan Loakanf durcb dan Staat und die Fteiheit zu verdienen

(76 urtfonm eaareHuM Uhm in urbe emtcr^urtm fuim),

92) Ciceros Rede fur T. Anoius Milo. Erklart von Fr. Hichter uod

Alfred Eberhnrd. In rtinflcr Vnflagc bearbeitet voo H. Nohl.
Leipzig und Berlin 11)07, B. G. Ttubtier. 118 S. 8. 1 JC.

Die CinleitUDg wurdo vielfach umgearbcitet. Dafi im Inzc&l-

prozeB des Clodins die Hichter durch schandlichc Miltel gcvvunnen

wurden, bericblel auch Vai. Max. 9, 1,7. — DaC (^lodius 56 die

Klage gegen Milo nach der Varbandlung Tom 6. Pebroar fallen

lieB (§ b), scbeint nicbt ricbtig; Clodnu in QuirindUa mroddtU

duwt; noch am 11. April scbraibt Cicero an seinen Brader (2, 5, 4):

Nonas Maioi MOmU dk$ prodkta asT. — ^10 wird der 18. Jan. 52

anf £nde Bez. 53 geaetzt. icb babe ibn nach Unger und Scbfittle
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auf den 8. Dez. berechnet. — „mil seineni Spiefie", Ascon.

umerum eius Birria rumpia traitciU Dieses Woi i wird auch voni

Schwerte gebraucbt (Liv. 41, 1 1, 6). Ich nehme an, daB rumpia

liier und Liv. 31,39, 11 das lange Krummsciiwert der Thrakcr

bezeichne. Kin yladuitor nodis hatte doch wohl ein Schwerl. —
S. 13. In § 14 veleribus legibus tantummodo extra ordinem ist

twnlmunodo sicher nicbt mit veUriku legibuB, wie MonniDm wiU,

la vefbindeD. Et nrafite ent ein Kliger auftreten; auch wenn
andere ibm mit Aniilagea de m zaToricomiDen wflrdan, soUta aeine

Klage ziierat bahandell warden; sodann soUta nacb § 13 dies auch
fdr eine lUaga de eaede nacb der Lex CorneUa de sicariia geltan.

Ascon. argum. §26 quarta die adesse omnes in diem postertm

iuberentur vers ic lie ich mm so, daB der 4. April, an welcbem
dem Appius die Follerung seiner Sklaven gestattet wurde und
dieses Verbor stattfand, als erster Tag mitgezablt ist. Die quarta

dies ist also der 7. April, an dem das ZeugenvcrhSr LeeudeL wurdc,

und nicbl ideotiscb mil dem dies po^ierusy wie man bisber meiule

(vgl. Lattbrnanna AnmerkuDg S. 10).

Ibidem: dcAi mrms patUra Mort&io HtHmm fitnt. Laub-
mann bemerfct: ^^rumu *fenier\ wail Weiterea geacbildert wird^

was poMUru die Torgeben sollte. — Bort&io, Da diese erat nacb

dem ZeugenverbOr statifand, so bat man wobl anzunebmen, dad
aus der Gesamtzabl der 360 Ricbter nur eine kleine Anzahl vora

Ouasitor beaeicboeter beim Verbdr zugegen war*'. VgL ?iohl

Note 6S.

HierOber urteile icb nun so: Pompejus liaite die hichler so

sorgfiillig ausgewahit, da8 dvm Dumilius kcine Auswafil mehr ge-

staltet war, sonderu eiue durcb die Lex I'uuipeia beslimmle Zahi

Ricbter auageloat wurde, urn Yorfragen (wie Folterung der Sklaven)

att entacbeiden und dem Zeugenverb<hr beiauwobnen. Am fanften

Tage wurde aiao wiederam, nimia, eine Analoaung vorgenommen.
Osars Tadel: quae iudicia nlfiui audiaUibus indicibus, aUis sententiam

fewuibui singulis diebus erant perfeeta (B. C. 3, 1, 3) scheint mir
so besser Ite^^rfindet, da die nicbl ausgelosten Ricbter einfach als

beim Zni gen verbor nicbt anweaend gelten» aacb wenn aie unter
den ZubOrern standen.

Den Text bat Nohl an 57 St< !Ieii geandert. § 1 war veterem

Bli aufzuneliiiien, weil es KonziuniLdt des Satzbaus bewirkt. —
$ 14 aut quo arma] Die Tilguog des quo in - ist mir nicbl ver-

atlndlicb. — 15 aj»pare( ETH acbeint richtig; eine juriatiache

Formel liegt bier nicbt Yor. — 37 inUntakt iat der kriftigere

Auadrack, iMienia nur durcb 2 beaeugu Dagegen 38 halte ich

daa nur in 2 stebende tUo dk pio fQr ricbtig* Verwecbslung mii
fuom war leicbt. Der cum-Sati ist Beslimmung zu illo die quo
est lata lex de me. — § 45 causa solum, sed] Rei dieser Wort-
fol^'e scbeint mir der Zisrhlaul uiianireiH'hmer als bei solum cavsa,

sed, — § 46 sind die W orte cuius tarn pridem testimomo Clodius
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Mdim A«ra hmmtmM futnt er Rmm entfernt, wail Cieero in

diesem ZusammenbaDge die Uoglaubwurdigkeit des Zeugen nicht

liefTorfaet»en durfe. Gictfo erweist jedoch auch liier sein Zeugnis

als unwabr. — § 49 causa fmt £ YerttAfit geK^n^ kompUmom^
gesetz Zielinskis (Nr. 1).

§ 67 hietet >uhl tolgciideti Satz: Omnia falsa atque ingidiose

fkta eomperta suni, cum tamen, si metuitur etiam nunc Mihni, non
tarn hoc Clodianum crimm limtmus, ted tuas, Cn. Pompei . . .

suspidones perhorrescunuji. Ann iler Widerleguug der Geruchte«

difi Hiio neiie Verbreehen vorbereite, ergibt lich docb nicbt, dafi

Hilo wegen der ErmorduDg det Clodiiu nichts mehr lu lUrchtoa

babe, toodem rnir, dafi er aelber nicbt ta fQrcbten aei. Es iat

denn aucb uberliefert: it wutuitur eUam nmc Milo, und dam
stimmt die WeiterfubruDg si Mtlonem times, G. WollTs Anderung
Miloni ist mir nicht verstdndlicb. Eg isl aber aucb unlogiscb,

den Sai^: ,,AIle diese Genichte erwiesea sich als filscfi. ^vfihrend

wir deimuch uus futcbten mOssen*^ durcb eincii Dediuguugssatz

eiDzuschraQkeo. Mit sunt ist eiii Satz zii s( hiieiien; cum (= quom)
ist verderbt. Cicero sagl: Wenn du, Pumpejus, dennocli den Milo

furcblest, dann iil deia ArgwuUu uns gelahrlicher ais die vor-

liegende Anklage. VieUeicht iat an leaen: Quodti tamtn meluitur

mam nmu i^h, — f 70 tttUi, qua, tif ego tmUo, MUmiem
abioki a t;oiif cporttnt] Dies soU ein koosekutiTer Relativaats

aeio. Daa ist unmftgiicb; qua oforteat ware konsekutiv, qua
oporterit kftnnte nur final gedeutet werden. la 2 stehi oU'enbar

ricblig oportet . . . licet. — § 71 posset, unabbangig poterat. Neben
condemneiis kann our possit 2 steheo. — § 74 harenam] Sand
war zum Kalk notig fur das Pilaster. — arma „\Vafren zur Ab-
wehr eines AngrilFs" batte man nicht in Kalinen hei beigefuhrl

und liegen la^en; M. i'acooius schaute wuhl zu, dachte aber nicht

an einen AngriflT. — § 89 lege nova [quae est inventa apud eum
cam reliqais legibua Clodiania] tinm nottim ftftcrlM mum f§dueu
Die Eotfernong des Relatirsatzes schwflcht die GlaubwOrdigkeit

der BebauptuDg. Nobis Meinung: „Der Zusats stimmt nicbt zu

4 33*' scbeint mir nicbt begrOndet. £s war ja ein pervagatu$

civitati» ssfmOt welcbe Geselze in dem Kastcben des Sex. Clodias

steckten, und gerade dieses Gesetz meint wohl Cicero $ 33 unier

putes rti publicae.

§ 01 vir et in re prthlka forlmiinnF; [et] tn suscepta causa

firrnissnHus rl boxoruin vohiutad [et\ anciortldli stnatus deditvs, et

m hac Milonis 6ive mvuUa sive forluna sinyulaa dtvina [ci] m-
credibiU jidt. Die Auslassung der drei et (bei Clark und Nobl)

eigibt ein nnangenebmea Durcbeinander von Polysyndeton and
Asyndeton.

Der Kommentar wurde an einigen Slellen verbessert. % 75
mQu coniunctum] .Xicero denkt nicht mehr daran, daB die Worte
dem Milo in den Mund gelegt sind'*. Scbon % 74 mdkan nounm
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ist in Bliloa Bluad anfTallend. Ich habe daber seine Rede schoD

bei 74 lermt*fi^ geschlosaen. Ebenso habe ich § 98 den SaU
omttto . . . peragravit Cicero sclbsl zugeteilt, da mir dir* Woriei

etntesimn Inx f'st haec ab inieritn P. Clodii er, opmor, aiif'f <i in

Milos M 1111(1 f iru n komischen Eindruck machtrn. — § 76 imperium

iUe si nactus esset kanu ohne Scliwierigkeit an den vorhergebenden

Satz angeschlossen wtTden, so daB das Anukulutb wegfallt.

Del' krilische Ad hang ist von zwei auf zehn Seiten erweitert

wordeo, aber immer nocb Iflckentaaft. Nohl bat aich beniftbt, auf

Grand dea neoen Materials ein Urieil fiber den Vert der Baa. zu
gewinneat oboe ein festes Reaultat su erreicben. Sicher iat, daB
H nkht ein Vorzug vor ET gebuhrt, wip rr ibm von Clark ein-

geraumt wird. — § 59 quaeriiur] Es ist mir nichi verst§ndlicb,

dafi Cicero jetzt noch meine, dafi ,,Milos Sklaven gegen ihren

Herrn gefoltert werden sollnn". Das VerliOr (ler Sklaven des

Clodius gegen ihren toten Herrn {Chflms itmilfas fecit Miloni?)

soilte dessen Schuidlosigkeil erweisi-n und eine Vergfinsligung,

eiue Ell re fur ihn sein. Icb beziehe also qmerUur niit Clark auf

dieses Verhor.

33) M. Tullii Ciceroois pro M. Marcello oratio coo iotrodasioDe 9
DOt«ilelPror.D.R«d«ri. Nila«o 1903, Fr. Vallardi. 31 S. & 0,4e«4(«

Die EinleituDg, das Icritiscbe Urteil fiber die Ecbthett 6et
Rede und die Analyse des Inhatts sind gut Der Text ist fSr

Schulen brauchbar; an elwa 15 Stelien bietet die Ausgahe vod

Eherhard eine bessere Lesung. Die Erkiarung ist eine grfindliche.

$ 1 paene dmnatn] Rodari halt mil Kecht an der eigenllichen

Brdeutung des Worles divinam fest. — § 4 flumeri ingmii] R. ^r-

innert daran, daB die Mt'taphfr von der stroineiidcn Rede schon

in der llia.s vorkomml (1,249). — § li) reddidit; quorum] Diese

Inlerpunktion niacht das Verstaiidnis der Pcriode immoi?lich;

cum . . . videlis ist V urdcrsatz, utid mil non tile beginnt der

Hauptsatz.

34) Cftrl St«fmtnii, Aaawthl aos deo Red«n det M.TolItat Cicero.
111. Die Rede n flii Q. Li^arius und fiir deoKooif^Dciotams.
Lrip/ip, R, fi. Teubncr. ToMPJOei. 3b S. 8. geb. 0,60 UK; KoB-
nieiitar, I'JUT. 4t; S. s. stcif geh. 0,60 Jf.

Nacli den Marlrfjiinf;»'n Petersons sind der Cliiniacensis, Ani-

brosianus und Ilarleianus der Rezensiou dieser RedcD hauptsach-

lich zugrunde zu legen. IVach diesem Prinzip hat Eberhard seinen

Text gestaltet (1904), der freilicb im einselnen verbesaerungsflbig

iat. Z. B. Lig. 33 niuB es beiBen approbata nach C statt probata^

wie DeioL 30 zeigt. Stegmanns Text ist Itein Fortscbritt; er
weicht unn6tig haufig von Eberhard ab. Im ganzen ist er fAr

Schfiicr brauchbar. Lig. 24 stebt inuiria statt imuria, Ebenso
ist Deiot. 24 servum indicatum wobl bloB ein irrtum ffir tenmm
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iudicalnm. Nicht gul isl Deiot. 10 ilk eo odio tut progressus; wemi
St. die Einfiigung eines eo fiir nolig hielt, halte er es doch hinter

tui setzen sollen. liauin verstanillich ist io alien Ausgaben der

Scblufi Ton Lig. 26. C luetet pmet; vorher ist also erol oder

fwit eimufQgen: dieses retftre war nur bei einem hochgesiDtiten

flfanne miyglicb. — Was S. 30 fiber ADtigonus und Blesamiua

gesagt wird, ist gegenfiber § 41 cwfora sua hi hgaii tihi tradtrnt

erstaunlich, ebenso nAntiochus Magnus, Kunig von Spanien''.

Die ElDleitung (S. 1— 15) handelt uber den Burgerkrieg

zwischnn Casar und Pompejus, uber Cicpro und Casar von 51—44
und fit)er die heiden Prozesse. Die Urteiie fiber einzelne .Manner

und Kreignisse sind besonnen uud malivoll. so d<iB icli nichts

auszusetzen wuMte. An zwei Stelien ist der Ausdruck nicht ganz

zutreflcud. iNach S. 1 beniuiite sich Ciceru in diesen beiden

Reden, CSsars ^Gnade IDr iwei io der YerbannuDg lebende

Aristakraten anzufleben*', was auf Oeiotarus nicbt pafit. S. 4 er^

regeD die Worte ,,da8 alies vermochte die erbitterten GemQter
seiner Feinde nicbt zu versdhnen*^ den Anscbein, daB die MMer
CSsars lauter rachsucbtige Fompejaner gewesen seien.

Der Kommentar bietet mancbe gule Bemerkungen, die man
bei Laubniann 'hIpp Eberh<n»l nirht findet. Pro l.ig. 8 de Jvjori

non audeam con/ileri kaiini ,,iiiit ^^poftisrlier fronie" gesprociien;

Cicero gibt eine [eiiulselijj'e Ge<innung des Ligarius ge^en Cfisar

wirkJicb nicbt zu (§ 6). Pro Deiot. 24 servwn indtaKum „man
hinterbrachtc Casar, daii einer von den Reitern Skiave war '.

Dazu scheint die Erklarung non arbitror, non audivi nicht lu

passen. lb. 28 cum . . . mtitidiissetU] Der Konj. scheint durch od-
mirari yeranlaBt. wie ponet sCatt poterat. Nach eum sollte bei

wiederholter Haodlung der Indikativ steben, nicbt „Konjunkiiv der

Wiederholung''; der Konjunktiv, wie bei einmalii^cr Ilandlung,

stebt Verr. 4, 48; Brut 143; de or. 1, 232; div. 1, 102.

35) Cicern. O rati ones Caesa r i .i n a pro Marccllo, pro Ligario^
pro rei^e Deiotaru. With introductioa and Dotrs by VV. Y.
Faotset. Second edition. Oxford at the Clareadoo Press. 1906.

Text IV n. 47 Neten 64 S. 8. g«b. 2,30 JC,

Fausset bietet den Text der drei Reden im Anscblufi an die

Ausgabe von Clark und erklSrt ihn sorgfiiltig unter Benutxong
des Kommentars von Ricbter-Eberhard. Jeder Rede ist eine

bistorische Cinleitung beigegeben. Uci der Marcelliana wird auch
der Streit uber ihre Echtbeit gescbildert. Fausset neigt zu der
Ansicht bin, Cicero babe diese Rede nicht selbst fur die Ver-

ofTentlicbung ausgearbeilet; sie sei er^t nnfli seineni Tnde durch

einen andern, etwa Tiro, eudgultig redigiert und herausgegeben
worden.

Pro Marcel 1 0. §4 quod qtiidem h'i] meriio atqne optimo

iure coniigit. Die Ltittcrnung des Pron. ei erzeugl LnUiiilieit,
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wessen merUum imd Aii gemeiiit sei. — § 10 emm wieiifMi snum^^ il Off MmtMifff, itf, qukqmd bM forhma rdifmm rm pMiea$
feoerity id tue idovm oe/tf. F. hiell die AnderuDg des Faernus

anuutque eot fQr unndtig. Den Sati mit ut scheint er als eine

von cemimus abhangige Frage aufzufassen; Thumen halt iliD fur

einen Konsekutivsatz. — C. MarceU{] Faussel verwirft die Meiuuog,

daB dies dcr Velter, nicht der bruder des M. Marcellus sei (vgl.

JB. 1905 S. 259); aus Phil, 13,29 ex Italia etectos ergebe sich

nicht, daB der Bi ader im J. IG lot war, und ad Attic. 15,3 werde

er 44 v. Chr. aU noch lebeod ervvahat. — Marcellorum meum
pedUM memoria obfkdU* Die ErklSrang, dafi memoria Nombativ
Ml, ist nach F. nicht saliaaig, da obfi/Su nicfat synonym mit per*

fiiM sei; Sobjekt aei C MarceUua, — § 22 meertos evaUuB vak-
tudinis, Diese Ton andern eiDgeklammerteD Worle sciiCitzi P.

darch Hioweis auf Sueton Caes. 45 rtpmU mumo linqui (Ohn-
macbt) und 86 quod wUMiudtM mimu pra^^a vUnttir* VgL§25
Mtis U iibi vixisse.

Pro Ligario. Bei dieser Rede gehen die Hss. weit aus-

einander, was man bei Fausset schoa an dea vielen klammem
erkenneii kaon. Itn ganzen gelalit aiir sein Text weniger gut als

der von Eberhard. § 13 in qua adhuc Ligarius sit verwirft er

mil NoU die Korrektar Wesenbergs ett. % 30 Heat er mit Nohl
arrooft, temere feeUf da arroot, fed sa dem vorhergehendeo mm
ut lafua tuu8 nicht pafit

Pro Deiotaro. In dieser Rede weicht Fausset zw6lfinal ID

der Worlstellung von Eberhard ab, mil R^cht § 22
spernfi^ und § 37 sola bona. § 8 adfectum hi offenbar richtij:;

adflicium (Eberhard) ist ein zu starker Ausdruck (vgl. § 33).

§ 41 tegati [tibi] regii tradunt scheint mir ein Dativ nolwendig.

Die ubrigen Abweiciiungen der beiden Texte sind unbedeutend. —
§13 evocatus bezeicbnet bloii die Freiwilligkeit des Dienstes; eine

AnspieluDg auf die Veteranen, wie F. sie annimmt, scheint mir
bier nicht paaaend. — § 19 rea^ AUahu] Ich glaube nichi, daB
diea a btstorical error aei; ?gK JB. 1903 *S. 137. — § 21. C bietet

bier, {17 und 42 die Form balmeum, die Eberhard anfge-

nommen bat.

36) M. Talli Cicerotiiii Pro Lipario e Pro rege Deiotaro can

introduxiooi storicbe e cumueuti del Prof. A. D« Marchi. Milaiao

1906, Fr. Vallardi. 81 S. 8. JC.

De Marchi hat schuu li utit^r im gleichen Verlage pine brauch-

bare Aus^gabe der Rede de iniperio Cu. I'otopei er^cheinen lasueu.

Die Scbilderung von Ciceros Leben nach der Begnadigung durch
Caaar (S. 5—15) entbSk manche vortrefflicbe Bemerkungen. Die

EinleilQOgen tu beiden Reden sind gut; im Texie dagegen linden

aich roehrere Febler: pro Lig. 4 legaiim at UgoUUt 5 tnalmttti

(St. concordiffiivitji) frairAvi, 17 qmdquam at. fMf&Mi, pro Deiot 19
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<Mvtt?tMm St. convivio. Versehen des Setzers blieben pro Lig. 27, 32,

pro Deiot. 12, 15, 2t, 29 t'isdem st. m iisdem, 37.

Pro Lig. 1 non Uberationem culpae, i^ed errRfi vmiam] Eber-

"

bard erklSrl: du sabsl ihr Verhalten nirfu ats cjtlpa, sonflcrn nnr

ais erratum an. l)e Marchi verwirfi dies und versttlit: nu btBe-
freiuDg von ihrer Schuld, aber doch Verzeihung fur \hrvu Iiriura.

— § 5 hie aequo animo esse poiuu] Abweicheod voq Lberhai d und
Laaboiaon nimmt De Marcbi an, hie- sei PronomeD. $ 8 sagt er

nil ibnen QbereinatiniiDeDd, Cicero mache aua der affiwUu eine

€$gmatio* fcfa denke, der Vater Tubero aei mil Cicero durch

Heirat verwandt gewesen, der Sobn Tttliero jedoch Yon der Mutter

ber durch Gemeioaamkeit des Blotea. — 17 de nuUo alio (ie&-

q^iam] De Marchi verteidigt das von mehreren Herausgebeni ge*

lilglf' qnisquam: cs bezeichnet Tuberos Verf.iliren als fin "lanz

vpreinzeltes. und Casar konnte nicht erwarten, daB TuhcK* einvw

andern anklage. — § 2b an, ut fit in civilibns bellis, nec m vobis

magis qwim in reliqutsf De Maiciii bildct .*;ich ein, diese Worte
obne Annahiue einer Lucke lu versleben. Ei iaiii nec mi Sinne

m$,,.fmdm and ergaozi: mmm a caim atkmwbaiit. Er
Hbersetzt: OTvero, cone avviene nolle guerre dfili, nenneno in

Toi I'animo era pin riluttante cbe negU altri? Auf den Neben-
satz „wie es in den Bfirgerkriegen gebt'' nuB etwas folgen, das

anf alle BQrgerkriege paBt. Der Gedanke „war aucb bei euch der

Sinn nicht mebr abgeneigt als bei den andern'* pafit aber wohl nur
3iif jenf^n Fall. Auch scbliefit die Bpjjrnndiin? omne^ enim vincendi

studio tenebamur nicbt rirhtig an stall vos enim non minus qnam
reliqui omnes vincendi studio tenebamini. — 30 Ad iudicem sic a§i

solet; sed ego apttd parmlem loquor. De Marcbi verteidigt die bei

Eberhard und Laubmann fehlenden Worte ayi solet. Die Aa-

bnfipfung ted ego deutet doch an, daB bei «d Mkm tk nicbi

ego ala Snbjefit lo denlten iat

Pro Deiotaro. De Marcbi bat dieae Rede aebr eingebend

erilart und bietet mancbe gute Ergdnzung zu den Kommentaren
von Eberhard und Laubmann. Bei § 2 crudelem Qutorem, ne

diam sceUraium meint er falscb, cntdelem Castorem sei nicht ein

Ausruf, sondern von einem zu erganzenden dicam abhangig. In

Wirklicbkeit ist auch sceleratttm ef impium Ausruf, nicht von ne

dicam abhangig. — § 8. Eberhard liest insider ^'t. De Marchi m-
sideret, Laubmann und Fausset deulen nichts an. — § 11 nobis

imperaioribus] il plurale nobis attenua in appareuza questo ricordo

peraonale, senza togliergli la ana efficacia. Der Singular war nicbt

moglich. In SenaUbeacbluB (Caea. B. C. 1, 5, 3) ateht: fui fro
eoiuMuB tint od nrfton, nnd damit war ?orab Ponpejaa geneint
-^§15 cum regno . . . iktractus esset, er wire nit aeinen Unter-

tanen in Hader zerfallen. I>e Marcbi versteht: er «§re samt

scinem Reiche in Fetzen gerissen, vernicbtel worden. — § 33

male dicebat] Subjekt ist der Anklager Castor. Ih- Mirchi meint,

Deioiarus aei Subjekt, und gibt eine faUcbe Lrkiaruug.
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3t) Fricdr. EmleiD, Ue locis q«os ex Ciceroois oratinnibus in

iBttilatioBis Oratoriae duodeoim libris laadavu Qainti-
lUaua. Karltrnka 1907, Hofbuehdraekorei Friedr. CaUeh. 88 S. 8.

(OiwertAtloB vod Heidelbery).

QuioUIian bat aus Cicero mehr Beiapiele genommen als irgewl

«m Grammatiker naeh ihin. Seine Zitate weichen oft Ton der

Oberlieferung der Handschriften Ciceros ab, sind aiier bisher von

den Herausgebern Ciceros wenig berucksicbtigt worden. Diese

scheinen gedacht zu habeo, daB Ciceros Worte in seinen Hand-
schriften vor Veranderungpn mehr geschutzl waren als im Texlc

des Quintilian, wo ihr urspriinglicher Zusaiuinenhang nicht ersichl-

lich ist, daB auch Q. sie oft ungeoau wiedcrgah. Emlein stellte

sich nun die Aufgabe, diese Zitate zu ordiien uiid fur den Text

der Reden Ciceros zu verwerten. Er lul dies in zwei Kapileln.

I. Gonaentiaot libri Q. cum omnibus vel quibusdam
codicibua C.

Zundebst werden 124 Ciceroatellen veneichnet, aua denen
Oniniilian ganze SStxe anfQbrt, und die Abweichungen untersuchl.

Z* B. in Cat. 1,3 Gatilinam orhem terrae caede atque inceHdiis

vaslare cupientem bietet Hs. d incmdiOt ebenso Quint. 8t 4, 13.

Emlein enipfiehlt den Sing.; dieser (= uno ingenli incendio)

scheine kraftiger als der Plural (= si!»r;ulis atque disiectis in-

cendiis). Aber dea Erdkreis mil f imm liroOpn Hrande zu ver-

wfislen, i^L unmdglicb: caerie a/g«^ mce/jf/^ / i.-t kollekiiver Singular,

= ferro i^nifiuc, uiil Mord uud Hrand, und kuiiiiie bei Quinlilian,

nacbdem er die Stelle bei Cicero eingeseiieo balte, beim ISieder*

flcbreiben leiebt aicb einschleieben. — In Cat 1, 1 nibil limor
populi, nihil eoneumu bonorum omnium bietet Ha. q eonaeiitiis,

ebenso Quint 9, 3, 30. Emlein weist nacb, dafi Cicero sonst Ton
conseiut!^, compiratio honorum sprecbe und cnisclieidet sich fur
consensus. Auf die Nachricht von dem Anschlag gegen Ciceros

Leben und vun dem Aufgebote bewalTneter .Mannschaft eilten cfie

Burger in Menge zu Cirero, um ihn zu seiner llettung zu be-
gliickwunscben und ihm ilir*' Di«'nste anzubieten. Durcli diescn

concursus wurde der tonsensus koiistatiert; sonst konnle Caiiliiia

ibn ableugnen. — i*io Arch. saxa et solitudines] Uuiutiiian

aitiert diese Worte funfnial mil atqm\ dkbkis ist daber bei Cicero

aufaunebmen. In Cat 4, 3 neque turpis mors forti Tiro potest

aoeidere n$qu» immatura consulari. Emlein empfiehlt: fiee im-
nuOurOf nacb Quint 6, 3, 109. Dort sind jedocb die Worte urn*

gestdtt und turpis tst dorcb ^ams ersetzt: neque gravcm mortem
accidere viro forti posse nee. Es ist ein Zitat aua dem Geddcbtuis

und erregt gerechlcs Mifiirauen. — Pro Mil. 8 non solum divina,

sed etiam sapientissimao deae sententia] Ouintilian 5, 11, 18 iafii

edam weg. wodurch der Aiisdruck zulreffender wird. — Pro Mil. 94
0 tiubira, inquit, mihi bubcepti iaboresi o spes failaces et
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cogiUtionM manes meRel] mihi bietet nur der PalimpMst, die

Qbrigeo Has. met\ ebenso Quint. 6, 1, 27. Clark liat met auf-

genommen, EmIeiD stimmt ibm bei. Aber met mufite vor frmtra
oder hinter labores slelien, und Quintilian zitiert hier schlecht.

£r laiit 0 vor deni Nommaliv w*'-:. prsrtzt rf durrh o nnd rrjpffc

durch meoSt welches nicbt mil Liniein in meae zu kurn^ieren ist,

wie auch o im AnI'ang falsch zugeseUl wird. — Mil. S5 imploro

atque o6testor] Iti H und Quint, fehlt ob. E. meiut „icli Dehme
2U Zeugen'' sei hier besser als „ich rufe bittend an''. — Mil. 72
turn patriam 'pericalo wo liberaaaet] Bei Quint. 5, 11, 12 fehlt

JMO; £. stimmt bei. Aber patriam liberat and patriam perlculo

liberat sind aiemlicb dasaelbe; es fehlt dann wieder die Angabe,

worin die Gefabr bestaud. — In Cat. 1,27 si mecum patria mea
...ftc lo^aihtr] mea und sic fehlen in den Has. Ciceros; Quint.

9, 2, 32, der ans dprn Gedachlnis zilierl, setzl sie bei. E. empfieblt

mea; es scheinL inn liei mecum p;itrin unsriion zu klingen. —
Pro Caec. 34 si me exire domo mea coefjisset armis] mea
fehlt l)pi Quint., und Enilein verlangt seine Tiigunff. Dann liegt

dai» MiBvurslandais domu sua nahe. — Mur. 21 tuL dimo& forum
non atligeris; afueris (am diu, ut, cum loDgo iutervallo veneris,

earn his, qui in foro babitarint, de dignitate contendas] Quint
5, 13, 27 bietet omiiii (so Halm), er statt ut (was aligemein anf-

genommen wird), lam longo (was niemand aufgenommeo bat),

kabitarunt 'mit einigen Hss. ficeros. Emiein empfieblt habitarunt

mil uoklaren Grundea. Halm faBi €Utigeri$ als Konjunktiv der

iinwilligen Frage. Wnre es Eut. ex., so muBte naturlich auth

Fnt. px. hahilarint stelien; his sclieitit gegen dns Ful. ex. zu sprechen.

Dali es eiiie Frape soi, hezvveille ich: wenn man nach langer

Zwischenzeit heinikelnt, streitel man mil diesen . . . mn die Wfirde.

lu diesem Zusammenliang ist wohl der Indikaiiv hahtiaruiu riihtig,

2umal wegen his (nicbt iis!) — Verr. 4, 57 quam muitis istum

potatis , . . de digitis anulos abstulisse? Quint 9, 2, 61 aitiert un-
genan: annlos omtsos. Emiein findet dies „aptissimam, cum toto

hoc loco aureos anulos commemoret orator**. Cicero liefi mfrest

absichtlich weg; das Wort erregt nirolicb die falsch e Vorstellung,

Terres babe diese Ringe begehrt, weil sie von Gold waren. Er
rauble sie aber wegen ihres kunstlerischen Wertes, wegen der

•Gemmpn, Siegel, schonen Formen. — 4, 57 nt hir. modo me
commonuit I'lsonis aiiulus (luod totum effluxeratj tiie iiss. Quinti-

lians bietcn hoc statt hie. Emiein empfieblt hoc. Sinn und VVort-

stellung sind euL&cliieden gegen hoc, Vor q}wd i&i zu erganzen:

^eneriSt eine Gattung von Kunstraubereien. — Darauf werdeo

j$tellen besprochen, wo Quintilian unToUs^ndig aitiert

11. ConsentiuQt libri Q. cum nullo codice C
Hier fabrt Emiein viele Zitate an, wo Quintilian eine andere

Wortstellung hat als die Hss. Ciceros. Ich erwihne drei fille, in
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denen Emlein die Wortfolge bei Quinlilian fur die ursprungliche

erklart. Verr. 5, 4 non agam summo iure teciinri laiilet Quint.

9,2,47 non again tecum iure suaimo. „iNach strengem Rechl*'

helBt bei Cicero mmmo inre, nicbt ture mmmo (p. Quinct, 3S\ —
Slalt reapiravi, liberaius sum Mil. 47 bietet Quint. 9,2, 26 liberatus

sum, respiravi. Er fubrl aber noch sechs andere Beispiele der

simulatio an, and es ist UBiweifelhaft, dafi er aus dam GedSchtnia

ziliert. Mil. 5 proedlaa in illia domtaxat flaetibna contionooft

aampar pttwi JAtoitf esse aubeundaa lat bei Qoiot. 8, 6, 48 ver*

derbt darch die Stellung MUmi pmmL Bei Cicero ist ?erbunden

semper puimri, im GegeDiati zu numquam txitimavU bei Quiniiliaa

stebt der Unsinn: sempet Miloni . . , esse suheundas. — SodanD
Merdeii Stellen erwlbnt, wo Onintilian Worte bielet, die bei Cicero

fclilen, wie Cat. 1,22 pudor umqnant. Verr. 4,3 srhildprt Cicero

(las sacrarium des Heius. Darin stand v'm Cupido von Praxiteles,

ein Herkules von Myron und zwei si|/na viin^inali habilu. Canephoroe

ip^ae vocabaotur; s^d earum ariilicem queui? . . . Polycliluoi esse

dicebant Messanain ut quisque nostram Tenerat, haec viaera

aolebat (daa aacrariam mit den Tier Stataen). QuintiliaD hat

9, % 61 die Worte: eom aliaua velnt ignoramua: aed eamm renm

cebant Er sagt Jteio Wort von den Kanephoren; um dies za
k&nnen, fugt er nucbher rerum hinzu. Dies soli nun nacb Emlein
in flfn Hss. 7u Cicero ausgefallen sein: Cicero zeige (lurch eantm
reriDi) seinr Veracbtung der Kanephoren, ebenso durcli haec [noa

*has J.
— Ott bat Quintiiiaa WOrter ausgelassen. IVo iMil. b De-

que enim posset aut Ahala ille Ser?ilius aut P. Nasica aut L. Opimiua
aut C. Marius aut me cousule senatus dud nefarms baberi, si

aeeleratoa interfid nefaa eaaet ist bei Quint. 5, 11, 16 ohne
die liunifen Wftrter angefflbrt. Emlein will out bei Cicero tilgea;

neqae enim diatingnitur inter ainguloa, aed cnmnlantur exemplar

Der Gedanke ist: sowobl Ahala als Nasica . . . mufiten fQr rucbloa

gebalten warden. — Mil. 9 aliquando gladium nobis ad homimm
oeddendum ab ipsis porrigi legibus tilgt Emlein ad hominem
occidendum nich Quint. 5, 14, 18 und 35. — Verr. 5, 10 praedam
exspectatis aliquam entfernt er exspectatis nacb Quint. 0, 2. 22. —
Zuweilen hat Quintilian andere VVorter als Cicero. Verr. 5. 44
cum ipsa quoque. esset ex praeda beiBt bei Quint. 9, 3, 34 cum et

ipsa esset ex praeda. Hier bat Quintilian geunderl; denn Cicero

gebrancbt el ipu nicbt. Mil. SO Haec, ficiil exposal, lira geatn

annt Jantet bei Quint. 4, 4, 2 Haec ii, nf expoani, gesta aunt, waa
Emlein beiaer flndet — Verr. 5, 116 ne multa, ipanm dieara

adulesccntem audiatu >vird von Quintilian 9,2,57 neben einem^

andern Beispiel ao ana dem Gedicbtnis zitiert: quid plvra? ipsum
adulescentem dicere audistis. Emlein bait den VVortlaut und die

Wortfolge in den H««. Ciceros ffir verderbt. — Verr. 5,117.

Pbjflarchus ?on Ualuntium, den die Pirateo gefaogen batten (§ 122),
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benhlte GeM, damit er nieht in die Anklage der (kbrigeo Naiurdien
eingeacbloMen werde: m condemnamwr, pecuniam dadit. Ouintilian

8,4, 19 gagt uDgenaa: m tmari furiniur. Dies wSre die Folge

der VerurteiluDg gewesen. Danacb erklUrt Emiein den Cicaroteit fQr

gelUacbt. — Jo der Wiedergabe von Verr. 5, 145 non Gfaarybdim

tarn infpstnm iipque Scyllam nautis (vgl. lul. Virt. 6, 3) setzt Qujntf'an

8,6,72 tiavibus. Die Scjila vrrsrhlang einzeliie Scbiffer, nicbt

ganze Scbiffe. Emiein halt navibus ffir die zutrefleDdere Lesung.

Seine Meinung, dafl Quintilian seine liaufenweisen Zitate mit

peinh'cber Genauigkeit aus den be^ien Exemplareu ausschrieb, ist

uDbaltbar; desbalb ergibl seine tuditige Abbandlung, die jeder

Heranagabar einar Rede Cieeroa aLndieren muB, nnr einen oiifligen

Gawinn fSr die Faatatallnng daa Gicerotextaa. Der Abacbnitt ana

de oralora (9, 1, 26-—45) wird von E. nicht arwShnt.

aa) Hermann {feeder, De corii r-ibii'? in Tirpronis oration ibnsCae-
sari><iii:i recte aestiiiiaDd I Jiua 1<'()l>. 46 S. (nissertatioB.)

Die besten Hss. fur diese fieden sind uiwh Clark: Cod.

Ambrosianns, Harleianus und Vossianus; sie bildcn die Kiasse a.

Es folgen IMiKL a!s Kiasse fi; die ubrigen Hss. LildLii die Kiasse

Leidei isl iieeder das MiBgeschick begegaet, daB ibm die Auf-

finduDg einer Cluniaceoser Handscbrift ana dem 9. iahrhundart in

Holkbam dnrch Pelaraon und deaaen Abhandlang hierOber (vgl.

JB. 1906 217) oiebt bekannt war. Ffir Lig. 18—28 und Deiot.

1—6, 15—43 geht ate alien andern Hss. vor als Fubrerin von «u

In den Klassen a und weicbt die Wortfolge hiufig ab; an

inancben dieser Stellen scheint die Wortfolge in a dem Sj)rach-

gebrntirh riceros und den Klausolfresetzen besser in ent.^prechen.

bielel zij\\>'ilen notwendige Wurter, di^» in a leliien, und an

12 Stellen bat ricbtige, a fehlerbafte VV drier, a hat mebrere

Glosseme im Text, die in ^ feblen. y stimmt nacb lieeders

ZahluDg in dea drei Reden an 150 Stellen mit a gegen
fi, an

93 mit gegen nr. Com rea ila aaae habeat, ahemenler caven-

dom eat, na r familiae aeriptnria nagia confidaoiua quam quae

in a Tel in eiatent — Clark bat recht, wenn er die vdUiga

Wartlotigkell der Familie y nicht augibt und folgende Lesungen

ana y aufnimmt: Marc. 12 invtctua e$, Lig. 15 per te, per la, in-

qnam, Deiot. 13 evocatus.

T'm dns Vprhfdtnis dpr Fnrnilien rt und ,^ zu !)Pstfmmen,

ziehl heed»'r die Zitate alter Aiitoren bei, vor ailem Quinliiians
Zitale aus def Hede fur Lig n ms (vgl. JU. 11)01 S. 217). 14 Zitate

bei diescm stimmen mit alien Hss. Ciceros Qberein, uutzen also

nicbts fur diese Frage. lu iietracbt fallen folgende Stellen:

§ 11 ante ihmc diem «Miiditum Ey* Qointilian aitiart: Jlanc

• . • fian auditMm, waa Reader und £mlein enpfeblen; aber m-
mMnm iat durch Deiot 9 cni aunt inmtditae cum DeioUro que-

Teliae tuaa und Aqoila Romanua, hmc dorcb latitaren geactaOut

JbhiMkflikkt* ZZZiT. 18
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I 2 ifofiw prios di festro cMfcro eon/iteamiDi . . . ullam

tulpam Cic; quare prius de vestro facto /ateamini . . . culpam
ullam Quint. 8. 5, 13, von Reeder verworfen (vgl. § 4 omoi culpa),

von Kmhun gebilligt. — legatus in Afncam cum C. Considio |>ro-

feclus est /Jy. a uod Quintilian lassen cum weg. Reciier saf;t:

Accedit testimonium scholiastae dronoviani: Q. Ligarius kgatus

cum Contidio fnisset profectus Africam, Hie tertius testis omDem
diibitationem contra a eodicam et rbetoria fidem toUit Der
Scholiast, dar frofectus Afrkm a«hr«ibt atatt in Africam^ iat bier

ain achlaebtar Zauga flllr das Latain Ciceroe.

% 4 adhuc, C. Caesar, Q. Ligarius omni culpa vacat . • • auapi-

cionem belli. Bei Quint. 4, 2, 5i febit C, was Readar durch

haplographia litterae G erklart; meat ist ersetzt durch caret mit
lasliger Alliteration (cwfpo caret 6,3,28), wie Cicero nachhpr sagt:

haec duo tempora carent crimiue. Emlein S. 72 billion caret*

Sodann hat Quintilian die unsch5ne Klausel heUi suspicionew.

§6 ul /joc po;>u?Ms llomdiius exaudiat : suscepto hello, Caesar.

^tsto etiam ex parte magna nulla vi coactus iudicio ac voiuotate

mea ad aa arma profaeuu atttn. Quint. 11, 3, 166 alailt am:
popuhtt hoe, waa Reedar Tarwiifl, Cmlain S. 34 billigt Er eraatit

9, 2, 28 iftdiMo durcb cont&io uod biatat an baiden Stellen ge^o
iim etiam (^«alo Man Rufin.).

§ 8 vide, qoaaao, Tubero, ut, qui de meo facto non dabitam
dicere, de Ligan audeam conGteri non dnbitem, de Ligari non
audeam contiteri /J, non dubitem, de Ligari audeam dicere a Quiot.

5,10,93 (zum Folgenden nicbi passend). Man lese: non dubi-

tern dicere, de Ligarii non audeam conOleri. Auch § 29 erklart

Cicero, daB er nicht de facto Ligarii dicere wolle. Er gibt zu,

dem Gasar feiiidliche Absichten gebabt zu haben, bebauptet aber

I 6 Ligarium in aa voluntata non fkiiaae. DIa Meinuog Raadent
dafi f nicht aine comparatio ex difBdlion bieta, iat mir ntcbt

Yaratkndlich.

Quintilian flbrt fort: at ibi: an aparindi Ugario causa non
sit, cum mihi apud te locus sit etiam pro altero deprecandi?

Hier stimmt er nun mit Sy Oberein, wahrpnd a § 31 bietet: an

sperandi de Ligario causa non erit. Heeder S. 23 varteidigt die

Lesung von a, £mlein S. 39 die audere.

§ 9 Tubero, tuus ille Cic, tuus ille, Tubero i^mai. funfmal.

§ 10 eoruni ipsorum ad crudelilatem ie acuit oratio ^ und
Dioroedes; t$ acwt a/, Quint. 8, 5, 10 eorum U i. sd cr. ncuet

oratio, was Reedar ampfiahlt Dairtuf waist Cioaro aaeh, dafi die

Rede Toberos auf die T6tang des Llgariua abiielte^ dafi aie Ctar
tnr Grausamkeit gareitt hat. Mir acbeint aemA beaser ala mmi.

§ 15 si in Aoc tanta tua fortuna ^enitas tanta non asset

von Reeder S. 26 und 31 gut verteidigt; ti m tanta (ohne hac) a
und mehrere Ausgaben; quodsi in tanta forlnna ^onitas tanta non
asset Quint. 8, 3, 85. Emlein b. 3t> gibt zu, daB quoiH bier un-
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ndSlidi ist; danit iit leine Bahaoptung S. 20, da8 Qniiitiliaii

diese Worta aecwnte anfQIira, binftllig.

i 35 obHvisci nibi] aolaa Gc, Lactanz. QointOian (6, 3, 108)
fahlte richtig, dafi nihil besser Tor iMMei atlnde, und achriab:

mkil soles obUmsci (Emlein S. 57).

§ 38 Nihil babet nec fortuna tua mains] Quintiliao aitiart:

vertit ad personam Cicero: nihil habel, Caesar, nec U8W. Hier-

uber iirteill lieeder S. 28 durchaus ricbug. Emleins Finrede

S. 62 ist verfehlt. Cicero haL den SchluB schon § 37 mli, o6-

aecro, dubitarej C. Cmsai, begunnen. Da aber Quintilian nur

diMeo SaU anfOfart, to fOgte er dia Aoreda Caesar eio, damil
maa wlaia, an wan dia Worta garichtat aind.

Da alao Qaintilian naeh Raadara ZlUiing an 14 Stallan dar

Iteda fQr Ligarius mit alien Hss. Ciceroa Qbaramatioimf, an 18
fon allan abwaicht, an drei Stellen mil a, an ainar mil ubar«

einstimmt, so meint Rceder, daQ das Zusammentreffen mit ^ e'ln

zufalliges sei, da3 die /^-Kezensinn damals noch nicbl exisliert

babe: prima classis aiictoritale Qunitiliani conbrmaiur ila. ut pan)

optimum ease teitus tuntem luce sit clarius. Uann niuliie die

/j-Iiezensiott aui» der von Quintilian benutzten Quelle stammen,

die Doch tod manchen Feblern frei war, quibus libri a classis

poalaa ioCeeti aunt
Priaeian bat 20 Aogaban aua diaaan diai Radan. leh ar-

wihna: Blare 2 vafara mit V, raU. tfafanl — 7 ut fandamanta*

ftuu cogitas, nondum iaaaffia (Cic. nondum, quaa cagilaa).— 21
m mit H, rell. quodsi. — malim timidua quam |>arum pnidant

fidari (Cic. malim videri nitms timidus quam parum prudens).

Lig. 2 babes i^'ilur, quod (Cic Quint, babes igitur, Tnhero,

<jaod). — 11 Uooiae ne sit mit /J, a ut Romac ne siL —
13 iacentes ante (Cic. ad) pedes. — 14 precantiuni misereatur,

Cic. obsecrantiuni misereat. — 25 cum uiendacio, iji vi^, Cic. vel

cum mendacio, si vuUis. — giorian per me licet mit fi^
a glo*

fiwftrf par ma licet.

Daiot 1 ita ma mttlla mit a, /9 ita malu ma* — 8 naftia

in mit a, nae in. quam ^ promiaais mil a, qnam pro-

viissis. — 31 comparo mil /9, a confero. — 33 aiua anim nomina
mit CAV eius enim hominis nomine.

Reeder schlieCt: Priscianus in *Mnendandis bis oratiooibus

certus fons non est hnhpn«lus, quod mapis rnhonem rerum ad

grammaticam spectaniium iialniit quam ul verba Ciceronis integra

redderet. Icb denke, mit den Ziiateu Quiotiliaos stebt es ziem-

lich ebenso.

PloUus Sacerdos (urn 250) sitiert Lig. 21 iomi mil {a fabch

domoX Mara 10 mdcnfHr mit HV (besaar. oiVfeficf), MoL 41 4mt
UHkui (von einam Abachraibar varderbt aua f Antigonua, m Ar-

tignus). Daiaua achlieBt Raadar: atiam elaaaia aalia TatuMi

«at; vidantur anim Aindamanta carta ante Sacardotam autitiaae.

18*
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Der ricbtige Schlufl war, dafi die Verderbnisse dowio und Ariignvi

spAteren UrapruDgt sind.

39) Paul Lutz, QaaestioDPs criticae ( Cicerooi'; nratiooes
Philippicas. SchietUtadl 1905. 89 S. b. (Uissertatioa vod
Strafiburf.)

Fur (liese Reden ist V, Cod. Valicanus 11 25, die beste Quelle.

Clark hat ao einigeo Stelleo die Lesarteo der Cod. deteriorei», D,

aufgenolnmen, wo mm sie bisher verschmShte, und mehrere ooeh
nicbt benutite Bu, beigeiogen. Lutz glaubt, dafi nan die D nocb
mehr berflckaichtigen dOrfle. In Kap. 1 aaeht er ao fieiapieiea

den Wert der D-Klasse zu zeigen.

1, 14 empOehlt L. consularis D mit Nobl; ich halte cotisuUni V
fur richlip. ~— 1, 31 liberata est, cum] Dip nieislen D bielen tu,

und L. mOchte mit A. VV. Zumpt so lesen. Mir scbeiot tu hier

unpa^end und eine Erklarung mh cum angemesspn. — 2. 25 liest

L. mit D und Orelli: qui nie iion solum meis laudibu^ oraarel,

sed eliain omraret alienis. — 2, 52 dem prohibuisli neque semel V
zieht L. neque id semel D Tor. — 2, 64 liesl Lutz mit D (Orelli

und Glark): qui rei publicae ait infelix^ felix eaae nemo poteau
Wire infMt richlig, ao wQrde aoch bei ein DatiTM atehen

(wie 5,11). V bietet hostis. — 2, 110 sive quod Caesaris sacerdoe

ea ai?e quod mortui V. Lutz entacheidet aich mit Clark fflr

tyranni D. — 3, 25. Statt periculo carere V empfieblt L. carere

metu et periculo IV — 3, 32 a ler^o, fronte, !ntcril)ii? tenebihtr,

si in GalHam venent Tiitz hil!it:;t: a ler(j;o, n fronlc, n latpribns

teneiur. Das Prasens ist niclit „des iledners wurdiger*', sondern
vulgar, — 4, 1 alacritatem mihi summam defendendae rei publicae

adiei t el spem recuperaudae V. la D folgt libertcuis. Die^ isl,

wie L. leigt, aufzunehmen. — 5,30 unde est adbuc bellum
tra€iitm niai ex retardatione et mora V. Lata atreicht iraetum

nacb D. Aber Cicero behauptet nicht, dafi Antoniua infolge der
ZOgerung Krieg begonnen babe, sondern daB er infolge der Ver-
acbiebong einea entacheidenden Sen lt^be8cbIu8aea den Krieg ao
lange habe hiozieben k5nnen. — 7, 19 si pace frui vohimus,
bellum gerendum est; si bellum omittimus, pace Dumqmm fruemur}

Das velle und omittere gescbehen jetzt schon. Dagegeu 8, 4 si

enim belli numeo toUelur, muDicipiorum studia tollentiir webrt

sich Cicero dagegen, daB in seinem Antrag bellum durcb (umultus

ersetzt werde. Das voii Luiz gebilligte tollilur D ist ebeDso un-
paaaend wie daa aueb von ibm verworfene UUvmur D. — 8,

7

Termutet er gut: utrum boc bellum non eat on eif iam tantum
bellum, quantum nnmquam fuit In D atebt on etfom, in V
alt'mn.

C F. W. MflUer aagt: Librarium arcbetypi codicum D multa
in locum eorum, quae vel legere Yel intellegere non potuerit, ana
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inventa subsutuissef quae displicuerint, correxissc, alia suo arUtrio

addidisse, alia dempsisse ionumerabilia exeaipla Uocent, sed dou
4l«uiit, quiboi attendattir comnianein oDmium arcbetypum i V
Tel neglegentius vel inscitias ledum aut descriptum esse quam
A ceteris. Dieser Satz ist onklar. Zuent verstebt man, aus einer

fU- X seiea V uDd X^ aaa dano D abgeschrieben worden.

Der Scblufi aber scbeint zu sagen, die D seien, ebenso wie V,

direkt aus X abgeschrieben. Das erstcre ist wohl richlig, wie

Lutz im 2. Kap. dartul. Er stellt die gemeinsanien Luckeo, Fchler

and Glossin ziLsj^mnien, daiin Verschiedenheiten, namentlicb Uilto-

graphien und Luckeo in V, und koinmt zu dcm Schlusse: Et V
el D ad uuum exemplar, haud ita antiquum redeunt, quod varias

iaoi exbiboil scripturas, quas pro arbitrio aut receperunt aut

oinisenuil otriosque ftnuiliae parentes. Utiaqoe deiiide receDaionem
aot interpolationem potius paasa est Eio Anbang xa diesem
Kapitel steJlt zusammea, quae ex Ciceronis orationibus Philippicts

apud alios scriptorea excerpla leguolur; LuU scbliefit daraus,

piures barum oratioouna recenaiones olim viroruiii doctormn ia

manibus fuisst>.

In einem dritten Kapilel vmhIph einzelne Stellen kritisch be-

bandelt. 1,35 sanktioDiert Lulz die Lcsung: sine quo mc becUm

nec earns nec tutus esse quisqttam potest. 1,37 liest er: cum
papularibus civibuii u plebe tribuereutur . . . aote cousequi. 2, 10

quia tantam rerum repugnantiam non videas nibil profecto sapis

<enetzt Lulx fina durcb ami; icb wflrde eher tnddis aQfoebmeii.—
106 ineredibile dicto, sed turn tmus V, Za den vielen Kon-

jekturen ffir diese Korruptel fugt Lutz liiuzu: simiUmum isti%i$,

Man lese: sum vmts ich bleibe bei der Wabrbeit (Ter. Andr. 423;
Verr. 4, 165). — 3, 39 uli e re publica fideque sua videretur] Lulz

glaubt, sua beziehe sir!i aiif ein hiuter Mlt ausgefallenes eis. — 5, 12
si hoc genus {i^^ne in unurti redi^alur] Lutz stellt her: si hoc ingens

-yondus in publicum rediyatuj-. — 5, 19 tilgt er etiam vor fahros

mit Hechl. — 6, 7 horani exhibtre. nullam in tali cive liberandu

sine sceiere Don possumut>] Vou liudaus ubernimmt Lutz eximere

nod eraetil tmUam durcb nnnm, woniit die Stelle ebensogut ge-

beiU acbeitttt wie dyrch Clarke Leaung: monm isMen vi^am, —
7«5 quo nomine dignoa eat nemo, nisi qui tanti honoris nomen
potest sustinere] Das wiederbolte momm tat unpasseod. Cobet

und Clark ersetxten es durcb onus. Aber nacb Lutz gebraucht

Gcero onus sustinere nicht in ubertragenem Sinne. Lutz empliehit

munia (nach Sest. 138 und Tac. Ann. 2. 35), Heitzeuslein mofem

(vgl. in Cat. 1,23 molem invidiae; 3, 17 molem mali). — lo.

Termutet Lutz: eri[iio(inum principium datum piitatis libertatis

capesseodae, wabreiici biangl vorschlug: ecquuduam fore principium

puutis I.e. — 11,13 empfiebit Lutz die £mendation von C. F.

W. Mttller: qui se nmjim't as aere alieno patet posse*
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40) Ciedros erste, zweite ood siebeate Red« gegeo Marcof
A n too i as. Kf den Sebalgebraoeb erklSrt von Jiliaa Streif^.
Zweite, verbessfrtn AoBage. Gotha 1905, F.A.Perthes (AktlaiifMill*
•ehaft). TexUieft VI u. 52 S. Kommentar 56 S. 1,20^.

Die Einleitung wurde an einigen Stelkn sprachlich verbessert,

Im Texte wiirde 11 2 mihi fMMi statt qmm uuhi aufgenomiDe])^

11 97 pro consule*

Phil. \. Wabrend fruher § 1— 10 als Exordium bezeichnet

wurdeD, umfaBt dies Jetzt bloB den ersten Satz. § 1 blieb der

Fdiler »aQf VennlaMnng der TfafasybvP', § 5 ,,vor (it tou) der

. . « €rref|teii Menge'* stebeo. 1 3 wird Sextoi dodiu irrtttmlicb

ab ein Bruder des P. Clodias betracbtet

Phil. II. Uier finden sicb maDcfae Verbesserungen. Schlimni

ist § 18 Pronominum relativum. §22 warde vicariis nicht kor-

rigierl. — § 21. Dip Notiz zu ahsentis ist unriclitif», Es haodelte

sich urn das Konsuiat lui 48 v. Cbr. Auf Casars Wuosch und
den Antrag der Tribunen gestattete ihm das Volk 52 v. Chr., uf

absenti sitii. qmndoaimque imperii tempus expUri coepissety pefifto

secundi consulaiu6 daretur (Suet. Caes. 26). — 99 CaaenmiUf nicht

Cae$amnut (XIl 23).

41) H. Mobl, Ober Ciceros ausgewahlte Redeo, erklart voo llaim-
LaabmaoQ. 6. Bead: Die erste und zweite Pbilippiteke
Rede. Aehte Aoflage 1905. WS. f. klass. PhiJoL 19M Mr. 45.

Zu meinem Baricht fiber dieses Gicero-Bandcbeo JB. 1905
S. 211 fuge ich, feranlaBt durch Nobis Reienaion, einige £r-
ginzungen hinzii.

1 6 veffrfttn qm appeliabantur. Nohl halt die bei Arusianus

Messius fehleniien Woi te qui appeliabantur fQr interpoHert. Gegen
Laubmanns Meinung, dieser Zusatz stehe, „weil die IJezeichniing

veterani damals nocb iieu war", spricbt nacb Nohl ,,1. das iiuper*

fektum, 2. dafl Cicero das Wort velftraiil scboo In frOherer Zeit

gans gdiulig ist**. Mir seheinl nun, dieser Znsati deuta an, ^aft
das Won Teterani nifibraocbt wurde, dafi die vom Senat dea
veterani gewabrten VergQnstigttiigen aaeh solehen ngeteilt warden*
die eigentlich nicht veterani waren.

I 14. ,,Sicher falsch ist mil Hark aus V aufgcDommen: nm
modo voce nemo L. Pisoni comulari, sed t^ultu quidem adsensus

est. Nicht darauf kani es an, daB Piso em Konsular uar, sondera
dafi keiner der KoIl:^u^a^e ihm zugestimml hal; vgl. gleich darauf
nequc eyo hoc ab omutbus its desidero^ qui sententiam consulari loco

dicunV". Da iSoliI diese Worte zugunsten der Lesuog consularis

Mfibrt, so deokt er sicb wobl als Konsularen nicbt nur die ge-

wesenen Konsaln, soodero aucb die Senatoren, die bloB die Recbto
der gewesenen KodsuIb erbalten batteo, wie Sallost oie Koosnl
war, aber als Prokonsul Africa nova verwaltet hatle vihI bub
sententiani consulari loco dicebat Icb balte die Lesnng eenmiarf

I. ..d by Goo
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fur richtig; es war unerhOrt, daB der Antrag ones Altkoaaiila Ton
kttDem einzigpn Senator nnterslfitzt wtirde.

I 27 sin consuetudinem meaniy quam in re piihlica semper habuij

tenuero. L)er von Lauhmann aus V^d aufi^enummene HelativsaLi

bestimmt und veriitarkL deii Bagriff cmtueiudiHem meam ao passeod,

daB icb ilin fiir ecbt balte.

I 29 te emm AHuana, Dolabtlla^ qui es nuM cttrissimus^ nm
posnm lUrkuqHe vuinm trrarm r$tkir$> Der in feblende

AeiatiTMti mildert den Vorwnif so glUcUich, da£ ich dieae Worte
nkht fur einen EiofoU eines Interpolaton haiton kann.

1 30 mm expkuo foro, dissipato cmcwrm mfkfum, prMfibm
KeUrii poena adfectis [, urbe tRcemiid et caedis metu lAenUa] te

domum recepisti. Die eingeklammerten Worte slehen nur in V.
Nohl meint: ,,hier ist incendw besonders anstoRig, man rrwariet

wenjgsteiis mcendii'^. Mir scheint, dafi die VVurie urbs incendio

et caede liberata est so zienilich dasselbe sagen wie urbs metu in-

cmdii et caedis lihtrala est\ babeo Brand und Moni iiegotmen, i>u

iat die Stadt nicbt davun befreit wordeo. Icb finde incmdio nicbt

anstdfiig; Cieero zog wobl coed^i met» Tor, urn coade Ubtamm in
Termeiden. Dnrch die Entfernung der Worte «irfo . . . Mwroia
wfieren die vorhargehenden Glieder ihre ErklSrong. „Man fuhr

fort ao dem Altar zu opferD, GelQbde darxubringen und Streitig-

keiten unter Schwuren bei Dsars Nameo zu scblichten'* (Laub-

mann S. 30). War das eine impietas, ein scelust „Aber die

f<inati?che Abg5tlerei war nur der heckmantel (ier ^effihrlichalott

Absichten**. V* scheint ma iuer Hicbtiges zu uberiieiern.

I 33 ne , . . gloriosum putes plus te unum posse qnam omnes

et meiui a cwibus iuii) [{{uam diligi malts]. Quod si ita puias usw.

Die eiogeklammerten Worte fehleD in V und aind in unlogiacher

Weiae eiogefOgt. Sie warden daher beaaer mit Nohl n* a. weg-
gelasaen.

II 40. Die WiederboluDg dj^r Worte fecit heredem dOnkt una

nnach5n; das ist jedoch kein gemlgender Grund xu ibrer Tilgung.

11 87 quod f(js iwn est. Dieses Kolon ist unpassend in die

Frage eingescbobeo und die Form eal (ataU met oder erat) un-

ertraglicb.

43)ll.Ta]H Ciceroois in M. Antoiiiam oratio Philippica tertia
d prim a. Con infroffyzione c DOle (per le scaole) del D, Favt.
Milaao lUOtt, fr. Vaiianii. b5 S. 8, 0,bO Ji. — H. WohJ, WS.
r. UaH. mWl, 1907 Sp. 972—975.

Die 13. Pbilippika, die Cicero am 20. Mirz 43 im Senate

bielt, erwShnt ?iele Anbftnger des Pompejoa, CSaar, AntoDias, und

Cicero verliest und erOrtert in ibr ein Scbreiben des Antoniua*

Manche Stelien dieaer interessanten Rede aind abcr scbwer Yer-

atdndlicb, so daB eine erklarende Ausgabe erwunscht ist.

Fava fuhrt znnachst S. 1-15 den Lebenslaiif de? M. Antonius

Tor; Q. Caaaius Lougioua, seiq iioilege im Volkstribunat 49, beiBt
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Cratso (ebenso M De Marchi, pro BmU § 11); C§sar wird am
14. Mfin ermordet. Danuf werden die politischen Begebenbeiteii

yom Tode CSsars bis zur Grflodung des zweiten Triumvirats und
die Veranlassimgen der t4 Philippischen Reden erzahlt, (lurch die

Cicero hehiciiiuuti^ den Aotonius an der Vermcbtuog der ftepublik

zu verhinderii suchle.

Fava liat sich viel Mflhe gegeben, eincn guten Text herzu-

stellen. Eio Anliaog gibi dariiber AuCschluB; er isl Jedoch UDvuli-

st&ndig und eatbSlt mancbe UDgenaue oder uorichttge Angabe.

Der KommeaCar iat nmfaiigreicb unit gibt viele ErUlruogeD, di«

far etnen Laser auf dieaer Stale nieht ndtig aeiii sollten. Einige

Stellen sind falsch aufgefaBt worden; an mancben scbwierigeo

Stellen wurde keioe Erkldrang versucbt. Nobi hat einzelne Irr-

tdmer des Textes und Kommentars bericbtigt und mebrere Stellen

Oherzpii-cnd pfklSrt (§ 6, 23, 27, 31, 35, 47, 49V — § 12 qiutsi

[ihesaur}tin\ draco. Ich glaube, daii zu schreiben sei: quasi the-

saimm Draco. — § 13. L. Paulus war 50 Konsul (nicfit 56). —

•

§ 16. Fava halt den D. lirutus irrtfimlich Inr einen Biuder des

M. Biulus. — § 29. Die .Noiiz uber Ciceioa Jiede fur Marcellus

kl unricblig: Cicero dankt G^sar fur die Begnadigung des Harcellua,

die also nicht erst auf diese difesa folgte. — § 27 iat nach Nobis

Vorachlag thniUhuM in deo Text aufitinebmeii (Has. diuivnUbuM,

Ausgaben sMUMi).

43) H. Tulli Ciceronis oratiooes io II. AotooiamPhilippicaa XIV.
Luoghi sceiti eoUegati dall' esposizione storiea dagli aweairaeoti e
conmentati dal Felice Vtamara. Milaoo ]906, Caai editric«

Dr. Prane. Valltnli. XXIV o. 172 S. 8. 1,60 JC

Die Einleitung zu dieser Chrestomathie handelt uber Ciceros

Lebea bis zuin 2. Sept 44, au dem er im Senat die erste Rede
gegen Aotomus hieit Der Tod des Glodiua wird auf den 20*

(alatt 18.) Jan. 52 gesetzt. Vom Texte der Reden wird etne Aus*-

wahl geboten nach der Ausgabe von C. P. W. MQller; nur die

Reden IV, V und XIV aind vollatSndig. Jeder Rede geht eiae

besondere Einleitung Toran; der Inhalt der weggelasaenen Teile

wird in Kfirze angegebcn.

Pliil. I. § 1 exemplum] Aristot. dc rep. Athen. 39,6. —
§ 3 Seslo rjodio, bandito da! senatoj Der Senat ,konnte keinen

Burger verbaunen. Sex. Clodius wurde, wie Milo, nach der lex

Ponipeia mit 46 gegen 5 Siinmiea verurteilt (Ascon. in or. p.

Mil. 35). Midta praeterea ist wohl Febler fur M. praetereo. —
§ 36 gladkuw^m ekoMres] „Si comprende da quanto atferma

r Atttore, che molte volte Antonio e Dolabella erano atati net

primo periodo del loro potere acdamati dal popolo durante gli

spettacoU**. Die Acclamatio wurde vielmebr nach dem Folgenden
den liberatoret, den Mordern Casars, zuteil. — § 36 BnUo] Ea iat

M. Brutus, nicbt Decimo Bruto (vgl. U 31).
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Phil. II. Bfli § 17 stebt die faltche Aogabe, Ciom babe die

TembwSnmg bewieaen durch ,4ettere, che Catilina e I vm
tomplici avevaiio lentato di recapitare a Maoiio neU* Eirnm", —
{21 (Binl. S. XV). Die ZurQcl^berufung Gicaros aus dem Exit

•rfolgte durch einen Volksbescblufi, nicht per decreto del senato.

— § 22. Pompejus wurde 52 Konsul „il 26 di fchhraio". Jener

FebrUf^r halte nur 23 Tage; Pompejus wunh' am 'i5. Tag lies

Scbaitmonats gewablt. —^ § 31 homo sapiens et comtderat] Man
setze: considerate. Ar^ ist § KIO verstumraelt. Da stehl im Text:

At sic plaaieial, ut Kaiendis luniis txptciasU^ Ls bullle heiBeo:

itf Kaiemlii luniit de CaaarU ^elk em cMt'ttb eognoseenUt. Quod

fmt eomtShm? Quern WHqtutm eimooeatH? Qwt§ K^ttndm hmm
MipMraah? Ebeoflo UDd § 103 fno ^ heredum L [ftubrt, quo
in beredum L.] TurseU die eiugeklammerteQ Worte aus Versebea

itisgefallen. Dieser SaU teigt, daB § 40 kein Grund vorlag, den

L. Rubrius nicht fur den pompejaniscben Senator zu halten, da

Antooius dessen Erbschaft mittels eines gefalschteii Testaments

an sicb riB. — § 107 q]iO'l in C. Cassium et Brutos patronos ad-

optasserU ist in vom Sot/er zugefugt. — § 111 siuht se statt te.

Auch die fotgendeti Bed en weiseii viele argerliche Druckfehler auf.

Pbii. IV. Vismaras Eikiarungen zu dieser Uede bieten

minche Ergflntungen zu dem Kommentar tod E. R. Cast (bei

Tenbner, 189t).

PblLV. « 6 III . . . malnief] Dieaer SaU iat nicbt ao Q. Fofiua

geiiebtel, wie Vismara angibt, sondern er bezieht sicb auf § 5
decrehtrum oUptem* — $ 7. Die Worte ifoe ne Cotyla quidm dicere

auderet beginneo die Widerlegung des Einwurfes At non cadunt

hac€ in Antonium. Vismarn hflinndnlt si** al.s eitien Teil dcr

obiezione. — § 7 hie omnem Ualiuin moderaio homini, L. Antonio,

dividendam dedit] Es muR (tlTpnbar heifien: invnoderato. § 11

quos M. Anlum tola exhausii domus] Man erselze luia duicli sola

(nach Klotz). — $ 32 exarcitatum ist fehlerbaft, fQr exeitatum,

Phil. VII 14 putm twrpe Ugionu ad ttnatim Ui^atot mUlm,
$eMium ad Anl^mum! Strenge setzt su legiones die Motii:

ac AntomL Das ist nicht Yerstflndlich. Viimara Temtttet wobl

mit Recht, dafi die legio Martia und die quaria dem Senat durch

Abgeordnete ihren A 1 if ill von Antonius anzeigten und dein Senat

Trene gelobten (vgl. Phil. V 5—6); er verhipB ihnen honores et

praemia (V 28). Cicero lindet es nun scliirT![!f!ich. dnH der Senat

iioch mit Antonius verhandcln will, sti\[\. ilm lui eineii LandiiS-

feind zu erklSren (V 31). Vismara uRint, Ticero halte es fiir

schimpflich, dafi Legiunen an lieu SenaL Geaandte zu schicken

wagen, wie fremde Vdiker, und der Senat durch Gesandte mil

Beamten Terbandle wie mit fremden FQrateD. —^ $ 2 1 frequaaitmm.
In der Note hierzu siDd die SenaUaitaungea vom 10. Sept and
20. Dez. 44 erweebaeU.

Phil. XIV. Dradifehler: $ 6 Aoe, 22 meUfrt$, 23 . . . mm.
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38 smpUemam, Die firUSrniig dieser Rede ist grQndlicher

alt in der Ausgabe von Cast, zumal in § 5 und 10. — $ 1 ad^

quod\ Dlese fnterpunktion iat nichl richtig; id quod . . . arbiramur
ist Atlribut zum folgenden. — § 17 dixerim ist fehlprhaft stall

dicerem (Nau^^er). — § 32 Brevis a natura vita vobts daia est isl

unpassend; die iNatur lialte den in der Schlacht GefaileQeQ ein

lingeres Leben bealimmi. Der folgende Satz schiieBt sicb beaaer

an, wenn man Ueat: nobis (d. b. una Menacben) data est,

Zum Scbliuse werden die Begebeoheiteii vom Tage dieier

Bede bU tu Cioeroe Tod (21. April bis 7. D«. 43) vergefahrt

44) Q. Aieoaii P«dianl •ratioavii Giearoala qniaqite esarrtti*.
Recofrnnvit brevique adootntioDc critic* iDstroxit Alb. Curtis ('Itrk.

Oxoaii l^u7, e typofrapbeo ClureiuloiiiaB*. XXXVi u. 104 S. 8,

geb. 3,30 jH.

In der Praefatio handelt Llark zunachst in Obernnstimmung
mil der Ausgabe von A. Kiefiling und \\. Scb6ll {~ KS) uber

AscuQiua' Leben und Scbriften. Er UiUiiiiL au, daii A^caniua

9 Cbr. tu Padua geboreo wurde, 64 erUindeie, 76 atarb.

AuafQhrlich erdrlert er dann die Geacbiehte der Oberliefemng,

der Has. uod den Werl dieser. Von KS wiirde erwieseo, daB
die Has. des Sozomenus (Cod. Forteguerrianoa in Pisioja) und dea
Bartbolomaeus de MontepoHliano in KJorenz aua einer Terloren

gegangenen St. Galier lis., abgescbrieben aind. Dagegen blieb ibneo

unbekannt, da.Q eine Hs. in Madrid (X 81). von Poggio selber

au8 2 abgescbrieben wurde, M aber nichl von Polilian selber,

aondern von einem unwisaenden Kalligraphen geacbrieben und an
mehr ala 30 Slellen nach P korrigiert wurde. Der honsensus

von SPM gibl una also den Wortlaut von 2\ Clark bat eine

MeDge Codices adbat verglicbeo, DanaeDtlicb P und die ana P
atammenden Has. Er hat femer eine Kollation des P too Skniacb

benntsi, daio Arbeilen won P. Scbniiedebeff (Djasertation de
Aaconii codicibua, Brealau 1905) und Giarratano, der ebenfaUa

eine Ausgabe dea Aaconius vorbereitet.

Clark s Text weist gegenuber KS viele Verbesserun^^on auf.

Verkebn ist, daB die Reden fur Cornelius (65 v. Clir.) und in

toga Candida am Scblufi aleben, da doch die Komiiicutare dazu

Yon Asconius frulier verfaBl wurden ais der zur Rede gpgen Piso

(55 v. Oiv.j. Deun 9, 17 Catilinam lege repetundaruiu absolutum

ease accuaante P. Clodio iam supra dictum eat verweiat auf 66, 7

;

65,10; 87,13; 92,8. „Quod autem ad Aseonii eaiendationem

attinet, nemo profecto, ne ipse quidem Madiigius, Manutio ante-

ponendus est**.

In Pisonianam $ 42 MuHiiat] Dieser Name ist oiit tt an
scbreiben, wie bei Liviua konsequent Muttines atehu

In Scaurianam. Im Argument 18,7 Nonas Quint, fchit j. —
19, 2 in Atia legatuM ^ntogue L LueidU fuerat ist Ugalm offenbar
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HUT dirdi eioeii Irrtimi Sn den His. lor FmUque gettelll worden.— II ttcra wmUa populi RomaDi] Clark tilgt flwfta; man enatae
at dorch pikUctu

In Milonianam. Am 4. April 52 (39,7) wurdan In dar
flalle dar Freiheit Sklavpn gefoltert; am 5., 6., 7. war dag Zeugen-
TerhSr, am 8. (am 102. T;igc nach Clodius' Tod) sprach Cicero in

der Hauplverhandlung (Cic. § 98): a. d. M Id. April. 2 30,2.
Es ist mir nicht verstSndlich, dafi Clark korrigiert: a. d. VII., wenn
schoQ 40, 25 PM ad Illy S ad U bieten. Der Senator, der Clodius*

Leicbe nach Rom tragen liefi, heiBi iiacb C. i. R. I 1090 Sex.

Tadiui (in 2 Sex. Tedius). — compluresque ooti homines eiiJt

aunt, diftr fiiaa C» V^Umm mtuUcr. Diaaar Sati iat unglaabUch.

Qark achraibt mit Rinkaa ojtf nod tilgt dia Erwiknnng daa Vibianoa,

wail ar nach § 37 dar Rada aehon frtther atarb. Viallaieht hat
Asconioa aaibat aich gairrt. — oorpua nudum eaJldainm (2), sicut

in iecto erat positum, ut Tulnera videri possent, in forum detulit]

Clark schreibt narh Daniel nc calcahm „mit FuBen gelreten".

Dies ist so wenig brauchbar als oc lutalum KS. Vielniehr war
die Leiche gewaschen worden, ut vulnera tnderi poRsent. Also

seize man: ac lavatum. — Conlionem ei post aliquot dies dedit

M. Caelius ir. pi. ac ci {V, acci S, act M) ipse etiam causam egit

ad populum] Caelius berief eine Contio, damit Milo zum Voike

aprachen konnta, und aprach aueh aalbar fttr ihn. Man kann
atque (Madvig) odar fid laaan; abar Clarka Leaung ae Cietro iat

aiebar varfabU; ifu eltam arinnert doch an einan baraita gananntan
Mann, wihrend es von Cicero heiBen muBte: atque etiam Ciuro,

in Cornelianam. 62,11 an quod Cornelius fecit na ea
maieslatis teneatur. \rh wurde lesen: actione, oh das, was C.

getan bat. Gegenstaml einer Majestatsklage sein konne. — 71,10
AUa populus confusus ut semper alias, ita et in cootione. Id

peractis, Vieileichi ist zu lesen: Audit ... Fm peraeta.

Ober die Rede in log a Candida gibi eine gute Disser-

tation von Paul Kdtscbau, Leipzig 1880. — 84,11 cum Lucullus

id quod Graaci poatulabant daoraviaaet, appellant tribunoa Antoniua

iora?itqna la idea wmra quod aequo iura ntl non poaaat. Dnrch
« ideo eiware (Baiter), la id forum thtrwre (Mommaan) aehaint

mir dia Stella weniger verstandlich gemacbt ala durch se id re-

cusare: er venveigerte das den Criecben Zugesprocbene und batte

den Tribunen einen Grund bierfOr anzufiphcn. - Uiwc A?ito!ntim

fiellius et Lenlulus . . . *!»'nalu movenini ramhsque ^S, causasque

I'.Mi subscripserunt] Cliu k li»3sl: tiin(iis<iue. iNacli meineiu Dafur-

haiten isl zu lesen: tabult:*que, in Ucu Zensorenlisten, unter die

Erkiarung uber die AussloBuog des A. aus dem Senat — 86, 4

haatarna dia ma aaaa dignnm conautatu nagabasj dki iat Feminin
bai ainam Yoranabaatimmtan Tag, via die diUa* £a war alao auf

diaaan Tag aina Varfaandlung im Sanat odar vor dam Volk an*

gaaatzt gaweaan. Clark achraibt mit Aldua hnUmo, — 90, 20 ta
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tibi ne infitiandi qoidem InqnidMiie locuoi reliquisti] K&tBCliMi

Bchrabt: imgmdmkr.

45) Sebolin io Ciceroois oratiooet Bobieosit. Bdtdit Paulas
Hildebraodt. AdieeUe soot doae tabulae photograpUcM* L«ifxif
1907, B. G. Tenboer. XLVII n. 308 S. S. geh. 8 M.

Das im 7. Jabrhundert von KoUnubaD gegrfindete Kioster

Bobbie besaB eiDeD im 5. Jahrb. geschnebenen Pergamentkodex C
mit Scholien zu mebreren Reden Ciceros. Der Schreiber des C
balle eina Vorlage aus dem 3. oder 4. Jahrb. ungenau abgescbriebea

und dnnlDe AbkAnuogeo aDricbtig aufgeltot Er hat selber oaeh
einem Manusfcript nacbgebeaaart C,, ebeiiao in der Miloniana ein

aoderer Komktor C^; nach HUdebraodta Hanung freilicb bStte

nur Konjekturen beigeaalzL Urn 700 wurde C abgewaschen und
mit eioem kircblichen Text Qber das Konzii von Chalcedoii be-
schrieben; spfiler wurHe er zerstnckph, so daB von df^n 73 Bo^pn,

die er entbielt, nur fuot gaoz erhaltea sind. ieile der liogen

52—68 kamen 1618 in den Valikan (Cod. Vat. 5750): Telle

der Bogeii 4S, 66—73 und von zwei Bogen vor 48 linden sich

itn Cod. Ambrobianus E 147 sup. zu Bfailand. Im ganzen sind

204 Seiten erbalten, kaum der funfle Teil der Scbolieo. Viele

MfoDer babes aicfa aait Aogelo Mai am die Laaung der erhaltenett

Stflieke and die Heratellnng eines gesieherten Texlea bemAht, wie
H. acbildert; er aelbst bat auf dieae Auagabe langjabrige Studien,

turn Teil in Bom und Mailand, Terwendel. Wahrend des Drucket
war er mebrmals krank, so dafi leider mancbe Verseben seiner

Beachlung entgingen; eine Anz^hl ist S. XLV und XLVI berichtigt,

einige werde icb noch ervvahnen. S. 1-165 findet man den
Text mit kritischem Apparat, nachher eineo Index verborum,

I. rbetoricus, 1. noininum, I. i'lanimaUcus. So ist fur die Text-

kritik cin vortreflliches Material geboten. l)ie Eaiendaiiuu durch

Konjekturen ist aber die scbwacbe Seite dea Bucbes, obwobl sicb

H. aueb bierfilr viel Miihe gab. Die Herauigeber liaben nimlieb

irrtamlicberweiae die Lftcken hauptaieblich mit grieehiacben Kanat*

formein ausfuUen woUen nod dabei auf den Wortlaut des Erbaltenen

nnd die Satzkonstruktion nicht gebObrend Riickfiicbt genommen.
S. I—6 bieten Scholia Gronoviana zu Verr. I § 45—63,

aus Cod. Voss. Qwnvl. 138 zii Leyden. Haumitz (1884) und flildp-

Lraiuit (1894) baben nacbgewiesen , daB sie ans den Scholia

Bubiensia exzerpiert sind. Man setze S. 1, 12 ingenuum. domi
nobilem; 4,6 dixisset (nam!, de signis), ploslris ail \ 6,20 nimirum
ut, quaeque. §48 vei uiuie ich: ne levius fieret hoc ttumen (nawl.

dea Apollo), si Latom ioduceretur. — Zn ( 54 cam in villa

Lnealli Mlimi esaet omoi apparata venuatatia ornatam wird kaine

annehmbare Emendation geboten. Wahracbeinlicb batte der Speiae-

aaal eine getafelte Decke, ein laqueatum tulum (Cic. leg. 2, 1

;

Hor. Od.2,i6,ll).
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S. 7^-19, pro Sulla § 9^42, 91—92. 1 9 kaiin man be-

giDDen mil: ne partiendae imMw emua em&n itftt videatur ad-

sciscere. — } 10 Acutissimuin torqaet (LQckeTon acbt Bucbstaben).

Im foJgenden sehe icb weniger flinen avXlajr^itfioy (Halm) als ein

dtltmma. — valde, ne odium . . . incurrat. Mit ei Xa^iZg valde

(Ziegler) ist nichts ^ewonnen. Vielmehr feblt ein Verb, etwa

praecavet (vgl. S. 19, 1 1). — §21 Itaque (lUH.) statim (16 B.)

coDsuiatum suum laiia edidjsse . . . cxempla. Die Luckeo siod

sicher nicht mit il^ ivctvtiov und 7T(t()(«ix€V(xtfxai auszufullen,

sondern elwa so: Itaque, ut se purget (vgi. 77, 14), bUliui Turquato

rufondtt. — § 28 (11 B.) quidero in orationibus plurimis frequen-

tala Ciceroni. Lieber ala fkomtUt (Halm) oder xq^aikoXoYta

(HildO erg§nse icb wUkinaHo (vgL 113,24). — qnam localiter

intnlil (7 B. naqaaxfvfivf), Wahracbeiolicb fehlt spectem (Bild,

TonteUung). — § 31 Post quod exempiam (10 B. imy^cuVi^/ua?)

in fine senteotiam posuit. Jcb ergioze invidiosum. Die Ver*

glrirhung mit dem Tribun ist ffir Torqualus krfmlrend. — § 36
(S H.) facta ab indirio Allobio^'um et (10 B. yriivwg't) inlata pro-

pobJiione. Da facia Ablativ ist, filllt die V< rmulung dfpOQu^ da-

Lin. Man setze: Quaestime (Streitjujuki) iacta . . . et continuo (vgl.

76, 12). — 17, 8 Quae (12 B. n^oxuidXiiiptq'^.) uiultum prolicieL

Gemeint lat die orgumentaHo in konaeasiver Form.— § 39 (8 B.

dfWtfTMcT) et perquam exerellata reapondendi fiicoltate. Wabr-
aeheinlidi febit ormmrU,

S. 9'-29, in Clodium et Cm ionem. Der Anfang hat

dem Sinn nach UDgef§hr ao gelautet: ifoee woHq gmeri* dimmr
strathi fsf, qualia scripla aput Graecos (yQctfifAara intds^xrtxdy
nnniinaiUur contitientia fprme laudes et vituperation*>< — I. Kacere

videtur hoc (7 B. ngooifjuoyi) gravitatis et iiiodesUae suae] Hier

kann man ebensogut indicium erganzea. — sine dubio (5 B.

6tivwg1) conOrmat verilatem sui testimonii, ut. Eutsprechend

dem ut consecutivum kann salts geslaoden baben, wie bei Frg. IV.

Tielleicht bieB ea andi XXIil id deacribitur moHb miUUt tMrto,

ot. — IX. (19 B. dfMfifioXia dn* MfUKto^f); de Appi enim
Caed Cimilia genoa traheint Et praeclpitem volena aignificare uaw.

Bei der too Hild vorgeieblagenen Ergananng mttfite trahebat von

Cicero auageaagt seio, wie tjolefu. Da mit man ea auf Ciodius be-

zipbpn kann, muB sein Name in der Erginzung vorkommen: Haec

in Ctodium lactat (vgl. 135,26). — XXIV, (5 II x6(r^ov1) genus,

quo femuiae capita velabant. Icb erganze rrstis. Sacb Gaumitz

ist der grOBerc Teil dieses Srholions (von Atque ita an) ein Zu-

satz von eioem spateren Lrklarer. — XXVI. (li h. ^laQan^/oo-

doxla?) Tictoriatn quoque iudicii orator cooverlit in dedecua. Ea
feblt ein Adwb, etwa aoUMMnt, wie UV mit feaiMttim be-

ginnt. — XXVII. Et bic aubest (11 B. ne^miiwtSoMial) ^
atulaaae ludicea ab aenatu praeaidinm. Vielleicht iat tignifiBatuh

die Andeutnng, luagefalien.
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S. 29—32, dft rage Alexandrino. Anfang, Mitle, und
SchluA das Kommenlart to dieser Rede aind Terloren. Bei IH
lese man: in ipsa propositions {pneparatio^ iDsigniter facta est

(nach IX coDgestis praeparationibus). IIM. vermutel JiQOJtaga-

axBVjjt Ziegler /utxri^ Stalgeatg. Nach Fortunalian JI 22 war die

partitio dieser Bede commuDis, quae fiixtij potest did. Der

Scholiast redet aber niciit von der partitio, sonderu vou den

Worten: debeot esse modestissima . . . iudicare. 32, 10 setze man:
reTOcaret

S. 33<^5, pro Flaeco. Der KomoBantar la dieser Rede
umfafite mindesteDS 50 Seiten dea Kodex. Es fehlt der Anfang

und 18 Seiten in § 5, 9—12, 21—32, 53—77. - § 3 hoc, hoe,

inqnani, tempore] Die Notiz (Luciie von 16 Buchstaben) rehementer
congf'minat ist nirht mit cinem griechi?chpn Wort (xenra <r!'i'-

ce^Qotafxoy) auszufiillen, das neben cotigeminal fiberflOssig ist,

sondern mit einem Objekl, elwa: Dem<m$trativum hoc. — Est

ergo (Ijlcke von 36 B.) invigilari oportere, ne. DaB die Liicke

auszufulieii sei nQOZQon^ na&iiTix^ dg dtxaatdg, ist unglaub-

licb. Der Scholiast meint: Est ergo prudens conmlium orolortt,

preMOMn* <r invigilari oportere (nach 19, 14). — $ 4 (13 B.)

oratoriae ioteriacit addubitationem. Dem Vorschlag irara d»«-
9fo^9<r»v oratorie stelle ich entgegen: Calh'ditate oratoria, mit

redneriscker Schlauheit (vgl. 35, 5). — Fragm. X. laudativa (5 B.)

orator exornat. Der Vorschlag Mais laudativa yvoifkfi mififaUl

wegcn dfT Sprarhmisrhimi?. Idi vprmnte: landativa nola. —
§ 6 prima conDictationc | 7 U.) oppo:iil praecederuium magistral iiiinu

Die Lucke ist nicht mit inatpop (Orelli) auszufCiIIen, sondern
wohl mit iudieia. — § 9. Bevor Cicero die Verlogenheit der

Griechen schildert, erwdhni er ihrt gulen Eigenschaften und seine

Sympathie fur dieses Volk: Localiter (9 B* dn^ ydywgJ) im-
pletorua Graeda testlbus non esse credendom, quo sibi contra

invidiam nnederetur, praemisit hoc (5 6. tfxffiof)f quod apod
Graecos (9 B. n^dX^^ig^) dicitur. In der ersten Lftcke stand

ein Sobatantiv, von dem der Acc c. inf. abhangt, etwa opiittVmm,

in der zweiten move oder dulce oder Abnliches, in der drilten

ein Neutriim («»'rtL>fr or, r.egf'nsat7?1 —- § 14 quo ibidem Laeiius]

Sallusts Worte rerepiis plerisque signis miiHaribiis cum Laeh rorpore

zcigen, daB Laelius einen hOheren Rang bekleidele. Aus ibidem

ist vielieicht (rtb. mil. herzustellen, oder trih. Dicimus, — § 17 Ad
quod destruendum (10 B. dmaxtvi^'i) ab oratore praemissa est.

Hier kann mit Sioberheit daa Wort AuARMMe eingeseut warden
(vgl. 43, 13).— I 35 Feativiaaime (15 B. xoQupti^iUvT) anbiedt.

Der Zosammenhaog fUbrt auf die Ergtmong: fratm nan dad&ae.

— 1 36 flit' 06 eorondem maxime testimonio nititur. flier tat

a6 unertrSglich; vgl. S, 11 teti&nmU9 nitL Han aetse: quia earun-

dem. — § 41 (12 B. diarvnoarrig^) interposita est avididatis et

intemperantiae barhari homiius. Dem Zusifflmenhang eatsprichi:
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lUMi Mign'db usw.— § 43 qui apiit ttrbitniin iDfld^Uter in soeMUte
gesiiiie Tineaniur] Mais Korrcktur convincuntur genflgt nichl; la
gesstMse muB noch eia Objekl (rem; vgl. Ill, tl) geseUt werden* —

*

% 91 (5 B.) 0 (2 B.) TO (6 B.) iidem Falcidio. Man lese: Abrogat

omnino f. F. (Thesaurus ! 137). — § 106 fli B. iftna^^ ini^
jto/ov?) iDtulit Ich lese: tilii meiUionem intuiit.

S. 55—58, cum senatui gratias egii. Der komoientar

faieizu umfafite in C 20 Seiten und zwei Kolumnen; davon sind

IB SeileQ verloren. § 17 elQ^fkii/ov tig tlnovva x&i wohl %i-

zQaitfjkivov (gekehrt, rttCHrtan) in Mtien.

S. 58--60, can populo gratias egit Dieser Kommeiifar
«nlbMll 10 Seiten nnd eine Kolnmne; die sieben letiten Seiten

fehlen. Der Anfaog (Lftdw von 54 B.) lautete etwa: Me wiuioni

4id popvihm prmdpium et argnmentum prorsus cum superiore

commune est. Auffallpnd ist 58, 17 dissenserit. Wahrscheinlicb

h\ dieses Wort zu andern, ohne EioacbiebuDg tod fori; vielleicbt

liiefi es: ulla . . . dissensio fuisse.

S. 60— 82, pro Mi lone. Von diesem Kommentar sind

25 Seiten und eine Kulumne erhaiieu; mindesteos 55 Seiten

febien. — Aus den von Ilild. verworfenen Notizen von C, ziehe

ich folgenden Gewinn: § 7. Beim ersten Lemma veranlafite

doppeltes inimieU einen Ausfall in €• Man )eie: ab inimida ioepe

iaetaia fiml. iVnm ^iied ab mmkii dixit, iam detraxit illi decreto

auctoritatem, cut potest proplgr timidtttH$ inem itudkm male-

folentiae. Et quod addidit . . . usus est . . . ffnwahatur, Hier ist

p'avatur entscbiedcn unrichtig. 63,17 I^e m.-in : aput Tullum

HottAium regem. — § 8. Das fivS^fnSsg ex(Mii[»!um vom Mutter-

mord des Orestes wird zwischen historische Hei.^pieie eriaubter

T<ituug hineingestellt : noluit id in prirao consiituere nec in

postremo. Die Wcglassung des id m C war feblerbafl. — § 13

uL remota faciendi causa faciens dispUcuerit fadendi senatui, ali>

quid per vim inter ctves ewe commissum. Das aweite fadenH
wird mil Kedit ansgdassen. Aber fadsm ist nicfat auch in tilgen,

eendem in fadmu xu korrigieren. Hierzu ist dann oKpiAi* . •

commiamn ErltUmng. fland in seiner Vorlage faciemu mh
feblerhaflem e und las factenus, indem er fiber ns ein tenus ge»

setzl hat. Nicht verstandlich ist mir, was Hild. S. XVI fiber 15

clterum praeiudkium dmutit vorbringt Die Behauptunt? der Au-

kldger non intueri lucem esse fas ei, qui a se homfnem occis^tm esse

fateatw § 7 ist ebcnso ein praeiudirtum gegen Slilo als ihre Aus-

legung des Senatsdekrets und ilire Behauptung, PompejUi» liabe

durch sein Gesetz die Tat Milos verurteUt. hat mit Recht

^frNm gestrichen and Hid darAbeigesetit lUcbtiger wire aller-

dings HrHum. — S. 61, 13 ddumaht weiat darnf, dafi C, in

seiner Vorlage fand: cmvfocato dam unatu,

S. 62, 19 ist adiceret falsch statt diceret. Die Worte „a6 tV
frokiM malniv* seigen deatlicbt dad Cicero ab iHfrobU setit statt
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a p^p^, Dieht statt ab inprobis et a pdfiito. — S. 63, 2 ante-.

quam argumpniationis impleat. Man korrigiere argumentationes,

ISacti S. 305 setzt dcr Scholiast den Akk. auf is nur hei i-Stammen.
S. 172 ist argument(Uwnis irrtumlich als Genitiv aufgefulirt. l>a-

gegen 65, 17 tuieremendi ist e aii8 i rerschrieben. Man seue
interimeiuli (vgl. 7b, 13). — § 7 Cui respousioni adhibet firrna-

meutum (Lucke von 33 B.)* Uild. ergSnzt: ix tov o/ioiov naya^
deiyfjuxtt luttg^fidvto, kh glaube auf der Tafel latdniache Bocb-
alaben lo arkeDnen: oUm « tomenHeiUi popuU dUter iudicahm
em (?). — ( 12 El plane (14 B. fksrag>0Qi$twg^) qttod aeqaiton

Ich arginie: idem signifkat (gani daa gleicbe bedeutet). — § 13
(12 B. MinQkfAivfaJ) utebatur aceuaator ex eo videlicet adseverantea]

Es fehlt ein Substanliv, auf dn? sich ex eo bezieht. Da drei An-
khlppr warpn, so lese man: Hoc decrelo afcutebantur accusatores, —
Die Anklager reden uuiiinnig: banc a senatu caedeni praedam-
natam, cum decreverit contra rem p. coniniissuni videri, quod
(C quo) exarsissel curia, in den Worleu quud exarsisset curia

Uegl doch keine Verurteilung der caedes. Es feblt etwas: videri

froMm Ai via Appia faomn et iHeenHumt quo. — Uogeacfaidkt

iat die ErgtntiiDg 69, 1 ia, qui primm ^Uerrex eetet. Man leae:

ut noo frdmu interrex cmitia haheret, ud ia, qui loco aecando
creareiur. — Nimiam (6 B* adfenua propoaitionem

partis adversae facta responsio est tenuiter et aognate. In der

Lucke sta!i(l fMn Adjektiv, welches die responsio a!s eine listige,

killniL' bozcirhiiL'le inshita'f). —- § 16. Irh strlle her: quod (C cum)
ea iC eo) hvra mortem i C n}orborumlem) obiit. — § 29 i,S B.) ov

fecit ij)sa addubitaliuue. Das erste Wort war sicher cicht afitfi-

§oXov, sondern wuhl JlKftoitfioy (glaublicher). — $ 47 facta

(12 B. jtaQexfidcut). Warum soil nicbt digreuione bier ge-

atanden habent
S. 82—113, pro 8 e alio* Von dieaem Kommentar aind

36 Seiten uod eine Kolumne erhaHen, vabrscbeinlich 14 Seiten

verloren. ~- S. 82, 10 amicisisimus erat Ciceronis (17 fi.) in collegio

tribunorum pi. Man crgSnze in exilium relegati (nach 41,21)
oder eiecti (mch 'J4, denn zum Verstfrndnis der foU^'enden

Sitze riiuli dieser Gedanke bier gestanden haben. — 83, 13 Quainvis

enim sciamus (12 B. naQtx(idoBif) multa Giceronem usw. Es
fehlt in dem Satze die Beslimniung: in orationibus. — § 6 quod
meruit. Yielleidil scbrieb der Scholiast: gloriam (lialm laudem)

meruerit, — § 10 jmx* fte%a dttdeiag. Die Worte beiieben aich

anf CUM aa corraftorvn'l (durch Unterricht) und aind mit dieaae in
Terbinden, nicbt mit dammfior. Man aetse: Mttl /lara na$deUt^,
— § 12. Ich fermnte: quaeatorem. Quui eius indtamettlo factum

sit, ut Antonius pugnaret (G pttrceret)y subdidit usw. — § 17

0 (4 B.) MOG. Da der Raum fur dvetchatjog nicbt ausreicht, so

vermute ich ^Ogifffioc. — § 24 (21 B. h'^vfitifia ix naga-
fioX^it) inperitoa. iier Satz erfordert die Erginxung: ^kU
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Gabinnm et Pisonem (vgl. 86, 13 und 87, 1). — § 31. Die ein-

geschobeoe Recbtfertigiinj? seines Zuruckgreifens auf fruhere Er-

eignisse beschwichli^'t die Miljj,'uiist, so <)aH sic, die eorrecfio, der

gaoze § 31, mehr alii ein Miitel der Verleiiiiguug deuo ab Scbwatzerei

erscheint, ut ratio magis defensioDis <|uani loquacitas existimetur.

Die AoderuDgeD aratio Staogl, defensio /iegler, inesse verbis Ckeroiiis

txktimetwr U. sinii Dicbi begrundet — § 40 (11 B. axmkcctilstJ),

quid . . . seatiat. Ich v«rmnt€: SignificiU, —* §51 (11 B.) Exoedil

in cohorutionem. Ich ergSnie: /Zagalym;. — Et hie est

iculeiu non mediocris (20 B.) Caemem. Man kann Mlaen:
iculeus Don mediocria asperitatis etnissus in Caeaarem (?gl. 23, 12)*— $ 57 (14 B.) hunc. Der Vorschlag dno t9V oimIov iat er-

staunlich : denn es fehlt ein Ausdruck, von dem der Acc. c. inf.

abhSngt, vielleicht Veri simile erat (Imperfekt wegeti videretur).

Ebrti^i) kann § 59 processeruiU niclit mil Zipfzlcr durcli proces^nnim

ersetzl s^erden; niuB processurum ail lieiiicn, damil eine er-

tragliche SaUkonstruktion vurliege. — § 61 (14 H. vnotfogavf)
dkcutere voluit. Dem Stii iler Scholien eutspricht die Erganzuug

:

JbqMHSiSDiiam. — § 71 congruenUssima bac (10 B.) Tolturios nomi-
naTit StaU nsratfOQq (Mai) wQrde ich eher notatione ergaoicn. —
§ 122 Teraiia omnas tragici ad ipattm Ciceronem (7 B. nluyhMi)
convertttDtur. Man fermiBt: ab AmnifO*— § 124 nam multiplei iaU

(10 B.) numerationem babet iudicii publici de sua reslitutione. In

der Lucke stand der Mane Ciceros, auf den sich sua beziebt. Also lese

ich: «o/a diese vielfache Rrandmarkung (des Clodius) hat fflr

C den Wert eiues uUeotlichen trteils fiber spine WiecbTcinselzung.

S. 113— 125, in Vatiniuni. Idt der Atiiang (wohl

12 Seiten); erhallen isl ein iiugen. — lu ^59 B.) congeuiinalum

ei cuiiUaiio. Der Vorschlag zur Ausfulliing der Lucke {anxa-
Cftov usw.) ibt verfehiL; vieluiehr stand uogefahr folgende^ da:

Qmd popubu Rmmm de TuIUq §t VaUtih $mikit, 4$ to die&

Michm congeminatun. — (11 Haac (16 B. ntttd na^im-
nfiChvJ) oratorie peratringere maluit Ich ergftnie: M'Ma «dii-

iuaniiat. — § 13 Hac (4 B.) temperat acerbitatem inseclationia.

Offenbar fehlt aru. — Etiam simul decor (10 B.) locutioni orna-

menta quaesita sunt. £s feblt coiwicio et: auch erbielt zugleich

die SchmahuDg ein anstandiges Gewand und der Ausdruck
Scbmuck. — § 29 non sine quadam (9 B. vnovoiqf) in C. ('aesa-

rem. Es ist sicher ein lateinischcs Wort zu erganzen, vlf llt iGhl

acerbilate (vgl. 90, 9). — $ 30 ne Vatinio hoc prodessel, irco

se airatum fuisse. Der Acc. c. inf. i^t von hoc (diese Behaupiung)

abhangig, wie nachher vou occurrit ; die Annabme eiuer Lucke
itt nicbt begrQndet — (33 Argumenlnm conadentiae intenit . . •

quam iudicio probare utw* £a fehlt der Gedanke: pud ?MiIki
tribuMg appeUare nwhmit, — ft 41 Labeculam. Notabile (10 B.

vnoxoQiafia't). Ich erganze: dem^niiioim,

S. 125—150, pro Piancio. Der Kommentar hienu fOUte

MMMdMo ZZXIf. 1^
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in C 63 Seiten und eine Kolumne ans; da?on fehlen 28 Seiten,

In dem GeseU des Crassus de acNlalidia steckt eia Fehier, deo
dia Harausgeber nichi bemerkten: ut severisaioia ouaereretur in

eos candidates, qui sibi conciliassent . . . ut per mos pecuniam

tribulibus dispertirpnt. E? fehit e'm Substantiv. auf das illot

zuruckweist, das Wort, nac li (km das Gesetz benannt wurde. Es

muB heiflen: qui sibi sodaUs t onciliasfcint. — § 21 Miscuit (10 B.),

non lanlum quo docerelui iudex, veruni ^tiuii quo moveretur.

Die Lficke ist siciier niclil mil vnoivnoiaiy auszuliillen, sondern

mit einem laleinisclien Wort (vielleicbt oralionem), — § 22 Fucosa.

Verbum et boc notabile inter alia . . . referendum est (10 B.) ad-

veraua Tuscolanoa. Die Lficke kann uom6gilch durch iyxlr^aig

auagefailt werdeD. Der Sinn Terlangl: referendum eat ad que-

rdUm (?) adveraua Tnaculanoa. — f 25 De quibaa^ tam aa quam
Pompeio (IS B.) aie ?uk accifiL Die Ergfinziing Zteglera Mora
CVfXQKfiV iat verfehlt; man kann etwa einaetzen: popdum rogan-

t^ms. Da suf/ragatorem vorausgebt, stand bier wobl nicht suffra-

gatorihus, — 131, 4 Quoniam (11 B.) ?erbom est. Nicht afi(pl-

fioXov fehIt, sondern etwa: ambiguum hoc. — § 33 las der Scholiast:

nunc usque eo est opprossa nostra adrogantia ri vitas mit TE
(C. F. W. Mailer uestra). Er setzt dazu eine Notiz: (ii B.) factum

est ita pronuntiando: nostra adrogantia. Die Lucke isi niclit

durch fifka^iaq zu tuUeii, sondern es fchit ein Komparativ {mitmst)

und hoc (v»!. 132,28). — § 36 specta diligentius omnem con-

textum buiu.s (14 H. (fvXXoyifrikOvf), iil inlollegas oratorem movere

speciem quandani (15 B. fxnuXtjtpfU)g'i) in modum praescriptivum.

Cicero gibt eine Auslegung dea Geaetzes; die tweite Lflcke iat

wohl mit mterpreiai^miSt die erate mit eonnweniae auatafullen. —
( 50. Hild. achlSgt Yor: aupplex (repudiata eat. Hac in parte

Tolliua videtur Torquato) eiprobare identidem. Mit dem ietzten

Wort atimmen hac in parte und videtur nicht reebt; Twfuato isi

ein Irrtum. Man setze: Vides Tullium Laterenti exprohare identi-

dem. — § 51 Totum hoc (9 B. it'O^vfAfjfial) aufficienter iraplewit

(19 B. TtaQadfiyfAtttoDv xaraQii^fiijaet^), quoniam fecerat ille

quaestiunculam. Icb ziebe vor: totum hoc argvmentum. In der

zweiten Lficke wurde I.ater»*!i<is ^i TKmnt, auf den file zuruckweist;

vielleicht liiefi rs: per minor's lji(rre)tsiii. — § 52 (6—9 B.) ex-

seculus congestis noinmil)iis |iliirimoruu). ha> vorgeschlageac

avvaC/i)OKJ{dvi' ist nebeu conyesds . . . fflurwitn iim uberflQssig. Da-
gegen fehlt der BegrifT repulsas. — {*J B. fv/.a^jiju^) Uunen M.Tullius

non expressit ipsam iegis luliae meiitioneni. Man &eiie '. Prudenter

tamen. — ( 53 Et magis (12 B.) id confirroat paratum. Ich er-

giinze: Et magia etiam a maknibitt id c. p.: noch mefar ab er aof

die Mftglichkeit der gleichen Stimmenzahl abatellt, veraichert er.—
f 50 (10 B. dn0atifo<p§f) igitur in eundem Gaasium facta. Wabr-
acheinlich feblt itweeUitu (vgl 110,6). — § 68 Nam (13 B. tfro-

xanrjat^T) falebit gratia ipaiua Ciceronia. In der Lflcke atand
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wobi: apud iudkes. — § 75 (10 B.) valde. Hier ist iioUe allein

onertraglicb. Die ErgSnzuDg Zi«glera ngoltj^tg ist UDmdglicb;

passeniier vermutet WlUl na&fif$xtSg. Offenbar aber stand hier:

Oratorie valde, wie 9. — § 33 elevare (10 D. aaQxa<ffAOlgt)

pprjicveraret. Vermutlii h !< bit coHtutHeliase. — ul liaec inmodica

creber fmstt. Ich stclle her: lit baec iniiiodira credos fuisse, —
§99. Ich erganze: Nunc autem aedificia oiiiiiia.

S. 151' 15S, de a ere alieuo Mi Ion is. Der Anfaog d«8

Argumentums kann nicht gelautet liaben: In tandem annum con-

sulatum petienuU T. Annms Milo et Q. Metellus Scipio et Hypsaeus;

quo aano eliaiii P. Clodias Pulcber, iniinicoB eius, in praeturae

eandidaiD venertt. So iat ailif nicht verstSndlieh. Vi^ehr mufi

ei eiwa geheifien haben: CofunIalM ftUhiU f. ^Miu Mih; torn"

fttHmtt ebu erant Q, Madhu Scipio et Hipsaoas. — 151, 27 non
ab re exiatimana faturum [non] lectoribus. Die Entfornnng des

Man ist kaum ricbtig; es mufi wohl zu nonnullis ergaozt warden,

wodurch das Urteil des Verfassers uber die Kenntnisse der Leaer

seine ScbrofTheit verliert. — V. easdemu . iabulas] easdem ist un-
passend. Vieileichl tiieB es> ursprunglich eas turn demum tabulas,

weil diese Anklagetalclu erst nach Cicerus Enltertiung angefortigt

wurden. VI. facto supra (8 B. iifotafAta'^). Verniutlich tehlt

eongestu. — VII. Ita enim (10 B.) excurrent. Ich eigiinze: aryu-

ineiua. — X. Hoc enim ita (15 B. xaiu ifji' url^f^otpf) super-

iectum est, ut et Pumpeiu biandiretur et Cbidiuui quasi hostem

publicum denotaret. in der Lucke mufi Cicero bezeicbuet wordeu

aein, damil er bei bUmdintiir Subjekt sein konnte. Vielteicla

hieB ea: oratore var^ dies ist vom Redner ao in den Au8>
drAcken Abertrieben warden. — XV. exittimareiUur ist unriebtig,

die Rorrektur S. XLVI extmarentur C fehierhaft; es nrnB beiBen

:

^xMimtnr. — XVm. Die Vermutung Ton Gaomitz (quae habits

est pro Milone atque per ta%vyiidgtovg excepla) ist hinfSUlg.

In C stebt nicht cUqw ftT^ sondem An tuu Leo emendiert:

Opinio erat legem laturum in praetura Clodium de servts liberan<UM

(vgl. S. 263). - XIX. (11 B. naqix^aaig*^) asperitatis invidiaeque

pleuissima. Das fehlende Wort i^i woli! ]>errontatw.

Es fulgt noch der hommeiitai zur Itede pro Ar«bi;i, Die

von Orelli V S. 373— 376 aufgetuhrten Scholia Bobien&ia ad

oratiuucm pro Scauro" stammen nicht aus C. — P. Einle, der

Prafekt der Vatikaniscben Bibliuihek, hat den Vat. 5750 plioto-

typi^ch berausgegeben, Mailand 190G (Codices e Vaticauis seletU

pbototypice express!. VoL VIl).

46) Th. Stnngl, Erkiarnng ge^ta Dr. Paul Hildebraudts Teubne-
riaua der Bobienser Ciceroicholiea. i>eri. pbiloi. W6. 1907

9p, 1501—1504.

47) Til. Staagl, Scholia in Ciceroois m ^tiooea Bobieosia 9iiiit

Paalus Hildebraadt. Berl. philol. WS. lUOS Sp. 39—&0.

£mat KnoU (nicbt KroU, wie bei U. xu 23» 23 atebt) fertigte
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far Stangl eine Abscbrift Ton Leo Zieglers Kollation der Mailander

Handschrifl der Bobienser Ciceroscholien an. In diese tru^ Stangl

1884 in der Ambrosiaoa Neulesungeii nnd Angaben uher Lucken,

Zeilenscbiusse, AbkQrzungen ein. Daruber schrieb er 1SS4 im

Rbeioischen Museum, 1894 in einem MQncbener Prograinm ; audi

stellte er den Text der Boiti^nsia fur den Thesaurus ber. loi

Febiuar 1895 schloB er niit iiildebrandt einen (jetzi geldsien)

Kontrakt uber eiue geiiieinsame Ausgabe und ubergab ibm zur

Mttarbeit an dieser Ausgabe sein gesammeltes Material, erteilto

ihm aueb bis 1898 fiele bricflicbe and mOndliche AoftcUQaae.

Jetzt beklagt er aieb, daB sein geistigea Eigentam ohne aeiiw fir-

laubnia Yon H. filr eine Konknrreniauagaba Tarwertet wnrde.
B. Schilliog erklart (WS. f. klass. Pbil. 1908 Sp. 240): „Yon diaaer

Streitaacbe and ibren Belegen babe icb paniknlich genaue Kenntois

genommen und dabei mich dbenaugt, dafi der erhobene Vorwmf
oUauf begrundet iat". Ebenso ist Brakman (nicht Brakmann,
H. S. VIIT) der Ansicht: „ce nouvel editeur ne peut nous per-

suader que cVst son ^uvre qu'ii nous pr^ente*' (ftevue de
rinstruction puLI. en Bclgique 1908 S. 35).

Stangl gedenlit den Text Hildebrandts im Hhem. Museum
1909 eiuer eiDgebenden Kritik zu unlerziehen. Er behaupiet:

„Vuo Hildebrandts Neulesungen dutlen wir nicht einen einzigen

Bucbstaben, den er ricbtiger als Ziegier und Brakmao gelesen

baben will, glaubig binnebmen"* & 88, 2 isl ni berichtigen:

Inveniiintur onutm aput. S. 24, 15 iat Omirmu fahcb (alatt Iteam)
und naeb einer alien Vermntung zu leaen: iNilte tminpm. 38«8
accuaatoribna contubemalibus iat aetnuatarii henuatellen naeb den
Has. in Gicaro; 156,20 acbeint die Emendation von Gaumitt
atque per %iexvy^d<povg excepta richtig gcgenOber H.s Neulesung.

Icb Terwerfe 67,21 ad ulciacenduin mortem. Hier hat sich «
ffir a eingeschlichen und wurde nicht korrigiert, wie 67, 15 bet

Oferatum geschali. „Eine Anzahl von Lpsarton der Hs., die 11.

aadert, la£t sich ohne weiierrs aus dem 1 lipsaurus hrlrgen".

fell liahc es a)s einen Fehler bezeiclinet, dali ii. die IS'ach-

trage des Korit ktors Co nicht genugend wurdigle; Stangl gedenkt
sich hicruber in emem Aufsatz im Pbiiologus anszusprecben. Er
lindet tcrner im Index viele Mangel und niiiiiiiliigt es, daB H.

den Rhytbmus der Klausela veroacblassigt und sicb mil den

KunatansdrOcken der griecbiicben Rhetoren nicht grQndBcb ver-

traut gemacht babe. Eine Anaahl geaobichtlicber Notiten der
Scbolien, far die H. direkte Benutznng des LiTioa anaunebman
scheint, fQhrt Stangl wobl mil grftfierem Recbt aof die Ton
Mommaen entdeckce Epitome Uvii zurilck (?gL JB« 1905 S. 26).

Bnrgdorf bei Bern. Frana Luterbacbar.
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Arch&ologie.

I. Topographie.

1) M. Boeder, Di« Akrop«Iii too Atben aad das Poran Ronanoa,
Bieh der Natar gemalt. Phototypische Reproduktioo auf Huprcrdraek
mit Platteoraod ood Qoterleftem Chinatoo. Il-Gladbicb, fi. Kuhleas
Kaoauerlag. ImperiaJfornate : Papiergrofia 60X82 cm, BUdcroAa

29X44 Preu pro BlatI 6 M.
Die beiden Bilder, welcbe die GymnasialauU in M.-Gladbach

fchmftckeD, TerdiraMi wohl, aach in weiteren Kraiien Terbreitet

m werdoD; ob als Bild stlndig au^eUngt od«r ala waehadnde
Vorlage benatit, aie warden aberaS wDlkoDman sain imd 4em
Batraditar daia verbelfen* aicb yod der ao eigentflmlicbtn Stim-
moDg der Landscbaft eine Vorstellung an macheD, die feel im
Gedicbtnia hafteD Ueibt Die atheniscbe Akropolis ist Yon der

Pnyx aus aufgenommen, 80 dafi sich der Weg abzeicboet, der

sudlich am Rande der Pnyx und des Areopags bin nach der West-
seite der Akropolis fuhrt, und diese selbst mit ihrer Anfganps-

seite, die obeo durch die Propylaen und den Niketempt'] ab-

gescblossen wird, und dem daruber thronenden Parthenon deutlich

bervortntt. Ich babe das in Farben ausgefiibrte Original nicht

geseben, aber auch nach der phototypischen Reprodukiion gewinni

man den Eindruck, dafi die angesirebte ?salurireue im Ton aut

das beste erreicbt ist. — Aucb vom Bilde des Forum Romanum
gilt ungefihr daaadbe; maD aiaht Tom SaUtrDtempel iwai Stolaii,

in der Mitte dea Bfldea aieht aich die Baailica Julia mit ihren

Prellenpnren bin, dabinter erbeben sieb die drei S§alen anf dan
Unteriban dea Gaalorteropela, waiter binten bildet, iwiacben den

SAttlen del Saturntempels btndordi gesehen, die der Aufienmauer

entkleidete Seite des Golosseums, der Tilusbogen auf der H5be
der Velia und recbts dabinter der Constantinsbogen die aufiersten

Grenzen des Forums; der sich schroff vom Fonim aus erhebende

Palatin mit sein^n pr.nhtvnllen Baumen dient als Gegengewirht

gegeo den Satuinlempei; der auf dem Caelius an der Stellf des

riaudiustempels sich erhebende VVald uiui Ava ruiBcrsicn Ilonzont

die Aibanerberge mit dem Monte GaTO bilden den AbschluB des

Bildes. Wie iiei der Akropolis von Atben, kann man auch bier
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dem Maler zugestehen, dafi er ein charakteristisches Bild geschaffeo

bat, das aieb dem Betracbter unwillkOrlicb eioprigt; er bat Tiel-

leiebt too dem Recbte der Maler, aicb die eintelnen Dinge so

iurecbttor0cken, dafi sie die ibrer fiedeutuDg nacb ihneo in-

stehende Stelle iro Bllde einnebmen, etwas Gebraucb gemacht,

mit andern Worten, er hat keine pbotograpbiscbe Ansicbt dee

von ibm lur Darstellung gebracbten Fommteiles gegeben, die Ab-
weichuDgea Bind aber so gering, dafi man beim Betracbten dee

Bildes sie kaum gewahr wird.

Der mafiige Preis, deu Kiihleiis Kunstverlag fur die scbon

an?f^pstaUeten Narbbildungen festgeselzt hat, wird honVntlich dazu

(uhien, daB die beiden Tafelti recht zah]reich als WanUscbmuck
fur die l^rima oder tur die Aula aQgeschafft werden.

kit> Erlauterung zu diesen Bildern Roeders bielet sich

2) Akropolis und Forum RotnaDnm, Wnnr^frfmnlHr in der Aula des

Gymoasioms zu M.-Giadbach voo Max Hocder ia Rom. Erliiutert

und gewiirdigt vou M. Sieboar^. M.-Gladbach 1908, Fritz Karie.

L)as kleioe Schriftcbeii eiUijaii Uie bei der Eutbuliung und
EinweibuDg der Bilder gesprochenen Worte; sie konDen zugleich

als ErUuterung fur die DarstelluDg dieneq, so dafi ibre Anscbaffung

als Begleitung fQr die beiden Btidtafeln sebr erwQnscbt ist

3) 0. Dingeldein, Eine F«rieareise oaeh dem Goldeoeo Bora.
Beilage turn Jahresbericht des i oRherzgl. Wolfgaog GriltpGyBBttiam
10 Budingeo. Oatero 1907. (Progr. Nr. 792.)

Der Vcrfasser hat seine Ferien zu einer Reise von (>enua

fiber Neapel, Messina nach dem Piraus, von da nach Smyrna und
Kon^Uiuiinopel benutzt; auf dem Ruckwege hat er einige Zeit auf

Athen verwendet und in Neapel dann das Schiff verlasseu, um
Ton da aus den Landw eg zur RAckfahrt lu n^men. Er hat ja

keine neaen Entdeckuogen gemacbt (dazu war er aucb nicbt aus-
gezogen), er bat sicb aber oflenbar gaoz gut xu Hanse anf die

Reise vorbereitet, und was er geseben bat, weifi er scbmuckles,
aber verstandltcb und interessant ^viederzugeben. Er erzahit aber,

weil er mit Recht voraussetzt, daB es fOr maneben, der aucb zu
sulcher Reise die Lust und die Mittel bat, von Interease sein

koonle, den Verlatif einer solchen Reise kennrn zu lernen. „Der
Versiicbuiig, dem anspruehslosen Aufsatz pin Mfuitclrbpn von
WissenschaflHchkeit un»7nbilngen, liabe ich erlolj^r^ich widrr-

standen, — weiB doc h
j

-der, wo er sich uber solcbe Iragf ii [)t s>er

und grundliclier linterrichlen kann. — Kin weun aucb kurzer

Besucli von Horn. Pompeji und Xiimn wart- alien Lehrern der alien

Sprachen und Geschicliic zu wunschen; nur rule nicht gleich jeder

nach staatlicher Subvention: die 600—800 t/^, die bierzu er-

forderlicb sind, wird bei gutem Willen schliefilich jeder einmal

aufeuwenden in der Lage sein^'. Bravo!

Goo<?
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4} B. Ziebarth, Knltarbilder aos griechfiehea Stadteo. Mit
22 Abbildoogeo im Text nnd auf einer TnM (A n d. T.: Aos Natar
aad Geisteswelt, Sammiuog wisseoschaftiich-gemeiaverstaodlicslier Dar-
tullnngea. 131. BifaideheB.) Leipzig 1907, a 6. Tankier. 120 S. B.

gek 1 J6, g«b. ^
Das Buchlein ist aus Vorlesungen entstanden, die der Ver-

Cisfler im Auftrage der Oberschulbehdrde in Hamburg gehalten

bat. Cs werdea aaf Grund der Deoesten Forscbungen eino Reihe
on Kulturbildero entworfeD, die nicht verfehlen werden, auch
in weitprfii Kreisen nl!<it'mpinf!^ Tntfrrsse zii errp^pn. Da wird
zunfichst liber antike Archive ^f^sitrochon iind f^'ezeigt, was fur

Arlen von Trkunden in dcti antiken StiidLen, besonders in A-^ypteri,

vorhanden >vdien, und wie diese oft bis auf unsere Zeil sich er-

balten haben, wie man auf P ipyrus, hIh i auch auf den Pfostea

und Mauern der Tempel und ^onstiger ai t hilektonischer Denkmaler
aufjgeschrieben bai, was man fur die Zukunft erhalten wissen

woUte; Andere Kuiturbilder werdea von den neu ausgegrabenen

Stitten (Tbera, Pergamon, Priene, Hilett dem ApoMotempel von
Didyma) mit grofier Sachkeontnis und so, da0 daa Interesse dea

Lesenden immer wacb gehalten wird, entworfen; den Sehlufi bildet

ein KapileK betitell „Aus griechischen Stddten in Agypten**, in

dem die xablreichen Papyrusfunde der ISeuzeit, die Orte, denen
lie entatammeD, und der Inhalt, den wir aus ilioen kennen lernen,

eiogehend geschlldert werden. Aus den darin enthaUenen Sachen
werden inleressanle Probpn. Rprhtsfri!lf\ Dokuniente filr die Kultur-

geschicbte und anderp Diiige mitgeteilt, I rktmdrih die nicht ver-

fehlen werden, das liiieipsse der Ziihon i und nun in weiteren

iireisen das Interestse der Lcser zu erwecken und zu fesseln.

S. 3 heiBt es, ,,uiaii ijabe auch in Dodona ein sehr merk-
wiirdiges Tempelarchiv aufgefundcii, da jeder Oesucher, dem das

Orakel in seiueti rnvalaogelegenheilen einen gulen Spruch ge-

gebeo baite, sich dem Gott dadurcb dankbar zeigte, dafl er aeine

Anfrage und die Antwort des Zeua auf einem Bronzeplattchen

atiftete". Das aieht ao aus, ak ob der Verfaaaer meine, nach Er-

teilung der Antworl babe der Anfragende Prage und Antwort auf

ein foonxeplittcben aufgescbrieben und diese Bronzetafel dem
Zeus geweiht. Das ware aber wobi nicbt ricbtig; die Bescbaffen-

bait der betreffenden Bronzeplattchen lafit meiner Meinung nach

keinen Zweifel daran, daB uns hier die Originalanfragen und Ant-

worten der Priesler vorliegen, nichi etwa nachtraglirhe Weilmri'^en.

DaB man aut solchen dunneu Hruiizt pl^^iien die Kragen nieder-

schrieb und anf ihnen auch die Anl^vuiieu erhiell, wird nicbt nur

durch die von Abonuteichob Aliniichcs berichtende Erzablung

Liikians im 'AXd^aydgoq ^ ipfvSofAavtig beslatigi (dort mussen

die Besucher des Orakels ilire Frage in ein verscldossen abzu-

gebendes Diplychou schreiben, sie finden dann die Antwort in denv

mit scbeinbar unverletzten Siegeln zuruckgegebenen Ttfelchen

vor; Lutuan beriditety wie man die Tafeln ftffnen liann, ohne die
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Siegel zu yerletzen), sondern wird auch durcb eine Notiz Ciccros

wibrscheinlidi, der barichtet, dafi ein Affe die urna mit den
aortas gestoblan babe. Ea iat alao wabncbeiDlicfa, daB Id Oodooa
die Anfragen geaaminelt uod in eine Urne gelegt wiirden, die vor

aUer Angen veracbleaaen wurde. Wenn man dieae dann 6ffnele«

am die Tifelchen den Orakelaucbenden zorQckBageben, da fand

man unter der Anfrage die Antwort eiDgeseUt. Dafi auf den
dunnen Bronieplatten das EiDpunzen der Antwort keine groAen
Schwierigkeiten machte, liegl auf der Hand.

Ich wfinaebe dem Ziebarthacben Bucbe recht viele Leaer.

5) R. Thiele, Das ForamRomanum mit besoadererBerurkMiebti-
$nu§ der oeaeiteo Ausgrabaogeo geachildert. Zweite, v«iw

beMerte Aaflag«. Brfart 1906, C. ViUaret 58 8. a 1,20 M,

Wie die Vorrede meldet, hat die 1904 erschienene, vuiu Ver-

fasser zunacbst als Schulprogramm verulfeDtlichte Schilderuog lies

Forum Aomanum (die aacb bier im JB. 1905, XXXi, beaprocben

worden iat) ao viele FTennde, namendich in Kollegenkreiaen, ge-

fonden, daB der Yerleger dea Separatabdrucka urn Heranagabe

einer iweiten Auflage gebeten hat. So fand der Terfaaaer 6e-
legenbeit, Veraeben, die ihm iDzwiacben nadbgcwiesen waren, zu

verbessem nnd zugleich die Angaben zu vervollstSndigen* d. b. bia

zu der neuesten Zeit dnrehiufilbren, auf Grund der Hulsenscben

VerSfTenllichungen sowohl in den R5mi9chen Mitteilungen als in

der Sonderschrift „Das Forum Romanum". Die ilalienischen Ver-

5ffentlichungen hat er Ifider nirht benulzeii konnen. DaB das

Buchlein so viele Freun<i*' ^eliiiuleii hat, ist reclit erfreulich, fiir

mich aber iiisofern eigentiich merkwurdig, well der Stil die Lekture

des Buches nicbt wenig erschwert; der Verfasser baut alizu lange

Perioden, deren Anfang man nur schwer ieslhalteii kann, wie

man es docb tun mufite» wenn man den ScbiuB versteben will.

Icb kann dabei immer nur wieder an den Scben von Marc Twain
denken, der da bebauptet, man braucbe lom Ban einer guten

deutacben Periode eine recbt lange BrQcke, an deren Gelinder

man die veracbiedenen Sataglieder aufbingt, nm de obne Hindemia
bis ztt Ende durcbiafabren. Die Verseben, die in der ersten

Auflage nacbgewiesen werden, sind wobl alle in der zweiten Auf-

lage korrigiert. S. 7 ist die Behauptung, Quirinal und Kapitol

seien durcb einen hohen Bergrucken verbunden gewescn, steben

geblieben, wenn sie auch duirli einen Satz in Parenthese etwas

eingeschrankt worden ist. Dei Kivmolof?i<' forum = ^/oAoc " Tal

verniag ich micb nicbt anzuschiielien. Dai) cias Tabularium (S. IG)

,,]etzt ein machtiger Ruinenbau mil oU'enen Hallen gegen das

Forum" sein soli, verstehe icb nicht. Man bat, uni die alte Kon-
struktion des Hauses zu zeigen, an einer Stelie eine Arkade

ireigelegt, scbon vor ianger Zeit, aber damit &ind dem Bau doch

nicbt ^macbtige UaUen gegen das Forum** gegeben. S. 21 wird
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TfiTi den ZapienlOcliern in der Vorderfront der Rpdnerhuline ge-

sprocben, in deoen die bronzenen vrri^oldeten SchiilsschDabel

befestigl werden soIUeo. Es \Yare vor^ichtif; f!;e\vesen, zu be-

nierkcri, iLiB die Vorderfront fast ganz neu nufi^firKiiitTt ist. S. 43:

daij die diei noch vorbaDdenea gewalligen Liacksteiuniauein hiiKer

dem Castortempel dem Uoterbau des von Caligala zum Jupiter-

tempel gefdhrten Obergangs angehftrteD, »t doch so nicbt richtig.

Gemtiat sind jadenfalls die Seitennaueni das Angustustainpela.

il. AllerUinier.

6) Fostel de CoulAoges, Der aotike Stuat. 8tudie uber hultut,

Recht and fiiarichtangen GriecheoUnds uod Kous. Antorisierte Ober-
setzuog voD P. WeiB. Mit eioem Begleitwort voo H. Scheokl.
Berlin nDd Laifsig 1907, Dr. Walther RotbMhild. XI a. 476 S. 8.

12 JK.

DaB das franz^siscbe Werk La Cil^' antique eine tfbersetzung

verdient, wird von jedem wohl zugegebea werden, der ertahrt,

dafi es seit 1864 acbtzehn Aullagen erlebt bat tind daB es in

seinem Vaterlaoiie als eine literariscbe Tat erstcn Ranges, als ein

wnkliches Kieinod der franzOsischeu iSaiiuiiallileialui I»eiraclilet

wird, un petit chef d'oeuvre, qui durera autant que la laugue

fran^te. Das Bueb hat uniwafelliaft groBa Vardiaiiste; as iBt

doe wahra Freude, la crkennen, wie der Yerfasser stch von altao

unbegruiidateii Ansicbten freimacbt und, nnbdrrt durch Warnungs*
rafe aaiDer Mitforscher, setnen Weg gabt. Icb kann es nicbt

baaser sagan als Hainricb SchenU in sainem Be^eitwort: oScbon
dafi der Yerfasser zu einer Zeit, wo Vorarbeiten uber dieaen

Gegenstaud noch nicbt vorlagen oder ibm noch nicbt bekannt sein

konnten, den Grundgedanken von der Wichtigkeit des Toten- und
Abnenkultus selbstandig schuf und klar erfaBt hat, vrTthVnt un-

umschranktc Anerkennung. Nu( h inehr aber die sellcue Energie

des Denkens, mit der er die angeschlagene Erzader bis in ihre

letzten Auslatifer verfoigt, und die fast antike Kraft der liber-

zeuguDg, die ilin Schwierigkeiten, vor denen alie andern halt-

machten, kubn ubei^^jniigeu lieB. Er selbst dachte freilich uber

seine Stelluiig zur Wissenschaft anders; er sab sich in der be-

acbeidenaD RoUe einas Bahnrlnmera : ,j'ai derange lea cailloox et

its m'oiit lance leurs maledictions; mats vous paasei, et la science

bistorique avec voos*. Daa war, wenigstena biasicbtlicb der Citi

antiqae, «ne Selbsttiuschung; anf dem schwindelnden Pfad, den
er geht, wird ibro nicbt leicht jemand folgen, aber nnser Aiige

wird immer mit Teilnahme an der Gestalt des einsamen Wanderers

baften. Die Cite antique ist aber durchaus nicbt ein unfrucht-

bares Spiel der Fhantasie, sie emboli fast auf jeder Seile treffende

nnd anregende Remerkungen, di> sirfi auf alle Gebiete drs antiken

Leben? heziphcn. Dns hat auch Hliode anerkannt, der das Ruch

ein „gei8l- und gedankeureiches^' neont, ein Urleil, das im Muode
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des mit Lob iiiclit eben verscliweiidarisclieii Gelelirteii doppelt

flchwer wiegt und schon (ikr sich allein binreicbcn mftfite, um dw
ADsjiruch de» Buchea auf eine Obersetinng lu begrOndeii**.

Es febit ja aucb oiebt aa Schwichen; namenUich wird die

Art der Quellenbenutzung aufTallen. Der Verfasser untflrUBl 0^
die einzeJoen Zeugnissn nacti ibrer flerkunft and Tendenz zu be-

werten und daDach ihre Bedeutung abzumessen; tr z2hlt die

Stellen, kdnDte man sagen, stall sie abzuwagen, ,,es beherrschi

den V»Mfiss»'r ei-'^icliHich das Bestrebpn, den ^'arizen groBeo Vor-
ral von fielti^sioUrn in .seiner Bearltritiing olinr Resi aufgehen

zu lassen; vr l uhi dk IjI ebtr, ils ins er aucli das kleinsle Stemcben
geinem Mosnikgeuialde eingtarlieitet hat'*. Wie soil man sich

einem solchen Biiche gegeruiher bei der KrUik veih.ilten? Seit

der sicbenlen Auttage von 187U i^L uichts mehr liaran geaodert

worden; es ist einleucbtend, dafi infolgedesiseQ der id dem Bacbe
vertr«tene Standpunkt nicbt mehr gani der iat, den die Wiateo-

scbaft bente einnimml. HStte der Oberaetzer wiisenachaMicbe

AnmerkttDgeii beiftlgen wollen, am dadurch anf die Ergeboiaaa

der neuerea Forachung aeit 1 879 binsuweiaen, ao wfirde dadurch

ejn grofier Ballaat geschaflen sein, der daa finch nnnfiti beachwert

hatte, ohne ez doch damit zu eioem gaoz moderoen lu machen.
Ilief heifit es also: siot ut aunt, aut Don sint Dagegen war ea

Aufgabe des tihersetzers, Stilrharakter und Aiisdrucksfarbung des

Originals,nach Muglirbkeit zu wahren, und Sacbe der kritik ial es,

zu prufen, wieweil ilmi dies ^jeliinfjen ist.

Man kann ohue weileres /u^eben, UaB der Obersetzer sein

Ziel vvuhl erreicht bat. Er bat sicb in den Gedankengang des

franzusischen Originals eiiigelebt und es so wiedergegeben, ilaB

man es oicht als etwas Fremdes empbndet; und dabei bat er es

doch wohl verstanden, sozusagen die KlaDgfarbe dea Originala,

den besondereo eigeotfimliebeD Geacbmack la wabreo. Selten ial

dem Oberaetier elwaa Menscblicbea zugeatoBen, d. b. hat er die

BedeutuDg dea franiOaiachen Satiea nicbt gaoi feratandeii and
aucb nicbt richtig wiedergegeben. So z. II. S. 26: „Die Religum
des beiligen Feuers ruhrt aoerat aus der laogat vergangenen und
duukeln Epocbe, in der ea weder Griecbrri. nocb iuler» nocfa

Hindu gab, sondern nur Arier. Als die Udmer aich vonein-
ander getrennt, hitttn sie die^f'n Kultus verpflanzl, die einen

an die Ufer d^ s Ganges, die andern an die Geslade des MiUel-

landischen M« < ! es". Mir liet;t das franz6sisrbe Original nicbt vor,

abfi »> leucbtet ohne weiteres ein, daB es so nicbt iichtig s^'in

kann. Die Rdmer haben sich nichl voneinander gelrennt, suodera

die arischen V61ker haben sich vonenmii ier gelrennt, oder die

Rdmer haben sich von ibnen, den and* in ansciien Vulkern, los-

gerissen. Wiederholt wird Yon Blumenmehl geaprocben, z. B.

S. 43—>47, wo von dem aua far gemacbten pula die Rede ist, bel

der confarreatio und diffareatio: „man aelate den Gatten, aowie
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am Hochzcitstage, nnrw aus Blumenmehl verfertigten Kurlnn vor

(panis farreus)". Wahrscheinlich sleht hier im franzuMscheii Text

fleur de farine = Kernroehl, uml daraus hat tier Obersetzer farine

de fleurs miBverstanden. Oder S. 195: Der Konsul lulU eiri Opfcr-

tkr bringen und trifft es mit der Hacke. Das ist zwar dasseibe

Wort wie haebe, das jedenfalls im Text steht, aber dies dartte

bkr Diebt mit Haclie, aondern muBte mit kit oder Bell dber-

settt werden. Und solcber HiBfersttadoisse Uefieo sicb wobl nocb

einige aafweiaen, aber aie sind immerbin aelten, im allgemeinen

kann man ihm nur gutes Veratindnis, nicht bloB der Worte,

sondem auch des Sachlichen, nachrAbmen. Zu bedauern ist nur,

dafi er bei der Korreklur nicbt einen sprachkundigen Heifer mit

zu Rate gczogen hat; die griechischen Worte sind mit vielen

Fehlern gednirkt, so daB ein langes Druckfehlerverzeichnis am
SchluB hinzugefiigt werdeu muBle, und die durt angegebenen

korreklujt n bedurfen vielfach einer neufii Vt rb( sserung. Hier

tollte bei eiuer zweiteo Auflage des fiucbes tur gruodliche Besse-

rung gesorgt werden.

Ich babe obeu gesagt, dafi es nicht angezeigt ist, bei der

Rritik solcbe Dinge hervorzubcben, die heute von der Wissenschaft

anders aofgeetellt werden. Nur ffir ein paar Dinge, die leicht

riehtig gesteUt werden kAnnen, mltobte icb im Interesae deijenigen

Leaer dne Auanabme machen» die ana dem Bucbe sacblicbe Be-
lebmng acb^kpfen wollen. S. 65 beiBl ea: „JedenfoUa durlten sicb

iwei Hiuser nicht berObren* denn Gemeinschaftlicbkeit war etwas,

das als unmSgHdi angesehen wurde. Dieselbe Mauer kann nicbt

zwei Hausern gemeinsam aein, denn aonat ware die heih'ge Urn-

friedung der hauslicben G5tter verschwunden". Dabei ist aber

ubersphen, dafi in Griechenland, auch in Pompeji, viplf;ich die

Hauser so zusammenstofien, dafi sic gemcmsanie Braiidmauern

haben. Darauf heiulit die Geschichte von Pyramus und Thisbe;

Tgl. auch was Thukydides II 3 von den Plalaern erzahlt: ^vveke -

yovto dioQV<f(foyzf<; tovg xoivovg roiyovc nao* aXXi^lovg und
dgl. mebr. Hervorzuheben ist aucii der GruDdiri tuni des Verfassers,

die religiose Chung vor die Aufierungen des praktiscben Lebeos

in setzen. Ea liegt auf der Hand, daB die selbstTeratanditchen

Fordemngen des Kdrpers erst befriedigt sein muBten, bevor die

Menschen daiu ilbergingen, ihren reiigi(toen Gefflblen Auadrnck an

verleihen. Erst wobnten und aBen und tranken die Leute, befor

aie die Gottbeit verebrten. Daher ist aucb die Theorie vom
rdmischen Hause falsch, me sie S* 66 aufgestelU wird: der Herd

blieb in der Mitte der Umfriedung aufgestellt, aber die Banten

erboben sicb von den vier Seiten rings um ibn herum, so dafi

sie ibn mit eioem kleinen Hofe finsrhlossen**. Nicht der Hof ist

das Ursprilngliche, sondern das Haus, aus einem Haume be-

Rtehend. mit der DachofTrninc fibfr dt i Mitte: indpm an den Seilen-

mauero besondere iiaume abgeteiil werden, entaleht das Atrium
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mit seiDen auf den Mittelraiim sich offnenden Nehenrlumen.
S. 169 „Wenn aber andererseits eine Vestalin das Feuer (im Vesta-

tempel) ausgehen lieB oder den Kultus, durch VerleUung ibrer

Piliebl der Keoschbeit, beOeckte, so rScbte sich die Stadt, die ibre

66tter su Terlieren fdrehtete, indem sie die Schuldige lebendig

bflgrub**. Hier riod swei Dinge susamnifliigeworlni, indem fir

biMe dieselbe Strafe festgeeetit wird. Die Sinfe des Lebend%*
begrabenwerdens trat nur fur Verletzung der Keuachheit ein. Die*

jenige Vestalin, die durcb Unachtsamkeit das Feuer ausgeben UeO,
wurdo mit RutenscfalSgen bestraft; vgi. die in der Anm. 69 an*

gefObrte Stelle aus Festus: /^ims Yettae si futmdo mtmlMui mtt^
mr§mes verheHhts affidthantur a pontifice.

Dofh (las sind verschwindende Kleinigkeiten gef^enuber der

groBcn M« uf^e von Vorzfijipn. Rs h\ fine wahre Freude zu seheo,

wie der Verfasser die m liwu i igsteii Verhalinisse in ihre eiuzelnen

Formen aiiflost und das einfach ihnen zugrunde liegende Prinzip

erkennt und heraushebt. Orade deshalb ist das Buch voni antikeo

Staat audi selii zui Lekiure fur diejenigen geeignet, die nicbt

MlbsUodige Forschungen macben kftnoen oder woUen und troti-

dem das Interesse habeo, eine klare Eineiebt in die antiken Ver-

hiltoiase und ein deutlicbea Veratindnia der etnachlagenden Fonneii

10 gewinnen. Idi wflnacfae dem MAntiken Stut'% aei ea Im
Original, sei ea in der Torliegenden Cberaetsang, eine rechl weite

Verbreitung.

7) £. Wai^oer nad G. von Kobilioski, Leitfadflo der f rieeb i scheo
nod rtioiisokei Altertiimer fur deo Sehalfebraoeh znsaiuiBea-

gesttftlL Oritte, TerbeMerta Aaflsf^p, besorgt ros B. WagBar. Hit
14 Grtiodrifixeiehraairei im Text and eioem Sooderheft, eathalteod

24 Bildertafelo nnd Plhn^ von Atbeo und Rom. Berlin 1907, Waii-
manDSchc Buchh.andloDg;. XVl 0.191 S. 8. 3,20*,'^.

Das Buch, dessen fruhere Autlagen in den frubereii Jahrcs-

berichten besprochen sind, hat Mch gut eingeftibrt, so dafi jetzt

nun schon eine driUe AuAage ndUg geworden ist. Diese ist nacb

dem frfiben Tode des einen Verfiiaaera^jeUt von E. Wagner allein

iieaorgt worden; die bauptaicblicbate Anderung iat die» da0 die

Tafaln tu dnem beaonderen Hefte ?ereinigt worden aind, alao

neben den Text gelegt ohne die Mfthe dea Umblittema benutit

werden kOnnen. Ein paar Eleinigkeiten, die mir bei der Dnrch*
sirht aufgefallen aind, notiere ich zur gelegentlichen Benutzung.

S. "29 heifit es: an dem Joch sind beide Pferde durch Bauch* und
Brustgurte feslgespannt, ein drittes geht als Beipferd (o nagiio^og),

obnp zu 7iebp?i. riN Rps^M've nebenber. Das klingt so. als oh
jrdosiTiHl em Beipf< ! (1 /.ugefiigt sei; aber die beiden Male, wo cs

hei ilumpr prscbeint, i^^t ps ausdrucklicb binzugefugt, damit ein

Pferd get5tct werdeii kann. ohne daB dadurch der Wagen verloren

geht; denn bei nur zwci Fferden wfirde der Tod des einen un-
miltelbai auch den Verlust des Wageus herbeifuhren. S. 77. DaB

uiyiu^cd by Goog'
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die xoS^ogyot bohe Stelzsctauhe seien, ist nach den neuesten

llntersuchungen nicht rirhtig. Holic Schuhe. d. h. hochreichende,

ja, aLier nit hi Stelzschuhe. S. 87. Dali (ier Faustkampf voii den
freigeboreneii Griecbeo verschmaht wurde, kaiiii man docli eigent-

lich Dicht sagen. Er bildete ja eioeu bestaodigen Lehrgegenstaod

im Gymnasion; die Zahl der Bildfr, auf denen iunglinge entweder

iai Faustkampf begrifTen sind oder Riemen anlcgeu, uui sicb zum
Fiu&lkampr fertig zu machen, siod zablreich; das wurden sie doch

nicht sain kdnim, weno man den PauBtkampf aU due iftr frai-

gftborane Griaehen sicb nicht achickenda Obang angesehan hltte.

S. 90. Daa wia fibar dia Baatattung gesagt wird, iat nicht Uar:

man varwahrta dia Ascha in ainam Bahiltar, danaban wurda
ain HOgai gaschttttat. Han wird doch slata ganeigt sein, das da-
nebcD lokal aafzufassen, und dann bStte roan den Ascbenbebaiter

iind gatrannt da?on den Hugel. So soUan dia Worte docb wohi
kaum gemeint sern. S. 91. „Die Sarge, in denen die Toten bei-

gesetzt wurdnn, waren aiis Holz oder Ton, aus Stein, die

Graft war in Stein ^'*>hauen oder ausgernaut rt*'. Das ist ein

bischen sebt kurz ^'psa^l; daB es viele andere Formen gibl, und
gerade in Altika besuniiers, das uns doch immer in erster Linie

interessiert, lafit sich aus den VVorten nicht erkennen. Die zahl-

reichea (iiubeu, die liicht ausgemauerl sind, baben docb auch ein

Recbt, erwdbnt zu werden.

8) C. Schoabel, Die altklassischeB Healien im Realg y moasiuin.
! AdmUsB an M. Wohlnb „Die attkliMitdMB ReaUea im Gfm-
Miom" bearbeitet. Mit drei Karteken UDd eioer AbbUdasg im Text,

aeht Tafelo mit Abbildaogeo aod eioem Plane des alten Ron* I««ipxif

and Berlin 1907, B. G. Teubner. VIII u. 104 S. 1,50 JC^

Das Buch ist nach der Vorrede eine Umarbeitang des fur

die Gymnasien bestimmlen \Vohlral)schen Huches ,,Die altklassischen

Realien im Gymnasium". Es durtle aber nicht einfach „der erste,

die Griedit ij bei»auil«lnde Teil (!<'s Woblmbschen Huches weg-

gelassen werden, deun niilit nui die Literalur der Kdiner, sondern

auch mannigfache Einriciitungen ihia^ ofTentlichen und privaten

Lebens sleben so stark unter griechischem EintluB, daB ohne eine

wenigslens oberfiachlicheKenntuis der enlsprechendeaErscheiuungs-

formea bei den Griecben ein Veralandnis fur die rdmischen Realien

nicht wohl anialt warden kann** uaw. Aua dieaam Grunda aind

dan rdniiachen Raaiian die griacbiachen an dan entaprechandan

Stailen aingefugt wordan. So anthSlt der erale Teil ainan AbriB

der rdmischen Lileraturgeschichte unter Rerflckaicbtigung der

griechiachan Vorhiider, im zweiten Teile sind die rOmischen Alter*

tflmar, und zwar eingebender aJa in den „Altk]assischen Realien

im Gymnasium" behandelt; einige im Text zugefugle Kartcben

und hinten angahingte Bildertafain aoilen die Brauchbarkait das

Bucbaa erbdben.
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Leider mangelt cs nicht an Versehen. So heiBt es S. 38
von Hisaarlik-Troja: ,,Es ist aucli uoch deutlich erkennbar, dafi eiDe

der allesten dorligen Stadtanlagen durrh Keuer vollslandig vcr-

nichtet isl. Dies rnag die Stadt des Piiamos gewesen sein". Das

sieht gauz so aus, als ob der Yerfasser nocli auf dem toq
Scbliemann iu seiQem „Ilios" vertretenea SUndpunkt steht, nach
dam die iweite Schicbt (von unten) dem homeriachen IVoja ent-

spricht Er kOnnte aber wiaaen, dafi nacb D6rpfeld die aechate
Scbicht daa homeriaehe Troja iat oder, wenn er eine aDdere An-
sicbt fur richUg hilt, mfiBte er dafiir den Beweis erbriogen. Auf
deraelben Seite heiAt es welter: „Der Dichter selbst aber acheint

sicb aein llioa an eioer andern Stelle gedacbt zu haben, wenigstena

passen seine Angaben fiber die Lage der Stadt und ihre nachste

Umgebung weit eher fiir die Gegend des jetzigen Hunarbascbi ats

Ciir Hissarlik*'. Aber daruber sind wir ja lanpst hinaus. S. 47.

,,nie pHriakten sind drehbarp Wrnide, dip niif ciin in i;teichseitigpn

Dreieck aurgerichlet waren'*. W'^a ^o!l das vt isteheii? Sind die

Wande aui dem gleichseitigen Dreieck jfide fiii li drehbar, ader

ist das ganze Prisma drehbar? S. 88. Das T;il)liDiim soil auch

Durchgang zum hiulereu TeiJ des ilausei sqiu. Aber es ist fast

regelmafiig durch eine, wenn auch niedrige Maner nach dem
Periatyl hln abgeachloaaen. S. 89. „Die Heiiung gescihah dnrch

Eamine, tragbare Ofen oder Kohlenbecken". Wie denkt aich der

Verfaaaer dieae Kamine? S. 91. „Um die Mlttagsxeit wurde dano
em iweites Frfihstfick (prandium) von warmen oder kalten Speiaen

eingenommen. Danacb folgte Mittagaruhe, Bad und KdrperObttogen.

Zwischen 2 und 3 Uhr fand die Hauptmahlzeit (cena) statt, an

die sich dann hauGg noch ein Trinkgelage (comissatio) bis lief

in die Nacht anschloB". Die Stundcn von 12—2 Uhr sind elwas

stark in An^^pruch genonunen, Friibstuck, Mittagsruhe, Bad und
KorperubuDgen. JtMimfalls konuiit von daher das vielbekannle:

Nur ein VierieibUindchen! Und daB man urn 2 Ubr schun wieder

Hunger und Appetit zur cena gehabt hat! Und menn der nicht

so groB v\ai, dn nte die lange Dauer der cena mit anscbliefiender

coniissalio jedentaila dazu, den Appehi zu erzeugen, nach der

Regel I'appetit vient en mangeant. Das muB also urspruoglicb

ein r6miflchea Sprichwort gewesen seln.

Dieae Veraehen lassen aich leicht verbeaaern.

9) T. 6. Tvttker, Lif* in aneieat Atbeat. Tbe aocltl tmi MbUo lifi

of a classical Atheoiaa from day to day. Ltadon IMt, Mamttlaa
and Co. Xia a. 212 S. 8.

Der Verfasser ist l^rofessor of Classical Philology in the

University of Melbourne. DaB ein derartiges t^uch mis Aiistralicn

kommen kpnn, ist an sich ein erfreulicbes Zeichen: man sieht,

wie df r l^inlluB des klassischen Alterlums uber die ganze Welt

sich au&breitet. Wer weifi, ob nicht einer der nacbsten Beitrige
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fflr die Kenntnis des griechischen oder romiflcben Altertums uns

TOD Tokio oder einem abnlichen Orte kommt. Dafi Amerika
schoD Idogst sich der klassischen Studien angenomineD hat, ist

eine alien bekannte Tatsachf ; liaB nun auch Australien mil in

Reihe und Glied triti, war mir neu und wird es auch wohl fur

Tiele andere sein.

Der Verfasscr hat siih ztmi Ziel geselzt, in lebendiger und

klarer Weise das atlienische I.eben in einein beslimmteD Zeitrauiii

zu schildern; er beabsirhtiijl nicht, ddrcb neugefundene ResuUate

diti AUertumswisseoschafi zu ubeniibclien, nimnit aber duch fOr

lich in Anspruch, daB er durch jabrelanges Studium der atheni-

•ehsD Altertfimer in der Lage ist, die bis aur neueslen Zeit er-

rdchten Resullate aeinen Lesern vorfflhren su k6DDen. Im ali-

gemetoeD lifit aich sagen, dafi der Verfasaer aeiD Ziel erreicbt

hat; er achildert frisch und lebendig und weifi dadarcfa, dafi er

fidfacb an modeme Begrifl'e ankniipft, das, was er sagen wiU,

allgameiD verstandlich hinzuatellen. Vielleichtgehter im Modemismua
zn weit. Es gab scbon einmal eine Zeit, wo man die romiscben
AlffTfftmf'r durch Ankniipfung an modern** Zus^tfmdp dem Zuhorer

ieicliler faBlicfi zii machen versucbte, wo der iiiirgermeistcr Erbsner

an Steile des Konsulr^ <j"r(To U-^i nsw. Diese Zeiten wird im all-

genifirien niemaud zuriickei ^eliuen ; es h'egt Gefahr vor, daB, wenn
man Liuf dem Wege welter gehl, den Tucker eiuschlagt, man dazu

koiunit, die nicht iiberbrdckbaren AbslSnde des Altertums von der

Neuzeit uberhaupt nicht mehr erkeunen zu kuiiiieu. ist doch

einmal Tatsacbe, dafi das antike Leben in vielen Dingen von dem
nnsrigen Ton Gnind aua verschieden 1st, und daB die Griechen in

ihrem Fflhlen und Denken weit Ton den Modernen entfemt waren.

Hier durch Walil moderner Begriffe, die aich nur scheinbar mit

den antiken decken, den Anschein der Obereinstimmung wecken

in wollen, wQrde geradezu verderblicb sein; man wOrde dadurcb

das wirkiiche Verstandnis nicbt erscbliefien, sondem jemand nur

in den Glauben versetzen, die Antike verslaoden zu baben, wShrend
er in Wirklichkeit weit davon enifcrnt ist.

Die Bilder sind leider nicbt immer gut geiungen; man iiierkt

Ofier, daB er sich an veraltpte Vor!ag»*ii halt, so kennt er z. B.

nicht die neue, set hstp A ullage vou Guhl uiul Koner, trotzdem

diese schon 1892 ersciiieiien ist, sondem hall sich an die alte,

die langst uberwunden ist. Auch tlali er nherall mit den neuesten

Ergebnissen bekanut sei, kaun ich dem Verfasser nicht zugeben.

Bo bat er fflr das Erecbtheion (Fig. 11 auf S. 27) aus dem alien

Gnbl and Koner eine Abbildung gewahlt, die entschieden unrichtig

ial; aucb dafi er die Treppe zur Akropolis mit dem sog. Beul^
scben Tor ala alt auffosi, iat in dieser Allgemeinbeit nicht ricbtig.

& 21 (the Parthenon) was lighted by opening in the roof l&Bt

arkennen, dafi der Verfasser noch an HypSthralteropel im BOtticber-

scfa«n Sinn glaubt S, 23. Die Scbilderung der Skulpturen am
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Tempel ist nicht richlig. S. 28. Worauf berolit die Noliz, daB
die Saulenhallen diirrh Aiiziinden vou Feuerii zu Warmehallen fur

die Ariiieu uingt^waiideU wuiden? S. 66. DaB die alien Atbeoer

keioe wirklichen Teppiche gehabt haben, isi doch nicht so ohne
weiteres sicher. Ganz abgeseheo davoo, ob die Deutung von
Cartias, der in der Mitte des Ostfrims beim Parthenon die Ober-
gabe eines Teppiches seben witl» ricbtig ist oder nicbt, Mi doch
die Tataacbe, dafi aucb in Atben wie im Orient der Fufibodon

au8 .Stein bergestellt war, obne weiteree Torauasetien, daB man
in der kalteo Jahresseit den kubleo SteinfuBboden durch Hatten

bedeckte, und dann ergibt sicb das Vorhandensein der Teppiche
Isiet oboe weiteres. S. 69. Rising from bis bed, our citisen

washes his face and bands and dresses for the street. Ist dies so
sicher? DaB die Athrner sich niitiinter gewai^che!! habeo, be-
sonders vor Tisch oder nach der Llbuti^; in der Falastra, ist sicher,

aber daB sie das jeden Morgen ohne weiteres getan haben, darf

man docli nicht als so sicher hinstellen, — wenn niclit etwa das

Leben der Athener un&erer Jugend als nacbabmenswertes Muster
Torgefubrt werden soil. Ich erinnere an Sokrates, der, ohne
irgeod welche Toilette zu luacben, vom Lager sidi erliebt, mil
seinem Besucher kurze Zeit im Uofe auf und abgebt und dann
niit ibm zosamnien den Protagoras im Hanse dea KaUias anfracht

(PlaL Protag.)- Dort ward anch weiter gescbUdert, wie Prodikos,

obne sicb erst einer Wascbung zu unteraiehen, zur Teilnahme an
der Unierredung herbeigezogen wird, und damit roan nicht etwa
meint, daB das Wascben als etwas Selbstverst&ndlicbes nicht cr-

wibnt wird, weise ich auf Plat Svmpos. 223 bin, wo ausdrOcklich

angegeben wird, daB Sokrates — ccyatftavta aniivai, %a\ iX&ovta
slg AvKtioi', anovixpd^fvov, (StTTTSQ aXXorf i^y aXXfiv rjfjL^Qccv

SiUTQl^eiy, xat ovirn diaiQiil'avKf alg iGitigatf otxoi di'anavs-
cd-at. In diesem Falle, wo er die ganze Nacht zechend ziigebrachl

hatte, war das dnoyinito^ai wohl eine gebotene Maliregei, aber

es war docli eine Ausnalime, deren besondere Erwiihoung mis

dab liecliL gibt, die NichtervNahnung des Waschens in dem butlo^

Protagoras als ein Zeicben dafur zu betracbten, daB er wirklich

Tom Wascben keinen Gebraucb gemacbt batte. Aucb beute halt

man im Innera Griecbenlands das fOr einen Luzus; ja die Hinde,
das verstebt sich, dazu gibt es die n^oxoi and lifi^tsg noch
beute wie bei Homer: ein Blidcben komrot herein und gieBi

Wasser Qber dielfande ; aber ein Waschbecken zum Wascben des

Gesicbtes und des Oberkdrj)ers ist im wahren Griechenland, so-

weit es nicht etwa schon durch die Fremden verdorben ist, ein

unbekanntes Ding. S. 91 Fig. 37. Die rechtsstehende Figur soil

ein descendant sein, trotzdem der Mann ebenso barlig isi wie der

auf der Kline liegende lierus. Das Biid ist entschieden schlecht.

S. 103 Fi|j. 41. Das arme, unglQcklichii NN esen, das auf dem
iichwiugeuden iSiuhie fiitzt, isl von dem Zeichuer in einen Hunchback
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TerwaDdelt worden. Bei der ScbilderuDg der Hochzeit S. 107
batte wohl das ebenso wie in Schottland audi in Athen ubliche

Naclivs erfeii eincs Schuhes erwiihat werden konneD. Gcrade eine

sulche- Cbereiiiiitimmung hatte hervorgehoben werden soUen, Wie
lias Madchen in Fi^. U ist auch Penelope iuFig. 44 vom Zeichner

mifibandelt wordeo, sie hat ihre Mase eingebufit. Wie wunderbar,

liaB sie tfuUdem von so vielen Freiern unablassig umlagerl wurde.

Oder soUte, wie in uiodeiiiea Zeiten, nicht die Ge:iUlt, iondera

der Reiebtum der scbeinbaren Witwe das Anlockeade geweten

Man? S. 118. Dafi man die iQamaettanden Kinder regelmifiig

in einen Topf gepackt habe, iat wobl kaani ricbtig, w«nn aucb

die Scbolien sa Anstoph. Vesp. 289, Heaych. a. v. x^QlCttrf Moaria

S. 195, 25 Befcker irtptqk^iktq if %9v finS^avg ixd-sa^q h
XtV^aig i^i&tyro eina derarti^c Sitte zunlicbst erschlieBen laaaen*

Wir liaben docb eioe ganze Reiha fon fieiapieJen luf Vasen nnd
in der literarischen Cberlieferung, wo es sich um Aussetzuogen

haodelt, bei denen der Topf ansi:eschlo««en ist. Die Ausselzung

in Topfen biQgt mil der Silte zusaimneo, die Kinder in T^pfen

zu bt^^'i aben; v^I. Dragendorf, Theraische Graber S. 91, 33. Woilte

mau ibnen da^ Lebeo iasisei), daua wickelle man sie in Wiodela

eto ond gab ibnen Din^e mit, die ein Wiedererkennen ermdglicbten.

Der Schuii als Wie^e S. 118 ist doch sicberlich Ausnahme, nicht

Kegel, soDst kOiinte auch die o*d(p^ als Wiege bezeichaei werdeo,

in der Pelias und Neleiu, die VorlSufer von Romulus und Remus,
fon ihier Mutter l^o auageaetxt aind. S. 120. Die Aatragalen

Iconnten wohl ala beliebtae Sjiietoeug nit genannt werden. S. 128,

Fig. 53* Dafi der Knabe xur Fldte aingen aoU, iat kaom aniu-

nebmen. Wir baben ja 6ftar Singer auf Taaenbildem dargestellt,

die werfen den Kopf etwas aurflelt, und Tor ibrem Munde aind

PerleD gebildet. Der Knabe aoU das F16lenblaaen erlemen, der

HiUslehrer blast ihm jetzt vor.

Das sind ja alles keine groBen Dinge, die dem Werte des

ohne Zweifel nulziichen Buches keineu groBen Abbruch tun werden,

aber schade ist es, daB nicht gleicb bei der enten Abfaasung

etwas groiiere koatroUe stattgefunden hat.

10) Jas, Zehetmaier, Leiehfnverbrenaucg und Leirbeobfstittung
iffi alten Uellai aebst den veri^cUiedetieu Furmeu der
6rKber. (A.«.d.T.: BtitrSgt nr RaistgMchielite, IfeM FolgeXXXV.)
Leipsig 1907, E. A. Seoaiana. 190 g. S. iJC

Die Frage, ob und au welcfaen Zeiten LeicbanYerbrennong

Oder Laiebenbeatattung im alten Griechanland ataltgefiinden hat,

iat eine gerade in den letsten Jabren vielfach behandelte. Sie liet

aoch an Inierease gewonnen, seitdem auf dem Aichiologiaciien

KoDgrefi in Athen Dfirpfeld seine These yod der Brennung,
niebt Verbrennung aufgestellt hat. Da infolgedessen das Interesse

afigemeiD der Fra^e zugewandt ist, wird das firscbeinen dee vor-
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liegcnden Buches allseitig frpudi^ lipgrnBt werdrn; hat der Ver-

fasser sich doch als Ziel gesteckt, ailc ISachricliten, die uber das
Auffinden von Grabern aus Hen verschied»'nen Epochen veroffent-

lichl i-iiid, zusamuien-^usti'ili ii und auf die^e Weise die Hauptfrai^'e,

ob die Tolen verbramiL oder bestattet worden sind, moglith>t zu

beantworten, ohne daB ein Rest hleibt. Die Arbeit zerfalli in

zwei Telle. Im ersten vverden die Arlen der Leichenbergung in

der prahistoriscben Zeit GrieGbenlauds bebandelt: 1. Die Tor>

roykenische Zeit io drei Kapiteln: A« TotMibestattong auf den
Eiechiachen Fesdand, B. Totenbeatattung auf den (kykladischen)

aelo, C Totenbeatattung durcb Verbreonung. Man kann aicit

fiber diese EinteiluDg wundern, insofern ffir die beiden ersten die
geographische Lage, bei der dritten die Art und Weiae der Toten*
beseitiguog in Belracht kommt. Auch die zweite Unterabteiiuog,

die mykeniscbe Zeit, weist eine merkwurdige Eintcilung auf, bei

der unterschiedcn warden: A. Schachtgraber, B. Kiippelgraber,

C. Kammergraber, D. Feuerbestattung (= Verbrennung). Als ob
in den Scbacht>, Kuppel iind Kammergribern nicht auch Feuer-

bestattung hatte slalitindeii konnen. In der zweiten Abtcilung

„Die Arten der Leicbenbergung im gescbicbtlicben Griecheniaod**

M^erden iii vier Kapiteln 1. Die Leichenbergung in den Horaeri-

scben Epen, 2. Die LeicheiiLestattung im griechischeu Miltelaller

(900—600 Y. Ghr.)» 3. Die Leicheabeatattung wSbrend der Masai-

achen Zeit und 4. Die Bergung der Leichen im helleniatiacben

ZeiuUer bebandelt Mancber wird fragen, ob die nykeniacbe Zeit

Ton der Leichenbergung in den Homeriachen Epen so aebr ge-
trennt werden darf, allein fur die Berecbtigung dieaer Trennung
laasen sich ja gcnugende Grfinde Torbringen.

Als Reaultat dieser Unterauchung flndet der Verfasser, daB
das Verbrennen weit binter dem Bestatten zurucktritt, daB zwar
Blanche vornehme Familien nach dem Vorbilde Homers hprfrlimte

Mifglieder nach ihrem Todp rlfin Feuer iibergalspri. dali aber die

allrjemein in der griechisi lu ii Welt ^^»H"il)te Bergungsarl die nn-
facbe Beisetzung der Leichen gewesen isl uiid das Verbrrnnen der

Toten nur in vier Fallen erfolgi ist: 1. liei reichen vumebmen
Leuten, vvelcbe einem hervorragenden Familieiiangeli6rigen eine

besondere Ehrung angedeiben ia&sen woUten, 2. die auf Feldzugea

umgekommenen Krieger wurden verbrannt uud ibre Asche nach
der Heimat gesandt aur Beisetzung io fSterlicher Erde, 3. die bet

Seucben und Epidemien Verstorbenen wurden dem Feuer fiber-

eben, weil man glaubte, der Rrankbeit durcb die Verbrennung
er Ton ibr Dahingeraflten die Ansteckungsgefahr zu benehmea

Oder diese zu vermindern (zum BeAieise wird auf die bekannto
SteUe dea Thukydides II 52 verwieaen), 4. die Leichen der in der
Fremde gcsturbenen Griecben wurden verbrannt und ibre Aache
in die Heimat gebracht.

Der Yerfasser hat seine ^lotizeu mit grofiem FieiJtte 2uaammen-
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getragen, aber die erwunschte Vollstandigkeil, die allem ein end-

gulliKes Urleil zu fallen geslaltel, ist nichL erreicht. bo wird

2. B. kejn Worl gesagt von den Grfibern in Nea|)*tlis und Suessula

(Cancello), die (l(u h durchaus iu cheiie Heilie gebuieu, ebeobu wie

die Graber von liumae u. a. m. Auch ist der Aufsatz, den ich

1905 in den Osterreichischen JahreshefteD ftber die Vase Yagoonville

TerfiffenUicht babe (Oaterr. Jabreshefle VUI S. 145
;
vgK den Nach-

trag ebd. 1907 S. 117), nicht beacbtet worden, sum groBen Nach-

teii fidr die Sacfae. Auf Grand der ion Maseo Naxtonale zu Florent

befindlicbeo aog. Vase Vagnonville und mehrerer LekytbeQt die

aicb io Athen und London befinden, babe ich nacbgewiesen, und

iwar, denke icli, unwiderlegbar nacbgewieseii« daB zu einer be-

stimmten Zeit die Toten in den Scbachtgiabcrn verbrannt wurdeo,

und daB der Tymbos scbon auf d«'n Grilbern erricbtet wurde,

be¥or noch das Feuer im Grahn gnnz erluschen war. Ich hnbe

dort aucb darauf aufmerksam gemacbt, daB die aueh von Zebetmaier

angefuhrte Thukydidesstelle (II 52) ohne Zweifei vou eineiu solcben

im Grabe anj?eordneten Scheilerbaufen zu verstehen ist, denn

die Worte oi 6t xmoiiivov aXlov aviaij^iv im^akovitq
^igotsv dntitoav „sie warten den Toteu, den sie herzubracbten,

Ton oben'auf den brennenden Scheiterbaufen und eotfernten

aicb acbleunigsL ^ iasaen aicb nidil anders venteben. Han brauebt

ficb nor die Sacblage Iciar zu madien, um zu erkennen, dafl ea

aich bier nur um aolcbe Scbeiterbaufen bandeln kann, die inner-

balb einea Grabes angezAndet waren. Bei einem uber der Erde

erricbteten und schun brennenden Scbeiterhaufen ist die Glut so

groB, daB roan nicbl dicbt berankommen kanp, uod wie solien

es die Leidtragenden machen, um den von ihnen herzugefuhrten

Leichnam avoh'^fy. von oben her, zu dem scbon brennenden

Leichnani zu scbleudern? Ganz leicbt dagegen iieB sich das

tun, wenn der Scheiterbaufen in der Grube angelegt war, dann

ging die durch die Wanilc des Grabes zusamniengelialli ne Hitze

nach oben, nicht seilvvarts, so daB mail zieuilich dicht an den

Herd des Feuers berankommen konnte; dann lieB skh aucb leicbt

vou oben der neu berbeigetr^gene Leichnam zu dem unten scbon

brennenden hinabschlendern oder binabalofien. Um die Ver-

brennung in diesen Gr&bem TollstSndig erfolgen zu lassen, bat

man an den Wflnden und am Bodeu KanUe gezogen» durcb welcbe

die zur ToUsUindigen EinSscbening nOtige Luft biuzugefQbrt wird.

Eine aus dieser Taisaciie sicb mit Notwendigkeit ergebende ScbluB-

folgerung ist die, daB in den frUberen Gribern zwar aucb Ein-

ascherung beabsicbtigt war, aber wegen der unvollkommenen,

nicht genugenden Lufizufubr nicht vftllif? erreicht wurdfv Oder

mit andern Worten, es ergibt sicb, daB die von Uorpfeld an-

genomniene Brennung in Wirklicbkeit eine zwar beabsicbtigte,

aber nirht volli'^ erreicbte Verbrennimg war. Daraus ist dann

weiier zu scbUeiiett, daB auch in deu iiuppeigrabern und Scblie-

^0*
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maiinschen Schachtgrabern, wu die Spureu der Eiiiwirkung des

Feuers aui die Toteu trotz der Liowande Ton Helbig und G. Perrot

unleugbar vorbanden sind, ursprunglicb nicht Brennung, im Sione
von DOr^ielii, huiidern Verbrennung beabsicbtigt, wenn auch nicbl

erreicht war, und dadurch wird das VerhaJlnis der Verbreonung
sura Begraben nalfirlich ein gam aoderes. Ea wird, dt die bis-

hor aDgwtallteB Beobacbtungen sum grofien Telle unvollstindig

aind (ea Ufit aicb niebt leugoen, daA viele Bericbteratatter iofolge

einer Torgefafiteo Heioiing aus Brandapuren oft auf Opfer ge-
aebloasen baben, wo vielleicht nur infolge mangelbafter Luftsofuhr
nngentlgend ausgefuhrte Verbrennung Torlag; es liegt auch auf
der Hand, dafi selbst das Vorkommen nicbt kaizinierter Knochen
noch nicht den Gedanken an beabsichtigle Verbrennung ausscbliefit)»

demnach als nolwendig ersrheinpn, neue Beobarhtungen anzustellen,

d. b. bei Aiisgrabungen die zutage kommeDdeQ VerbuJtni^se mil
grSBter I'nhefHngenheit und Unparleilichkeit zu prufen; ich bin

uberzeugt, daii tiann das Verhaitnis der Begrabenen zu den Ver-

brannten als ein durcbaus anderes sich ergibt, als jetzt der Ver-

fasser des vurliegeuden Buches erscblossen lial. INiebenbei sei

bemerkt, dafi die dritle Rubrik der nach Annahme des Verfassers

dnrcb Feuer Vernicbteten (S. 185. Die bei Sencben nnd Epidemieo
Tentorbenen wurden dem Feuer flbergeben» well nan glaable,

der Krankhelt durch die Vefbrennang der von ihr Dablngeraflteo

die Ansteckungagefobr su benebmen oder sie su vennindem)
in Fortfall zu kommen hat. Die anr Begrundung angefClltrte

Slelle des Thukydides sagt ja durcbaus nicht, dafi das Verbrennen
erst wegen der Pest eingefilhrt sei, sondern bestatigt im Gegen-
tei!, daB das Verbrennen eine altgeuble Gewohnheit sei, deren
Gebrauche nur durch die infolge der Krankbeit zerrulteten Zu-
stande der Stadt nicht in alter Weise beobacbtet werden konnlpn,

so daB an SiclIc der ruhigen, teierlicben Gewohnbeilen friilnTt^r

Zeit ein wiides ungeregelles Verlaliren trat. Hatte man der i^esl

wegen, also aus (iesiindheiisriicksichten, das Verbrennen eingefuhrt,

dann hatie man das von seileii des Staates tun inusseo, dann hStte

man auch nicht dulden durfeu, dafi nur reicbe Leute ?erbrannt,

anne dagegen Teracbarrt wurden, aondein man bfttle ffir alle

Toten gleicbes Verfabren einfiibren mfiaaen. Ein Blick anf Tbnky-
dides* ScbllderuDg seigt, dafi die ZnstSnde Atbeni damals auf das

oHaMndigate verfiabren und ftber den Haufen geworfen waren,
so dafi an solcbe vom Staat oder von einzelnen su treffende Tor-

beogende Hafiregein durcbaus nicbt zu denken war.

So weit hatte ich im Sommer 1907 geschrieben; seitdem

hegt die Besprechung von t'fuhl in den GOtt. gel. Anz. 1907
S. 667--671 vor; da in der Anm. 1 zu 8. 671 E. Pfuhl auch mich
ganz unberechtigterweise in den Kreis seiner Hetrachtungen hinein-

zieht („in diesem Zusammenbange sei auch auf eioe andere \\uQder-

liche Blute der neuesten Lileratur uber Leichenverbrennung bin-
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^ewiesen: die Enpelrnannschen Ofengraber, die unter dem fertigen

Grabmal lustig wnipv breouen, Osterreicbische Jahreshefle 190^
S. 145 ff. Ang<'sicl)is der Bedeutung dieser ZeiUchrift seicn hier

eia paar Worte der Kalgegouog gesagt, wenn damit auch olIeDe

Tfiren eingerannt werden. EngelmaDDs feuerapeieode Ofenrobre

find oMIblich fldehtig gemalte Granatapfel, wie wir sie ja von
wirUiclien Gribm kennen; das babe icb Tor Jabreo am Original

festgeitollt. Die Rdhren an der Krepia des TuiddIus Wbite Vaaea

T. 13 sind Scbdbtn wie die am GabSlk der Koreohalle**)t niiiB

icb nocb ein paar Worte dem, was ich oben geschrieben babe,

hinzufiigeD. Alle andern Gelebrteo, die 8ich mit der Vaae VagnoDviUe
beschdftigt haben, haben nicbt bloB vdr Jabren, sondern auch
npuerdings wilder nm Origin:!! ff^st^estollt, dnR es sich nicht urn

(iranatcn, sondern um Feuer haudelt, das au« den Ldchern ber-

ausschiagt. Da noch eine ganze Reihe solcher Vasen vorhanden

sind, bei denen an der Basis des Tymbos nicht Scheibeo, sondern

runde Locber angebracht sind, bleibt nichts ubrig, als anzunehmen,

daB durch diese L5cher ein Zugang zu dem unterbalb des Tymbos
Torhandenen ieeren Grabraum vorbanden ist Man mag diese

Ldcber fielleicht ursprungiicb angebracbt haben, um den Besucbern

del Grabea die HAglicbkeil an bieten, Spenden aller Art direkt in

di« Grab der Aacbe des Veratorbenen loiufflbreD; so aind bei

Pompoji Gritber Torhanden, bei denen oben eine Rdbre endet, die

etwaige Spenden direkl aaf die Ascbenreate leitet; etwas Abnliches

ill in Karthago und anderswo erhalten; aber dafi iinter UnsUnden
auch die noch nicbt Tollslindig erloscbenen Flammen aus diesen

Ldchern berausschlagen konnten, wird durch die Vase VagnonviUe

bewiesen, bei der das Verhalipn der lipiden Satyrn das Unerwartete

und PIdtzliche des dargestPlJten Vorganges druthch beweist Ich

iweiOe nicht daran, daB man bei genauer tieobachttmg der bei

Ansgrabungen zutage konimf^nHfn Erscheinuogen aucb hipruber

noch voHig genOgenden Auti^ch]u^i erhalUin wird; gerade dadiircb,

daii man an die Ansgrabungen mit vorgcfaliten Meinungen herau-

gehi und alle Erscheinungen in sciion vorher bestimrote Rubriken

einordnen za mCiasen glaubt, tragt es sich zu, daB gani leicbt an
dentende Umstftnde in ganz falscber Wttse erklftrt werden. So
mdt um dies durcb ein Betipiel zu erliuteni, in den Not degli

Scavi 1907 ton Temi die Aoflindung eines Grebes mit Leicben-

brand berichtet; der Bericbterstatter wundert sicb aber, dafi die

Aachenreste nicbt in ein GefaB gesammelt und so beigesetzt sind,

sondern daB man sich die Muhe gemacht hat, die einzelnen

Knochenreste fiber das ganze Grab bin zu verleilen, sn dafi ein

jeder knochen dahin gelegt wurde, wo er halte hinkomrnrn niuissen,.

wpnn der Leichnam einfach beslattet warf. Stall aus dem Be-

fund zu schlieBen, daB der Scheiterhanfpii miH rh ilh des Grabes

angeordnet war, und daB naturlicb dadurch die iuiocbenreste in

ibrer Lage den einsiigen Zusammenbang im Kurper zu erkennen
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gabeo, Dimmt er oboe weiteres an, daB, wenn der Leichnam ver-

brannt wurde, dies naturlich nur aufierhalb des Grabcs in einem
offenen Scheiterbaufen gescheben konnte, uud daB de&iialb die

getrennte Lage der Knocben auf ein besonderes Vorgeben bei der
BeiMtniDg lurfickiiifahren ist Desbalb ist Aufmerksamkeit and
genaae Beobacbtang bei Auagrabungen dringend lu empfebleo*

11) K. Distel, D«r Opf«rtiif dar Art Parit AngasUe. Nakst
3 Tafelo. Wissons. haftliebe Beila|^e zom Jahresbericht 4af WUhalm-
GymDasiums in Hamburg. Oataro 1907. (Progr. Nr. 914.)

Die Abhandlung ist aus einem Vortrag hrrvorgegangen, den
der Verfasser im Sonirner 1905 in dor K!,i>>isch-philologi5chpn

(esellschaft in HaiuLiuj^^ i^nhallen hat. Sie bietet die Gpschidite

des Baues, sowohl seiue L^mrichtung als aucb die weiteren Schick-

sale bis in die Neuzeil betredend, seine oftmals begonnene und
aucb heute leider noch nichl voUendete Ausgrabung. Die durch
Petersen veranlaBte, im Juli 1903 begonnene, aber scbon im
Dezember desselben Jabres vorlaufig eingestellte Ausgrabung bal

arkennen lassen, dafi die durch Peteraen aufgestellte „Wiedtf-
hertt«llQiig des Bauwerka io aeiner Form and aeioen Sofieren

UmrieBeo sich gUnsend beatatigt, wihrend aelna Anordnung der
Figoren dea Friasea dorch die daTmi nea geftindenen Stflcke

allerdings eine nicht aDwesentliche Korrektur erleidet, wodurch
aucb die Berecbligung seiner Meinang uber die Bedeatang der ia

den ReUefs dargestellten Opferhandiung in Frage gestellt wird*'.

Das vorliegeade Programm soil eine von Peteraen abweichende
Aaffassung begrunden.

Auf Grund der Munzbilder und der durch die Au<;£;rahungen

erwiesenen Tatsachen haben wir uns das Bauwerk zu denken ais

einen fasl quadratiscben, nach oben offeoeu Hot', der rings von
Mariiiorscbranken eingeschlosscn war; an der Front wie an der

llinterseite waren diesc durch Tiiren liurclibrochen; fur die von
Petersen angenommene, den Altarbau umscblieBende Sauienhalle

hat aicfa kein Anfaalt ergeben. Die Seitenfriese der Aufienidte

entlialten die Daratellung einer feierlichen Opferproiesaion, die

ihre Ricbtang auf dieWeaCfront zunimoit; ala Hauplfront iat aber

trotidein die zur via Amilta gerichtete Oalaeite lu betrachten. Dorch
die verschiedenen neaen Funde hat sich nua die Szene gans

andera heraaageatelll, als Petersen in seiner Rekonstraktion des
Altars angenommen haite. Die Knaben mit den Laren an der

Spitze des Zuges deuten auf die Reform des Larenkultus, die

Augustus vornahm, die Verschjupl/fiing der Lares des kaiserlirhen

Ilauses mit den Lares publici; die vier Mannpr neben ihnrin sind

die vier magislrt vici des Coni|Mtiiin?, deiien die Aufsichl und
Besorgung des Larenheiiiglums ubiiegt, und die dann an Ort und
Stclle den Opferzug erwarten. Von den dann folgenden Figuren

des Zuges benennt der Verfasser i\r. 9 als Augustus und 24 als
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Livia, in dem ^VerbulUen'* Nr. 20 mocbte er nicbt mil Petersen

den Agrippa, sondeni mil y. Duhn, Friedlaender oiid Benndorf
deD Julias Qtoar seben. Ich baJte diese Deutuog fir unindgltcb^

nicbt nar wegen der mangehiden Ahnlicbkeit, sondcni weil mir
das HineiDmischeD d«s ^Oifus** unter die JebeDden Pefsonen seioes

Hauses i\ls ausgeschlossen erscheint. Nan braucht our zu aehen,

wie d«r KDsbe (22) sich an dem Zipfel seiner Toga festbilt, mit

dem wiedar Nr. 23 in der engsten Verbindung steht, urn die

OberzeuguDg zu gewinnen, dafi Nr. 20 nicbt anders aufjgefaBt

wcrden darf als (He andern Personen des Zuges, die doch Lebende
darsteHen. Gci^rii die Oedtnnf? afif Casar *ij)richt wolil audi die

GrbQii der Figur, welche die Umstehenden um ein Krkleckliches

uberragl; audi die Stellung unter den andern, an ejiier gar nicbt

hcrvorragenden Stelle, spricht gegen Ciasar, den der Kunstler, falls

er ibn wirkiich darslellen woUte, sicher in aiiderer Weise balte

herTorbeben mussen. Einige andere Scbwierigkeiten werden von

SievekiDg in den Osterreiebisehen Jahresheflen 1907 S. 17& her-

Toigehoben; es seigt sich, daB einige Flatten, die wegen grofier

Ahnlicblteit in der Slralptur als zur Ara gebOrig betrachtet waren,

in Wirklichkeit nicbt dazu genommen werden dQrfen, nnd es

liegt auf der Hand, dafi dadurch die Resoltate der Rekonstruktion

mannigfach beeinfloBt werden.

Dissels Programm yermag vielleicht denen, die auf kurzem
Wege eine Vorstellung von der Ara Pacis gewinnen woHcn, einc

Belebrung zutoi! werdnn zu lassen; auch die binzuf^pfilgtcn Tafeln

werden dazn heJfen. Wenn es der neuen Anrcgung gelange, in

den r5misdien Kreisen Stimmung fur die Wiederaufnahme und
Beendigung der Ausgrabung unter Palazzo Piano zu macben, so

wurde der IJerausgeber mil seinein []uchlein sicb ein groBes Ver-

dienst um die Wi^senscbaft erwuiben baben.

13) Jae. voB Wafeaingen, Seaaaiea Roaaoa. GrMlagae, in aedilw
beredom P. Noordhoff. Adoo MCMVU. 67 S. 8.

Album Tereotiaoum, pirtnriii continent ex imagine phototypa Logdooeosi

Tereatii eodd. Ambrosiaoi H 75 et Farisioi 789i> aumpUs et Htho-

grapbiee expreasu. Praefatos at ptetnrta Latlae iatanratatu «tt

Jac. V .1 u Wa g e 0 i Qg e II. Grooiagae, io aadiboa heradom G« Nawdkofl
Adoo MmWl LXXXVIO S. fol.

In den „Scaenica Romana'* ist alles zusamnnengetragen, was

sich auf da^ romisrhe Theater und die Srlinuspipler bezieht, so

dafi das Buch tiir die Lekture des Plautus und Terenz von groBem

Nutzen sein wird. Namentlich ist die Frage nach den Masken,

wann sie in Honi cingefuhrt und wann sie wieder beiseite ge-

lassen sind, mit Sorgfalt untersucht, und die Gebardensprache

der roiiiijciien Scbauspieler genauei behandelt worden. Dazu bielet

das Album Teieiilianuoi, eine mit einl'acberen Miltein hergestelUe

und daber billiger abzugebende Wiederbolung der SylbofTscben

Yert^ifentlicbung des Codes AmbrosianQs Terentii susammen mit^
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einigen aus dem Parisinus geDommeoea Bildern, klare und deut-

liche Belege. Mit der Zeitbeslimmung der Vorlage zum Codex
TereDtiaaus wird d«r Verf., der mtt Belbe iuf das 3. Jahrbundert

•diliefit, wohl Recht habeiit IroUdem der eine Gnud, dea er en**

fQhrt (ant dem einen BOde des Pbormlo hilt der Adfocatoe Cratinas

tia Bach in der Hand, das entschieden ab Pei^mentkodez be-
Miehnet werden mnfi: ,J)oiiiiUaiio aatem imperatore codioes

pugillares multipUei membrana compactos in usu fuisse docent

HairtlaUa epigrammate. Ergo post banc aetatem piclura ilia

delineata esse videtur, cum ante volumina tanlum chartacea ad-
hibprpntnr") narh den ncucreri Funden in Agypten nicht stich-

haltig ist. Es gibt schon voiher codices aus cbarta, uod auch
die Pergamentcodices durfteD auf spat^re Zeiten zuruckgehen; vgl.

Sdiubart, Das Bucb S. 102. Ahcr die antienni (iriiude sind ja

aucb ohne diesen genugend, nm den Ans.nz der Vorlage als richtig

erscheinen zu Ids^ea. S. IX iSr. 5 wird zu dem Bilde mit

kSimu und Darus (Andria v. 175) notiert: „Sed in bac pictura

Eomu domum Yersas digito monstrare fidelur, quasi ems intos

ait**. Ab«r daiin muBte er ancb den Kopf dortbin wraden; die

Bewegung der reebten Hand begleitet nor aeine Rede an die Zn-
sdianer und entepricht durcbaua der Bemerkong Donate: hoc et

gesta et Tultn servili et cum agitatione capitis dicit. Bei der
Fig. 6 derselben Seite ist im Text unterlassen, darauf hinzuweisen,

dafi der links stebeoden Frau (ao der Tur) mit Unrecht der Name
Mysis zugeschrieben ist; sie sollte Archylis heiSen. Derjenige,

welcher Hie Namen ubergeschrieben h-il, ist durch die Beischrift

Mysis anciUa getauscht worden; stall beide Worter auf die rechts

stehende Frau zu beziehen, hat er das crste Wort Mysrs fur die

links stebende, das andere ancilia fur die rechts stehende l*rau

verwandt.

Man darf wuUi hoffeni daii beide VVerke vielen Auklaog finden.

13) Tb. Stem weader. Die Marschord Dong des romitichea tieeres
sar Zeit der MaoipaiarstAllaag. Oaaiig 1907, A. W. Rafe-
MBo. 42 S. 8.

Der Verfasser, der genauere Kenntnisse im heutigtn HUitir-

wesen besitzt, sucbt nut Hilfe seiner modernen Erfabrungen auch

dem antiken Kriegswesen, speziell dem der Rtaer, Ventandnis
abzugewinnen und einige bis jetzt weniger sicher erkannte Teile

klarer zu ergrunden nnd die ?n gf'wonnpnpn Resnltate auch andern

begreiflich zu macheii. Voi allpin ist die Erkennlnis, dafi aurh

im antiken Kriep«we?en n(lt\vtn(J]l^t'^^vel^e •*ine feste Marschordnung.

sagen wir GlcichlnU, lirstiiien niufUr, boiileu andtM-s groUe Heeres-

roassen vorwarts bewegt werden. von grundlegender liedeulung.

Dem modernen Menschen, der dds lieulipe Exerzicren wegen der

modernen VValien als em PiodukL der iN^iuzeiL au^usehen pUe^l,

kommt sehr b§ufig nicbt der Gedanke» daB selbst auch bei Barbaren-
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Tftlkern immer eine gewisse Ordnung und Regel beim Yorwirtt-

und ROckw§rtsbewegen vorbanden sein niuBte, wenn die Massen
«ich nicht selbsl untereinander himiern uod dadnrch sich zur

Niedpr!a*^e von vornherein verurteileo woJlten. In diesem Sinne

schiiderl dtM' Verfasser den Aufbruch aus dem Lager, den
Heereszug, suchl die Brcite und Lange der Marschknloiine zu be-

stimmen, ergrflndet die Frage, in welcher Weise dns (.i jifuk auf

dem Marsche unteigebracht vvurde, s( [iihlort den Auszug in die

Scblsebt und gewinnt eine neue ErkldiuDg fQr das agmen qua-

drttnni. Ein aehr nichtige* Kapit«l ist dn fiber den Gleiefascfaritt;

ei hebt herfor, wie ana dem Slillsdiweigen der Rdnier fiber eolche

Dioge kein SeblaO geiogen werden darf: ^erfobrangsnDtfig wird

gerade toiii AUbehannten and SelbaUersUlDdlicbeD in der Regel

am weaigalen gesprochen". Zum ScbluB wird L3nge and Zeit-

dauer des Marsches beatimmt ond darauf aufmerksam gemacht,

daB der bekaonte Ausspruch eines deutscben Heerfubrers: ,,Der

Sipg rnht in den Beinen des Soldaten" in j^ewisspr Weise auch

fur das Altertum seine Geltun;; ^'ehabt hit; unter den Miitcln, die

im Kriege die EiiLscheidung linrheifufirrn, (;iht fs kjuui ein wirk-

sanieres aU den Marsch. So lag es nahe, die liegeln der Tnippen-
beweguDg zu erforschen und eingehend darzustellen, welcbe bei

den Rfimern in Krnti wnien, als sie nach deffl berufenen Urleil

des i^oi^biub die Wellherfdchail gewaonen.

H) Tb. Birt, Die Bnehrol le in derKnnst. Arcbaologiscb-aotiqairisohe
UntersQchDogeD zam antikea Buchweseo. Mit 190 Abbildaogm,
Uipiif Ida?, 0. G. Traboer. X a. 362 S. 8.

Das Aug. Man in Rom gewidmete Bach soil als Erginiung

2tt dem firfiheren Werke des Verfassers „dis anlike Buchwesen'*

dienen. ^fB^sprach icb", beiBi es in dem Vorwort, ,,dereinst die

Buchrolle in ihrem Verbiltnis zur Literatur, so soli bier die Dar-

ftellnn^' der Buchrolle in der altpn Knnst zus^mmpnhangpnd er-

driert werden. Wie verhielt man sich beim Leseu und Schreiben,

solange das Buch in der Form der tiolle auflrat? Vielfach sind

daruber ganz irrige Ansichten ?erbreitet, wie schon daraus zu er-

sehen ist, dafi die Kunsiler, wenn sie iri:eiid einmal gezwtiugen

sind, bei ibren Darstellungen eine lUile an^ubringen, hautig ganz

Starke MlBgriffe unterlaufen lassen. WoUen wir uns klar macben,

ID welcher Weiae die Rolle gelialten werden mufite, so kSnnen
wir das nor, indem wir mdglicbst lablreiche Daratdlungen aaa

dem Altertum, in denen es sich am Rollen handeit, luaammen'^
ilellen; dadurch gewinnen wir augleich ein lebendigea Bild torn

antiken Literalorbetrieb selbst".

Birt begiant mit der Biicbrolle bei den Agyptern, die ja ganz

sicber mit der griechiscben identisch ist, da die Griecben die

Papyrusrolle direkt Ton den Agyptern ubemommen haben; darauf

folgt die Rolle und Membrane bei den Griechen und R5mem.
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rnterscheiden iniifj man allerdiugs zwiscben den agy|ili^cheri und
Uen grii^chisch-ruitiibcben Koilen. Bei den letzleren wirU nauiiich

von links nach rcchts gescbrieben, der Anfang der Rolle ist also

links zu suchen, und dadurch wird naturlicb auch die Art und
Weise beeinfluBt, wie die Rolle gebalten wird. Dadurch dafi der
Anfang der RoUe links lu sachen ist, ergibt sich aueb als natQr*

liches Moliv, dafi die Rolle in der Rechten gehalten wird, befor
man anfingt xu leaen; dann zieht die Unke den Anfang der Rolle,

das ProtokoU, zu aich herfiber und rollt ab, rollt zu gleicher Zeit

das Gelesene aber wieder zusammen. Die geschlossene Rolle in

der liecbten bedeutet demnach: ich weide lesen, daa gibt eia
Momentbiid, kein Dauerbild; die Rolle in der Linken dagegen sagt:

ich babe geleseo, und nur diese llaltung ist fur ein Dauerbild

geeignet. Nach diesrr versrhiedenen Ait die Holle zu balten,

bestimmt Birt v*'r<ihiedene Motive: A. (im ^csLhiossene Rolle in

der Lmlu'ii, MoHv 1; B. die geschlossene Holle in der Heciiten,

Motiv 1; C. die geschlossene Rolle in der Linken, Motiv II, wo die

Rechte der Holle genalierf, leicht an sie angele^t wird. Dadurch
daii die Rolle nur locker gebalten, nicht mit den Fingero uni-

acblosaen wird, enisteht Motiv III, das eigentlich nur bei sitzenden

Oder liegenden Figuren anwendbar ist, weil die RoUe sonsl Gefabr

. littfl, den lose ballenden Fingem la entgleiten nnd sich auf-

lorollen. Und so wird die Rolle durcb alle mdglicben Haltungen
bindurch begleitet und jede besondere Form durcb mOglichst zahl-

reicbe Beispiele aus dem Denkmalerschatz erlautert. VoUstandig-

keit der angefubrten Beispiele wird niemaod verlangen, wie solUe

das auch erreichbar sein; man wird also gegen den Verfasser

Di< ht vorhringen dfirfen, daB er das eine oder andere R^ispiel

ubcrseben bat. Ganz besonderen Wrrt legt iiut aber da taut, daS

er die Trajans- und Marcussaule damil erklart, dafi man uni den
Sauienscliaft eine BilderroUe herumgelegt babe. Er schreibl dirsem

Gedanken sulche Wichtigkeit zu, daB er ibn nach dem Erscheiiien

des Buches noch durch einen besonderen Aufsalz ini iihein. Mus.LXlII

S. 39 weiter auszufubreu uud zu begi unden versucht hat. Icb halte

dies fOr ungerechtfertigt. Ein Rollenbilderbucb bat zu Anfang
wie in der Mitle und am Ende immer dieselbe Hi)be; daa ist bei

den Reliefstreifen der SSulen nicbt der Fall, sie beginnen mit
einem ganz scbmalen Anfang, wacbsen dann bis snr BObe des
ganzen Sireifens und nehmen am Ende in umgekebrter Welse
wie am Anfang wieder ab. Es kommt dazu, daB Saulen mit sebrig

anstetgender Dekoration, ob plastiscb durcbgefabrte KannelArea
Oder aufgemalte Streifen, bleibt sich gleich, schon zu einer Zeit

vorkommen, wo von Hilderrollen noch nicht geredet werden kann.

Ich habe in der Berl. philol. Wochenschrift auf Saulen, die la

Pompcji geiundrM ;>ind, hincewiesen, aber noch vi*'] aller ist der

Schmuck, der an einer aus der Themistokleist hm Mauer slam-

menden Grabstele den Seitenpfeilern zuteil geworden isL Auch
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die Yerglfichung der Schlangensaule mit der spartanischen Skylale

(RheiD. Mu*. LXIII S. 53) ist meines Erachtens nicht gerechtferligt.

Bci der Skytale wurde quer uher tiie \VinduDg«'n des flif rm ns

geschrieben, so daB nach dem Heruntci iiehraen d«s Riemens vorn

Stabe immer nur wenige Buchstaben zu^ammenslnndcn iind des-

balb uDverstandlicb waren. Bei den Schlangen hat man dagegen

hi der RIchtuQg der Windungen geschrieben, 80 daB sie auch

nacb dem Abwickeln ?om iDneren Sub vOllig TerstSndlich »t.

Man mufi auch an die SSuien in Athen erinnern, in deren

Kanoeiaren die Inschrift angebracht Ist. Wenn Bin dberall die

RoIIe sucht, warum hat er gar nicht an die Kleidung der Menachen
der Vorzeit gedacht? Sie machten sicb, wie nocb heule einige

V&Ikerschafteo, ihre Kleider aus Rinde oder Ba&t, das ist ja cine

direkte Hinweisung auf das Schreibmaterial ;
vgl. liber, und die

Geschichtf* von dem Manne, dem beini Hndrn die K!fif!pr gestohlen

waren uud der nun in die Times eiOgehuUt nach llause ^phen

muBte, ist ja hekannt g^ nufi und kann bier als Rpweis diem n.

Auch die deltos .soil mit fh^U t. diT Tur, znsamm^^nh.ui^en, 1. weii

beide die Form dt^ iiechlecks haben, 2. \vt»il man amh die Tur

zuui Schreiben benulzle, uml 3. weil die Tflr wie die deltos

transportabel war. Aber icb glaube, dali hier ein groGer Irrtum

mit unterlittft Die Tflr war urspruoglich doch gar nicbt vor-

bandeo, aondem nnr das Locb, das dnrcb die TOrgewlnde be-

grenal war; man begnOgte sicb, dies mit elnem Slflck Zeug za

ferbingen, und dieser Vorbang war natfirlich transjMrtabel, diente

aber nicbt lum Sebreiben. Wenn dalet und deltos sprachlicb sn-

sammenhangen, und das ist ja sehr moglicby so erkenol matt,

dafi der Rand, die Einfaasnng, dabei die Hauptsache ist. Die

dello^s der bdlzerne Rahmen, mit dem schwarzen, tieferliegenden

Hintergrunde, kann sehr wohl mit dem Turrahmen und dem
srhwarzpn Hintergrund verglich^n werden, aber mil dem Schreihen

ist es (laiin vorbei. Audi die IJinweisung auf das KapiUll der

ionise hf ii Saule finde ich nicht ghlcklich. Urn dies zii v^rslehen,

kann man nicht auf ein zusammengeroliles Papierbiatt, sondem
muB man auf eioe dunne Matralze oder Decke hinweisen, deren

uber den Echinos vorslehende Teile zusammengerollt s.iiid. Vm
die zusammengerollte Masse in ihrer Lage festzuhalten, dienen

die seitlicben Riemen, entweder ein breiter in der Mitte, und
dann ist natflrlicb die £insiebnng dort am stftrksten, oder mebrere

dflnne, die gleicbmlfiig fiber die game Seitenflftcbe 7ertei1t sind.

Bei den Siulen des Erecbthelon sind soger zwei Polster attlj;elegt

und an den Seiten zusammengerotlt worden. Nan sieht, dafi

unter diesen Umstanden die AusdrQcke voluta und pUninar treff-

lich miteinander iaufcn.

Man kann das liurh als ein recht verdienstliches hezeichnen,

insofern darin dtp H^lle durch alle ihre Stadien begleitet und dem
Leser vorgeCubrt wird; aber das» worm der Yerfasser sein Uaupt-
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vpi'dienst (indet, tlit; llinweisun^ anf dif urn den SSuIenkprn her-

uoigelegle biidrolle scheinl mir nicht richti^' m sein. Ja es isl

auch nicht einmal L^anz neu, deno schun Slrygowsky hat eine

gaoz aholiche Vermulung aufgesteJiU

16) W. Scbabart, Das Buch bei deo GriecheD und Romero. Eioe
Stiidic ans der Berliii»>r Papyrassaiiimlttng- Mit 14 Abbilduogeo im
Text. (A. u. d. T. : Haudbucher der hooigiicbea Mu&eeo zu Berlio.

Mit AbblUugM.) Berllo 1907, G. Reiner. 159 S. 8. gtk^lJMJC,
geb. 3.4(.

EiD gutae Werk, das bei alter Kflm doch das WeseRtUche
uber das antike Bach bietet Man nimmt bald wahr, diA der

Verfasser aus reicher Praxis schdpft, daB er also fOD deal nit-

teilt, was er bei dem DurcharbeiteD der reichen Papyrussammlung
des Herliner Museums selbst wahrgenommen bat. Ziinnchst wird

das Schreibmaterial behandelt: Bfachtnnti vfTdif»nt dann, npbpn

anderem, die V»Tmijtung, daii der ( nt( rschied in der Erhaltung

yon Papyrusrestcn, dci sich im Abendlaod im Vergleicb mit

Agypten zeigt, wesentlicln darauf zuruckzufQhren ist, dafi die

griechiscb-r()mi$cbe Kultiir eine ununierbrochene Dauer gehabt hat,

wShrend in Agypten die arabische Eroberung einen liefen Ein-

schnitt gemacbt bat „Der Papyrus ist dort noch eine Zeiliang

henvtat, aber allmShlich dnrch daa arabische Papier verdrangt

worden; die griechische Literatur iat hier UBter dem Sehwerte

des Eroberers untergegangen, wfihrend sie im Abendlaade ihre

SUitte behielt und sich in immer neuen Absebrlfien fortpflanste,

so daB die alten Papynisrollen neuen Pergamenlen weichen mafileiiy

obnc wie in Agypten einen gunstigen Boden zu finden, der sie

auf die Nachwelt gebracht hdtte. Weder Scbuttbugel noch Bei-

gaben fur die Toten wirkten zu ihrer Erhaltung; dauernde Kultur

und christlicht' Sittf-Ti lipRrn keines von ihnpii besteben". Was
Schubart von deni l)p<tinders zerstdrenden EinlUifl der Feucbtig-

keit sagt (S. 11), wird ubrigens auch durcb die iierkulaneiKsi^^chen

Rollen bestatigt; unter ihnen sind einige, bei denen durcb den

EinfluB der Nasse die RoHpu so vollslandig vernicbtet sind, daB

jede Spur vun Scbrift verlilgl ist. Es konnle ubrigens uach den

dort gebraucbten Worten („waren in Uerkulanum, I. Herculaneum,

die wertToilen RoUen der Pisoniscben Bibliotheli nichi bei dem
Untergaage der Stadt durcb den Vesuv im Jabre 79 o. Chr. yoJI-

stftndig Terkoblt und nachber durcb die Verschuttung war ler-

8t6renden Einflussen bewabrt worden, so h9tte man schwerlich

auch nnr einen Fetzen von ibnen gefunden'') so scheinen, als ob

der Verfasaer das Verkoblen der liolten mit der Bitze des Vulkana

in Zusammenbang bringe; das w9re ja ein Irrtum, Herculaneum

ist von einem Scblammstrom (Vesuvasche und Regen) flberfliitPt

worden, der im Laufe der Jahrhunderte zu Stein sich verhariet

hat; er hat aher nie durch Uitze wirken kOonen, aondern die
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Papyrusrollen sind pLpfiso verkohit win cHe tioizteiie in Poiupeji«

d. b. durch die EnUiehuug des Sauer^iiotliB.

lU. KaDstgescliicht6.

16) BruckmaQai Waodbiidcr antiker Flastik. Photogripbische

Origioalaufoahmen ia Pomat vm «twa 93x60 en BUdgrSfle. Alt
ScbalwaodUfeli aafgwogvii mil llaad ctwft ]2&x84«* fMfi.

Der Vennch, diese Tafein hertnstelleD, wurde bekanntUch
zunSchst auf Verinlassung und mit UnterstAtiung des Kaiserlicben

Archaologischen lostituts in BerliD antarnommen. Man hat da-

mals die GrabaleJe der Hegeso, den aog. Alexandersarkophag aua
Sidon im Museum zu KoDstantinopel und ferner die Augustus-
status' von Prima Porta im Braccio Nuovo dcs Vatikan in diesem

groiien Kormatc in einer bis dahin ungekannten Gute der Aus-
fuhrung her^t sieJli. Die Bruckmannsche Veriagsanstalt hat darauf

beschlossen, die Beihe dieser Tafein furtzusptzen, und so liegen

bis jelzt neun Tafein in dieser Gruiie vui, auBer den drei oben

geaaiHiten die Statue des Praxilelischen liermes von Olympia (4),

die des heUigen Georg voo Uoaatello im Museum zu Florenz (5),

faroer dia das rabanden Arag im Tharmanmuseum lu Rom (6),

das Raliaf das Orphans mil Enrydika in Neapal (7), dta Statna

das Damosthanes im Braccio Nuoto das Vatilian (8) and dar

Moaas das Micbalangalo in S. Piatro in Yineolis su Rom (9). Mir
liegen augenblicklicb davon Nr. 6, 7 und 8 vor, und ich kann
iiicht umbin ainsagestehen, daB diese Tafein durch ihre Aus-
fuhrung einen vorzugUchan Eindruck macben. Dabai ist der Praia

ein so geringer (10 wenn die Bilder, auf Leinwand aufgezogen,

als Wandtafelri lierf^prirhtet sijid: das unaufgezogene Exemplar,

zum Linrahmen geeigiiei, oder luch ung^'^ahmt als Wandscbmuck
verweudbar, zum Preise vuii 7 Jf), dafi man erwarten kann, daB

die AoschaiTuug auch bei bescijrankteren Mitteln niuglicb ist Die

Tafein k5nnen sehr gut als immerwabrender Klassensciirnuck

dienen; einige aber, iiaiiieiiUich der Alexander2<aikophag, die

Augustusstatue, der Demosthenes, sind aucb im Unterricbt, bei

dar LabtOra das Borax, das Damostfaanas. in dam Gaschicbts-

onlorricht, unmitfalbar als Vorlagan zu gebrauchan. Wir wilnschen

den TafUn aina racbt waite allgameina Varbraitung.

17) Harg. Bieb«r, Dat Draidaar Seliaaipielerraliaf. Bia Baitrag
znr CesrhirMe t!rs frntrHcheQ Kostiims uad dar griaakliabaa Raaat.
tiooQ Fr. Cobeo. Ul b. 4 JC-

Ein kleines Belief, das Belief Pourtal^s, das neuerdings in

das Dresdner Albertinum gelangl ist, £?ibt der Vrrfasserin Ver-

anlassiJii^, ihs trngisdie ikostuui, uamentlich das Schuhwerk, einer

genauereo Betratbiuag zu unterziehen. Sie kommt zu dem Hesultat,

daB der xc^^o^os nicbt eni von der Tragddie eingeiubrt ist,
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sondern daB daruniei dcr auch schon vor Ascbylus in Griechea-

land, speziell ia Athen ublicbe ganz ge&chlosseoe, aus weicheai

Leder Kcferti?lc un l bis zur Wade reichendc Stiefel zu verslehen

ist NVcijii ^c^a^L uiid, Aschylus habe die Sdiauspieler durcli

groBere Kolhurae einporgehubeii, uai sie vor dea Leuten des
Cbors ftichtbar lu macben, so vertrigt sich das mit der vor-
getragenen Ansicht ganz gut: Aschylus lagte ebea aoter die Stiefel

eine elwas Terstftrkte Sohle, durch die er Tollstilndig den Zweck
erreicbtet „deD Scbauapider uDauffillUg uber den Chor lu erbeben«

solange beide den niedrigen Standpiinkt in der Orcbestra baUeD*^
Spater wurde vorn eine Verscbndning angebracht, wodurcb die
hdqa^idtq etttateben. Aucb dieae Form wird dann vod der
Bdhne Obernomroen. Das Anwacbseo der Soble hangt vielleicbt

mit der Cntstchung der hohen Buhoe zusammen, da .Je b6her
der Scbauspieier stand, urn so hOhere Untersatze uOtig wurden,

urn zu verhulea, daB dcm liefer sitzenden Zuschaufr (!ie FuBe
des Sella uspieiers von dem BOhiienrand verdeciit wunjnir'. Im
zweitea Jalirhunderl wird an Slelle der Sohleti aus Ledpi cme Holz-
sohle ^*'legt, von ursprunglicli n)iiBigL;i lluhe; aihiiahlich wurden
diei^e Stclzea aber immer hober uad de^halb voni Cbiloa voll-

standig verdeckt; unter diese wird im zweiten nacbcbrisllichen

JabrhuDdert noch besondem Holibloek gesetzt, dem wohl der
Name 6»0pag zukommt. Nach dieaer fintwlcklung fiUlt das
Dreadner Relief, auf dem der Schauapieler men reich Yenierleii

ScbnAratiefel trSgt, dessen Soble aua mehreren dflnneo Leder-

acbicbten besteht, in das 3. Jabrbundert, in die frQbhelleniaUache

Epocbe. Vgl. tel. pbUol. W& 1908 Sp. 240.

IV. Mythologie.

IS) H. VV. Stoll, Die Sageu tleb klattsiitclieo Altertums. Sedute,
vngearlraitete Aaltge H. Lamer. Laitsig 1907, B. G. TmibMr.
1. Bud Vm a. 246 2. Band Vlll n. 313 & 8. g«k 6 Jt.

Die ncue AuUage unterscheidet sich vod der I'ruhereu durch

grOfieren Druck, weshalb Kurzungen ndtig waieo; vor allem aber
durch die hinzugefugten Abbildungen, bei deren Auawahl Prot
Studnicska seine UnterstatzttDg geboten hat. Es vird auf S. VIII

dea eraten Toils ausdrficklich daranf aufmerkaam gemacht, dafi

alle Abbildungen nach antiken Kuostwerken geferUgt sind, be*
sonders nacb Vasenbiidei n, und daB die Kflnstler, die dieae Bilder

im Alterlum schufen, oft einer andcrn Form der Sage gefolgl
• sind als die Schriftsteller, deren Erzahlungen bier benutzt sind.

So kommt es, dnR tier T^xt oft vom Inlhilt^ der Abbildungen
etwas abweicbt. Darauii kaiin naluriich nieniand deni Herausgeber

emen Vorwurf niachen. Die llinzufugung von Abbildungen ist

etwas ;»u VYiilkomuieue]}, daB jeder auch die kleinen Verscbiedeo-
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heiten, dip in den ausgewahlten Abbildungen zutage treten, mil

in den Kiiuf nehrnt n wird; im Gegenteil, bei sorgsanjer Anleiluiig

kanii (ler I nlerschied zwischen Text und AbbilduiiL' geradezu be-

nulzl werden, urn die AiilTassungs- und Beobactiiuugsgabe des

Schulers zu stfukeii und zu uben. DaB so manche Geschichteii,

wie die von I'baclhon, lo, tiiropa u.a. aus den „Sagen des klassi-

scben Altertums'' verscbwunden sind, uni in den Uaod „Uie Gutter

des klassischen Altertums" aufgenoninien zu werden, kann man
bedauerD; es ist ja sicher ricbtig, dtB sie dort gut untergebracbt

aind, aber der Leaer, der gewobnt war, aie in den „Sageii** au

fioden, wird sia jettt dort vermiasen UDd iat uoter UmaUiDden zur

Anachaffung zweier Bucher gendttgt, wo er sich fruber mit eioem

begnugen konnte. Im ubrigen ISBl sicb anerkcnnen, dafi die

Gescbichten gut erzablt sind und dafi die lUustrationen gut aua-

gewablt sind. Ich zweifle nicht daraOt da6 aucb die neue Auflage

sich vieie FreuDde erwerbeo wird.

19) H. W. St oil uud H. Lamer, Di*» Gutter des klassischeii Alter-
turns. Pupalare Mytholugie der Grieciiea und RiitDer. Acbte, um-
(Mrbeitote AvBiffe. Hit 92 Abbiiduges. Leipsig 1907, B. 6. TenbMr.
X v.m S. 8.

Bei der Beaprecbung der „Sagen'* mufite daraof bingewieaen

werden, dafi manche Partien dort nicht bebandelt, sondern fflr

die „G5tter des klassiscbeo Alterlums" aufgespart siod. Dieses

damals in Aussicht gestellte Buch liegt jetzt vollendet vor. Dafi

bier starkere Abweichungen von der fruberen Auflage nStig ge-

worden sind, ist naturlich; gait es docb, den iuzwiscben vor-

gptragenfn neuereri mvlhol()<,MS('bpn Anscbauuii^in gerecbt zu

werden. [)ps neue iierausgeber bat bi( h uidiX ge.scbeul, bier und
da in sLarkercm MaBe von Stoll abzu\\eichen, und er bat recbt

daran getan; es ist ihm auf diesc VVeise gehingen, ein lesbares

Werk zu scbaflen, das siciierlich viel iieii'all linden wird. Aucb
die eingefugten Abbilduugen, bei denen der Herausgeber von
Studnicaka beraten iat, werden aebr willkomnien geheifien werden.

la der Einleitung wird gezeigt (mit Hinweiaung auf Religiona-

Qbungen, die una nocb beute bei Naturvdikern entgegentreten),

wie aicb die Mytbologie aUmSblicb bei den Griecben entwickelt

bat; darauf wird fiber Koamogonie und Theogonie geaprochen;

dann werden die einzeinen Gottbeiten bebandelt, saerst die Gott-

beiten des Olympos, darauf die Gotter der Gewasser und drittens

die Gottbeiten der Erde und der Untcrwelt. Ein lelzter Alischnilt

vei (Muigt die fn'sondoren Gotthpiteii der HOmer. — Ein am iScblusse

zugeliigtes, mil Soi^^f.-dl ang^ tertigles Register erniogiiebt es, leicht

jede Gottbeit autzutinden, so daB das Bucb aucb als ISacbscbiage-

bucb gute Uieuste leisten kann.
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Naehtrag.

20) A. Michaelii, £iD Jahrhaadert kanstarchiologischer Eat-
da«kaBgeo. Zwaita AiUUc«. Hit aiaaa Bilde C T. NawtMS.
Uipsif 1908, B. A. 8m)m««. XI o. 865 S. 8.

Der entea Auflag«, die 1906 enchieneD uod im JB. XUIU
S. 90 besprocben ist, bat dar Herauagaber nacb kaner Zeit scbon
eioe zweite Auflage folgen laasan mdaiaiit Bewaia dafur, wie

arwOnscht das Bucb gd(ommen war, am eloa vorbandene Lucke
auszufuUen. Die jetzt vorliegende Auflage, deren AbscbluB im
wesentlicheo schon ini Mai 1V>07 abgeschlossf^n war, und deren

Aiisgabe nur durch eine Inngwieritre Erkraukung des Vcrfassers

v( i zo^t^rt worden ist, zeigt vielfachc Lrweilerungpn uml V ei voll-

staudiguiigen, die das Buch nocii niebr als die tr^te Auflage ais

geeignet *»rsrlu im^n lasseii, uber die archaologischen Bcstrebungen

des vergaugciK n Jahi liunderts BelehruDg zu ?erbreiten. Besonderes

Intercsiie wild die au^lahiiiche Nacbricht uber die SammiuDg
Campana erweckeo ; aber aucb an anderen Stellen wird mao will-

kommana Zuaiue flnden UDd die baiiernde Hand niigenda ver-

miaseD.

Hatn. R. Engelmauu.
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7.

Herodot.

Abicht, Hcrodotos fur dea Schulgcbrauch erklart. Dritter Band:
Rnf h V nnd VI. Viert^, verbesserte Aoflage. Leipsig ud BerUo 11K)6,

b. G. Tcubaer. 233 S. S. 2

Die dritte Auflaee dieses Bandes ist 1883 erschieiieii. Dem-
entsprecheiid ^^:ilreibl der Hsgb. in den Teubnerschen Mitteilungeii

1907 Nr. 1: „Die vierte Aullage meiner Sciiulausgabe des Herodot
* ist gegen die dritte nidit unerheblich verdodert, da zwischen

Mden AnsgtbeD eiD langerer ZwiBchenrauni liegt, wShrend dessen

naoeh wertYoller Beitrag mr Kritik and ErklSrung des Schfilt*

stdlert encbienen ist, wekher Beracksicfatigung jerdiente**. In
B. V babe icb, abgeseben vom Dialekt, folgende Anderungen ge-
fonden: C. 16 [xal ^o^rjgag «oi l^yQtavag xah ^OdofkoyrwH
nacb Steio, 27 [toy] ano 2xvSi(ttp dnicu) anoxofAtCdfjtevov nach
ABC, 45 TavTft av nach Bekker fur xavxa di (so Wesseling,

dip Hs;s. tavra Si^ 01% oder ovx\ 117 in" ^f*^Qfl exdairi Tiach

AB^C statt in ^fieQTjg IxacTriyg, Anderungen, die our zu bill il i n

sind. C. 68 ist Sauj)[j('s Zusatz ovov (xai X^^Q^^^ wenigsleus

sehr wahrsilit'iiilich ; frnijlich bieibt, ob man c. 17 mit ABC ngia-

%ov (so jetzt der Hsgb.) oder, wie er rruher scbrieb, nquiiu auf-

nebmen soli. C. 30 stebt jetzt vniaxsad^ay st. vmaxiad-m^ was

JD A. 3 wobi Bur ein Druckfebler fQr vnoitxMa» war. C. 34
andlicb ist die Kopjekttir von Dietscb arova tdxo^ aufgegebent

dafor aber nicJit die Lesarl der Has. 9ta\ %6 ftixog angenororoeD,

sondern ig to tsTxog gescbrieben, indem iad^avio wie frAber

von itSaytiV abgeleitet wird. Es ist eine alte Streitfrage, ob diese

Form und nQoead^ayto 1 190 und VIU 20 (bei Abicht Vill 30
falschlich aus A. 3 beibehalten) von ays^y oder aucfaety abzu-

leiten sind, doch durlte man sich jetzt wohl mebr fur <sd(satiy

entschiedcn haben. Oas sind nicbt allzu viele Anderungen. und

mancher durfte mebr erwartet haben. Erwahnen will ich nur,

daB c. 64 immer noth iy no lltAuayinoi ifiyft hi ilit haUtm ist,

obwohl doch die richtige, durcli die allischeu lii»t lmflen bestaligte

Form HilaQytxio lu dur Us. r erbalten und auch in den Texten

des Tbukydides 11 17 (bier aacb im LaureDtianus erbalteo) langat

wiederbergestellt ist.

JakflMbnldM XXXIT. SI
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Im Dialpk( sind vor alleiti, wie dt^r U^^ih. in d^n Teubner-
scheii Milleilungen selbst angibt, die Foriueii dei Verba auf aco

und 0(0 {,'eandert, die, wie schon io A. 5 von B. I, die attiscbeQ

Furmen erbalten baben. Dagegen erklSrt er «icb mit Eotschieden-

heit gegen die Eintuhruug des v i(psXxv(XTtx6y und die Hurcb-
fuhrung der Psilose. Aucb sonst verhalt er sicb ablehnend gegen
die Ergebniflse dar neoeien Dialektforechuog, wie namentlich gegen
die Kontraktion TOn «« und m su e», von <f itt mil einer

AusDahme. Beim Verb nowtp iat die Kontraktion in alien Formen
durchgefuhrt; er scbreibt oicht nor no$€ty, noutf inolfi usw.,

wie das die Inachriflen haben, sondern auch, waa biaber nicbt

au8 ihnen crwiesen ist, nonav und notm^ai, und auch zweioial

inivow (c. 54 und 30). Riclilig ist ferner jetzt narh drn Ff:^?.

XQfoi^ fur %^6a)v und ^orjd^isiv fur das friiher in f.i lecher Aua-
logie o:p|)i!detp fiuu^env mid .^^XxiMiMridrjg fur "'Alxfiatcoytd r^i;

geschrieben. Lbeosu ist jetzt ricbtig nacb Cabet slgsad^ai biatt

(Iqead'ai akzentuiert. Ob c. 16 xatantjxr^g beabsichtigt isl,

bieibt zweifeihafl; im Text sleht wie firilber xavanaxit'ii;^ iu der
Anoierkung aber ncctan^xj^i. Aber manches isl nocb atehen
gebiieben, waa aobon- ana den Ha6. ala faiach erkannt lal; ich er-
wthne nur olvf^MTcrvov (c 5) und daa Maena vQdaetv, C. 37
atebt 7/foi^c^Am;, aber e. 121 *If€afmlltog\ die richtige Schreibaiig

bl die mil XX, wie Afi an beiden Stellen baben nnd wie ent-
sprecbendc Naniensformen auf karifichen Inschriften beweiseo.

Nach meiner Ansicbl muB man auch c. 118 uach den Inschriften

MccvrfcfwXXov schreiben. Erwabnt sei bierbei, daB der Hsgb. aucb
die sonst jetzt allgemein fiblieb gewordene Scbreibung mit < in

iSm^tty, dmo^vrjfrxsn', ^i^vilaxftVy mit «* iu teiaaa&m^ TeifSnv-

dgog, nQO(fsfihi^<^ und umgekebrt mit « statt in 0hviQ€$p
nicbt eingefubri hat.

Die Anmerkungen sind uin cine Ueihe Kleiner Zu^atzc sprach-

lichen Inhalts bereichert worden; doch enthalten sie nicbts Neues.

Zusitae hiatoriachen Inbalta babe ich in B. V an drei Stellen ga-
fanden, c. 11 Qber den Skythensng dee Dareioa, c 56 flb«r

Harmodioa und Ariatogelton und o. 77 fiber die beiden auf der
Akropolia gefundenen Marmorstflcke mit R^ten von Inacbriftaii,

die zu der von Herodot mitgeteilten VVeihinacbrift gehdrea. Hier
hntte wobl aucb erwahnt werden kdnnen, welcbe FolgeniDgen
bircbhoff bieraua fdr die Geachicbte dea t^enkoiaU geiogen bai.

2) AuKoat ISebeiodleft Htrodot. Aotwahl fiir d«a Sehalfsbraveb.
I Tetl: Text. Mit 1 Titelbilde uod 5 Karten. Zwei'te, darchf^escheoe
AuIIa^;? in nrurr Rpchtsrhreiban^ir. Leipzig un4 Wie« 1906, G.Wttftm^
uud K. Tfrnpskj'. 2b2 S. S. ^eb. 1,60 Jf(.

Der Text bat, wie ich beim Durchbiattern bemerkt babe»

zwei kleine Zusatze erbalten, Vll 36 und Ton VII 57 die en»te

lUifte. Sonat acbeint er unverindert gebl^ben zu aein, d. h* er
i»t wie in der eraten AuOage ein Abdruck aua der Holderachen
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AiMfabe. Anch in der fanleitung und in den InbsUiangaben der
MtgelaMtDM Stucke habe ich l>is auf die Orthograpbie keine

oeineaswerten Anderungen g^efunden. Krwlbot sei, daB die

fonderbare Schreibung Therma in Tberme geandert ist, aber dag

«benso ^vunderliche Panopa statt Panopeus oder Panope stehen-

irehlieben isi. Iin fibrigen verweise icb auf neioe Anzeige 4er
ersien Auflage JB. 1897 181.

3) J. M. Stahl, Kritiieh-hiftorif eke Sjotax det griechiscbea
V«rk«aia 4«r kUaaiaekeD Zait Haidalberg 1907, WIsian
Veriag. 838 9. 8. f«b.23ur.

Folgende HerodoUtellea tind kritHch bebaoddt: 1 1^ ($77. 6)
^1 oboe jed« BiicbatabeiiTerfliideraog na^av Mtywiv tpaal

i^hfOi) dvaifjteofktpa varvfa ShfsvQS&^vai (statt av evQBd^yat)

vnofioXtfuaa Uma ij f»o$x^ta bu scln eihen". Die imprdng-
liche Schreibung ist dv€VQ$'9ipm$; nach Sch^fers Vorgang baben
Bekker und KrQger, denen dann die Neiieren meist gefolgt sind,

uy svQ. gescbrieben. Doch i&t Stein 1S84 zu dpsvQ. zuruck-

gekehrt. Niir kann ich die Gfilli^ikeit der Regel, daB der Infinitiv

mtt dy inw hei einem Verbum dicetidi oder pulandi zulassig sei,

nicht anerkctinen. So steht er doch niclit selieu iin polentialen

iind irrealeu Siane nacli (vace ; vgl. Goodwin, Syntax of the Moods
end Tenaea 21 1. An uoserer Stella iat er oalQrlicb irreal. —
Zu I 187 (439) t$g i/uH wftsQor ywo^mv faaMm
^navUsfi xqmtatmv^ ..lafiwm 6xdaa fovlctat benerkl St
,,Man iBBfl entweder formelbaften Gebraueh annebmen (« qnan-
talibel), der aber sonst bei Herodot kaum nachzuweiaen iat, oder
«xo(t' dv fiovXfiTai hersteilen'*. Der Legik nacb freilicb. —
196 (309. 1) glaubl St. in wg dv dX naq^dvoi ytvolmo yd/xcdv

iagaVat sei das falsche generellp! dp aus nl enlstanden. In der

revidierten Teubnerscheii Aiis-^abf habe ich nach Steins Vorschiag

iB. I 6. Aufl. Anm. zur Slelle) (iaai ahi j;«;scliriehen. — 111 61

(759) 0* noXlol ^wc) nfoifovia viv tldtifjcay; „denn sie

wuBten nicht. daB rr nocli lelile. sondern glaubten fest, daB er

noch lebe". — 11 93 (482) *Va dfj ^irj d^dqionv nach eineni

Prascns „i^t auch deshalb sebr ansloBig, weil damil den Fischen

ein Wanach zugeacbrieben wird. Man wird kein Bedenken tragen

dfirfen, dikdqtoB<s^ lu achreiben**. Die Andening entfernt aicb zn

sebr Ton der OberlieCeruDg. Warum aollte man fibrigena den

Fiacben nicht einen Wunscb zuacbreiben? Man v<;l. auch Stein

zur Stelle. — III 127 (300) tig {xol ''Ogoltsa ij ^wovra {d^y
dydyot. So oder tig (^m^y ^ot sclircibt [unn wohl naeb Scbdfera

Vorgang jetzt allgemein. — IV 135 (180. 2) Billigung von Krugers

^v(^(yynictTOy das dann dem vorhergelienden hiiih]rit(ii>ai nsXXo^
enti^pricht. — IV 147 (205) orx s(f ri nfvtXv (st. fitpt-ip). So hat

achon H. Steplianus; von den iNeuereii hat wohl nur Holder noch

daa Prasena bewahrL — V 49 (201) dva^dXXoykak vnoxQivea^a^
21*
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(at vn9MQ*v4i<f&ai) nnd Ml 86 ayafiaXloftat MVQtho$ (it xvqoS^
<rciy); ebenso Dem. Ill 9 dyafidXXerat noi^<rai (st no^^ifttyy,

DeDn es ist „nicht wabrscbeinlicb, dafi dva§dXXt(S9-a^ ^ auf-
schieben (noch nicbt tun) mit dem Inf. Ftit. verbunden worden
sei, da das verwandle neXXsiv = zogern nirgendwo so erscheint

und auBerdem Her, VI 8^. IX 8. X. Hell. I 6, 10. Ukw. Ill 6, (>

die Konstruktion dei Verba laciendi (Inf. Pras. oder Aor.) zeigea**.

Das Verhiiltiiis von 4 : 3, das sich so berausstelll, gibt docb nicht

die iierecbligUDg, die eiiie sprachliche Crbcbcinuug ganz in be-
seitigen. Aufierdem ist Her. IX 8 neben vnoxgivaa^i aucb
vnoMQiyEir^at (AB) und VI 88 neben ^tixaviliacus&a^ aach iitj^

xam<f&ak (B'Rsv) Qberliefert, d. h. die Obeiiiefernng Itt so beiden

StelleD keine Biebere. WeoD «ch bei ftSHuv (« tftgcrn) keiii

Beispiel mil dem Inf. Fut. findet, was Qbrigens nicht so gans
sicber ist, so ist das vielleicbt Zufall; ein zwingender Beweis gegeB
die Moglicbkeit dieses Infinitives nacb dyafiaXXofAai ist es jeden-
falls nicht. Endh'ch ist docli der Inf. Fut. nach Siavo&Ta&a$ und
dhniicben Verbcn, der ni( ht beanstandel wird, ebenso auffallig. —
V 106 (205) x^eovg inuurvui . . fi^ , , ixdvaea^ai (sL ixdvace^

(T^cti) . . xid-Mva in Cbereinslimniung mil Kruger, .Naber und Cohet

und mil den iiieislen neueren Texlen. — VI 99 ovx frpctouy

oiQaitv{ayt<}i>ak wie Dobree, dem van Herwerden und Stein

(1894) mit Recht gefolgt siud. — Zu Vli 168 (123) xal

tovtm>i (rorg Ktqxvqaiovg) naqeXcc^j^avov o\ o^ol olnsq ig
StxfXUxp dntxovto {anixmo Rsr) wird bemerkt: ttP^lwh ist die
Lesart Sntnata^ da die Abgesaodten nicht mebr in Sitilien aein

konnten, als sie mit den KerkyrSem Terhandelten (vgl. aTttxaxo

Vlil 6. 36)'*.— VIII 111 (205) ovdixoTS rctQ (ay} . . fijy U^n-
yaimv dvvafiiv dyat xqiaaut^ indem daa av futural sein ioU,
entsprecbend dem vorhergebenden dwatty. Wobl ricbtig; man
vgl. dm iilinlichen Salz VI! 172 ovdcaut ydq dSrpaaifig dydyxi^
xo/(jfrff))' Fff}', wo nicbt das Futuruiii stebt, aber aucb nicbt or-
dtxofi-, ^^)^l(ie^n ovdatiid. — VIII 133 (750) in dem Satz iy—
I .^lAfhifyog nuviayfi ^iv j^^iycjfrjti^ro*^ bK^i^iv ,,ist mil R XQV^^
^tvoi' zu lesen. dem folgenden jiovXofjbevog ixfjtaO^tiy eutsprecbeod***

So scbreibt man wuhl jelzl allgemein.

4) J. P. Maba f 1 y, On the namericaJ Symbols used by th** (irefcs
Hiatoriaos. Traa«actioug of the Koyai Society of Literature. Second
Series Vol XXVII S. 159—169. London 1907.

M. verlangt, wie scbon liuiier, Her. I 72 bei der Bestiiniuuug

der Breite Kleinasiena pigfxo; odov fvioiyip dydgl (dixa} lUns
i^lki^i dyatcsftoviftMi d. h. IE atatt E* Daa forangehendtt

aydgt bat daa Schwinden dea » veranlafit

5j CHude; Id IJerodotum. IVordisk Tii-^kiilt ii r Filologi 1907 S. 185.

H. best Hf»r. I! 22 dno ti~,v ^egfioiaiajy [tonwy nur in

ABC] ^ioay ig tdoy [td] i/JvxQOi^iQ^ ^d noXXd ictt. Neu isl

Digitized by Google



Herodot) vod H. Kali eo berg;. 325

hiprbpi (Vie Ausscheidung voD td nnd die Uiustellung des von

Stein geii listen %(ay, das in den Uss. vor id nokld siebt, vor

6) Jttstio V. Pr4lek, Geschiohte der Meder uad Perser bis zur
makadooiseheo Broberoag. f. Band: Gesohiehte der Meder and-

des Reicha der Laoder (Haodbiicber der alteo Geschichte. L Seria,

5. Abteilvof). GoUia 1906, P. A. Perthes. 282 S. braseh. 7 JC.

Das Toroehnute Verdienst des Verf.8 besteht darin, die ge-

Mmteo Ergeboisse der Furschungen keiliDschrifllichen Inhalts mit
deD sonstigen Nacbrichten uber die mediach^persiscbe Geschichte

in VerbinduDg gesetzt uDd so vor dem weitereo Kreise der Ge-.

lehrteti ein ganz neues Bild dieser \vfiiieni!f^<7enen Zeit entroUt'

211 Ii3l)e[i. (i.uiz npue Beirlip tnuchen vor unsern lllicken auf,

€inz*'lnt', iungst bekannte t>ejgiiis»e hekoninien in VerhirKhmtr mit

NacUnciiten aus den assyrischen Aichiven ein ganz anll^le^ Aus-

sehen. An dei ihml der Sieg^nachrichten Tigial-I'ilesars 1 (iin

XI. oiier XII. JahrhuuderL) lerneD wir iu Arnienien ein Land Nairi

keoaen, das aber schon zur Zeil Saimanaasan H (IX. Jabrbundert)

?encbwttnde& ist and dem Reich der UrarUer Plata gemacht bat
Aber es bleibt alles im PloB. Schon in der Mitte deaselben Jahr-

faunderts erscheinen in deraelben Gegend die Chalder, ein VoIIl

von nngewisser Natlonalitat, nnd unter ibrer Oberhoheit die

Mannier, die fikr Arier erkl&rt werden. Trotz wip^lerholter Kriegs*

zOge gelang es den Assyrern nicht, diese Volker dauernd zu

unlerwerrpn. Von df>n spateren arischen Modern, die ihren Namen
von dem Lande (Madan orhnltcii liab«-n, wt^rdcn die uicht-ariscliea

ProtonHMliT unlerschieden, die uin 800 unter einem Filrsten

Ciianasiniiia sich gegen dif Assyrer vert'inigen, ihnen aber nicht

widerstehen koonen. Tighu-l'ilesar III fand Medien wieder geteilt

vor, aber bereili) von Ariern durchsetzt. Sargon war dann sieg-

reicb in Armenien und zwang die Manoier nacb Oaten lu ent-

fliehen, wo aie die Arier in Medien versUrkten. Ein mannlischer

Hiupiling Dainkku (Deiokes) kam dabei in seine Gewalt. Einer

seiner Nachkommen, nicht er selbst, ist der GrQoder des Medi-

schen Reiches. Ktesias' Bericbt fiber die inediscben K6aige wird

als kunstlich zurechtgemacht verworfen, aber aiich llerodots

150 Jahre der Dauer des mediscbeo Reiches werden fur unmoglich

erklart, well diese von dptn Jahre des Sturzes des Aslyages aa

gerechnel auf TOO als Griindungsjahr fuhren, d. h. zu einem Zeit-

jMinki. in flem flie assyriscbe M;tclit auf der llohe stand. Dagegen

erscheiiit Vert, die ander*' l>ci lierodo! (I lliO) uberHeferte Zalii liS,

die uns auf 678 als Gruiidungsjaln iuhrt, fur rechl annehmbar.

Eng verbundeu mil det Reichsgrunduug i:»t die der Sladt AgbaLana

(d. i. Versanimlungsort), durch die das oeue Reich seinen Mittel-

punkt erhielt. Als erster K6nig von Medien wird nacb Keil-

inschriften Mamitiar&u betrachtet. Ibm folgt Takdammi, der im
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Kampfe gegen die A^syIe^ fallt (bei Ilerodot Fbraortes). Seio
Nachfolger isi Astyages I (dies ist der Konigsnanie, wahrend
rinaortes sein Personuikiiame ist), der bereits mil liai»yion eio
fiundnis zum Kriege gegen AssyrieD scfalofi, an diesem aber durcb
dao Tod erhindert wunla. Um 626 eraclueDen die Skytheo an
dco Gnnies des Aifyriicbea fteichet. Hierbei nag beoMrki werdeD^
dafi der Einfall der Kkythen wie der der Ktnmierier nor ala be-
sonders stark herrortretende Glieder einer langen Reihe fon Eia-
UWen Oder Einwandeningen eriacher SCamme von Norden her auf-

geftiBt werden. Die Meder und Babylooier benutiteo die durch
den Skylheneinfall cingclretene Bedrangnis Assyricns 2um Angritr

auf dieses Land; der AssyrerkAni'^ ahpr srhlofi mil deii Skyilien

ein BiJiuinis, die sich nun gej^fii den >h(it rkunig Kyaxares wan(itPTi

und ihu t^chlugen. In laogjahngen hampten. in deren Veilauf

Armenien und Kappadokien mpdisrb wurden. waren die Skuhen
au8 Medien und seinen .NaciibariciiiderD vertriebeD. Nuch \ui Be—
endigung dieser Kanopfe war Ninive gefallen. Kyaxares' IVacbfulger

Astyagea II begana bereila dtD Angriflakrieg gegen BabyloB.

Aua dem xweiten Teil, der den woBderljcheii« aber Eyres''

fiegierttagaweiae gaoa ireffeiid beaeiebaendeD Tile) „Daa Reieb der
Lioder** fflhrt, bebe ich nur nocii einige Punkte berTor. Die
schwierige Frage naeb dem Kftnigreieb Anian glaabt Verf. ir>

folgender Weise beantworteo ttt kIknneD. Der fliteafe Siaat der
Aclii4rnf>niden umfafite nur die Pasargaden, deren erster »elh^

.«!a!idiger Konig Teispes I (um 675) ist. Aiisan ist das Land tler

beiden ,ind(Tpn von Hprodot cpnannit'ii Persprstamme, tWr MsrHphicr

und Maspiei', uach deren Veiriiugung mil den Pat»argaden '[ ei>|jp.>; II

den Titel eines KOnigs von Aiis;mi annabm. Die V en itngun^

alter zehn persiscben StSninie, uuiar denen auch pruiuaaniscbe

waren, erfolgte durcU Kyros vor seineni Angriff auf Medien. Auf
dieae Verelnigung warden aadi die Vonecbte der edlen Peraer,

die naeb Derodol aua der Zeit naeb dem Stun dea Paeudo-
Smerdia atammea, luricfcgeflQbrl. Eyroa begana aeinen AagrilT

auf Aatyagea, aJa dieaer im Eampfe gegen Babyioa Gbarran b»-
lagerte. A us der spACeren Stellung des Syennesis von Kiiikiei^

scbliefit Verf. aut eine wohlwollende Meutraiitat des damaligen

FOrsten znr Zeit des Lydischen Krieges, durcb die die Feinde des^

Kyrr^s auseinandergehahen wurden. Die Darstellung der Gescbicbte
drs K niihyses ist im wesentlicbeo eine HeiLung dieaes tatkrifligen^

tiei verkannlen Monarchen.

Sehr vjp|«8 in dieser I>.irstellung beruht unr aiit Vei niuUingen,

und gar nianche von die-sen werden wahrscheinlich bald anderii

Platz macben mussen. In dun niei»ten FSiien bin icb ala voll->

attadiger Laie der keiJinscbriftlichen Forscbung gegenfiber nicbt
in der Lege, ein Urteil abgebea au kOnnea. Docb acbeiat mir
maachea Verf.a Bebauplungen gegenAber sur Veraicbt xu mabnea.
So beifil ea S. 280 ,,Herodot baatttigt, dafi Dareioa aogleich nada
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deal Tode des Kambyses an Oioites einen Boten sendetp. pi slellte

sichsomit uuverzugiich an die Spitze des heirowarts mar4.cliierendea

Heered uud zog gegen Gaumata los''. Das heiBt doch ubereilt

gefolgert^denn die von lierodot (111 126) angegebene Zeitbestimmung

hut una TOP Mafkfwfsm xkawwmf mm^ «8r MAymw fiaat'^

hii^y, d. b. meh dem Stan der Mager. lUdit befremdlicli ist aocbM Awdrttckswefea & 5 „Nun bit sieh aber bennugesteHt, dad der

im anten Bach d^ Heredot entbahene auslQbriicba und imaflDneii-

hSogende Bericht uber den medischen Nationalstaat auf Ilekataios

surdckgebl". In einer Anmerkuog dazu wird aaf Praiek ^Jlekataios

als Quelle zur Gescbicbte Vorderasiens" verwiesen. Wer dies liesl,

mwB zu der Ansicbt konimen, daf? Vcrf. in der angefubrtpfi Schrift

den sicheren Beweis ("m ilif^ aufgestellle Behauptung gchilirt hat;

und (Joch ist das Ganzr niir eine Vermutun? des Verf.s, inid

zwar eioe Ve^mutun^^ die aui recbt scbwachen FuBeii steht. Oder
ist sicb Verf. der Ti Tf^neite des di iitschen Ausdrucks „es bat

sich ergebeo" nicht gaiiz bewuiit? Daiiiii kommen wir za einem

Punkt, der vielleicbt iiebenaSchUcb ist, aber doch nicfat gans fiber-

gangen werden darf» ay der denlaeheii Auadracbaweiw dee Verts.

Sitzungetiiaie wie ^Zu uiuerer Zek wnrde tod einigen Forsehem
daa nacb der Id eioiger Entfemaiig auf den Trimmem etnes

antikta Pabstes befindlicheo and bis jetsl erfaaltenen altpersisGhen

loachfifl einem KOnig Kyroa aus dem Hause der AcbSmeniden,

dem aber der sonat flbUcbe Titei eines cl^jacija vazraka chsajacija

dahjunlim vorenthalten wird, ang»'hr>rii^e Grabmal oder viflmebr

bloB Kenotaphium ?on Murghab tur das von den Begleiteni

Alfxnndprs besrhripb»*ne Grab des Kyros erklarl" stehen tucht

vereirizrlL da. iManclies kann ja auf Rethnung des Setzers koninien,

wie S. 216 „die Ricbtun^ der spateren KftiiigsstraBe . . anscblagen"

oder S. 196 Z. 10 „en t iialteu'' statl „erbalteii'S nicbl jedoch

S. 279 „wicbtige Lander zur Treue zu verbalten** und ooch weniger

die wttnderticbe Verwecbaelung von ^gleichaam'* mil ,«io gleieber

Weise** S. 223 in dem Satie „?on ioniacben nnd floliachen Sduffen

g^eicbsam bedrobt**. Recbt unaicber iat der Verf. im Gebraucb

dea Artikels; er fehit S. 207 ,.die Rivalitil tibriger Grofien^ 214
„wenig in Gewicbt fallen'* und „an beruhmtesten Orakelstatten*S

219 ^die NalarbeschaiTenheit . . war . . grdBtes Hlndernis'\ er steht

ungewShnlicb „vom Sudin her", Selfsam, wie es scheint, v:\vh

falscher Analofjie <5phildet ist die Konstruktion S. 207 rim r

eigenen Gelahr bedathi zu sein", seltfiani auch S. 223 ,.dpr tlea

Widersland der einzelnen Stadte durcb regebecble iielag«Tung

einer nach den anderen lahm legte''. Recbt haBlicb smd
aoch einige wiederholl vorkommende FrcmdwOrler, wie Dille-

reotiaiioD, Patrooanz und das Adjektivum pur. „Pure £rdichtiing'*

(S. 281) mag man wohl aagen, wenn man aich geben liAl, aber

acbreiben aoUte ea doch niemand. Kein TcraUndiger Deutacber

wird etwas dagegen baben, wenn ein Angeb5riger einea kleinen
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Volkes, dessen Sprache nicht den Anspruch erheben kaiiii, auBer-
balb der Grenzen seines Sprachgebietes veistnnden zu werdeD,

die deutsche Sprache gebraucht, um einen grdBeren Leserkreis

lAr seine wtoenechaftlicheii Arbeiten su gewioneo. Aber dann
8oQ er anch diese Spnche beberrschen oder yod emem gatea
FVeuode sich das Ifanuakript durchkorrigieren laaaeD.

S. 268 in der Anmerkuog iat inl xstpaX^v (Her. ID 35}
falsch mit ^Jbis an den Kopf' Qbersetzt; das ist um so wunder*
licher, als auf der folgenden Seite dal&r ricbtig „den Kopf Tor-
an*' atebt

7) C. F. Lehmaoo-Hanpt, Z a Uerodot I 1(^3. Kiio VU 3, & 447-448.

r^) E. Herzfeld, Pasargadae. Klio VIII I, S. 1—68.

Hf'i odots Nachricht, daiJ schon Uarius die Belstatue, auf deren
Anwestiiheit in Babylon das Sclieinkonigtuin daselbst beruiue, von
Babylon wegbringeu wollle, Xerxes aber sie wirklich w^gefuhrl
hat, sucht L.-H. chrooulogiscb in die inachrifUicbeii Daten einau*

reiben. BerJiner KoBtrakttafelD aus deD letiten Jahren der Re*
gieruDg des Darius weiaen einen babylonischen K6nig Belsi-man

auf; gegeo diesen soil Darius* Absicht gerichtet gewesen sein. Die
"Wegfuliruiig der Slalue i-rfolgle 479/478 naeb Niederwerfung eines

Aufstandes, der wSlirend Xerxes' Feldauges gegen Griecbenland

ansgebrochen war. Danach erfolgte auch die Zerstdrung des
habylnnisrhpn Ffaupttempets und die I^iederreifiung der dufieren

Mauern der Stadt.

n. bemerkt, daB Klesias, auf den er Nicol. Dam. Vii S. 66,
Polyaa YIl 6. 1 und 45. 2, IMutarcb. de virt. mul. 5 zurOckfuhrt,

wahrend er Justins Darsldlung (I 6, 10) als eine Mischung aus

HerodoL und Klesias crklart, uber ilie Kattipie des Kyrus gegen

Astyages bessere Qaellen zu Gebote gestanden haben a)s Herodot.

Namentlich Nikolaus' Scbtacbtscbilderung passe vorzQglicb tn den
5rtlicben VerbAltnissen tod Pasargadi, in denen man die xwei
Defensirstellungen der Perser leicht erkennen kftnne*

9) J. Wells, The Persian Friends of Herodotnt. The JoWMl •{
Hellenic Studies XXVII (1907) S. 37—47.

Es handeU sich im wesenllicheii iim die Nachrichtpn, die

Herodot von Zopyrus dem Jungeren etbalLtTi konnte. Dieser ge-

Jiorte als tnkel der Anu zu tiem eugeren iiofkreise und war
so wobi imstande, Herodol die llarenisgescbichlen am Ende voa
Butli IX mit ihrcn genauen Details zu erzahlen. Auch die Ge-
schicble von Sataspes (IV 43), der ^ich gegen eine Tochter des

ilteren Zopyru.s veigan^en hatte, wird Herodot ibm verdankt baben.

Als Sobn des Megaby^us, eines der secbs Generale des leriea in
Griechenland, konnte er AufscbluB geben Ober die Details der
Heerliaten und der K6niglicben Strafie, und als Enkel des Zopyrns,
des Stattbalters fon Babylon, Qber die Hilfsquellen dieser Satrapie.
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Aucb die Geschichte von der Einnahme Babyluos und dor Ver-

schvvoiuug der sieben Perser gegen Piieudo-Smerdis fuhrl Verf.

auf ibn zurQck, obwobl er sich die sich dagegen erhebeoden

ichwereD BedeDken nicht YerhehlL Dafi Zopyrus, der doch die

b«rechli(|^eii AosprQche des Darias auf den persischen Thron keonen
muBle, trottdem Herodot die alberne Geschichte vom Stallmeister

des Darius erz9hlte» hilt Verf. gerade fur cbarakteristiscb fur einen

Mann, der ebenso wie sein Vater viel ion dem Kooigsbause zu
erleiden gehabi iiabe. Die VerbandluDgen fiber die besle Staata-

form (in 80—83) soil auch von Zopyrus stammen; daraus gerade

erklart sirh Verf. die Hariiiacki;;keit, mil der Ilorodot an dieser

Geschichte feslhall. — Zopynis' Flucht uachAtlit ii wird 440 oder

441, seio Tod 44U oder 439 augeseUt, so daii llnofioi mit ihm
in Atben veikeliren konnte, aber, da er 440 each deui Wesleu
abreiste, vuu seinem Tode nicbu wuiiie.

10) B. Ni«ta, Herodot-Stodiea besoa4«rs sar spartaatsehea Ga-
aebiakta. Harnaa 1907 S. 429—468.

Attflgehend von Her. Y 44—45, wo Sybarileo und Krotooiaten

mit ihrea Zeugnisseo uber die Teilnabme des Dorieus an der

Zerstorung von Sybaris einander gf^genubergestellt warden, aucht

Verf. die wahre Uedeutung solcher drtlicber Gewabrsmanner und
ibr Verlialtnis lur tlrzablung klar zu legen. Die Sybariten be-

hniiptcn die Teilnabme des Dorieus an jener Zerstoruug, die

Krotumafen leugnen sie; also, tolgert Vf>rf., ist die Beljauplung

der Sybariten die iiltere. dies*' ;«ber wieder setzt die vorangeliende

Erzablung fiber Dorieus voraus. Uamil erscheinl der ganze Slreit

aid eine Eini.ige, wir wurden sagen eine Anmerkung zur Lrzalilung.

Wer recbt hal, zeigt Verf. an dem Schicksal des Kroloniaien

Philippua. Dieser iat aua KroLon ivegen seiner Verlobung mit der

Tocbter dea Tyrannen von Sybaris verbannt, also docb wohl wegen
des Ausbmcbs der Feindschaft zwiscben den beiden NacbbarstSdten.

Er hat aber seine Braut nicht heimgeffihrt, ofTenbar well Sybaris

zerstdrt war. Wenn er sich also nach Kyrene begab und sich

dort dein Dorieos anscblofi, niufi Sybaris $chon zerstdrt gewesen
sein, bevor der spartanische Heerfuhrer in die Nahe Italiens l<nii).

Doch dies ist Nebensache, die Hauptsache ist, solche einbeiinisclie

Gesvahrsm iiiiit !' iu> rechte Liclit in sleileu. Ibre Zpurjnisse be-

deuten iu der Kegel ,,Variameii oder Zusatze oder Aiimt i kungen

verschiedener Art, die den Wert einer Vermutung babea und sich

an eine Crzahlung nachtraglich angesetzt haben". Abgeseben von

einigen weni^en Fallen hal llerodot diese Gewahrsmanner selbst

bcfragt, wenn nicht in ibrer Heimat, so doch in Delphi, Olympia,

Atben, kurz wo Leute von flberallher zusammenstrfimten. Es sind

aber nicht beliebige Leate, sondern einzelne gelebrte MSnner, die

Sinn far die Vergangenheit batten, die Herodot zuweilen als Xo/m
bezeichnet. Ibre Aussagen tragen oft ganz das GeprSge der Zeit

I
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Heroilob, i^te ^ind also seine Zeitgenosseo. Die^n Zusatzen stelU

Verf. d60 Stamm der ErzSblung geeeouher, der von Htfodot in-
w«ileii ab die geoieiiie heUenuche Ulierliefeniog beMicliii«i wjrd»

„lhre Tri^r siad die belleiuMiien Xd/tot, sdirift- mid rede-
kandige Lente, die nan sieb naeli Art der Diebter oder Sophiitem

denken looA, die ane der Konde der VergaDgealieit wie d«r
Gegenwart einen Beruf maeheD, die wichtigsten SclCten Grieeken-

laode kennen und besuchen, geschichtliche Erinnerungen sammeln
und mundlich oder schrifllich fiberliefern, zii^'h'irh For«!rbpr uinl

Erzahlf»r*'. Dieser Slamm der Erzalilung hal in dfr orienlalii-chen

Geschiclite schon vor Herodot schriftHrftf Ortrstellung empfani:*'ii,

nicht aber bei (i«'n heileniscben Dingen, die „durchaus die f arbe

der uorinllelbaren Gegenwart tragen und ihre jetzige Geslalt erst

im Zeitalters Herodots eibalten habeo". Das ist alies selir liub&cU

ge^agl, aber eine klare Vorsteilung voD diesem Stamm der Er-
ilbluDg, den Herodot gewitsermafieo in der Taache bei eicfa trigt,

um allerorte Ergaazungen zoiosetien, wie er ja daa wabracheinlieh

mit dem HekatAns in Agypten gemacbt hat» kann icb mir nicbt

machen. Doch meine Anfgabe ist zu bericbten, was icb gelesea

babe, die Leser m5gen da?on annehmen, was sie fflr wahr haileSb.

— Uierauf wird in betreff des Ljkorg die lakedamonische Tra-
dition der belleniscben gegenubergestellt. Die Lakedamonier
leugnen die Herleiluni; df-r Gesetze des Lykfir'^' von Defpfii nnd
fugen die l*erson des Geselz^ebers, der in dem Stamm der Er-
zShluDg nur eia J^jiaQurjrJiDV rfox^juog dy^g (I 65) genanni
wird, in die Kfinigsfamilie ein. Auf dieter Einreibung in die

Kdoigsfamilie beruht aber die ublicbe Bcstimnmng seiner Lebens-
zeit, die nacb dem Zusammeniiang der Erzahiung in der belle-

nischen Tradition weseotlicb junger ange^etit werden muB, etw»
urn 700. Letzleres hilt Verf. fflr das Richtige. Hierbei erklirt

er sicb auch von der Gescbichtficbkeit des Lykurg Qbenengt, vor*
nebmlich durch das Zeognis des Aristoteles (Pint. Lye. I), naeh
dem auf dem alten Disk us in Oljmpia, der die* Ekecheiria ent*

hielt, der Name des Lykurg stand. — Nacbtraglicb wird damn
zur Geschichte des Dorieus bemerkt, dafi diese ein gntes
StMck Dichtung eiuhalie. Der iinglficklicbe Ausgang des Dorieas
bat mil" die bellenische Writ l>edeiiienden Eindrurk gemacbu unci

seme Geschicbte ist dadurch Iragisib ziige<|>itzt warden. Als un-
ricblig wird erkannt, daR lU>ripii«: der uileste I'nider de^ Kleo-

menes gewesen gel, da >uii>t ^elu Sobn Euryanax (Her. IX 10)
Dach Kieoiiienes' Tode liatte fulgen mflssen. — Die Besiedelung
der tripbyliscben Stadte wird von Herodol zusammeu mit

der Grftndnng ?on There ersihit. Von diesem Zosammenbang
l6Bt sie Verf. loa und stellt als gescbicbtlich bin, daB diese Be-
siedelung Ton Lakonien ansgegangen ist, wabrscheinlich lur Zeit
der Messeoischen Kriege. Die Stidte, die in Verlauf der Ge-
acbicbte sicb Sparta immer treu erwiesen haben, sollten ein Stftta-
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punki der spiiilaiiischen Machl gegeii Messenien sein nnd fine

VcrbinduDg mit Elis ermuglichen. — In hetreil der A Ik me o-
niden a Is Befreier Athens wird beaierkl, daB die Behattp-

tUDg der Athener, die AlkueoDiden hatten die Pythia dazu be-

stimmt, den Lakedimoniero den Befehl tur Befreiung Athens zu
geben, die Ansicht der Atbeoer za Herodots Zeit, die sicb oicht

gm nebr der TttMche eriniierteii« dafi tie ibre Befreittng ihren

Feinden Terdankten, wieder^K aber aebwerlicfa ivabr aei. — Der
lelzte Abschnitt bandelt von Pisistratus. Yerf. wendet aich

gegen Beloch und E. Meyer, die die zweite Vertreibung des Ty-
raonen streichen wollen, inden) er darauf hioweist, daB die naheren

UaBstlnde bei den beiden Vertreibungen aicb niebt 80 ibnlicb

aeben, wie jene bebauplen.

Schwerlicb rirlitig ist die Obersntzung Her. 165: ^Lieber

noch boff* ich dereioat dich Gott zu benennen, Lykurge*'.

11) VV Goodwio, The Battle of Salamis. Harvard Studies ia elMfieal
Philology XVII (19<I6). S. 75—101.

liauptsachlich wohl durch <!i<' AngrifTe Wheelers in seinem

Aufsatze ..Herodotus's Account of liie IJatile of Salamis" (Trans-

actions of the American Philological A.ssocialion 1902; vgl.

JB. 1905 S. 353) veranlafil, entwaki it C. nochmals seine Ansicht

liber die bereits 1885 (The Battle of Sahunis, Papers of the

American School of classical Studies at Athens 1 239—2G2) von

jbm bebandelte Streitfrage* wann die Perser in die Bacbt you
Salamis eindraDgeo. Wie fruber macbt er gegen die Ansicbt,

diB die Parser in der Nacbt vor der Scblacbt in die Bucbt tod
Salaniia eiogefabren aind und in ibr langa der KQste Attikas dec

Griecben gcgenuher Stellung genommeu und damit die (Jmzinge-

Inog dieser in der Bucht vollzogen haben, gelteud: 1. die £nge
der Bucht, die infolge der Sandbank bei der Insel St. Georg nur
1800 Ftifi hreit ist. Bei soUher Stellung hatten die Per-^'T tlen

Gn^ clien am >Iorf;»'ii des Schlachttages ein Agospolami ink iini

konnen. "2. Dk Mci^lichkeit, eine solche Stellung einzunehnien,

setzt eine aiigiaubliclie Sorgiosigkeit der (iriechen voraus. Auch
weist (lie >!el<lunji des Aristides und die Anlworl des Themistokles

bei llerodot darauf bin, <i.ilj Jelzterer in seiner Stellung bei der

Stadt Salamis von den Bewegungen der Perser, die er doch erst

dorcb seine BoUcbaft manlaBt batte, oicbta bemerkeo koonle.

WSreo diese in die Bucbl bineingefabren, ao wfire das seiner

Wacbsamkdt niebt enlgangefi. 3. Die Beseunng too PsjttaleiB

dureh die Perser zeigt, dafi sie den Hauptkanipf bei den Ein-
gangen zur Bucht, nicht in derselben erwarleten. Dann fuhrt G.

die beiden wicbti^^slen Berichte fiber die Scblacbt, die von

Aschylus tind Herodot, vor. Er bemerkt, dafi die Krzahlung des

erateren, einea Augenzeugen, die Perser bStten zuer^l ,,held its
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own"M, seien aber daun, als sie ia die Eiijie kamen, in Unord-
nung geidien, keiuen Sinn hat, weno die Perser bei Begion de&
Kampfes iangs der Kuste Attikas den Griechen gegenuberstandeo*

Aodrerseits flodet er in Herodols EnSbJung oichts, ww auf eine
flolche Stellung der Perser hiDwdseD kOoDte.

Gegen BqboU (Gr. Gesch. il 702—704)« der lugibt, dafi ein
Eindringt'D der Perser in die Bucht toq Salaniu io moodheller
Macht (Piut. de gloria Atbeo. 7 TOfg "Eiltjat negl 2aXafAtt^€t

ymmiftv iniXccfAi/jsp ^ ^eog navtsiXtivo^) nicht uobemerkl f)Ieiben

koiiDle, aber das Datum der Schlacht spat^r nls ge\v6hnlicl) auf
den 27. oder 28. September ansetzt, indem er die Her. Vill 113
erwahoten oliyag f)ah)c(g, d. h. die /a-\1 von der Sclilacht his

zum Aiifbruch d*'^ Xerxes nach Bootien, der um die Ztit der
Her. iX 10 ei'Wiilmten Soiinenfinsternis, d. h. des 2. UktohfT,

stattgeruiuieu habeo muB, mit 4 bis 5 TageQ berechnet, vsradet

G. eiu, die voa Herodol erw^hnten EreigDisse verlanglen mehr
Zett, etwa 10 Tage. Damit bestimmt G. als Datum der Schlacht

den 21. oder 22. September, also etwa den drilten Tag nach
dem Ton Platarch erwabnien Vollmond. Ich halte dieae Frage
far wenig wichtig; denn aucb in dankler Nacbt hStten die Perser

nicht obne Gefahr in die engen Gewilsser einlaufen kOnneo, utid'

wean si^^ es doch gelan batten, bitten die griechiscben Wacben
doch das Uauscben der Ruder boren mOssen. Obrigens bemerkt
G. auch ausdrucklich, die Oberlieferung von dem Vollmond von
Salamis sei tiir ihn nur ein „addilioaal argument, < (Miiirii)ing ooe
which seeius to me perfectly conclusive without this lielp''.

Wie frfiher ist G. der Ansicht, daC die Perser in der ISacht

ibren westiichen Fliigel zur Umgehung um Salamis berum zur
Meerenge hei Mcgaris abschicktcu, wiihreud ibre liaiiptmacht sud-

licb von Payttaleia von Salamis bis zur attischeu KCisle das ganze
Meer besetzte und dadarch jedes Entweichen der Griechen an-
mdglich machte. Aos dem VerbalCen der Griechen am Morgea
des Schlachitages folgert er ganz riditigt dafi sie keinen Feind
sich gegenQber sahen, and aus Aescb. P. 398 achlieBt er, da6 die

^) S. 85) r»Vv. 412—414, ia which the poet speak* of the slreaoi

(fiSfia) of Persiaa ships at first boldiog its own, Init afterwards lieia^

crowded iu the narrows (iv attv^) aod falliog ioto hopeless coofosiun,

could rtfMPr reftT to a fleet sailiog across from the Attic shore to attack

a tieet advaucioi; from the opposite shore of 6aialnis*^ — Aus eioer aodern
Stella, S. 97 „a atrean, which at first hald its owa (ayrn/c), that ia, in
the opeu sea before it entered the narrows between Psyttaleia and Attica**,

peht hervor, dafi er mit hv\ii its own {ciyjtij^t) mcint .,spinp Ordouug be-

wahrle". I)a6 ^eht aber uicht an; uiclit auf die Fahrt zur Eugc bier vor
Begion das Kanpfes kana AvttTxB baao^ea werdeo, soadara aa gaht aaf daa
Widt^rst;iod, den die Prrser nach Bcfjimi de> KainiiFfs y.ucrst Ifistfteo. Deno
der tiefiDo des Kamples ist bereits in den vorhergehendea \ ersea ge-
scbildert. Wuhl aber schlirfit V. 39S die Steliuug der Perser der Stadt
Salamia (agaaUbar ana, wie G. aaeh aalbst aa aiaar aadara Stella baaerkt*
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Perser zuerst die TorrClckenclen Griechen oicbt sahen. Bei Beginn

der Schlacht sollen dud die Griecheo eiDO Linie eiDgenonimen
haben, die sicb von der Spitze der Kyoosura id ONO-Richtung
zur attisclieii Kusle bioQberzieht. Zu dieser ADsicbt bestiinnU

ibn das Diod XI 18 er\v;lhn(p Tlerakleion, desspn F^age sudlich

vom Osteude des Aigaieos iind nwhi weit vom ihron des Xerxes

angenommen wird. \n diese Lime wareu sie aus ihrer Stellung

in den Buchien biidiich und iiOrdlicb von der Stadi Saiamis ein-

geruckt, und zwar in der Weise, daB zuerst der rechte Flugel

(Aescb. P. 399), auf deni die Lakedanionier standen, die Spitze

der Kynotura erreicbte und dort wartete, bis der andere Flugel,

der eiDeD weiteren Weg hatle, bemmkam.
Aaf die achwierige Frage, wie Herodota Bemerkung (VIII 85)

fiber den weatliehen and datUcheo PIQgel der Peraer zu Terateben

iat, gebt er ganz zuletit ein. Er iat geneigt, der Aoaicht von
Bhediades ^aXaiiXv^ vavfka%ia ano vavihxik xal IfftO'

lf*x§g dnoyfswg vno Jleg^xXiovg J. ^Ptdiddov, avd-vnonXoi-
agxov Tov BaatXelov NavTixov. ^Ev ^AS-^vaiq {1902), der

omoi ytxQ und ovtot Si nicht wie «^ew6linlicb auf die PbOnizier

und Tonier hpzieht, sondern auf die Athener und Lakedanionier)

zu foigeii, obwolii er nichl v»'rkennt, daB das folgende avimv
binter Id-eXoxcnteov ikivzo^ sich schwer daunt vert-inigen lafiu

Das ware dann die Stellung der Athener und Lakedamunier in

den beiden fiucbten nordlich und .sudlicb von der Sladt Salamis

Tor der Schlacbt, und alle SehwierigkeiteD wSren beaeitigt. Nimmt
man dieae Erklfirung oicbt an, ao aoUen nacb 6. die AuadrQcke
weatlich und Oatlich von einer Stellung der Peraer am Tage vor

der Schlacbt veratanden werden, in der die Pbdnizier gleicb nacb

der Anafabrt aua der Buchi von Pbaleron im Weaten odei Nord-

weslen standett. Dies balte icb fur unmdglicb, wie ich aucb

Rbediades' £rkl§rung fur sehr unwabrscheinlich balte. Die Saclie

vfillig klarzuslellpn, sclieint mir fast unniuglicli, aber naher der

L6sung konimt man wobl mit C.s fruljerer Ansiclit, nacb der die

Stellung der Perser in der Schlathl eiue Linie von NNVV. uach
SSO. (Kleusis-Piraus) bildele, also vielleicbt von der Fabre, wo
die bis d.tluii ziemlicb genau westlicb verlaufende Kuste Attikas

nacb Nordeu umbiegt, uach der Spitze der kyuosura zu. Uier-

dnrcb erklarl sicb aucb, wie die Agineten im Verlauf der Scblacbt

om reehten FlQgel ana in die £oge hineinfabren und aich den
nacb Pbaleron fliebenden peraiacben Schiffen enlgegenatelien

bonnten.

12) Fr. Rilhl, Herikl«idef von MyUta. Aheia. MoMom LXi.
S. 35-2-359.

13) U. VViickcD, Zu Sosylos. Hermes XLIf. S. 510—512.

Bei dem vollslandigen Schweigeii tiei- iibii^'en Literal ur uber

die Hoile des tierakleides in der Scblacbt von Arteniision und
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der UDvereinbarkeit der Erz9blung des Sosylus mit Herodots Dar-
stellung nimmt R. im Gegensatz zu Wilcken (vgj. JB 1006 S. 323)
ein anderes Artetuisioo an. In Karien westlich vom (jlaukos-

busen (Strabo XIV p, 651) gab es ein Arlemision. wo pine See-

schlacht zwisclien Him .ikleides und den Phutiizierii i^taii^'eluutien

haben kann. Die Mas.'ialioten konDlen das Buch vun Skyiai uber
Uerakleides gelesen haben, aber auch ihre Kenntnis aus einer

militarischeD Beispieisammlung Dacb Art des Aeneas oder auch
a«s Aeneas selbst geschdpft babea.

W. bleibt bei seiner Anaichi atolien und bemerkt d«bei» daS
Berodot nach RAbls Ansicht nichi besser wesfcomniMi wflrde.

Denn in seine Darstellnng dea ioniachen Aofatandea wMe sich

diese Erzahiang audi nicht einfOgen lassen; er hatte also dieaen

Sieg des Herakieides veraohwiegen, obwobl er, wie RObl annimtnt^

Skylai gekannt bat. Dagegen halte ich es fur einen grOfieren

Fehler, einc bedeutende Schlnrbt f^l^rh darzustelleo ala eines
vielieicht uubedeuiendeu Sieg zu verscbweigeD.

14) A. B. C«ok» HipfokUidei' Dsnee. Tba GaMieal Raview XXI.
S. ie9—170.

Auf einem VaseDtragment, das beim tbebaoischen Rabeirion

gefunden ist und das aus dem £nde des fOoften oder aus dem
Anfang des vierten Jahrhundeits stammt, ist eine Figur in einer

Slelluug dargestelll, die etwa dev des Hippokleides Her. VI 129
entspricbt. Verf. hdit die Vorst»'!!ung fur fineu buriesken Titix

211 Khipn des Kabeiros, dnu eine sitzendc Fij^ur vor df^in Tln/fr
darsteiieo soli. Hippoklrnlps hat nach IJerodot zuer^^l iakuaii^che

und dann attische Truizuei:«en zum besten gegeben. Cs folgte

Dua ganz nalurgeniali cine tliebauiscbe, ein Tanz zu Ehren des

Kabeiros. Dies hat nach der Darstellung auf der Vase viel Wahr-
acbeinllchkelt. Aber auch den Ausrnf q>Qoytlg *Innoulsidf
erklSrt Verf. ganz anders* Ausgesprochen beim Ende aeiner Vor-
stellung bedeutet er „Hippokleidee bat keine Sorgen**, nicht aber
„H. niacht sich nichts daraus'*; denn das wilrde oidiy fiile^ fjbo§

iieiOen. Man hat, achlieBt Verf., einen Ausruf der Fr5blicbkeit

falsch ferstanden und als starke UnverscbSmiheit aufgefaBt.

Hierjjpfien wendet Lawrence Salomon in derselben Zeit-

schrift XXI S. 232 ein, dafi die Stellung der Figur auf dem
Vasenbilde sich wrnrg »'igne tiir eine gewissermafien niuale Hand-
liine, sondern eiuen Mann darstellt, der sich uberiichlagt. In
Cuuks Erklaiung der VVorte ov fpgoptlg InnoxXfidr^ endiich

siebt er. sicher mit Recht, ein Abbrecheu der Puiule der
Wcudung.

15) L. Weoigar, Farialii. Archiv far fteligiaaswissaoaekaflea X 2.
S. 229.

Verf. liandelt von den IJer. VI 11 ^7 und Pans. X 23 crzahllen

L'urallen feiodiicher Utere bei Delphi. Die vuti l^ausauias er-
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vdhnteD Gcspeoster flyperoehos, LaodakM umd P|rrliM werdeo

Storm- oder Reifriesen erklftft, an die md natteBilidi ia

4tt PariiaMotlaiidiGhaft gbdlite.

I6> A. TOB Mefi, UiUrtvehangao Hhtv Bpk«ros. 9Mm* Mm. LXi.
S. 360—407.

V^rf. handelt im iTsti^n Teil uber Ktesias als (Jueile des

Eplionis nebpu Herodot un<l zr^j-'t, dnli die von Herodot ab-

weicheudtjo Herichle Diodors, wie voinehmlich in den Zalilen-

angaben, auf Ktesias zuruckgeben. Das Wettere gehort nicht

bierher.

17) Herodotas, erklitrt voo Heiarieh Steia. Vi«rter Ba»d. Bneli VII

Mit drei RUrteheo B. Ri«pert. Sech«t« AoflagA. teUn IMS,
Weidmanosehe BadibaadlMg. 231 S. 8. 3 JC-

Ini Text ist an mehreren Stellen die Cberlieferung wied«r-

liprgesteill: C. 50. 4 i7i€(r(f8QOftevM. fniher noo(S(f$Qo^ivm. f)asii

die Erklarung ,J?pi allem, was dir in die Oiipre liouinil". —
104,20 vnodit^aiyovfff , frfiher vntqdttf^iaivovot. 14*2,6

<r^», friiber Cfpiat^ indem er atft auf die Athencr bezieht und
\oo xQ^^f'^ ahhangen lafit. — 142, 13 za dm, fniher etisu dvo,

150, 5 keysirei flnstv, fruber Dacb Cobet [X^yfia^] eiftfty.

-— 214, 10 (ftvyoyta ^EindXt^y xavxfiv t^u ahlrjp „unter dieser

JkBscbuldigung stand**; friUier (fv/optee E. (Sia) tccvr^p

«/Wfr. — 216, 3 o^ci, frfiber rti ^rc) o^«*. — 217, 10 vrtQ

%mv eiQffta^ „^ vn* my {ifvlai/ifW^i) uQtjrai (falls nichS

wfi^ itsmp tVL leseoy*; frOber vno tA» tl^fUvmr.
Anfierdem siod folgende Anderungeo zu verzpiclmen: c. 1

;jtifA7t(f}p dyy4lovg [Mord noktg], Schon fruber bieB es in der

Anm. „H. scbrieb wobl xarcr noXig tf xai ed-vect\ Jetit «,zn-

iSssig ware niir x. n. r. x. - 13, 4 avvallffag tojV ttqo-

jfoov [avysXi^^i] ikt^s tadi (Cohot). Die Obei lietVrung wird

crtraolicher, wenn man nach I'llsv eltys fur aufnimmt.

Lieiies ist doch sichilich uuter deni RinfluB des vorbergeheiiden

avv^Xs^B entstanden. — 34, 3 in' ti^orjv tijv, fruber w;ir ilas

zweitc i^y nacb USV gestricbeu. Alrer diese llss. babttn aucb

itiqfiv nicht, und beides bat doch wohl Goraperz mit Recbt fOr

ftbarftOssig erkiSrt. — 37, 4 mf^nXmat (^tpccfifiov}. — 39, 13
{ildoifM di T^g dfiiigi — 40,8 w nmyrmw (f/. Qaiuy). —
40» 15 Sma&$ 6i avt^v \tnnmii\. So Kallenberg JB. 1891
S. 192; Stein frflher €w%ov [Lnnm^, — 41, 14 dieUinno
(Scbafer) st. dt4lf^n$» — 96, 4 tovrotai iratf* {tig} ^^^^ toTct

ig %6if nt^ov %£Tccytiivoiak, 111, 9 ngofiavtig di yvv^
(si. ^) xgioyaa. Die Oberlieferung paBt doch zum Vorhergebenden
viel besser. 115, 5 xoXnov ror im I/oaidrjiov (^cf^QOPra),

dazu die SteHen II 11.13 und VII 193, 7. Die F.ri^ inzung wird

auf liruger zuruckgelubrt j dieser bat aber Dur die Vermutung
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lloaidrjim oder vielmehr JJoaeidfitto. t- 145» 16 tiovto g^ga

vqCfiay St. rmvTo nrrjfftrotfv,, recht anspr^chend, aher dod
wolil uOQdtig. — 149,8 toy (nacli ABC) loinoi' {xqopovy st. H
Xomov. Hei'nidl tiai lo loinov noch I 159, IV 3. V 88, VII 1U4

120, TOF >lo*7K>>' XQ^^^^' ^^^^ ' {ti^t^okoyioviag toi

XoiTTov XQ^^^^)' ^i^i* ^i^^^ ®^ mebr wie ein ObjekUakkusatii

auB. — 169, 7 MivileM (Wosseling ; MwiXsm lUv) St. Jlfmilaoi;.

— 176, 5 [to yiQTSfjbietoy] nva ji^, war eioe Randnote la

^QTilJkhdog f(»oy*S Wohl riebtig. Gleich darauf di at. h
64, — 186t 3 totift ixitaytayolak [wukoiift]. Data war fruber

achon bemerkt: „Eine sehr kleine zum Transport schwerlich

braucbbare Scbiflligattilog". Dazu jetzt: „wohl eine Raiidbe-

roerkuDg**. Dagegen spricbt der Artikel tfjat^ in A, den frutier

Stf»in aufgennminen hatte. — 196, 3 anixsto (Rsv) st. nnixovto,

was ja nacli 6 aiQaiog erklarbar, aber docb ungewdhnlich ist.

Gleich (larauf Geaaahxfjq (Bekker) st. StaaaXiriq. — 212, 2

T^(y* nqoaodoiai fi^c /ucrxiyc] (van HerwenJeii). - 224, 5

TToXXol xctl 01 x ovofiaojot nach 2naQTiriihojp eingeffjgt,

atJgebiich Dacb AilC. Das kanu uur eiu Versebeo setii ; deoo

die Worte atehen nach Steioa Angabe etwaa waiter tmten fainter

ipofMaatoL— 225, 15 §dXX(h^tq ^To{ci;|»acri).

In den Anmerkongen aind noch folgende Vermatungen aua-

geaprochen: C. 50, 17 17 xqsiofuinn (^ctdtoiy. — 65, 1 Mtfuau
, • ^Mi^trnv Oder eiQlvea) and l^vXwv. — 122, 5 ^ySa^ ts xa»)

aiQUTi^y nacb Vll 115, 11; 122, 7; 123, 4. — 144, 5 wird la

Xd^ea&ai oQxridov bemerkt: ^Dabei fehlt wobi diaigevfAevot,

woraiiT diatgicfiog hinweist, oder dirtPffiofisvoi^*. Am ScliinB

des bapilels wird zu der Erklarung von /uf?« to yQfjaTrjgtov

„nach der Ueratun^' fiber den S|)ru(h" noch hiuzugefugt: „FalLs

nicbt xatd zu leseii uder d/L^oy hinier /oi^cxi^QiOv ausgefalien ist".

Kara hat Stein 1884 vermutet. Get-uichen dagegen isl die

ki iLiscbe Note 121, 14 — S^^t^i standeo richliger Z. 11

binter vavrx^".

Sonat iat Aber den Kommentar wenig lu bemerken. C 61

wird die Benutxnng dea Gh6rilaa auch ana cbronologiacban

Grdnden anageachloaaen. In 98, 99 and 137 leigt aich die Be-

natxung von Oechtels lonischen Inscbriften. 117 wird uber die

KdrpergrOfie des Artachaies Alcftua (fr. 33, Strabo S. 617) yet*

giichen. »,Hat eine Entlehnung stattgefunden, so fSlIt sie dea

Akaiitliicrn zur Laat, deren Lokai»age Herodot gulgl&abig dber-

Bomnit'ii hat".

Wie schon triiher, wird r. 220 zu dei Wendung liiv yi'WjU^>'

TtXitGJOQ bemerkt, daiS sip nur bei Herodot vorkomme. Aber

gan/. fdmlich stehl in dem uiiier Lukiau> iNameii laufendea En-

comiutu Uemostheais 4 nXtiiay t-if^i yymfit^y.
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Herodot, vob H. EalUoberg. 337

Fiir dea-Schulgebrauch erklart voii J. Sitzler. Bach IX.

verbesserte AuQase. tiutha 1908, F. A. Perthes. 122 S.

1
'1 Wie sehon in der zweilen Aufiage Ton B. VII (1903) schnibt

' /^sgb. jetzt der Oberlieferung geinlfi oQog, p6<fog, iyofuilsiv^

l""^'
ovo/MKcrriSip, doqara mit Aufgabe des nacb falscher Analogie em-

-'^'^gefuhrten otr. Das ebenao falsch gebildete fiad-m ist dem richtigen

^ fofjd'id) gewicbcn, sly§na bat neben dem frQher allein Iierrscbenden

'.^jlyexsy den Hss. gemaB seinen Platz erhalten. T$iattfisv6q%
'

0liid(ft0t und lloisidm^iai baben den ibnen gebubrenden

Diphthong erbalten, aber nocb heifit es ovfxfxl^ai (48. 68) und

dyafteij^t^'nivovg (32). NVie in der zweiten Auflage von li. Vll

^
J bat cui^etv scin i, a7roi>*';j(Txfiv aber nirht. Die taUclipn Fornien

J*^
TtXtasiVj inXcoov^ anonXaintai (91) haben den fiherlieterlen

TiXisiVy inXsov und anonXtva&ui Plalz geniacht. Neu eingefuhrt

;' sind die Genitive o^t^i'wv (45), (S(fsi6Qiuiy{\i}<)), toi^ftwv (1 14),

aUfctiV (115)) iiberall gegeu die Iberlieferung. Wer ludcbte bier

j^' mit Sicherheit bebaupten> was das RIchtige Ist. Nach den Hss.

!^ ist jetst ricbtig e. 31 ^vtov st av£bv und c. 91 wQni^vto st.

^ oQfij^yjo gescbrieben; zweimal endlich (33, 34) ist die Form oQmy
nach AB st. oQiwf gewiblt. Aufgefallen ist mir nocb suxtiifAiva

(122); bier wie meist beiBt die Perfektform hr^itat,

Aufierdem sind eine Reihe von Anderungen eingetreten, z. T.

durch Aafnahme anderer Lesarteo, mehr nocb durcl) Annalime

von Vermutungen, die mehr oder weniger Wahrscbeinlichkeil baben,

alle aber dazu dienen, den Text Icsbar zu machen. C. 2

novq elvai st. x«/^7ra slvat (Stein.) — 7 i^lxog (S(fi (^ijvkto)
'

(Stein); gleich darauf kebrt Hsgb. von Schafers Verniutung xai dri

zur Cberlieferung /.at ^djy zuruck. Endlicli schiribl er ov ftiv

ovdafid St. ov fi^v ovdi. Cber diese Slelle hab** ich JB. 1896

S. 285 ausfubrlich gebandelt; das dort vurgescblageue ov fjkiy

ovdi ^vvy) balte ich aufrecht. — It in^ av ffir das an sich

gate, aber nur in s Qberlieferte f$ S», — 13 inavaxononaag

[is %aq ^#adt wie es scbeint, wegen der zweifelhaften Uber-

iieferung yA^i^Q Rst). — 17 (linricrd itUliVB (Kallenberg). —
\ 20 N^GaXoi fur das nur in d Qberlieferte Niifato$, — 21 Mi-

yagisg (^tads) nacb einer BemerliUDg Steins z. St. und am ScbluB

ricbtig nach Rsv toV ys (om. cet.) vtxQOV. — 26 am Ende
(fACcllov) ijnsQ "'Ad^Tjyaiovg (Stein). — 27 ^y (iw) Vcy^/uw

(Kallenberg, i*raefatio). — 42 am I^nde tarmairt (AliCl*) st. iari-

fjktiye. — 44 nacb der Cberlieferung aiqairjoi\; dt, friiber (^lovgy

(JTQatfjyovg dL Diesen Zusaiz babe ich in der Aiizei^e der er^jteu

Auflage gebiUigt, aber am Anfang eines Satzteils Lei einein scharfen

Gegensatz feblt bei Herodot der Arlikel wiederholt. — 48 dia-

^a%€am^k6\^a (ABC) st. diafiaxioo^ti^a, — 51 [d] nova/iog

(Stein). — 53 tS 7tQ0UQ(^ Xoym nacb den Hss., ArAber nnnOtig

f«l 7tQ. avlXoyia, — 55 fkui,v6^6v (it) wi\ od (pQepijQsa

22
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(van Herwerden). — 57 dgx^^ ^^'^^xi*^ (Schweigbauser). —
66 xaTi^gTKTiiiii'ovi; st. xaiTjgiKffih'tog. Die Stelle isl sehr mifi-

licii, iia AB aaii^Qir^fibt'Wi;, LV Huir^^^i iji^st^Oi (VOD xaiuqitlai^ai)

babeo. — 69 [t(uv, om. Rsv] Stjpalwv Innoiai, — 71 alXf^

fiiy(jo$}J llD Mlban Kapitel ^AfkOfufdqBioq [Snaqtt^iriq]^ wo
llrQher Dach ILrilger!i^fft.2!rra^r«^ia( geschrieben war.— 11 [Cffiaq]

tilfk$wrat» Die Konatniktion eracheint una wanderlacb, iat aber

docb wohl zu ertragen; van Herwerden verlangi (T<fhQ oder vor^

her ci^lovt si. a$»o». — 81 [talmna] nafifjloi; trUhtr nnofiata
at. tdXavta. Aiicb sonat hat tdXayra AnstoB erregC. — 84. All-

geregt durch Stein, der zu Anfang dea KapiteU eine LOcke ver>

mutet, erganzt Hsgb. xat nsvTanijx^o? avSgog Iqdvr. (rn l\faQ'

doylov Xfyovdi th'Ui^ or mfjra jJyoyifg) irr^'t tov yt Magdoi lov.

— 90 xai ^lo) MvxaXr^ (kriiger). — 91 [6 "^tXvoq] 6 Sofjuoq

(Stein). — 95 eaw naJg [ror Evrji>iov] nach einer Bemerkung
van Herwenlens i. St. — 9G Y't^^dvjyc (^^'VQ) einer Be-

merkung Sieins z. St. — 98 intixt (^ity/ di^tvtix^fi- Der Zu-

satz von av ist bei dem Konjunktiv in einem Temporalsatz nicbt

notwendig; Gberdiea iat ^%v€ix^^ nur Konjeklnr von Koeii

at. &»t¥9^%^imat — 99 %wi dogv^ogovg T0vg (st tov) Siqh^
(KrQger). — 115 dmfal6v%9^ (Rar) aicher richtig at. dtafu¥t§g.— 122 axufisv (Rst) aadi gut fflr ix^ikw.

Ala scblecht bezeugt mAchte i< b nocb einige im Teste bei«

beballene Lesarten bpzeichnen. C. 27 nuvrtav tmv 'EkXtjvoir

Der nur in C fiberlieferte Artikel ist ganz uberflussig; vgl. JB. 1897

S. 205. — 40 iovyoiifvot and tov ^intiirrov. Praposilti^n

dno erscheint hier besser aU der einfacbe Genitiv, fehii aln r m
ABRsv. — 102 infite di (s) st. imi Si und vorher x^Q^dQt^v

(nur in P) st. x^Q^Sgav. Das srbon in der ersiten Aiillage c. 57
hinler ifiai nQOTegfiat lehlttide, abrr in alien Hsf». stebende

tj^t^fiCt, (laj., wie es scbeint, aus der \oilage (Dietscb) stammt,

bier aber nur aus Yerseben ausgefallen sein kann, bat aucb jetzt

noch oicht Aufnahme gefunden.

Im Konimentar aieht man Qbenll die oachbeasemde Raod.

Eine Reibe kleiner, daa Veratindnia noch mehr fOrdernder Zuaitie

aind binBUgekommen, bier und da haben aucb feblerhafte Er-

ktirungen richtigen Platz gemacbt. So war frOber c. 19 zu An-
fang iy tohta mit „da" erklai t, ji tzt heifit ea richtig „unter-

dessen**; c. 25,5 war fruber ruiy 6;^ dyfxa mit „attiscb rovTuty'*

erkliirt. jelzt richtig relaliv mit „^v(»^^halb sie aucb". 26. 5 war
frulicr ix vor luiy (rvfiiicex(oy ndrion' nur al.^ — i nro r. gen.

^trliiMii] .uirLrefaBt. Jetzt ist (iie zweile innglicbc ninl ti*i(li \iel

vvaiiracheiiilK here Erklarung ,,aii.s (ier Zahl" zugetugt, Beii.iutig

sei bier bniierkt, daC in demselben K.ipitel weiter unteu IIspl). wie

fruher nacb PRsv ix ndviuip ffvfii^Kxon' scbreibt. Icb babe das

fruber aucb getan, babe aber laugst eingescben, daB bier ABC
richtig den Artikel vor {fviifidxay haben ; vgl. JB. 1897 S. 206.
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Richtig feraer ist jetst toifg x^^^o^^ ^ 31, 21 „di» erwibntaii

Tauseod** erkUri; frAher bieS es „i8t als runde Zahlaogabe mil

dem Artikal venehen". Ober den summaruchen Gebraucb daa

Arlikeit bei KardiDabablan in dar griechUcben Sprache herrschen

Tielfach irrigo Ansichteii. KrQger (Sp. 50. 2. 9) bemerkt scbon

richtig, dafi aicb dieser bei Tbukydides nicht findet. Ich kann
dem zuseUen, auch nicht bei Herodot, auch nicht bei den Rednern
und wolil a!!ch nicht bei Plato. !Sur Xenophon macbt von ihra

in gaiiz bestimmten Fallen Gebrauch. Anders stf^ht es iler. IX 28.

Hier heiBt wie fruher die Erklaning zu tovg nfvTtuttaxtliovg

„tuii dem Artikel, weil bestimmter Tell eines genannten und be-

kaunten Ganzen, der fivQioi''. Das ist ganz ricbtig, aber vor

aUem weist doch der Artikel auf c. 10 zuruck.

ZuiD ScbluB fubre ich nocb eiae oeue, treffende Erklarung

des H8gb.8 zu c 18 an. Hier hatte er frflber wia Stein and Abicbt

tit fUsa mi nBogen*' arUilrt. Jetit arklfirt er ea dagegen aieher*

lieh ricbtig mil „va omwvm** und Sunetptc^in mit tiaiiaatrecken,

acbufifartig nladlen*^ Ea iit doch nicht von berittonen Bogen-

achfitien die Rede,

19) Scholerkomment a r in der Auswahl aus Herodot voa Fraoc
Harder. Zweite, verbess«rte Aofla^e. Leipzig nod Wiea 1908,

6. Preytag uad F. Tenpsky. 110 S. 8. gtb. 1,20 JC.

Der KommeDtar bat in der neuen AuQage setnen Charakter

nicbt gelndert; vgl. JB. 1893 S. 290. Kleine ZusStie, die bier

nicbt aufgetSbit werden kftnnen^ baben daa Bftcblein um aebn

Seiten grl^fier werden lessen. Zuweilen ist auch die Fassung der

Anroerkungen geSndert, gewftbnlich zum Vorteil der Erklarung.

Eine Bericbtigung sei hier angefuhrt. FrQber biefi es zu axQt

ov (1 117) ^auffallenderweise febit civ beim Konjunktiv", jetzl

beurteilt H. diese Konstruktion zu I 32 besser in folgender Weise:

,,die Anslassung des beini Konjuaktiv ist bei Uer. (wie aucb

bei deu Tragikern) niclit selten'*.

20) Herodoti bittoriaa rscogaoWt brevlqiie adiMtatlMe eritiek Isstrajrit

Garoios Hnde. T««at prior. (BibliAtkaca Ozoaiaaais.) Oxaaii
1908. 8. 4 J(.

Man mag uber diese Aiisgabe urteil^^n sw*' nian will, sie ist

bej ilerodoteisrher Textkritlk ein unentbehrliches iiiifsmiltel, well

ibr umfangrciche KoilalionfD zugrunde liegen. Neu verglichen

sind vollslamli^' \\ (Vatican us), V (ViDduiionensis), die Excerpta

Pari^ina (E, bei Sctiweigbauijer uiui Gaisford f); ferner von C
(Laureaiianub) die von Stein nicbt verglichenen Bucber III—IX.

B (Romanus) ist nur bin und wieder eingeseben, S (Sancrofltanaa)

dagegen an recht vielen SteUen, wie auch Ton P ^ariainua) ein

betrlchtlkher Toil. Von letiterem bemerkt Hude ,«baud ei^ia
fiartibna ipao colIaUs testimonio meo aicubi a Steuaiano diacrepat,

credi velini'^
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Ober die ExcerpU Parkina bemarkt Slain (Praaf. XIX) ,,rtnti

at ipse nac tamen adhibui nisi rarissime (ABC)". Hude hllt sia

dagegen fiilr sehr wichtig. weil die ans dem XIII. JshrlmnderC

stammende Hs. naeb Lambros (Nuvi HellenomD. II, 1905, S. 3)
auf eioa Utere aas dem X. Jabrhundert lurfickgebL Darum bat

er sle von neuem verglicbeo, aber meinar Meinung ' nach oboe
wesentlichen Nutzen. Er gibt zwar mehr als bet Scbweigbauser

und Gaisford stebt — nur einmal, soweit ich bemerkt hahe,

weoiger; III 34 fflbren beide aiis f zu nXsovoyg die Variaote

lifydhoi; an — , aber docb nur wenig von Belaiig. Dafur hat er

den Codex d (Florenlimis LXX 6) aidil beacblel. Die Exzerpte

gebfiren, wie schon Steiii kurz angedeutet hat, zur KlasbH ABC,
nur an wenigen Slellea stimmen sie mil USY uberein. Die Les-

arten, die &ie allein baben, sind fast durchweg Fabler. Hude
freilicb urteilt anders; er bat an mebreren Stellen Lesarten ana E
In den Text gesettu III 14 sebreibt er it¥t§f6mv (so nach E
stall iwtf6m) ts ual SoviKlaiOV und waiter unten otfta oy-
ifiufaay ovzs uvi»Xavit€nf (so nach E stall ienhtXavcta^). An
beiden Stellen bat Hade van Herwerdeo auf seiner Seite, der an

der ersien Slelle itvt- nach Cobets Konjektur schrieb und an der

zweiten av- aos der Aldina annabm. Die Konjektur aw- Isl

aber noch alter, sie ist schon von Dobree gemacbt und vnn Stein

auch schon 1884 aufgenommen. Und doch scht)[iL sie inir fiber-

flussig. Geben beide Proposilionen eineii verslaiiiiigen Sinn und

handeit es sicli bloB darum, zu uiilersuchen, auf welcher Seite

man mil groBerer Wahrscheinlichkeit ein Versehen annehmen
kdiiii, m wird man unbedingl dies bei E suchen, dessen Scbreiber

durcb das I'olgende aviinXuiov beeiafluBt die Praposilion uy%t

irrtamUdi schon beim ersten Verb ffeselit hat. Den umgekehrten
Fehler maehen CP, die beidemal haben* So bleibl (iir die,

welche aywefionv scbreiben, zu beweisen, daO ^$§ow keinen

Sinn gibt. Und das dflrfte ihnen docb schwer Allen. Man kann
docb wobi bei einem solchen traurigcn Anblick zuerst ^auf-

scbreien'* und dann den Vorubergehenden ,,zugewendet weinen*'.

Endlicb stebt docb auch an der zweiten Stclle av- in alien Hss.

Ehenso lialte ich ^vfy.Xavaaq in E und in der \ldini an der

zweilen Slelle nur fur eiii Verselien, Von mehr Hedeulung kTmnte

sein, daB HI 34 in deui Salze xoioo. tig doxtoi avijQ dyai jii^o:

rov naiiqa [ztXiaai] Kvqov das unverstrmdliche, von Negris

gelilgte und in den Aiisgaben iiieistens gestriclierie ii)Jo((L in E
gar iiicht steht. Aher weiin man etwas Uiiverstiiudiiches slreicbl,

80 ist das die ullima ratio ; niau kann eben mit der Oberlieferung

nicbts anftngen. Daaselbe hat auch der Exxerplor getan. SIcber-

lich hat aber etwas anderes dagestanden; C hat iroJUftfai {'WCm ?},

Slein vermutet slndaa^. III 78 schreibt Bude M$9 nach E atatt

ttl^«i; docb solche dialektische Ueinigkeilan spielen bei der Prage

fiber den Wert einer Hs. keine Rolle. Es ist nur su Terwandem,
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warttm hier m be?oriugt wird, wShrend dock sodsI im Imperati?

sicbt Belten <* nach dan Hsa. gesetit wird, wie i. B. 1 8 nottt.

Doch bieruber spater. Richtig ist II 173 der Optativ d^iXot in £,

wo die ubrigen Hss. i&4Xf$ baben; Stein und Hude scbreibeii

Dacb der Aldioa i^ilot. Was sonst E alleiD bat, ist niebts wart.

So ware nur noch HI 140 apaau)Gd(ity6g not [Soc] Trjv natqida
SdfiOif zii ervvalinen, wo E 66g in flbei eioslimmung mit SV aus-

laBl. Vor deni folgenden 66g am Ende des Salzes ist es in der

Tat fibprtlussig, und so kOnnle Hude, der nach dem Vorgange

van Heruerdeus das Wort slreiclu, vielleicht recht baben. Aber

doch nur vielleicbt. Denn da Hcrodot nach dem laiigen Zwischen-

saUe mil tavti^y das Objelit crneuert uod aucb fj>oi vviederboll,

kann er ajicb daa Verb wiederfaolt baben. Nocb deuUicber wird

dies, wenn niao mit Stein Tor tavti^v ein Semikolon aetit. Jeden-

bOa gebdrt das doppelte doi der Oberlieferung an, da ea AB und
B baben. In deroselben Kapitel merkt Hude lo xqS^
^ stneXy ovdiy dvSffog 'EXlijyog an „(ag cm. ABCE"« wahrend

nach Schweigbauser und Gaisford wg in f (= E) stebt. Wer
bier recht bat, bleibe dabingestellt; wicbtiger ist die Frage, wie

Herodot geschrifhfn hat. Die Weiidung (og dnsXv kommt sonst

bei ibm nur Vili 115 vor; das spricbt nicht gerade fur di« Ecbt-

heit des utg an unserer Stelle. Ich bin dalier niphr ^^cru igt zu

glauben, daB wg nach xqiog in USV einer Dittographie seioea

jDrspruug verdankt.

Die neue Vergleichung von III— IX in C liefcrt Erganzungen

zu Sleius Aduotalio crilica, z. T. aucb Verbesserungen ; ieUlert

gewdbnlicb in die Form „G quoque** gekleidet. Z. fi. Ill 43 wird

su laiAlof Ton Stein angemerkt ,»|fttfJUai Gdz'*; Hude sebrelbt da-

gegan „fi^iUo» C quoque**. Obrigens mu6 die Entitfferung dieser

Bs. kein Vergnflgeo sein. Ich babe in meinon Exemplar ?on

Steins kritiscber Ausgabe Leaarten aus C als Korrekturen zu Steioa

Angaben vor geraumer Zeit angemerkt, w> ifj aber nicbt mebr,

Ton wem sie bernlhren. An einer Stelle, III 11, babe ich nun
fiber eine Lesart drei Angaben nebeneinander; Stein morkt an

,,rRdz TOiOV%ov^\ mein Uobekannter „C loiovrwv*', Hude cndlich

, ioiovT(ai C". Hier ist also durch Hudes Arbeit ein hObcrer

Grad von Genauigkeit in der Adnotatio crilica erreicbt, ein Nutzen

fur den Text Uerodols ist aber aucb aus ihr nicht erwai hsen.

Cberhaupt mdcbte ich bei der Feslstellun^ des Texlib C allein

uiclit leicbt folgen, wie das ilude z. B. IV 4o tut, indeni er aviov

nacb insna fUXXovtog aosscbliefit Bichtig dagegen scbeint er

^ nacb C I 186 tra fJt^ Staipotviovreg [tccg yvxtag] Mfttotev
na( ilXjXtay gescbrleben tu baben. Auf eine Stelle moB ich

bier noch eingehen. Ill 83 merkt Stein lu in tov lUaov „%ov

ftitf9V CR, fiSaov cet.*' an, mein Unbekannter bemerkt dagegen,

dafi C den Artikel nicht hat, und Hude endlicb sagt kurz ^Jx

fdttw L amnes" und achreibt aucb so, waa flbrigens Stein seit
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1884 auch tut. Wo stammt aber der Arlikei her, der bei Wesseling

und SchweighauBer obne beigefugle ISote steht, UDd den Gaisford

nur in der Aldina feblen laBt? Ebenso haben alle AusgabcD bis

auf Stein (1884) den Artikei, der ubiigens in den Parallelstelleo

IV 118, Vlll 22 und 73 in aUen Hss. ateht.

An wichtigsten iat die D^ue Yergleichung yod R nod Y. Es
iat m Obelatand bei Stein, dafi man nie obne wdteres weiB, ob
sein Zeichen R nur die Leaart dieser etnen Ha. oder lagleich

auch die tod SV mit angibt. Ebenso iit auch bei Holder die

Bezeichnung (= RSY) nicht selten ungenau. Hude hSIt nun
diese drei Bss. genau auseinander; er hat anch nicht selten Lea*
arten aus ibnen, die sicb weder bei Sleio nocb bei Holder nndeo.

Z. B. IV 9 fuhren heide zu dnixofiiyag h&ddB nichl5 an, Hude
bemerkt „iy^avia RSV" in Cbereinstimmung 'mil Gaisford, der

nalOrlich nur SV anfuhren kann, weil er II noch nicht kennt.

Ahnlich fuhrt Hude IV 10 zu avfAfioX^g aus RSV cvfAfiovXijg an,

wahrend Gaisford diese Lesarl nur aus S anfuhrt, Steia um\ Holder

aber wieder nichts haben. IV 8 wild IJolder korrigiert, der aua

RSV) FfiQVovao fioag dmxiit^at (statt F^qvovtui fiovg

dnMiff^i') anfllbrt. Hnde bemerkt dagegen j,r^qv4yao fpag
RSY, imitia^M SY* non R**.

Ober die Benutznng der Has. lur Beratelittng dea Textea

apricbt sich Hude folgendermaBen ana ,,utriufique stirpis eodem
fere ratio babenda eat, ita ut neqne Florenttnae nimia 6dea

habealur neque vero Romana aenper in auapicioneni vocetur**.

Das druckt, wenn auch in elwas gewundener Weise, die Absicht

aus, ohne Voreingenommenheit an die (iberlieferung beider Hand-
schrifteoklassen bernnzutreten. Demselbcn Grundsatz bin icli in

der Teubnerschen Ausgabe auch gefolgt, nod doch unlerscheidet

sich Hudes Text ganz gewaltig von dem Teubnerscheii. Der
Grund ist leicht zu erkennen. Von der groBen Anzahl ?on Stellen,

an deneQ die beiden Handschrif^enklassen voneiuandcr abweichen,

iat die grOBere HSlfte derartig, daB die sich gegenuberstebenden

Leaarten gleicbwertig sind, d. b* dafi nan weder aua apracblieben

nocb aacblicben GrQnden der einen Von beiden den Yorang geben
bann. Icb nenne nur die Wortatellung, die gar ofl in den Haa.

recht verschieden ist. An solchen Stelten neigt Bude nebr xu

RSV hin, wahrend ich mehr der anderen Klasse den Yorsug ge-

geben habe, weil docb im allgeineinen die (iberlieferung in dieser

sorgfaltiger ist. An mancben Slellen freilicli babe icb mich auf

den ersien Blick Obcrzpusf, dafi ich eine falsclif^ Lesart bevorzugt

babe. So hat Hude gewili recht, wenn er li 87 in den Worten
infdv roi% xlvfft^gag den Arlikei nach PRSV streicht, da die

xlvot^Qfi vorhcr noch nicht erwahnt sind. Ebenso dflrfle er

HI 31 nach flQo^ivov cor lov Kafifivaeoo vnexQirorio out Recht
dai> ubeiiluissige, in BSV fehlende avitZ fur unecht erklart haben.

Auch dagegen, daB er HI 129 ^fiq'mv dem in AiiCP ubeiiieleiten,
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aonst aber bei Herodot nicht vorkommenden and in Prosa flber-

banpt nicht QblicheD ^ij^Atf ?orziebt, durfte sich kaum etwaa

einwenden lasseiu Icb erwihoe noch als riebtig IV 184 tovtov
\t6v] xtoya, vermisse aber hier die Adnotatio critica. Nach Stein

fehlt dfT Artikel nur in der Aldina und in q (Parisinus 1635).

Umgekehrt liat Hude II 75 mit Recbt aus ABC vor axavS-^oov

den Arlikel zugeselzt, da sich dieser auf das vorhergebf nde axdy&ag
bezieht. DaB icli das nicfu gesehen iiabe, isl eigeuliich ein slarkes

Stuck. Der einzige, aber sclisvache Trost fur mich ist der, da8
aodere ebenso blind gewesea sind. Soviel ich sehe, isi Steia der

erste gewesen, der t(Sv aufgenommen hat, aber erst 1902 in der

kommentierten Autgabe. Eine Vorliebe fOr RSV seigt sicb I 72

I 103 ttebt tdi»yi^ aucb oboe ,MqI, docb bemerkl bier der

spracbkundige Krdger ..^^q pflegt so vor eviwrtp nicht zu feblen**.

Und ea baben es auch I! 34 atle Hss , wie auch Thuc. II 97 dy^g
svimvoc steht. Man kann also hier nicbt mit Beatiinintbeit be-

haupten, ob dvdgl in RSV aus Ver^ehen ausgefallen oder in ABCP
uberflussigerweisc erganzt ist* aber die von Hude getrofTene Wahl
ist charakteristisch ffir ihii. Zum Uiiricbtigen aber hat diese Vor-

lit bp fur die Klrisse RSV I 119 gefOhrt, wo er hoifia nach den

WorLen €vii/,": d& loirirrdftevoQ SV folgend beseitigl. IVeben

fVTvxa isl ill HSV ^iivxia uberliefert. Ist es nun richtig, dafi

ivivxog = hotfiog ist, ivivxiog aber „gut zubeieitet" {tvtvxia

nouXcd'ai also „gut zubereiten lassen") bedeutel^ so kOnnen doch

SV, die mit R svrvxta baben, hot/Aa nm am VeraebeD aua*

gelaaaen baben. Da nun augleicb bd Ho^fta R auf aeiten von

ABC alebt, ist diea geaichert, und voranageaeUt, dafi der angegebene

Unteracbied riebtig ist, iat ea ainngemSfi svTvxra aurzunehmen

(„er liefi ea gut iubereit( n und bereithalten**). Unricbtig ist meiner

Anaicbt nacb auch HI 53 ij (RSV, Stob.: oin. rcll.) tptlottfiifi

xi^fAa dxaiov trolz Stobaus' Zeugnis. In sprichwdrtlicben Wen-
dungen, wie hier, fehlt gcrn der Artikel; man vergleicbp das

folgende tvqca>v\i; XQ^y^ct (StpaXtQov ^lit Unrecht ist dagegni

der Artikel nach RSV IV 136 in den Worlen ov tttfitj^tywi^

[ttov] odwv fur falsch erklart; deun dei Artikel weist auf das

vorhergehende rag oSoi'g, die Wege im skylhischen Lande, zurfick.

Daii III 75 die Lesart i6y ndvia xqovov giOliere Wahrschein-

licbkeit hat als ndvta XQoyov in RSV, zeigt meine Zusammen-
atellung JB. 1897 S. 208. Obne Grundy acbreibt Hnde II 152

*Imydf t§ xai Kagag [dvdQag], weil mfSgag nur in R, nIcbt

auch in SV feblt und an aich gar keinen Anatofi bietet, und urn-

gekebrt iat If 6 {nag* to Kdtfioy Sgog tttrei) tetps& in RSV
ein abler Zuaatz, weil er, wie Stein (1901 lur Stelle) geseigt bat,

eine falsche geographiscbe Vorslellung erweckt

Konjekturalkritik ist nicht nach dem Geschmacke Hudes; er

iat aelbat darin sebr m&fiig und verbftit aich aucb fremdeo Vor*

1 4
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scblagen gegenuber sehr zurQckhalteDd. Seine eigenen Vermutungen
beschrankcn sich auf folgpnde: ] 91 [w] xca to tfXfvrnTov. wobei

er ubersehen hat, daB Krfiger ihm sihon zuvorgekomnien i>t. —
I 117 (fciq (si Yt st. cf«c rsk Tf, was wohi der kunsllicfien Er-

klilruiig Steins vorzuzieheii ist. Abor auch das ist nicht ripu, wie

Krfigcrs Anmerkung zeigt. — 1 189 iv MaiififoToi thii ogeat),

wo Stein o(^fO^^ streirht. — li 103 atad^iXaaL [at] ai^Xai, und
doch bcziehl sicb der Artikcl auf die in c. 102 beschriebencn

at^kai, ~ II 108 oxaig [it] dniot, Auch das hat Krfiger acbon,

der aufierdem oder dij vemmlet, wlhrend Stein eine LMe
aoniromt — I1 166 m inl nXiiatovg r^otavQ (die Has. die

onmSgliche Form iyiviawo). Baa ist ein logischer Fehler, da hier

Ton einer Wiederholung keinc Rede sein kann. — IV 5 xtu [tok]

I66pva, wo RSV x(av haben. Hude nahm wobl an dem demon*
strativen %<av Anslofi.

Im Dialekt glaubt Hude im allgpmpincn nicht fiber die Zeug>
nisseder llss. hinau^^nhm zu durfen (in universum apud Herodotum
non rnagis quani apml Iloineriim uUra tt'stimonium rodicum pro-

grptli licere); (iainit orklart sich gegen diejcnigcn, welche Herodots

Dialelvi in LbereinsLiaimung uiit der Sprache der ionischen In-

gcliriflen umgestaltet wissen wollen. Das halt ihn aber nicht ab,

in einigen wenigen Tunktea die Uherlieferung ganzlich zu ver-

lasseD. So schreibt er beatandig xetiai^ wlhrend die Hss. meiat

uisrat haben, doch wobl, weil er mtt W. Schulie (Quaes t. epic.

S. 436) die Pormen mit is ffir eine Er6ndung der Grammatiker
hllt Rfihrt aber niirai in der Oberlieferang yon den Grammatikem
her, so werden wobl aucb die andern unkontrabierten, mit den
Inacbriften in Widerspmch atebenden Formen in at und tst aucb
von ihnen berstammen. Hier werden aber die unkontrabierten

Formen beibebalteo, ja cr schreibt sic, wic die meisten Heraus-
geber, selbst da, wo die kontrahicrlen Formrn fiherlipfert sind.

So die Infinitive svwrjfiiftv III 38, x'/^'ftr III 1U5, i}>eiiitiv II !72,

^ti'8€tt' IV 147, noAvTTQtjyuoyifiy IV 15 f,'egen die Hss. und nur
dyyoH^> 11 162 (aber H 93 xar«*'0^£*>', vvu xatavosTy in PRSV
vorliegt) mil dpn Hss. Recht inkonsequent ist er bei der Laut-

verbiuduug fr^. Cr schreibt (ioQ^i neben ^oQir^g jc nach deu Hss.,

Ufit in^i^ij uod aodere Koojunktivformen neben doxii^ u. a. zu,

schreibt aber bestindig ^H^aMUiig und andere Namen auf -iiig

auch gegen die Has. Die Schreibung vnoQrfjftarmy I 137, ic^a-

OQy^66v III 13, ivloiiyhty III 113, apivnogy^fidtenf III 133 und
StjfitoQyovg IV 194 sInd wobl nach Meistera Vorgang (Herodaa

S. 822) eingefuhrt, finden aber doch wenigstens znm geringen Teil

Unlerstutzung in den Hss. Anders liegt die Sacbe bei oviwg.
Hier ist in vielen Ausgaben das a uberall gestrichen infolge der
fruher horrschrnden falschen Ansicbt, daC das lonische gar keine
Sebrii vor (ieiu Hiatus babe, infolge der nnrh die weniireti ubpr-

heterten y epb. gelilgl aind. Hude bat nun uberali oviwg ge-
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scbrieben, wo alle Hss. oder ducb die IIss. der eineD Kla^se das a
babeiiv selbsl wie IV 44, vor folgendem KonsooaoteD. Idi in5chte

micb bier anf die Seite von Fritacb atelleo, der in seiner Auagabe

ovraac nur vor Vokaien setzL Wenn aber llude ovrws wieder

in den Text einfiihrt) halte er aucb fkdxiQ*^ 4X9*^' ^'^ ^
in den Baa. ateht, acbreiben sollen. Ja audi das v eph. hatle er

atreng genommen da, wo es die Uaa. noch habeD (z. B. 1 5 i^a^m^
fyuvoq), i^teder einfQhren mussen. Letzteres hat aber nicht ein-

ninl in der Adnotfitio critica Erwilbrmng gefunden. ffh fibergebe

eine Ml iige Einzelheiten und wende nur.h m den Foroieu axivaxf-rcg

111 128 {-dxag ABCP) und dxiydxtog IV 62. Letzlerc Form ist

zwar ID alien Uss. uberliefcrl, wird aber so wenig wie die audere

von Herodot herruhrpii, sondern falscher Analogic ihr Dasein ver-

danken. Denn iiur iiii AkUui>aUv Singulans der crsleu Dekliuatiun

(ioden sich aonat im lonischen Nebenformen aus der dritten

DeklinatioD. Obrigena bat Bode BI 71 nnd 84 \Hay€0^, obwobl

ea in ABCRSV Gberliefert iat, nicbt angenommen. — Zu den

Wdrtern, die man jetat mit * atatt c» acbreibt, iat bei Bude nocb

ngodanov gekommen. Diese Schreibung atQlzt sich wohl auf

Meialerbana ' S. 54, wo sie freilicb nur mit einer Inscbrift ana

dem Jabre 321 v. Chr. belegt ist.

Zu loben ist endlich die beneidenswerte Korrekthcit des

I>ruck*'s. Ahgrsrhen von cin paar abgesprungencn Akzenten habe

ich nur einen Kehicr bemerkt, ill 14 (Z. 16) ist fiiv zwischen

und &vjraiiQa ausgefallen.

Berlin* B. Kallenberg.
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Tacitus
(nit A«tt«klaB dar Gflrnania).

Obflr dii Jahr 1907/08.

I. Ausgaben.

1) Codices Grteei et Lntini pbotographiee depict! dure Sraton^
de Vri«t. Sapplemeotum IV: Ttciti Dialogos de uratonbut
at Garwaaia, Saatoaii da virit tlloatribaa fragmeatQa,
Gadex Leideoaia Parisooiaous phototypiea editan. Praeratus est

Georgins Wiaaawa. Lagdaai fiaUvaniB 1907, A. W. SyUiaff.

42 Jt.

Cber (liese huciibt tlaiikeiibwerte Publikation habc ich bereiU

in der WS. f. klass. Phil. 1908 S(). 735 berichtet und den wesenl-

lichea Inljak der ^elehrtcD praefaliu Wibsuwas augegebeu. Der

Leidensis verdiente es gleicb deu beiden Medicei der grofien Werke
dtB TadtQs in die Sytbofficbe SammluDg von Reproduktionen

herrorragender Handtchriften au^enommeii an werdeiu aicht blofl

veil er torgfSllig geadirieben, ein Hauptxeuge dar Obarliaferung

und fur die Rekonslruktion von X, einem der beidan DcaxeDdcnten

dea codex flerafeldensis, unentbehrlkh isl, sondern auch weil er,

wie Wissowa am ScbluB seiner praefatio sagl, ein lehrreicbes Bei-

spiel der Studien bielet, welche ilalienisclic Gelebrte in der Zeit

der Hrnnissance den alten Scliriftslellern gewidmet haben. Wie
die Scbnii, so ist auth (lie Oriliugraphie sorgfaltig. Was die

letzlere liitrifTt, so er\^<ihIle ich die richligen Schreibungcu o6-

Uitratn Dial. 8, 3 und obliterata 22,23 t»uwie coturnum 10,15,
welcbe fruilich aucb (lurch andere llaodAGhriften des Dial, be-

zeugt sind.

Far die Textgeatallung dea Dial iat ana 4er neuen Publikation

kaum ein Gewinn zu erboffen, obgleieb aie einige NKbtrage and
Berichtigungen xu dem kriliachen Apparat bel Micbaelia bringt
Nachzutragen ist Dimlich, dafi 12«8 der iiorrektor dea Leidenaia

nicht blofi ilia uber ts(a, soudern aucb in uber et geschrieben

hat, dafi imxpit 16,32 aus indpere korrigiert iat, dafi 21,28
mirantur m der Handschrifl steht (was an sich wobl nicbl zn

verwerfen whic), dafi 23,2 illud (vor tertio), wie so oft in alin-

licheo Falien, aua ttfiid korrigiert i&i und dafi 26, 6 uod 36, 25,
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wie nnci] sonsi, tmo slatt tmmo und 20, 3 accomodatm (wie in D)

in (ler Handjjchrift steht. Ferner fehlt in vor antiquorum {anti-

quartorwn) 37, 6; vor Pompeinm 37, 10 steht Gn. (nicbl Cn.) wie

in A; 37, 12 bat der Korrekior, wie Michaelis ricbiig angibt, das

am Rande steheiide Sed et getilgt, im Texle aber, wo ebenfalls

ud et stebt, nur sed gcslrichen und daiiiU das Riciilige getrolTen.

Zu bericbtigen sind Micbaelis' Aiigabeo nur insofern als der

Korrekior 25, 16 lure in der Weise flber die beiden W(rter ri

eere gestelll hat, dafi es Qicht vtre, aondern st* vtn erseut (and

daroit ist, wie man liogst erkannt bat, die Korruptel geheilt) and
dafi 34, 34 DolabeUam, nicht DaMMam in der Handacbrift atebt

Wissowas Publikation wird als vortrefllicb anerkannt Ton

R. Wonacb, Berl pbil. WS. 190d Sp. 139.

3) P. Coroeitus Tacitaa erkliirt von Karl Nipperdey. Zweiter Band.

Ab mum Divi AogMti XI-^XVI. MIt d«r Rede 4ea Glandivf Sber
dat ilia koaoram der Gtllier. S«chste, verbeiatrte AuQ^ige, beaoi^
voD Georg Aodr0i«a. Berlin 1908, Weidnemtebe Sucbheodlniig*

347 S. 2.80 J£.

Der nciicn Aiiflage des 2weitcn Bandes von Nipperdeys Arinalen

babe ich, einem von mehrercn Seiten ausgesprocbeuea Wuusche
folgend, unter Zustimmung des Verlegers einen Index zum Kom>
mentar bolder BSnde aogebangt. Er bescbrSnkt sich jedoch auf

die apracbb'cben Teile dea Kommentars. DIeae BeacbrSnkung bielt

icb far angemeaaeo nicht etwa bloB der Raumeraparnia wegen,

aondern weil einerseita die Noten historiacb^antiquarischen lobalta

lelchter auffiodbar sind, andereraeits eine Arbeit, die bereita in

mnatergQItiger Weiae geleistot wordi-n hi, nicht noth ninmal ge-

macht zu werden braucht. Denn fur die aachliche ErklSruog

haben wir, soweit ps sich in ihr uni Eigennamen handclt, das

Oiiomasticon Tncitrnm von Fabia. B«'i der Ansarbf'itUDg des

Registprjj habe ich ziij;|pich iiach Vullstandigkeit umi Kfirze ge-

Birebt und micb bemuht, die Anordnunf; nach zuIj cllt iKl^n Ge-

sicbtspunkten so zu geslaiten, daB jrde Au^kllnfL unier deni henn-
Worte, unter deni man sie suchi, auch gefunden wird. DaB
dabei in manchen Fallen Vervveibuugen nolwendig waren, ist leicbt

begreiflich.

Gem hSite ich gerade dieaer AuOage, die ao viele Teitea*

neuerungen entbillt, noch einen kritiacben Anbang angefilgt; aber

die RDckaicht auf den Raum verbol ea. Ala eine Art Ersatz gebe

ich bier ein Verseicbnia der beinabe too Stellen, wo der Text

dieser Auflage von dem der vorbergchenden ahweicht. Es zeigt,

dafi der Fortschritl in der groBen Mebrzahl der Falle in der
Rnckkchr zu d^r hnndsclirifllichen Aulorilat besleht, der ich. wo
kein besouderer (irund zuin MiBtrauen hosteht, inich mehr und

niebr zu fflgpn '^elcrnt habe. Am wp!ii;^-i( n WifltTspnicli, hoffe

ich, wird dieses Verfabren an den 28 vSi» ilen linden, v\o die Lesart

der Haudscbrift erst in den lelzten Jabren erkannt worden iat.
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£s sind folgende dem Leser dieser Jahretbericfate bereito bekannte,

aber in der NipperdeyscheD Anagabe jetit auin araten Mai auT*

tretende Lesungen: XI 8 fr^pnwMTOt, 27 trado, 33 Ciaeaan' und
posthac, XII 38 a cair<Oli» 53 m aer$ publico, 64 sus fehm
edidit, 68 quae res forent, Xlil 5 occurrere, 14 deMu Burrus,

20 unius et ex inimica domo, 25 autem st. tamen, 40 productior,

46 imparem cnpidmi et, XIV I incmnre . . . vornre, 6. 7. 8. 10
Agermum {Agermus)^ 10 poenam, 26 e nobililate, 31) ^;i<0(/ pnueas

naves, XV 19 pravtts mos, 28 i6i st. 45 r ^ >>cuii(io, 48 J3ra«-

sefprum, 66 ac maxme, endlich XII 24 Ifirum; furumque Rommum
et CapitoUum; denn das de hinttT ?arMw isl in der Hdschr. von
erster Hand geliigt. Es folgcn 48 Stelleii, wo ich die langsl be-

kaonte Lesuog der Ildschr. wieder in ihr Recbt eingeselzt habe.

An 36 diaaar StaUen iat mir Halm ToraDgegaDgen: XI 33 a Ctmare,

37 odcro^ XII 24 inUritttf, 36 tmu at turn, 37 oMuH, 39 pro-

ofto, 47 mosa pna, 48 «(apliia aL ifagNilMa« 65 pom Hmm oe-

cuaamlf . . . fltafiMi, XII1 18 quu AnHmim fuarat, 20 eonaeiiaiMi

OMamm, 21 nunc per concubimm etc ohna Umslellung, XIV 16
utque tonirmia, 23 o//>rre, 31 fuasi

.

. . oeceptsMva obne Kiamnieni,

33 ac praerepta, 63 pmtum st. primt», XV 4. 5 fiV^aiiocaitavi,

21 aestimafiotie. XVI 1 nrcidta, 2 metallis auntm, 13 Ivfjdunensem

ohnr Aiinalime einer Liicke (nach Fabia), 23 evehere, 30 pro

dartiale, 34 neu st. u«c. Etwas weniger zuversicbtlirh verzeichne

ich die ubrigen 22 Falle der Ruukkebr zur lidscbr., obgieicb

meiircre von ihnen, z. H. gleich der zuerst genannte, jeden Zweifel

m. E. ausscblieBen: XI 9 excidenda, ol di&simulando metum, XII 36
Cartimandus, 40 Cartimandum und Cartimandus, 68 victOt XIU 7

Fa%oe«o, 17 ttf a mojon'ftus, 18 dtgredi, 32 iiiiiilAi0d» 45 con-

aiilartii^ 46 laaiie^ 54 (omi oeimilalAma, 55 ^iioraiii pmitm campi
imr$ (nacb Job. MQller), XIV 8 iMcit sum, 31 MioiiaiiAW
51 Ofotmm TigeUimm, 61 m nr&em ^aom, XV 50 Vukaeium,
71 Cadneaa (auf Heraeua' Rat), XVI 8 Fofeoaua, 34 coetus frequent9$,

Ferner findet man im Teite meine schon fruher publiaierton

Vermutiingm structis XI 10, oraculum Xll 22, st imperium ever-

terint \\l 22, voii denen ich die zuletzl genannte fur vOIIig sicher

halte, und die neuen Konjekttiren XI 38 et tri&iia multis (wo ich

an eine Interpofatiun niclit ^huiit^: vielleichi ist tristitiis muUis
nach Verhisi des et durch AssiiiiilnHi»n dfr I-nduog aus et tristitia

mulHs eotslauden; die Kun uplel iri6lUia aus irtsiia findet sich iu

derseiben Hdschr. zweimai: II. I 3,9. 27,2) und XIII 6 mutta st.

multarum^ wo ebenfalis eine feblerhafte AssimilatioQ der Euduog
Torzuliegen scheint.

Die Zabl der Stellen, wo icb die Leaart dea Med. II mil einer

Koojaktur vertaoacbt babe, betrigt, von XII 22 and XIII 6 (worftber

oben) abgeaeben, nor 5: XII 55 Cietanm nacb den Med. I

VI 41, Xni 6 pecuniosum sU at pecuniosum nach Acidaliua und Job.

Mailer, XIV 22 cMrabuiur naeb Muret, XVI 4 fM at 41M nod
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21 dieque, quo oach Stangl. (Inter dem Text habe icb drei neue
Vermuluiigen vorgelegL: XII 2 novercalibus oculi$, \l\ 24 eadem

yluraque cum yreyario milite toleraniis, 63 ea(iue sibi (^confessione

frwfecHy conperta ediclo memorat^ und cwei §itere: XI 4 cogna-

mmUwn trot. Causa neeit etc., XV 34 a VaHnio Ctlere edebafur;

anch babe icb die Vomhlage von K. Heraeus and Bradley XII 31
mmttaqm cU Trmiit€iMm tt SaMnam /totOi uDd ?on G. Jobn
XII 51 vtbrabamiur verzeicbnet. Hierzu komnien 11 Stellen, wo
Icb die bitber rezipierle AoderuDg des Qberlieferlen Textes mit

einer, wie mir scbeint, leicbteren oder bessen^n vertauscht habe:

XI 7 praeparari, 28 cubicutumper prineipis extdtaverit (nach IJeclier

und einer Spur im Mei).)t 32 Lucullatios und 37 Lucullanis (auf

Heraeus' Rat, der rnu h darauf hinvvi(>s, daB audi die Scbreibung

des Med. an beiden Sleilea aiif (lie Form ohne i deutct), Xll 37

foedere et pace (uach Berber und oioer Spur im Med.)i XIII 25
vim temptaniem (nach Heraeus. welclier richtig bemerkt, dafi zu

vi attemptantem Dial. 22 locos lutiiurtii ailtmytavit keiiie Pui allele

bildet), 35 [Eimimorum] st. castrorumj 44 ea quasi incmsus nach

Novik, 56 ic6t viDomm nacb Sillig (wie auch Ed. WoIiT zu scbreiben

geraten bat), XIV 13 Cunttari tamen, well der Sfirachgebraucb des

Tadtua die StelloDg von tamen an der Spitze des Satzea verbietet,

54 tu.. .ego stall er Ai . . . <f ego oacb Weidiier, XVI 2 orofon'fttif*

file nach Uekker.

Die Kapilelanfange sind bericbtigt Xll 13. XIV 45; der kursive

Dmck der durch Konjektur eingeschobenen W5rler ist durch-

pelTilirt. In der Ortbographie h:^he ich mich !>trenger als bi>her

an die iiberlieferle Schreihnii^ ^ehalten. Durrli Anderun^jen dieser

Art sind gefrollen uordeu die \\ urter balneum, Inhivolentia,

cotumus (nach Ilerat'us), exin, exlruere, exurgere, heiidnfus (uach

Heraeus), Ulustris, innins, imunpere. /?/?ffrps. obhttrare (nach

Heraeus), oppuyualw, (luui Uuiecitnani, qmciiuui, pet cunciuri, yUhei

(ala nom. plur. des Adjektivs), Pompei (Name der Stadt), pro-

miseim, nevuptrart, troMmiUtTt, urgnere, mnulmin, Vficamu,
volgus {volgare, volgarn), vdnm {vohiirare), voUus,

Im Konimentar sind neaerdings entdeckte Inscbrlften, die

sich auf Personen beaieben, welcbe Tacitus nennt, an elwa

20 Stellen nachgetragen, pbenj^(» oft schon fruher bekannte In-

achriften auf das CIL. als das mafigebeode Inschriftenwerk reduziert

worden. Bei einer fleihe von Personen habe ich, meist nach dem
Vorgange der I'rosopogr. Imp. It., die Noten des Komnienlars,

welcbe deren fdenlitat. Alikunfl oder Verwandlschaft, ^a^len8torm

odcr AnlL^ia^llb:llm bt'iiellen, geanderi oder durch einen Zusatz

als zN\eifeliiatt bezeichiiet. Sulche Personen sind Innia Silana

Xi 12, Q. Veranius XII 5, C. Antislius XII 25, M'. Aciiius XII 64,

Arrius Varus XIII 9 (nach Mommsen), liuiius XIII 19, Pumpeius

Paulinus XIH 53, vgl. XV 60, Caesennius Paetus XIV 29 (ebd.

fiber daa Konsabt des Ruso, vgl. XIV 39), verglicben mil XV 28,
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Trcbellius Maxiinus XIV 46, Cri^spiiius, Sobn des Vettius Bnlanus

XV 3, die VesUlin Cornelia XV 22, Laecanius Busus XV 33,
Licioius Nerva XV 48, Toriielius Marlialis XV 71.

Beiiierkuiigen, ilif mu jetzl gegenstandslos er-icheinen, babe

ich gestricheii, z. B. die lexikrilisrhen iNoLeu u\ W 31 sivt coeperat

ea specieSt XIII 32 quem ovasse [^qui ovans se) de Britannis reltuli

{reUulit)j XVI 9 non remittere [permittere) (wogegen irh an andereu

Orten genauere Mitteihingen ubcr haii«Jscliritlliche Le^<alea gegeben

habe), uder die grammatischen uber simul Xlll 2 und ne €Miui

altaiui XV 25. Nur seUea babe icb durch Slreicbung des Wort-
lauls eines Zitats ftaum fiir Zusitze geschalTeo. Diejenigen Za-
sftlze, welche der aacblicbeD Erkldriuig dienen. sind zom grOfiteD

Teil der neueren Literatur, fiber die in den fruberen Jahrgangen

dieaer Zeitscbrift bericbtet worden ist, entnomroen. Die Leser

dieser Bericbte werden wisaen, wem icb i. B. die nenen Be-
merkiingen zu XI 25, uber lulius Paelignus XII 49, i)ber amore

incautus XIII 45, uber den tumulm der Agrippina XIV 10, uber

die Bestrafung des Homanus XIV 65, uber die Frage des Aonalen-

8chlusses XV 72, ferner uber die Arl, wie die Pers5nlichkeiteQ

der LociisUi Xlll 15, des Hufriiis Crispinus Xlll 45, des C. Piso

XV 48 eini^L'fuhrl werden, fiber das Lebensaller der beiden luliae

zu XIV 03 und uber das Jaiir des Lrdbebens voii Pompeii XV 22

zu verdankeu habe. Noch reichlicher sind die der sprachlicben

ErklSrung dienenden Ziufitze. Eine grofie Hiire auf diesem Ge-
biete waren niir briefJicbe HiUeiluogen von Ig. Prammer und
W. Heraeus. Jenem vefdanke icb mancbe Notiz Qber Taciteiscbe

Neuprung^n im Spracbgebraucb, t, 0. ferro tni^, non milfa/tt,

enne fluxo, trmur terrae, posttra Ineet dieaem Nacbweise Ober

das Vorkomnien seiteoerer Wdrter, wie omMare, MiffittfiKre, Ai-

tistere = 'aufireien', ovare de, praecolere, ffrmacere, peromare,

rebetlatio, auch n»'iTiriknng<'ii fiber Doppelformen wie Cilo und

CMo, Locusla {Ivcusta) und Lucusta. Andere Zusatze geben auf

Gerber-Greef-John, noch andere auf Furaeaux zuruck; die Aii-

redeu Nero XVI 22 und patres (statt p. c.) XVI 31 hat Macke niit

Rccbt als beim i keiL-^w " ri hervor^'eliolien. Parallelslellen babe ich

in btiracbllicber Anzdhl t'lugelu^i. Sie slammen der Mehrzahl

nach aus Tacitus selbst, einige aus Sallu>t, Livius, Curtius, Valerius

MaximuB, Seneca, aus letzterem, wo es sicb nicbt um den Aua-
druck, sondern um allgemeine Gedanken bandelt, wenige aus den
Dicbtem. Ein paarmal babe icb die fiQber gegebenen Parallel*

stellen durcb passendere eraelzt, so XI 9 zu t'ociiiiil (nacb OpitzX
XV 28 zu pro legato (iiach Fabia).

Zu lii richtigungen der sacblicheD wie der spracbilcbea

Erkliirung habe icb mehrfach AnlaB gehabt. So habe ich XI 23

das Burgerrecht der primores Galliae als unbescbraokt bezeichuet,

XII 14 und 44 die Chronolo^i** d»T ParlherkOnige Vonones und
Vologaeses berichligt (nacb Taubier), Neroa ileirat mil StaiiJia
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(Xn 64. XV 68) in da^ Jalir 65 goseUl (nach Fabia), XIV 4 den

sinus Baianus von dem locus Luciinus geschieden, XV 10. 15 den

Plofi Anmdu mU den heuligen iMnrad-See gedeutet, XV 50. 71
die Notii flber die Vermehrung der pritorlschen Kohorlen be-

ricbligl, XV 71. XVI 8 die Wahl zwi^chen den Namen Gaesenniue

nod Caesonius, Tertullintis und Tiillinua entschieden (nach Heraeus)

ond die Senatsaitzung XVI 27 vom Tempe) der Venus nach der

curia lulia verlegl. — Waa die rprachliche Erklarung hetrifTt, so

babe icb die Worte duo XII 54 (nach Joh. Mailer), oppidana XIV 17,

armttere XIV 26. ratio XV 62, officm XVI 18, superef^se XVI 26
(nach l!e;atMi^^ nltaria XVf 31 (nach Ed. Wolll) aiiders gedeutet,

den \^ ()Ii<'Il Is terror Xi 19 und non frustra XVI 14 eine andere

Beziphung gri;t hf'n, gogen <lie bisherige Deulung von el vor Titium

XI 35 ein sat hiiches Bp lcuken erhoben iind das gegengeilige Ver-

hahnis der Worte hositues egeni hostes XIII 50 in anderer Weise

bestimmt (nach Furneaux).

Den Text der Rede dea Claudius babe icb an mebrereu Slellen

naeh dem €IL. ergSnzt und ricbtiggealelll und in den Kommentar
ein paar Bemerkttngen Qber BerAhrungen der Rede in Gedanken
uDd Aosdrack mit Liviua und Tacitua (nacb Hirechfeld) eingefOgt,

3) Anzeigen Slterf^r Ausgaben: Nottola, Agricola (Milano

1905): Riv. di fib)l. 35 S. 622 von S. Consoli (Kritik der Text-

gestaltung; au8 den Ausffihrungen ronsolis srhpint hfrvorziigphen,

daB er weder die I.esarten dos Arsiniis nocli die des Tolctanus

kennl); Ussani, Ann. XV. XVI (JH. XXXII 274): IkrI. phil. WS.
1907 Sp. 1454 von Ed. Wolff (die Trxlgcstaltung biete wenig An-

lafi zu Einwendungen, der Konnneiaar lasse an manchen scbwierigen

Slellen eine erlauternde Noliz vermissen. Im Einklang mil der

neuen Autlagc von Nipperdeys Annalen II ateht die van WolfT ge-

bllligte Erklarung Holbrookes von XVI 30 pre elonlaia: *be cbarges

Soranna wKh hating regarded the proconsulate of Aaia as merely

a tribute due to his preeminence ^ und die Bemerknng, dafi Stellen

wie Quint, decl. 12,26 arts aliaria tmpotiera als Uaflstab fur die

Erklining von XVI 31 altaria et aram complexa zu gelten ha ben);

Kunze, Die Germanen in der anliken Lileratur I (JB. XXXII 274):

WQrtt. Korr. 1907 S. 322 von P. HoeBler, Berl. phil. WS. 1907

S|». 1524 von r. Ilaug, philol. Ill S. 113 von 11 Terry;

Annihaldi, LAgricula c la Gerrnania di Cornelio Tacilo (JB.

XXXIII 228): Lit. Zontralbl. 1U07 Sp 1578 von -tz, Zlsdir. f. d.

Osterr. Gymn. 1908 S. 418 von L. Pschor, Boll, di lil. class. X
S. 377 von F. Ramorino, WS. f. klass. Pbil. 1907 Sp. 1145 von

M. Ihm ('gruodliche und uberaus dankenswerte Behandlung'; gcgen

die Annahme, dafi im cod. Aesinua auch die Germania direkt aua

dem Hersfeldensia kopiert sei, erbebt Ihm in Sbnlicher Weiae

Bedenken wie WQnacb Bert. pbil. WS. 1907 Sp. 1025); Job.

nailer, P. Cornelil Tacit! opera. Vol. II. Ed. altera (JB.XXXIIt 231):
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want Korr. XIV S. 439 too DOrr, N. pbil. Rundsch. 190B S. 271
on W. Reni, Berl. pbil. WS. 1908*Sp. 100 von Ed. Wolff (W. be-

anstandet einen Teilfder Lesarten HQllers im Dial., wahrend er

andere gutheiBt); Draeger-Hera eu8, AoDaleo I. II. 7. Ayflage

(JB. XXXIII 234): WS. f. klass. Pbil. 1908 Sp. 300 Ton Tb. Opiu
(l)rsoTinMne Texige>t,iltuiig ; doch vermule Heraeus an einigen

iStflleii den Ausfall eines Wortes, das vvolil fnthehrt warden kCnne;
feriier sei zn wfinsclien. dnfi er in dpii folgeiulen Hcften mit den
wenigstens t'iir die Srhiilei vollig liberUussigen Ipxikali^chtMi Noten
des Hrapgrrsclipn Konimeniars grundlicli autVdume); Fisher»
Aunalen (JU. XXXIII 236): pbil. Rundsch. 1907 S. 440 von

0. Wackermann, Lit. Zcntralbl. 1907 Sp. 1472 von -tz, Class,

pbilol. HI S. 121 von John C. Roire, Riv. di fil. 36 S. 171 ion
C. Harcheai, dor die Emendation Fiahera su XI 23 fartasM aofia

veramente feliee nenni; Fttrneaux, Annalen Vol. II. Second
edition (JB. XXXIII 238): Beri. pbO. WS. 1907 Sp. 1197 von
E. Wolff (aehr befriedigende Bearbeitung; W. billigt u. a. die

Streicbung von irieta nacb emcta XIII 57, tadelt aber das Feat-

balten an dem uberlieferten erifiuntur XI 32 und die Nicbtauf-

n^ihme der Ernestischen Fmendalion qvaeqve fhceret pn'nnpem
Xlll 3), Albenaeuin 4167 S. 265 (nichl alle neue l^scheiuungen

seien gebuhr»MKl iMTficksichtigl; der Index erstrecke sich leider

nur auf den zweiien Band), Class. Rev. 22 S. 22 von E. Harrison

(die neuen Bearbeiter batten die erste Auflage uicbt ebeu uber-

troffen).

U* Literariache und hisloriacbe linteraucbungen.

4) H. Helm, /wei Froblenie des Taeiteitshen Dialogt. Nwie
Jahrb. f. d. kliM. Alt. 190S S. 4T4—497.

Daa erste der beiden Pioiileme, die Helm la lOaen unter-

nimmt, ist die Frage der Abfassungszeit des Dialogs. Als Zeit

dea Gespracbes, sagt er, ist durcb die zweimal genau flxierte Zahl

von 120 Jahren, die ^eit Ciceros Tode verflossen sind das Jalir 77

si( licrizestelll. Mucianus l^nnn am Anfang dieses Jabres nocli am
Leben gewesen sein; moglicli ist auch, dafi Tacitus sich in bezug

auf sein Todesjahr geirrt bat. In der lirkmnten Stelie c 17 ist

sexta statio^'iViQ secbste Etappe', d. i. die (u^^ierung des Vespasian:

die Angabe euker bestimuUeii Zabl von Jaliren, die seit dem
Regierungsantritt dieses Kaisers verQossen sind, ist nicht erforder-

lieh; deqn jeder wuBte im J. 77, wie lange Vespasian regierte.

bt demnach daa Geapricb In daa J* 77 nod nicbt in daa J. 74/75

zu aetaen, ao wird man den konatruierten Gegenaati ziviachen

dem tmeniB admodum dea J. 77 nnd dem Schrlftateller des J. 81

erst recht nIcht zugeben kdnnen. Alao ist der Dialog nacb

Domitian^verfafit. Cegen diese Aoaelaung lifit sich auch aus der

Fiktion, dafi daa Geapricb wiedergegeiMn wird, wie as damala
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gehalten wunit ii ein Argumenl aicht gciviimeii. l»enn ers»i«ns

beiiauptet Taeaus nicht, daB er das Gesprach wdrtlich wiedergebe;

zipeilens ist jene Fiktion our ein altbewahrte^ KuosliniUcl, be-

iteiDt, Interesse an dem Gesprftcb xa erwecken. Die An-

gihUi 4ii Dialog ent 9$ und iwar ntch dem Agricola ge-

MMeiMB ist, bat kmoe Bedeoken; 'denn *8Uirker als in der

idwmn Z«it nod die Stilanlerfciinde im Ahertnm, »! stirker

dia ZMNiengeliArigkeit eintis bestimmten Stiles mit einer be-

stioMDteB Literaturgattung, nnd weit stirker endlich der bawuBte

AaacbMiB an ein bealimmtas Stilmusler\ Pur den Dialog war

Cicero jedenfal Is auch naeh Seneca das Stilmuster ; fur den Agricola

i*it e« Sallus*!. far di^ Cermania Seneca ^jfwesen. Man iimR sich

zu denti Zugestandnis entschlieBen, dali Taciliti* dif ^Int I ntiig-

keil batte, in ver?chipdf!nen Stil{j;attiingcn zu schreiben. und der

Historiker Taeiius ist nichl eine vereinzelte Erscheinnnir, er sleht

au4 den Scbultern seiner Vorganger. Dazu koinrnt, lli^ionen

nkbt unmittelbar auf den Dialug gefolgt sind; deuii das iniertm

Agr. 3 darf roan nicbt pressen. Nur den Agricola darf man her-

aniielMi], nnd desaeo erklirt sich aur Genftge aus der Nach*

alinnDg daa Salhiat. — Der Dialog ist der Ahaagabrief, den Tacitaa

ttlDeni mie lakre lang ge*hten bisberigen Demfe gibt, der Schlufi-

aiain aeiner Rednerperiode. Daa Urtdl, daa PItniua fiber aeine

Rede im Nariusprotefi fUlt, darf man nicht auf seine apitere

Schriftatetteret Qbertragen; denn es bezieht i^ich mebr auf die

Gedanken und den Standpunkt des Redners, ais auf den Ausdruck.

H§Ue endlirh Tacitus die Erkenntni^, daB der Preis, <f{»r der Hi;de-

kunsi winkt, der Ani^trengung iiichl wnrt isi, scfion im J. SO ^j*-

wonnen, so ware schw^r ^wh vorzustcllen, daB cr nach dieter

Absage an die iiiietorik ihr noi h Jahre lang treu blieb.

Somit stelll sich Hehii in seinen Urteilcn und Ergebnissen

duixiivveg auf die Seite Leas, tier vor zehri .l.ihi. u m den (iotf.

gel. Aiiz. 1898 S. 169 IF. (s. JB. XXIV 280) fuJgende Siitze vertreien

hat: der Antdrnek moenis Mimdum gestattet nicht die Annabme
eiMr Zwiachenieit too wenigen Jabren» der Agricela ist die Ersl-

linfpachrift dea Taeitiia» alia drei kleinen Scbriften aber aind bo

got wie i^eichieiiig, und jede von ihnen bat ibr beaonderea Stii-

aaneler (Sallust, Cicero, Seneca), In den AuBerungen des Maiernus,

dessen Anscbasangen der innersten Natnr des Tacitus nahekanien,

ist ein Programm dea Verfaaaers des Dialogs enthalten, der historische

Stil des Tacitus ist aus dem Stif .seiner Zeit erwachsen, die

rheloriscbe Schnlun^' bflaliijite ihn. sicl» als INachahmender in den

verschiedenslen Stilfornien /u bewpjcn. Diese iiesichtspunkte und
Urteile hat lleirn sich /u eigeu geniacht nnd weiter ausgebant.

Das zweite Problem ireht von der alien Beubachtuug aus. daB

die Krage, ob Poesie oder Ulietorik den Vorzug verdienl, mil dem
aehon in der Linleitung lu'dlinimten Theina absoluL nicliLs zu tun

bat. Keiner der erbaltenen Dialoge Ciceros, auch nicht der Aber
Jakmbwlehto XXXTT. 23
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deD Staat, iiefert in seiner Binleitung das VorUld zu eio«r der*

artig umfaDgreicbeo Vergteicbung, wohl aber der HortMisius, anf

den scbon Gudeman and John bingewlesen baben. Dieaer Dialog,

den Tacitus c 16 zitiert, ist ein protrepticus inr Pbilosophie, aiw
desseo Wesen sich von selber die Synkrisis ergibt Catllitts apracb
uber die Dichter, LucuUus loble die Gescbichte, Hortensius pries

die Beredsamkeii uiid verunglimpfte dabei die Philosopbie, wahrend
Cicero in iSngerem Vortrag den Wert und Nuizen der Pbilosophie

begrundete: racilus' Dialog ist kein prolreptirns. aber das Gegen-
aluck hierzu; er malinl ab von der Pllege der liloquenz. Bei

Cicero wie bei Tacilus foigl jedot li aut eine lebliafte UiiterhaUung

einc laugere Darlegung, nur mit deui llnierschiedf, daB bei Tacit u?;

dif Au^fubrungen MeBsallas von Seiundus und Maternus ergcUi/t

xverden. Das ZusanimentrelTen der Manner isl beideuial in der

Weise an ein Ereignis geknupft, daO der nSchste Tag zur Unter-

redung gewfiblt ist* und wie bei Cicm das Gesprich im Hause
des LucuUus stattflndet, so bei Tacitus in dem des Blaternus.

Man darf glauben, daB aus Hortensius' Lobrede auf die Bered-
samkeit von Tacitus manche Farben auf die Rede Apers, aus der

des Catulus auf die Poesie in die des Maternus Abertragen worden
stnd. In c t6 ist nicht blofi jenes Zitat, wodurch Tacitus ios

stillen seinen Dank fur Anregungeo aller An abstattet, sondern
auch was vorhpr xihpr dip Armseligkeit des menscliHclipn K5rpers

jind seiue kuv/e Lpbpnsdaiipr im Verhiiltnis zu den .h^hrlmnderten

der (it'srhirlit*' f^esa^jl wird, iius (Cicero gesch5pf(. Ini llorU'ii^itis

war daraut hmgewiesen, daB die IMiilusophif^ nodi niclii h Ih ;ilt

sei: Maternus erkliirt, die Poesie sei uralt, die Beredsatiikeu aber

jungerea Datmus. Der Gedaiike, dali die Beredsamkeit erst mil

der Scblechligkeit der Menscben aufgebluht sei, findet sich in

beiden Scbriften. Hortensius batte die Pbiloaopbie gescbmlbt

;

der Reflex dieser Partie zetgt sicb in Maternus' Bntgegnung: icb

dacbte, Aper werde vom Lobe des Redners zur Schmibung der

Dicbter fortscbreiten. Wie im Dialogus die ilteren Redner einzeln

charaklerisiert werden, so im Hortensius die griecbi8ch( n llistoriker.

Der Kunstgrif!', einen Redner innebalten und erst auf Bitten eines

andern seine Rede fortsetzen zu lassen, findet sich bei beiden

Aiitoren. bei Cicero freilicb nirhl im Hortensius allein Endlich

beruhreri sicb beide Dialoge im Gebraucb gewisser Bilder und
(ileichnisse.

Somit werde, meini Helm, die auf'fallige Synkrisis ini ersleii

Teil des Dialogus begreiflich, wenn man an das Vorbild des

Hortensius denke. Ist aber damit das an die Spitze gestellle

I'roblem wirkb'ch geldst? Helm selber gesteht: 'Bei Cicero haite

die Synkrisis ibre logische Berecbiigung, da es darauf ankam, die

Pbilosophie als alien andern Bestrebungen iiberlegen biniusteUen.

Tacitus bat bei der ganz verinderlen Tendenz seines Werbes
wenlgstens die eine Vergleicbung belbebalten, indem er die Aered-
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samkeit mit der Poesie um den Vorzug streiten luBi . Lr ver-

tichtet' somit darauf — UDd darin tut er mht nacbzuweisen,

daB bei Tadtiu swisehen dem Thema der Scfarift und der Syakrista

eia ianerer ZniaanDenbaDg, wie . bei Cicero, bestebe. Dies be-

stttigeD die SchluBworte: *Tacitus hat um der Lebeudigkeit willen

iQcb die Syokrisis beibehalten, die nun dem Gair/.eo dcD Scfaeiu

einer naturlicben, hierbio und dorthin schweifenden Unterhaltung

verleihl'. Damit sagt er dasaelbe wie Leo, bei dem es heifit, eio

Thenia I68e im Dialogus, wie im Leben, das andere ab; der Dialog

aber sei fiifitijctc rov 8loi\ und Tacitus habe nichts weiter be-

abaichtigt, als pine It'lx'nswalire UurcbfuhruQg des (»esprat[i>.

Eineo iiHiereD Zusamriietihang des Dialogus zu kaublruiereii

beniuht man sich, wie Leo mil Rectit sagt, ohne Erfolg. Dih

Monographie fiber Agricola entbehrt ebenfalU der kfinstieriscbeu

Ginheit; sie isl, wie auch lieliii sagt, cine Miscbuu^ vou Bio-

graphic und Gescbichtsdarstelluug. Tacitus bal im Dialogus die

Erdrterung des an die Spitze gestellten Themas mit einem andciren

Tbemat das ibm persSnlich nahegelegen baben muB, verknOpft,

obne beide su einem organischen Ganzen su verscbmelzen. WobI
mag er bei der DnrcbfObrung dieses zweiten iro Eingange nicbt

genaonten Themas. dem er die Form der Synkrisis gab, dem
Ciceroniscben Hortensius manches entlehnt haben ; aber daB diese

Synkrisis im ersten Teil des Dialogus begreifiicb werde, wenn man
an das Vorbiid des Hortensius denke, kann ich \lf\m nicbl zu-

geben, wenigslens nicht in dem Sinne, daB dadurcb das Problem

der Koni[)ositi«n des Dialogs gelost, seine Okonomie aufgekliirt

werde. Begreifiicb wird jeue Synkrisis vieluiehr erst durcb die

Annahme, daB ilir ein persOnliches Motiv zugruniie Hegt, das aus

der Rede des Maternus c. 11— 13 und nicbt minder aus der

ScbluBrede desselben Maternus hervorklingt. Dieser 'pers5nlicbe

Eioschlag' ist aucb Helm nicbt entgangen, und wenn man ibm
and Leo darin zustimmt, daB der Dialog ein Programm entbaltf

Oder, wie Helm sagt, von der Tendenz getragen werde, der Rede*

kunst Valet zu sagen, so darf man ibnen auch darin beitreten,

daB Tacitus gerade die Poesie als Gegnerin der Beredsamkeit ge-

wSblt babe, weil, wie Leo sagt, seine innerste Natur nach der

idealeren Kunst (d. h. nacb der Poesie im Gegensatz zu der

Historic) strebte. oder, wie Helm sagt, weil eiiif Saile in seinem

lunern klatig bei dem Lobe der Dichtkunst; und wenn Leo liin-

zufugt, tiaR dadurcb, daB er die Por<^if» wahlte, die Hezieliung das

unmitieibai Zeigende v»'ilor, so isl diese Molivierung ansprechender.

als die von Helm vernmiete, daB die Wahl der Poesie ihren Grund

in der Person des Maternus gebai»i habe. fc^ndlich scheint mir

die Bebauplung Helms, daB der Wettkampf zwiscben der Bered-

samkeit und der Poesie unenlscbieden bleibe, ebensowenig zu-

treffend wie die AufTassung, daB die Ausfuhrungen MesssUas durcb

die ScbluBrede des Maternus erganzt werden. Mit dem Ende des
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ItopiUlfi 1'6 181 Malernu5, wenu dies auch nichl ausdrucklicfa feut-

fwlrilt wird, der Sieger, and 4ieMB Ergeboii #ir4 ^srcli die

MMMe deB Mtimua, die sa seiBer mtflo fUde, nidil n
dsn VMrlng dm IfestaUa, in naher BaMMg ttehl, MKglidi

katitigl.

i) Tfc. Oriftll, De auctoribos a Tacit o is eoarraada Divi Claudii
vita adiiibitia. MCMVO, typU A. Uea«eke Oaoabraggeosia. 6S S.

Die Fr. Kooke gewidmete Abhandkng Griguils, die in einem

eben noch verstindlichen, aber mil fielen Drackfehlern beschwertea

•Latein geschrtph(f»n ist, zerfallt in einen allgcmfinen iind einen

besonderen I'eil. lo jeaem geht «r von der Annnhmc daB

das Werk des Aufidius Rassus fin't dem Tode tier Mt ssaJin^i si liioS

und demnach die fifi( her des Piimus a iine Autidi Bassi XXXI,
von denen Tacitus, Dio und Sueton abbSngig seieo, mil der Heirat

des Uaudiua und der Agrippina (48 n. Chr.) begonnen haben, ao

dai dieaes Werk des Plinius zugleich aU eioe Fortseteung des

Ulareii Werkaa desselben PUnioa de beiKa Gennaniae gellen konme,
wdehea Ida 47 reichle. Die DenkwMigkeitefn der j&ngeren

Agr^pina, die Tadtna ebenfalla vor aieb hatte, maehten, wie G.

aDMromlf iiet ilirer Yerfaeiratong mil Clandius ball, wlbreod die

des Cofbulo flkr die Bilclier XI und XU des TKitus oicht in Be-
traebi kommen. XII 24 acien in den Worten publki$ actii per-

stn'ptum die acta dxurna populi Romani gemeint; denn dafi bier

nicht inschriftliche Denkmaler verstanden werden dfirf^n, gehe

aus deni gfgenFfitzlichen Aiisdruck quae ro^, patres conscripti, et

in publica acta mitieiida et incidenda in acre cmmm(i$ y\in. [uin. 75
hervorM. f^ir Sjiruche der acla diurna erkeniif^ man deutlicb

II 41 fine anm t*lc. Die acla senalus zihen* Tacilu.s uichl blofi

XV 74, sondern auch — und zwar veiimitelst d^'sselben Verbs

fwptrio — II 88, wo zii schreiben sei reperio apud scripiarts

imuorffafm emm tmpanm aai$ Gandittrn etc.*). Diese acta

babe Tacitua, da er leiebten Zufrilt zu ihnen batte, in aasgiebigatena

Mafie bentttsl.

In den beaonderen Teil aeiner Schrifl aueht G., von Kapitel

ZQ Kapilel achreitend, die Quellen der BIchef II and XII zu er-

fetacben. Das Gesamtergebnts laatet, wie man nacb deni ?ortier

Ausgefubrten bereits erral: Wo Tacitus von Senatsverbandlungen
berichtft, hat er sich der acta senatus bedient, im 12. Ruche aber

huuptsachlich das Werk des Pliniiis a tine Aulidii Hum zugrunde
geiegt. Demnach aind auf die acta senatus zurilckisufubrttii die

') Urns gegeu ^tene ioter|ire(atioo erbobeac Bedcafceo, dab die V«r-
weisaMg adf «te U«hm Sebriflwerk for die Leser dta TaallM «aal
aofebrrirht \\'ive, llifit Verf. uoerledigt.

iJie Aiiilerung ist uiiuotig uuJ wallsam. Aucb sind die acti seualQS

schwerlicb jeuial.s acta tettalorta gcoauut Murdeu; d«ou settalus uod tenature*

liad Dieht iaeatiaehe Begrlfe.
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Kapilel XI 5--7, deren lofaalt tkh bei Saetoa uod Dio nicht

wied«rfiQ4et, di« edieu Claadii X1 13, die jedoob aucii den acta

pablica entoommen 8«in kdnneii, «eiM aoCa censor ia Xf 25, die

Verhandlung fiber das Kollegium der haruspices XI 15, die An-
giben fiber die Geschichte der Quastur XI 22 me die fiber das

prociiralornm XU 60 — *!f*nB diese Hinge mfissen in d«Nn

belrt'flenden ScnaUverhandlungeu zur Sprache gekommen scin —

,

die Hede des <ijaudius fiber das ins honoruin der Gallier XI 24

imd der daraut folgeode Bi'.s< hInB i wobei Tacilus den Ind. praea.

usurpant — denn man crwariet, wie G. meint, usurparmt —
Ufiveraadert fibei iiommen hat)* wabrend die Rede d^r Gegner des

Antrags (23) van Tacitus au& der Antwort des Claudius lieraut-

kuiilraiert itt, weitor die von l>io und SuetoD aiclit wwalwt—
Bkmbeaclilaaae dea Seoata siiguoaten gewiaMrFaraoMB (Gnapinua

XI 4, GOTtiia ktdw XI 20, Gilo und Aqtiila XU 11, Oalorina

Xil 38), das Aoflreteii doa Vitallitia im SoMt XU 5. 6, nae daa

daa Pollio XII 9, und die Verbandlang mk den Geaandten d«r

Farther XII 10. 11 — daon Taoitya aagt c 11, €laiidiiis babe ab-

sichtlich Tiberius nicbt genannt, woriM su schlieBeo ial, dafi er

die Aede des Claudius selber vor sicb gehabt bat; dersclbe Fail

Xlf 22 cmsulto reticebat — , terner \II 12— 18, deren Inbail

Tacitus dnn in die acta senatus aufgenommenen Berichten dp?>

Stat f halters voii Svrien entnommen hat, »gl. die Beiichte des

Ustonus XI! 38—40 und des Felix Xlf 54; desgl. XH 19. 20. 23.

24 (am Scliiuii die Verweisung aiif die acla diuriia), 25 (Adoption

dea Nero), 52. 53, und 58 (dcun was Tacitus bier uber Apamea
beriehtet, komte er nur in den acla seoatus findeo ; daoeben mag
er bier deo Pfinioa benittit baben, worairf die CbereinaliMnivag

mil Sueton deatel), endlioh Xfl 61—63, wo die CeBauigkeh der

Aniiben iber Cos und Bynna aiif den ofBaiellen 'Drafiniiig dea

Berichtes deutet.

Die Spuren dea Plinius und zwar seines Werkes frber die

germaniachen Kriege lindet G. in dem Abschniti XI 16—20, der,

wo Corhiilo f^rwahnt wird, mil dem entsprechenden Berirht des Dio

rihereinstinitiit, die der Bucher a line Aufidii Ijassi in dem Hericbt

lije fleirMt Hps Claudius imd der Agnppina am Anfang

von Xil, aiisf^eiioiuiiirii (lie Fi-zii h I ii n vom Atifireten des \j(olIius

im Seoat, s. uben (Ubei ''msl iujuhuil mil iho und Suetonj. Hier

triir der Hafl des PHniii.s jj,fgeii Agni>[)iiia hervor; ebenso XII 26.

41. 42 (CbereinstimmuD^ uiit Suelon). uud 59, wesbaib aucb diese

Kapitel auf Plinius seurfickzufubren sind. Demselben Gewabrsmann
folgte Tadtua, wo er yod SchauapieleD und Scbauatelluogen be-

rielitet: Ankunft dea Milhridatea inltoni XU 21 (iholieb Dio; aucb
Mat fenhitmr auf einen weaker aicberen GewihramaDn bin, ala

derjenige war, dem Tacitus in den vorhergefaenden Sapitein folgte),

die Naumacbie 'XH 56. 57 (ibnlich X)io, Sueton uod Plinius in

der n. b.), die Vorfftbruug dea Camtacua XU 36. 37 UhBittb
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wie fiberbaupt der ganse Kriegsbericbt 27—^37. Ferner verrit

sicb Plioiua durcb sein Interesse an MerkwQrdigkeiten (XII 25
admtabaru perdi; 27 ac fmU iueidtrat «l etc.) nnd aa Prodigien

(Xli 43. 64).

Verschiedene Quellen liegen der Erzfililnn^ XI 4 zugrunde

(quidam tradidere), ebenso XI 21 {quidam prodidere). Auch fur

die Darsteliuog des Tinler^angs der Messalina am Knde von XI

halie TacitUB inelueie Gewalu>iuaimer , uDler denen vielieicbt

Aulidius BassuH in * rster Reihe i>Und, ebenso fur den Bericht

fiber das t.iide des Claudius XII 64—68, wahrcnd 69, wie der

Vergieicb mil Dio und Suetuu zeigt, auf I'liuiub alleio zui uckgebt;

dem AbschniU XI 8~i0, in dem di« laiialiatiache Anordoiuig

lurOcktrill, scbeint eio Werk augrunde au liegen, welchea die res

Partliicae unter Claudius und Nero umfaBte'); XI 11 und 12 geben

vielleiclit auf die Hemoiren der Agrlppina aurftck, welche durch

Vermittlung des Plinius aucb die Quelle des Dio und Sueton in

den entspreclienden Pariieo waren, XI 14 auf das von Suelon

Claud. 41 erwabnte Werk des Claudius uber die neuen Buchataben,

aus' dem auch Plinius in der n. b. schopfte.

So ware denn der Urspning aller Parlieri der Bucher XI

und Xli mil alleiniger Ausnahme der Kapite! \l 1—3 (ProzeB

dpF Asiaticus), XII 44— 51 (parthiscbe An^^tlc^efiljeilen), deren

Herkunft G. im dunkeiii liiBt, und Xli 55, \sorijber er sich nichl

auBerl, aufgekliirt. in Wahrheil freilich laBl sich der Beweis daffir.

daB TacitU5 weder aus deii acla senaiu& in ausgedehutereui MaBe
gescb5pfl, noch deu Plinius in der zweilen Hftifte der Anualen
su seiner Hauptquelle erkoren bal, leicbter fftbren, als (Or die

Rlcbtigkelt der Annabmen Grignlls. Die viel erOrterte Frage der

Quellen des Tacitus soli bier nicbt aufgerollt werden; aber wer
das Oesiandnis Ann. VI 7 Seim Quadmtw: on'ginem turn refperi

liest, wird augeben, dafi die acta senatus bier nicbt unter seinen

Quellen ge\\esen sein kdnoen; denn in ihnen stand obne Zweifel

die Uerkunft des Quadratus, nacli der Tacitus geforscbt bat, ver-

zeicbnet; und wenn die^ fur die friiberen Bucher der Annalen
gilt, darf es auch fur die spalercn aiigenonuiieii werden. Was
aber Plinius betrilTl, so ist es u^^^abrsch(inl^cb, daB Tacitus in

den spalereu Buchern der Annalen ew^u Historiker als Haupt-
quelle gewabit bat. Ober den er sich in (1» nn Ibt-n Buchern (XIII 31,

uhne ibn bei INanien zu nenneu, uiid XV j3 quamvu abturdum
videretur) gertngschauig auBert.

6) A. Romizi, 8 cor res do Tacito. GlaMiei e u^olatiai 1907 5.159.

Bomizi hebt aus den Werken des Tacitua die lesenswertesten

Abscbnitte hervor, dereo tektOre geeigoet sei, ein Bild too der

fc^igenart des Historikers xu geben.

«) S. 2S fi^ 6. toch 4w Abaclmitt XII 10—21 a«f dietea Werk zuriick,

wMbread w Ihn S. 43 f. eat den acta seoatot ableitet (s, okea).

GoogI
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7) IV. Peliciaoi, L' «ooo dfli qualtro inperatori. Riv. di storia

antica XI S. 37b ff.

Fortselzung und SchluB des JB. XXXI 11 245 erwahntrn Aiif-

satzes: in der Ou6ll€n'i'<^g^ i^leWi sich Verf. im ganzeo auf Groags

Standpunkt. Abgesehen davon, daB Tacituii, der im J. 69 in Rom
anwesend war, vieles aus eigener Anschauung woBte, seien seine

Quelten iehr xahlretch gewesen. Dem entsprechend polemisiert F.

am eifrigslen gegen Fabia: die Lehre von der geineinMinen Quelle

dea Tacltua und Plutaroh redutiere aich heute auf daa Zugestandnis,

dafi dem Tadtufl eine sekundare Quelle vorgelegen bat, die auch

Plotarch, und swar vieUeicbt ate Hauptquelle, benutzte.

S) Heiarich Ndthe, Die Drususfeste Alisa uach dea romiscbeD
Quelleo und dea Lokalforaeheageo. Uildeihera 1907, A. Lax.
:^ft s. 1,20 M.
Ndthe ist bereito frQber als eifriger Verfediler der Preinschen

Hvpfithese Aliso = Oberaden herTorgotreten; i*. JB. XXXII 297.

XXXUI 250 In ilpr vnrlipgenden Schrift, welche die Angaben
iler Quellf'ii mil lien Kr^'ebnissen der Atisgr;ibun^»'n kombiniert.

ohne wesentlich Nhups m bringen, sind foigeride (iesichtspunkiH

die wichtigsten : wds Drusus anlegte, mufl ein Slandlager gewesen

^ein, belegen an (I«mii aiten Heerweg, der von der niiUleren Weser
und der Diemei Qber Lunen an den Rbein bei Xanten fuhrie;

dies paBt auf die 'Burg' bei Oberaden. Von der Belagerung Aliaoa

im J. 9 n. Chr. stammen die zablreicben pila moralia, die man an

der Nordweatecke dea Oberadener Lagers gefooden bat. Aapreoas

fAhne dama Is seine swei Legionen von Haltem, wo er stand,

glficklicb an den Rhein. Altso isl st it dem J. 10 n. Chr. nichl

wieder in den Besii/ der Rdnier zuruckgekebrt; auch Germanicus

hat es im J. 16 nicht wieder besetzt, als er das von den Deut-

scben belagerle Lippekastell, d. i. Ilaltern, entsetzte. Der Name
Aliso, ein gernianischer Bauerschaftssname , ist von Driisus im
J. 11 n. Chr. ITir spin Kasteil iibernoni men wordeu und his heute

in dem Mamcn Elscy erhalten. Zwischen Seseke und Klisun. wie

der Zuflufi der Lippe bei Die heiBl, isi freilich ein Nanwusgleich-

klang niclii mehr vorbaiiden, seitdem der FluB un)genannt worden

ist. Aber mauche geograpbische Bezeicbnungen der Gegend er-

innern noch an den alien iNamen des Baches; z. B. acheint in

dem Namen des im Quellgebiet der Seseke gelegenen Dorfes

(H)il-beck ein Anklang an Al-iso erhalten au aein.

Angezeigt von A. R. tro Lit. Zentralbl. 1908 Sp. 593: Nur
der Name Elseie falle gegenflber Haltern zugunsten Oberadens in

die Wag.schale; da aber dieser Name baufig vorkomme, bleibe der

Streit noch onentschieden.

9) Bni. Seyler, Der Riimerforsohong Irrtiiinar in dar Alisofrage.
Nuriihr 1907, ill! Selbitverlige deft VarfaiMrs, Spittlerto^raben 17/1.

18 S. 0,60 J(.

Dieser kleinen Broschfire sind bereita andere ebenfaUs in das
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Gebiet dcs romisthen Heerwe&ens falleiide Sclirifleo d^selben
Verfisiiers voraiisgegangen : Die Drususverschanzungen bei Deisen-

holei! fl900), Terrae Hmitaneae (1901), Agrarien uud Exkubien
(ganzlii ti umgearbeitete und vervollslandigte Aasgahe 1902)» Oir
fioRicrforschung LeistuDgeo und iritiimer (1907, aiigezeigt vofi

A. R. im Lit. ZentralbJ. 1907 Sp. 1606).

Seyler liehc eine schaifa GreDsKaie zwisoben den AvsMchen
Mftra und tmttihim* Gin Lager nit Mmeii nech aHea vier

Hinnnelsrichtungeii htMUiTrilirBDden Toren dieM der *iliivea Ver-
teidiguag', ein Kastell venndge der Widentmd^l^ketl MiMr
Mauern der ^pissiven'. Es sei daher fSibcib, die Befestigung voB
Oberaden fQr ein rdmiacbes Standlager UDd gteichzeitig fur daa

Kastell Aliso zu erklareOv Das letztere sei sie &iclier nicht, das

rrsterp wahrscheinlich auch nichl. Ilaltern konue schon dpshalb

uichL mil Aliso iilenliscb seiii, weil Aliso die am weitesten nadi

Osten vorgcschoberu' ll»'tV'stiguiig sei» mfjsse. Vielmelir seieii lirr

Krd\verk(^ sowobl von Haltern alit von Oberaden ali^ I ekiniagazine

zu deulen. Dai? Erdwerk auf dem Annaberg bei Haltern sei einp

filr die passive Verleidigung eiugerichtete Befestigung, also ein

Kasleil, freilicb, da es kein Mauervverk hal, nur fur vorubergehendeo

Gebrtuch bealknint, das sog. gretfle Lager ein Slafleienagaain a«r

Versergung der \m Uencn GerinaDiens Krieg Mrenden rMiaolm
Arnee. Nur bia bierber, wie ea acbeiat, war die Lifipe aoUffbar.

Der nicbate Stapelplato ivar daa 35 km entlmte Crdererk wi
Oberadeo. Ober Oberaden hinaus musseo akb, wic S. aB Hftlier*

mann anknupfend ausfubit, die StafTelnagaziDe in anniberftd

gleicben Distanzen bis zubi Kaateli Aliao fertgeaetit h^n, welches

mit dem von Tac. Ann. II 7 genannten castellum Lupiae fimnmi
adpotitum ideiilisch sei inir! \u Klspn N^Mihaus oder noch naher

dem rrs|>!"in»t;e (Ipp Lippe gelegeu bahr-u mii^se. >'nch Dio war

Abso ein 3iauerbau; es bildcte mit deti ebenfalls von Drosus er-

richleten Befesligungen aut d^m henligen Tt uiuijiuger WaWe. die

Mcli vou Bielefetd bis nach StaiUbeige <'rstiecken und u. a. die

Groleiiburg und deo Tunsberg bei WistiDghauseu einbcblie^en,

eio geaGhlesseoes Ganae. Nur in einer derartig gesicberten SteUang
kooBte Tiberius im J. 4 v. Chr. ad caput Em^ob AberwinCera. Dae
erste Lager des Varua, nacb deaaen Untergang die Hfthen dea

Oaoiag nicbt mebr beaettt waren, befeod aich Oatlich vom heuligM
Teutoburger Walde, ?lelleicht bei Niebeim.

10) h Bartels, Zur Varusscblacb t Korreipoadeozblttt d«r WmU.
ZUchr. f. Gesch. u. Kuost XXVI (1907) !Vr. 43 und 56.

Von Huriels' Ansffihrungeu gelie icb nur den ScbiuB wieder:

hie besle nnf^Me fur die Sclilnrht bleibe Vcllpiii?, der Zeitgenosse

des V-'^rns. Sriiie Wortr inrhisns sihm^ paludif^iis, <lie sich viel-

leirhl III t]»'ni AuMlnick r>Teroxo)Qice bei Dio vviederspiegein, weisen

aacb deal liaude der groBen nordwestdeutscben Moore, xwar uichl
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oImip weiieres naoh iiarenau, aber docb wait ab von Detmold und

dar TmAckmi$ SaiMiolibanlU.

11) Dr«geadorff, KftrreafoiidtiuzbUtt dea Gejuiintvereios der GcmIi.* uad
Altertnasvereiae 1907 S. 347. — G. Kropatschet, Korrespoadsds-
blatt der Westd. Ztschr. f. Gesch. aod Kuost 1907 S. 133. — P. Roepp,
ebd. S. 16!. F. Knokp, Einr wichtige Anffiadung, Osn^-

briicker Zeituug, 29. Febr. vgl. VVS. f. kkas. Phil, im S. 477. —
H. Labaer, Rarreap. d«r WaMd. Ztoekr. f. ftftdi. u. Kaait 1907
S. 160.

Drageodorff berichtol im Auchlufl an die driUe Tagung daa

.

NardwMtdatttacbtii VerbtMlaa fir AlterUiMfonohiiiig in Bremen
and Geeatemflnde am 4. uod 5. April 1907 Ober dk biabarigen

Ergebniaae der Ausgrabungen bei Oberaden; an der Diskussion

beteiligten sich Knoke uDd Scimchhardt. Hierzu vgl. die Anzeigen

der Schrift 0. Preins, Aliso bei Oberaden (JB. XXXII 296) von

0 Wackermann, N. pbi'l. Rundsch. 1007 S. 447, mid seines *Nacb-

tra-s (JB. XXXIII 249) von H FJrkhoff, Ztschr. f. d, GW. 1907

S. 691 (zuslimmcnd). — Auch Kropatischek berichtet fiber die

*Ausgrabungen ini Rdmerlager zu Oberaden 1906/7'. — Koepp
gibt MilteilungeD Tiber *die Ausgrabungen bei tlBllern im Winter
1907'. — Knoke berichtet uber einen wichtigen Miiozfund ini

Feldlager zu Halteni: tnier dem groBen Lager beGndet sicb ein

Jllterea Feldlager, deaaen Gruben bei der Anlage dea grofien Lagers

logewurfeD warden. In etner dieaer zugeschutteten Gruben bat

man win eine Munse ?om J. 2 n. Chr. gefanden. Danach kann
daa Feldlager iricbt vor dteser Zeit angelegt aein, und da das

ebera Lager sicher jOnger ist, kann es nicht das 11 v. Chr. an-

gelegte Aliso sein. — Lehner bertcbtei fiber *die Ausgrabungen

in ?0lera 1^7'.

12) A. V. !)nm,ts7i>wskiy KleiBfl Baitriige zor Kaiseri^ascliiclite.
Phil<>lof<iis ti" S. 5.

I. Zu Corhulos Ariii(;iiiscbeiii Kriege. llif^r handelt »;» sicli

um eine im Journ ot flcH. studies XXVI! (1907) 64 n. 5 ver-

dffentlicbte veri^iuimnt^ite iii^chrit'i aus Btthuii^n. die v. il. ais eine

von der dem Ttgraties beigegebeuen vexillatiu der legia VI Kei rata

wUiretd ihrer Winterquartiere in Grofiarmenien ibrem Komman*
danten, dem primipihu (St^ptoAis) Asper, gesetste Ehreninschrift

ergSnst und interpretiert. Die Inschrift liefert somil einen Koni-

mentar in Tac Ann. XIV 26 uddiium «l jiroeitdnim, mitte I^VMiertir;

im$ $9eitruin cuhorte% dtuM^ue efHtifttm alat und xugleich zu XV 4
iwrMfNe (in Tigranocerta zum Schutzc des Tigranes) mt/ttes;

denn dieae milites sind eben jene XIV 26 genannten Truppen-
ahteiltingen. Kommandant isi aber jener Sulpkins Asper,

den wir als einen der (Irhplior der I'i^onijichfn VerschwornuL' ans

Ann. XV 4*^. 50. L*'riiipn, von Tacitus als Onttirio l)r/»'i( Imet,

d. 1. soviol aJ2> l'rjiui|>ilar. — 2. Die Vcnvallung Judaa& uater
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Claudius und Nero, fiber Ann. XII 23 ituramque et ludaei de-

functis regibus Sohaemo atque Agrippa fratmutOB Si^ruu addtti in

Verbindung mil der H. V 9 gegebenen Notiz urteilt er ebenso wie

Nippprdey; desg!. uber die WrwaltUDgsgebiele des Felix und
Cumanus Xlf 51: vielleicht bestnmi das Gebiel des Ciiniisim^ aus

Ituraa (deni Hen he des Sohaeiuus) und Galilaa, wahretui Kelix

Samaria und die Landschaft JudSa regierte. NacU deiu Sturze

des Cumaous wurde GalilSa mil den beiden andeni judischen

Spreogeln unter der Verwallung des Felix wieder \ereinigt. Tacilus

aber bat vod den Verwaltungsgebieten der beiden Prokuraloren

nur die aocinandergreoieDden Landaehaften genannt, die der

Schauplata der berieliteten Vorgange waren.

13) E. HarrUoD, The eliMieal Qoartsrly I S. 305

vei'gleicht Tac. U. HI 45 mil Ann. XII 40 und entscheidet

flich (aicherlich mit Recht) dafUr, da0 ea aieli an diesen beiden

Stellen nicbt um einen und denaelben Kriog bandelt, Veoutiita

vielroebr swei Veraucbe gemacbt bat, aicb dee Thronea der Briganten

zu bemicbtigen*
4

U) II. L. VVilsoo, Mitteil. d K. 0. arch. latt XXI 8. $94 (vfl. WS. t
klavs. Phil. 1U08 S. 692)

verAffentlicbt eine nach dem Schrirtchdralcler aus der fruheren

Kaiaerzeii stammende Grabsebrift ans Terracina. welche die Isgiio) VI
Vk{trix) und nln beUum Mtt{hridaticum) erwahnt. Gemeinl ist

d(M Krifg lies A. Didius Gallus. legatus pro pr. Ton Mosjpn. gogen

Mithnd iifs Mtiypor uius: Tac. Ann. Xlf 15. Vpl. A v. nomaszewski
in dcDM llten >litl. XXII S. 333, der die Insciirift zu ergaozen

unierniaimU

15) i\. Vulir, P«»tiliu» Cerialis. Klio VII 457.

Vpff. weisi daiauf bin, daB der Einfall «ler Sarmaten in

Mo>ien (Tac. H, IV 54), der Tod d*"^ Vileliius, die Ei nmrdiinn; des

iiurdt'oaius Flaccub nnd der sich uiiiiiittelbar daran anschlieBende

Ausbruch des <;ermanischen Aufslandes in dieselben Dezt inberlage

des J. 69 u. Chi . lieien, und setzl danacb den Aufbruch des Pelilius

Cerialis Ende Dez. 69 oder Ian. 70.

16) B.Theo4or KIotte» Di« Christeakatattrophe aaterNero naeh
ihrea Qaellco, iasbesoadare uach Tac. aao. XV 44 voa
ueueu)UDt«rsticht. Tiibiafaa 1907, J. C. B. Mohr. UBS. 3,60 UK.

Tacitus ibi bekanntlicb unter unsern Quellen fdr die Neroniscbe

Cbristenkatastropbe die einzige, die dieses Rreigni8 mit deni Brande
(\pv Stadl in Zusamnienhang bringt. Dazn wird dtM- VT^rf seines

Herichles. \vip viele und so am li d»T Veifasser dieser Inters nrhimg

urteilen. beeinirlchligl durch die lendenzidse, Nero feindliclie Be*



Jeicliliil^ welche die ganze Darstellung von c. 3S an behemcht

ond den Verdacht naheiegt, liaB manche Tatoacben in ein anderes

Licht gerdckt, die psycboiogischeo Moti?ieruogen deD VorsteUungen

und der Tendeoz i^es Scbriftsteliers entsprungen seien. Darum
bedarf, l^lirt Kl. fort, das von ihm entworfene Bild pirM'i kriiiscljen

PrOfung, der eine Fosi.slellung de^seu voranzngehen hat, was sich

aus den ubrigen Quellen mil Siohcrheit gewinnen IfiBl. Diesp

sind aufier Suetun div rhri.slliL'lieQ Zeugen: Melitu, Clemfus

Romanus, Tertulliau. uiid vun den Scbriften des N. T. besonders

der erste Petruabnef. Auf die Frage, wie Nero dazu gekommen
ist, einen solcbeo Scblag gegen die Cbrisleii zu fuhien, gibt Melitu

Antwort, der you Allien Ratgebem Nem spricht. Dieses Zeugnis

detttet KL, siner alten Vernutung folgeod, auf jadiscfae Kreise, zu

denen Poppaea in Beziehong stand, and dieseJben meine audi

Clemens, «enn er too i^loc spricbt, d. b. von der Cifersucht Zu-

sanmengehdriger, solcber. die uach dem Ursprung ihrer Religion

mit den Cbristen eiguDilich batten zusammeniiaken sollen. Nach
samtlioben chrisllichen Quellen, wie auch oach Sueton, waren die

Opfer der Katastrophe nur Christen, und der Schuidtitel, unter

dem die Masscnbestrafung f^rfolgte, war ausschliefilici) der Christcn-

name {wq XQ^^'*^^^^ '"^ Petrusbrief). Als soldier al>er lianii

der Name Chnstianus nicht in einem kriminalrechtlichen. sondern

nur in einem Ivoerzilorischi'n Verfahrrn vcrwendut woiden sein.

Die Nachwirkungen dt-i liuibicMteindlicheii fc]ntscheidiiug Neros

zeigen sich in Jen Christenverfolgungen der spatereii Zeit.

Bei Tacitus verfolgt die Schilderuug iles Biaudunglucks uud

der sich daran ansebliefienden Cbristenbestrafung eine einbeHlicbe

schriftstellerische Tendenz. Die Unsicherheit, die In den Eingangs-

worten feru on doh print^ steckt, tritt bernacb v6lllg in den

Hintergrund vor der Nero verdSchtigenden Oarstellungswclse* die

ibren Gipfel erreicht einerseits in der Bebauptuog. daO Nero

lediglich durch das Bestreben, dem ibn als Brandstifter i)elastenden

Gerdcbte eOtgegenzulrelen, zu der Verfolgung der Christen ge-

trieben worden sei, andfrerseits in den ilin endgullig brand-

markenden Worten des Subrius Klavus c. 67. VVir (ioden in den

Kapitein 38—45 cine ansteigende Flul vun Verdrtcfitigungen. /u

dpnen die aiigefiihrteii Talsachen finsi lilicfilicli de.s FrnM,(ii'it*>,

daii der zwcite Brand in den Besitzungen des Tigeilinu^ au&brach,

nicht ausreiclieii.

Das durcli aholendo rumori gegehciic Motiv iial racitu» seiner

Teudenz Tolgend sich selbst zarecblgelegi. Denn die Qbrigen

Quellen wissen nichls davon, dafi die Christen als Brandstifter

bcstraft worden seien, und unsere durcb jene Worle gewecbte

Erwartong, die untergeschobenen Opfer wegen Brandstifluog wirk-

lich vernrtelU zu seben, wird durcb Tacitus* Bericht selber ge-

tSnscbl. Dazu sciieint das Nero belastende Geruchi weder stark

noch weil verbreiiet gewesen zu sein: von deu Kreisen der Ver-
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schwornen titsgegKDgflD, foheint es im Vblke^ das Nero endben
war, wenig Glauben gefunden zu hafoen, so daiB die Beschulmgoiig

dee Svbrius Flavus den Kaiser nicht soMteriich erre^e, wie darans

hervorgelit, dafi er sie in das VerMrprotokoll aofnehmen lieB;

denn atrs welclipr anderii (JneUe ans dieseni Prolokoll hatte

Xacilus seine kenntnis von jenei AuBrrung schopfpn k6nncfi?

Hat also Tacit (Inrrh die Worte aholnifio ntmori die

treibende Ah>j( lit iSeios bei tier Cbristenverfoigung niciil getroflpn,

so scheint dorh ein iirsachlicher Zusammenhang xwischen dem
Rrande iiml ilt^i (.hri.-^ienkatastruphe vorhaiulen gewe&tMi zu i^ein:

der Scblag gegen die Christen solite wie eiu Sicherheitsvenlil

wirken, damit das Volk fiber den circensisclien Vemstaltangefi

seine Not and deren Umdie, das Brandanglftcli, vergesse. Sil-
MH reo$ iat io demselbeii ellgemeinen Sinne gesagt wie Ami. I Z%:
die ausgesvcfaleQ Strafen soUlen eine ediwere fendmldmig der
Opfer anxeigeD; die Art der Verschuldirag anszamaleD bKeb deo
Xui!chaueni fiherlassen, und dieae daebten wohl weniger an wirk-

lirhe Brandi^iiftuog als an ein Verhalten, durch das die Qbel be-

leumundeten Christen den Zorn der Gotter herausgefordert und
•<o das Uogluck herbfii^rffuhrt hnttpn. Also hftehstens mitt«Ibar

konnen die Christen als S( hnldii: :m dein Liigliick Ton Npto imter-

gciicboberi worden sein, und aii( h die Vorstellung, dafi eschalo-

logische (iedanken die Christen zur Verleumdung als Mordbreoner
empfobien hiitten, ist ahziilehnen.

Die znerst Ergriil'enen (correpti) warden dem kaiseriichen llof*

gericht vorgef&hrt, wo sie einem verwaltungsrechtJtcben, koenitori-

achen Verfabren nnter Neros pereftnttcher Initiartive nnterworfeii

wurden. Zn fitt«bmUwr ist su crgansen wrbm a m Itonam tm\
denn die Brgtexung CMMoMot te eiae trMe die ^hiMeniBg dea

Christentums, die Tacitus doch nur parentbetisdh einflidrt, avs

der Peripherie sozusagen in den Mittelpunkl der Eniblnng rucken.

ErgreifuQg, VorfOhmng, li^iBgeatfndnia — dieses obne Anwendung
der Folter — sind einander unmittelbar gefolgt. fTfdrm Tacit«s

dem Leser als Erprm/tmi: iw faffhmHnr 'wir sind Mordbrennpr'

durch den Zusammeiili.tn^ ii;di»'lrj.'!, .stdk cr elwa« als geschehen

dar, was er nach seinen Vorurteilen uber die Christen fur niftglirh

gehalten hahen mag, was aber nicht wirklich geschehen sein kann
Schon in der Quelle des Tacitus stand ein objekiloses fatebanhtr,

als deiisen Ergauzuug gedacbl war 'wir sind Christen', eine Ant-

wort, die sehr wohl als das Gestdndnis einee Verbrechens ge-

nonimen werden iionnte. Erst dureb die Heraoanabme dieser

Antwort atis dem Zusaaimenhange, in dem sie bei dem Gewihra-
mann stand, and durch ihre Einfigung in den tendemifiaon ILod-

text bei Tacitna enlateht die Voratellang, als hMlen die xoeiat

GrgrifTenen die Brandsiiftung eiogeatanden.

InHcio eorum: also (Christen sollen nach Tacitns* Meinuog

eine grode Zahl von Mitchristen angegeben baben, was nach dem
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Zasammeabiiage our beiBeo kaiin: der Moidbrenneiei beschuldigt

liabeD. Dies kaon nicht richtig seio. Vielniehr gaben die zuerst

Ergriffenen, ohne te, wanim at sieb handelte, sogleicb fOUig lu

AbtncbMien* AnbaltspuDkto tor Harbeitchaffang der graBes Menge.

Aacb dieto wird densalbeo fomilMen Verfohren unterworfen. Da

l^
litalkh trill tmt Mbwcre Dtaharmoiiie ein: Tacitus lenkt ?on

deo) crimen tncendii zum 9ditm kummii generis ein, indem er, un
abar diesen fur seine Daratellung mifilichen Punkt hiowagtukoiPDen,

den unbefttiramt debnbaren Ausdruck Imnd promd$ fuam gebraucht.

Da nun im koerzitorischen ebenso wie im kriminalrechtHchpii V>r-

fahren die Uniersuchung sleU nur auf eine^n ProzeBgegeiisuiu!

gericbUt iat, so ist der SchluB unabweisbar, daB die Obprfuhrung

der ingens multitudo umi (iamit lU r same FrozeB siclt alleiu auf

Grund des VorNNuries voilzo^iiii h;U. tlt»n Tacitus mit dem Aus-

druck odium humani generis unischreibL Jetzt siebt man, warum
Tacitus in seinem Bericht uber die Schritte Neros sieb vielfach

80 dunkel ausgedrdekt bat, warum er zu fauhamlm keinen Inbalt

angibt, soodem die Ergftniuog ?od immibm nur nahelegt, und
warum er hemacb daa aimtm immM erwihnt, obwohl et niebt

io Frafe gekoaneii itt: er Teracbleiert die Klaft iwiacbefi seiner

Teodeni und der Wirkljcbkeit» obne die letztere zu fiJscben.

Uaber aucb der von ihn gebraacbie Ausdruck 'Hafi gegen das

lfen3cbenge§cUecbt', woniit der feindliche Gegensatz gegen die

den Beivobnern des r6miscben Weltreiches geroeitisame Kultur,

die bartnackige, bewuBle fsolieruTitr der Cbristen ^emeint ist, d. i.

das *Christef!iunv Ahei ej vtimeidet diese Bezeicbniing und
waJilt euie inilf^jp, dercn Bedtiuluntj die Mdglichkeit oUt u laBl,

sicli f'irie deui Verbreeben der braiidstittung nabekuiiiiiien(ie Ge-

:ii[mari<; v urzustellen. Auch meldel er nicbl den abschlieBendeti

Li leil»i>piucb, <itv aU ^Schuldtilel dea Christennamen bezeichnet

tuL So ist der auf Brandstiftung binleitende Hauptgedanke seiner

DarsteUung trots des diircb hand |weM^ di chMie Aiceiidii selbst

gemacfalen Abstricbes anangetasiet geblieben.

Der GrundfeUer, der den im forstebenden skissierten Ans-

fikbrungen lUettes eine verkebrte Richtung gegeben hat, ist die

fblscbe Deutung von qui fatdbantwr* Die relativische SatzfOgung

sowobl wie die Natur des Imperfekts verbieten es, in deoi fateri

einen Fortschriti der Handlung zu seben; daher ist Klettes Satz:

'Erpreifnn^'. Vorluhrung, Eingestandnis sind einander unmiltelbar

gelVjlgi ' uuru litit!:. Vielmrhr lag das Bekenntnis bereits vor, r^ls

die Lrgreit'uDg erf'olgte. l)a aber als Objekt eines King*'>t,iii(inisi,es

seitens solcber, die uuch nicht ergriUea waren. die BraniJ.siiftung

nicbt gedacht werden kann, so ergibt sich Un jcden achtsanion

Leser als luhalt dfs Ge^itandoisses mit iNotwendigkeit diii Zugeburig-

keit zu der eben gescbilderten exittahiUs superstition d. b. das Christ-

sein, und qui faU^mUur ist « *die aus ibrer religidsen Ober-

seugung kein Hehl macfaten'. Dabei ist keine VerscbleieruDg,
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keine Gcheimnistuerei. lad weiiD es uiclil Tacitus' Absicht ist

lu sagen, daB die saerst £rgri(fenen eiDgestaaden, die Stadi an-
gezfindet za haben, so ist es ebenfSiJJi unriebtig, die folgeodeD

Worte dahio lu deuten, daB sie die auf ihre Angabeo bin Herbei'

gescbaffUm ebenfaUs der BrandstifUiag bescbuldigt bSUeii. Die

Disbarmonie also, die nach Kleties vermeinilicber EntdeclLang der
Darstellung des Tacitus in dem Verhaltiiis der Worte koMd pninde
in crimine mcendii quam odia hmmani genem su deo vorhergeheoden

aobaftet, ist niclit vorlianden. Tacitus sagt: weder die zuersi

noch die nachtrSglich Krf^riffenpn wurden der Braiidsliftung uber-

luhrt; man miiBle sich damit begiiugeu, ihr Christspin nach-

gHwiesen 7.11 haf)en: denn allprdings wird mit odium h urn ant generis

dai> Weseii des Chnsteutums. Tacitus es auftaiite, bezeichoet.

Die Worte in crimine incendti, die mit subdidil reos in Eioklang

steben, machen es unzweifelbaft, daB das eigeiuIichR Ziel des gegen
die Cbristen gerichteteo Verfahrens der Nadnveis der Brandstiftung

war, aber da diese niclit erwiesen wurde, nabm man, wie Klette

selber S. 118 sagt, die bejabende Aotwort auf die Frage esUpie

CkruHam? fOr das Gestindnis eines Verbrecbens. Der Schuld-
titel, UQter welcbem oacb dem Taciteiscben Bericbt die Christen

verurteilt warden, ist derselbe, den die Qbrigen Quellea angeben:
sie sind verurteilt worden mg xjQ^fS%ia»oi,

Aber nicht nurdas spracblicb-grammatiscbe Argument, welches

wir der Form des von Tacitus gewahlten Ausdrucks gut' fatebantur

eninommeii liabj'ii, spricht gegen Klettes FnteipretatioD, auch sach-

licbe EiNvagnngf^n riiacben sie unmdglicb. Wclchem Historiker

d,«iT man ziijiiuien, daii er in einem Atem sage 'sie gestaoden

die biaadsliltun- tind *si> wurden der Brandstiftung nicht fiber-

liihrt'? Odei wie kann man glauben, daB Tacitus die Cb^i^len

als gestiindig dei' lii andsfiftung hingeslellt habe, nachdem er ud&

vurher nur zvviscbuu iwci Versionen iiber die Enlslebuug dea

Brandes — forie an dolo principis, incertum — die Wahl gelassen

hat? Eine dritte Mdglichkeit ist dureb dksen Eingangssats von
ornberein ausgeschlossen. "Daiu kommt nocb folgende Erwlgnng.

Klette bemerkt rich tig, daB Tacitus, nachdem er in jenem Eingangs-

satz die zwiefache Oberticferung seiner GewabrsmSnner ikber die

Entstehuiig des Brandes angegeben hat — das forte wird wohl

mil Uecht auf Cluvius zuruckgefubri im Verlauf der Darstellung

des Ereigntsses selber mehrfach andeutet, dafi er seinerseits der

den Nero belastenden Version Clauhen zu schonken geneigt sei.

Dieses Zurucklreten der vorher verzeichneten Unsicberbeit ist fur

Tacitus nieht aiiffallend, fief ;tii< !t xjQSt mebiiacb, wo er eiue

Diveriieii/. .Neiner (^Kirllt ii vurgeluudeu iiat, durcb leise Andeulungeo

verral, welcbe Version er iui die richtigere halt odcr lu balten

geneigt ist. Es genugl lu hezug auf dicsetj i'uokl aul" .Nipperdeys

Anmeikung zu \V1 3 zu vei weisen. Ist aber eine dem ^ie^o

feindlicbe Tendeuz in der Darstellung, die Tacitus von dem Bnnde
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gibt, anverkfinnbar, so warde man io einen unlftsbaren Wider-
spnich Dnit dieaer Teodenx gerateD, wenn man seine Oarstellong

dea VerhSrs der Christen dahin interpretteren wollte, dafi es ifam

dorch deren Gestandnis gelungen sei sicb zu entlasten.

Wanim das durch aboUndo rumori be/pichnete Moliv Neros

zum Einscbreiten gegen die Christen dem Verf. so sehr mifiHillt,

daB er behauptet, Tacitus habe es nichl in seinen Quellen ge-

funden, sondern sich selber zureclitgelegl, ist nicht klar zu er-

kennen. DaB die ubrigen Zeugeo davoo scimeigen, outigt nicht

es zu verwerfen; wird doch aucb die von Tacitus ailein hehauplele

Verkuupfuiig dm Chnsieukatustropbe mil dem BranduDgiucli von

Klette nicht verworfen uiul eln ursacblicher Zusammenbang zwiscben

beiden Ereignisseii von ibm zugestaiuieii. Audi das ofters ge-

nannte fwte linden wir bei Tacitus ailein; aber es aus dem Wege
ztt rfinmen und Neros SchuJd Aber alien Zweifel zu erheben ist

bisber noch niemandem geiungen, aucb Profumo nicbt. Und
wenn El. fecner sagt, dafi Tacitus selber unsere Erwarlung, die

untergeaebobenen Opfer wegen Brandstiftung wirklich verurteilt

zu sehen, tiuscbt. so darf man erwidern, dafi der Ausdrucii 5ii5-

(iidii rto$ eine solche Erwartung des Lesers nicbt nur nicbt be-

grundet, sondern geradezu ausscbliefit. Wenn Kl. endlich ver-

mutet, daB das Nero helastende Gerucht weder stark noclj weit

verbreitpt ;^ewesen sei, iind diese Vermiitung daniit hegrundet,

daB die Aulierung des Subriuji Flavus deii Kaiser nicht sonderlich

erregl habeii kdniie, wif daraus hervoiMrehe, daC er sie in das

VerliOrsprolokoil, dit^ Quelle des Tacilub, aul'aehmen liefi, so wider-

iegt sich diesp Komljiiiatiuii dadiirch, daB die VVorle des Subrius

Flavus, wenn sie amllicb lixiert wurden wiireu, aucb den IIi:>lorikern,

die fur die Neroniscbe Zeit dem Tacitus als Quelieu dienteu, be-

kannt, d. b. Gemeingut (wUgata) geworden wflren. Dies aber

gerade leugnet Tacitus. Er hat sie somit aus der milndliclien

Thidition. Pur die SUirke uud Verbrettung jenes Geredes spricbt

aufierdem der Umstand, dafi es fftr unsere gesamte Oberlieferung,

wenn man ton jenem fcru bei Tacitus absiebt, deo gewichtigsten

aUer Zengen« Plinias» eingescbiossen, maBgebend geworden ist;

s. die von Profumo zusammengestellte Liste.

Oh PS Midiich judische Kreise gewesen sind, aus deneii dem
K.iiser die Anre^'untr zu deni Schla^e gegen die Christen gekuriinien

ist, bleibt dur('h;ui> uiifjewiB: s. Coeu, JB. XWII 323. Naiuenl-

licb ist zu bez-weifelu, ob Klette deu Ausdiuck i^Xog in der

Clemensqueiie ricbtig interpretiert bat.

Das historiscbe Ergebnis der Klctteschen Untersut iiuug, dali

die Christen als Christen und nicht als Brandslifter bestrafi worden

sind, ist ricbtig; aber das Bild, das Tacitus von diesem Vorgange

entwirft, bat er verzerrl.

Angexeigt von H. Hoitzmann, Theoh LZ. 8 S* 236: das Bucb

leuge von ^Scharfsinn und grofier Sachkenntnis'. Aucb Eberb.
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Vischei; bLZ. I'c^OS Sp. 1648, uod K. Losehborn, MUt. aiui der

hbt. Lit. 36, 270, erheben keioen erosten Widerspnicb.

17) Pbilippe F«kU» CUade «t Lyoa. Refiie irhitMre d« Lyw ¥U
am) 1 & 5^-30.

GcgeBstanii des Auisatzes iat das VerUHnis des galfopbileB

kaisers Claudius zu seiner Gekurtsstadt Lyon, der Monia C^fiB
Claudia Augutta tAigudumm, welche die BeiDamen OmMi Aftgutta

vielleichl diesem Kaiser zu verdanken und, als er sie iiaeh dem
Siege uiier lltritanni^'n lu'siichte, sicherlich hpsondern VerantassuDg

balte, ihn zu feiern. Oenn ohm Zweitel war er der WohltStcr

von Lyon, obgleich fiber die Art der Wohllaten nur weriig Sicbere^i

zii ermittHlii isl. Von den StraBennamen der modernen Stadt

erinnt ri k(me an ihn, ebensowenig an Mnn;Hi(is Pi.uicus, Augustus,

Agrippa, Drusu^i, die ebenfails in d«r Gesdiidiib der Stadt einc

Kolle gespielt babeo.

Vier Jahre nadi seinem Aiifeathall in Lyan htmwB Clandnis

der ginsen GaMia comata aein Wahlwallen dvrah tmn BitrKiey
zugvneten ihrer Mtle am das ina koBomn m der SemtaveilHind-

lung, von der Tadtua Ann. XI 23—^25 bericiMet An! die LofAi-
nenaer eratrackte aich dieses Gescbenk dps Claadins nicht; dens
diese besafien schon die Wahlbarkeit fdr die Amter in ftan. Aker
da die Sladt die Metropole von Gallia comata war and. wenn roan

den Ausdruck dea Juvenal, Dio iind Sueton zugrunde legl, den
von hrusus an deni Tag*", wo (Claudius geboreo wurde, am Zii-

sanunenlluB von Khone ntul Saom- drr Homa und dem Augustus

g»'wpiblen Altar miturotaBle, an wel( Ikmh sich ailjahrlich die Ab-
geordneten der drei Provnuen versam molten, so wurde auch die

Stadt selbst durch jene Neuerang berflhrt. Fabia scblieBt daher

die erwSbnte Senatsverbaudlung in seine Darstellung ein uod be-

ricbtet sngieich Qber die AofBndmg der tabub LogdiiBeMk* tnt

wekher laut Bcacblofi dar Dapntiertenvertaniniltmg der 9MUIh
Tail der Rede dea Clandiua veneichDet worden war. Vmi dar

Rede, die wir atall desaen bei Tacitus inden, aagt Fabia, aia aai

* une copie trte iofid^le el trte embelfie, aaoins cbarg^e d^imdttiaai

bistoriqoet mieuit compoaie et aurtont mienx telle*.

Jb) Max Kaufmann, Das SexnalleiieB des Kaisers Mero. fcaiyalg

1907, Max Spohi . 44 S. 1 JC-

Die Zweis^'eleunatur Nerus, lueiul Verl., sei durcli das Sehlij-

wurt 'Casarcuvvabnsinn' nicht erklart. Wie seme Vurganger auf

dem Thron psychopathisch veranlagt warcn, und zwar scbon ehe

sie den Thron bestiegen, .so auch der von vaterlichcr wie multer-

licher Seile erblich stark belastete Nero stibst. Die Spaituiig

seiner Persdnlichkeit erklirt aicb aua seiner doppelgeaoUacblKdien,

mit stark sadistiscben Einsatzen gemiacbten Natnr; der eitle

Kunstier Nero ist der Typ des geoialen perversen DekadeMan;
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dieser Zug seines WeseDS zeigt am deutlichsten den uroisch ver-

anUgten Men^cheo.

Der Attfsatx schliefit mit einer Betrachtung uber die ver*

schiedenen AulTasraogeD der iPenOoIichkeit Neros in dor Dicbtung

on der OeUfia an bis auf Sienkiewtci.

19) Anxeigen alterer Sclirirteii: Stem, Die Piuiokulle des

rftffliacben SenaU (JB. XXX 326): Rev. bialor. 96 S. 156 von
Cb. Lecrivain ('ai en cette mati^e ai ofaaeure dea aourcea de
Tacite on ne peat arriver qu'k dea probabiiitea, la thftse de M. Stein

lea a certainement toutea pour etle'); fiacba, Le g^nie de Tacite

(JB. XXXll 281): Boll, di fil. cl. XIV S. 68 von L. Valmaggi, Atene
e Roma 1907 Lugiio-Agoslo S. 235 von V. fimgnola uiiter dem
Tilel: r.li Annali di Tacito sono aloria o romanzo?, The ciaaa.

Rev. 19U7 S. 203 von E. Harrison. Bull. crit. 1907 S. 524 von
Pr. IMessis ('une th^se si paradoxale aurail be&oin d'etre souteoue

par des arguments plus convaincaiits'); Gustaf-son, Taritu? als

Denker (JB. XXXIll 240): N. phil. KuniL^di. 1907 S. 459 vun

E. Wolll"; Kfiuke, iNeuc Beilrage zu einer Ge&chichle der RSmer-
kriege in UeuUchland (JH. XXXIll 247): Uist. Ztschr. Ill S. 002,

M. phil. Huudsch. 1907 S. 54S von 0. Wackermaun, Lit. Zentral-

blatt 1907 Sp. 1565 von A. R., Rev. crit. 1907, 40, S. 278 von
T., WS. f. klaaa. Pbil. 1907 $p. t092 von Ed. Wolff, Berl. pbiK

WS. 1908 Sp. 209 von P. Hang, der die aacblichen AuafQbrttngen

Kookes als begrflndet anerkennt; Ritterling, Die foaaa Draaiana

(JB. XXXIll 252): Korr. der Weatd. Ztactir. f. Gesch. u. Kunat
1907 S. 146 von W. Vollgraff, der zu zeigeu sucht, dafi Rilterlinga

fiehauptung, der von Druaus angelegte Kanal babe sirh bei Vechlea

a us den] Bell dea Krummen Rbeina abgezweigt, nicht genilgend

begruadet aei.

111. Spracbgebraucb.

20) Ftrdioaad Def«], Arekaitliaebe Beitiadteile der Sprache
(fps Tacitus. Dissert BrlangM. fflirDbtry 19U7, Oraek voi U. B.

Sebaia. 40 S

Ohcr die Arcliaismen des Tacitus cab es hisher nur eine

Monograpbie von Valniagt;! {< IR. XVII! 280); vie! Materia! zu dem
Thema hat ISipperdey in seiiu^in l\()rnnientar zn (ien Annaleti ge-

.snniiuelt. Die vorliegende Arbeit L)ej:. ls isl eine lleiiiij^e iexikaii.scbe

.Sludie, welcbe zeigl, daB Tacitus in den Ilisturien iind Annalen,

in denen seine Kigenart am meisten ausgebildet isl. veralietc und

eben darum feierlicb klingeudc Wurter und Wendungen in gr56erer

ZabI gebranebt hat, ala man biaher glaubte. Die Annabme, dafi

dieae Eracheinung auf direkte Nacbabmang griecbiacber Vorbilder

mrHdaafObren aei, weiat Verf. mit Recbt lurOek; auch die An-
atoht, dafi Tadtua aeine Arcbaismen dem Salluat and Vergil ent-
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nommen bibe> will er nicbt gelten lassen. Vielmelir habe er sie

BUS den Werken eines Calo und Ennius direkt gesch&pft, sei aber

bei diesem Verfahreo vielfach mil dem der Dichter und Gescbicbt-

schreiber, namentiich des Vergil und Salluat, ja auch mit dem
derVertreter der Vulgdrspraclie zusatnmcngetrolTeDf insofern manche
Auadrucke zugleich altprtfimlich iind vulg3r seien.

Die Entscheidung der Fiage, weiclie von den ungowolinliclien

Aiisdrflckeu des Tacitus als arcliaisch zu gelten hahen, i^l srbwierig,

weil das uns zur Vergleichung vorlipgende Material in vielen I' alien

nicht ausrcichi, urn ein sicheres Urleil zu erzielen. Deshalb hat

der Verf. rechl daran gelan, von den Ausdrucken auszugcben, die

als verallet ausdrucklich beglaubigt sind (wie nmcupare^ patrare,

perdmUis), urn darauf die weit grOfiere Zabl ?on W6rtern und
Wandongen folgen in haaan, deren arcbaiacben Uraprung er wabr-

acheinlicb macben su kdnnen glaubt Auf dieaem letoleren Gebiet

mag er bier uDd da zu weit gegangen aein. Wenn er z. B. S. 37
den bei Tacitus in Verbindung mit einem Substantiv bSufig auf-

tretenden Daliv der Bestimniung (s. Nipperdey zu IV 60. VI 36.

XII 4. 22. XIII 56) fur altertQmlicli und zugleicb als dem Amts-
stil oder auch (?) dem Konversati(»nsslil an^fhorig prklart, so

batten ibm dip von ihm selbsl aus den vt'rs( hiedensten Scbrift-

stellern aiigeliiliiun Oeispiele zeigen koniien, dafi wir fs hier

weder mit einem Arcbaismus nocb mit ciner Eigeniiimlidikeit

einer besonderen Stilgaltung, sondern mil einer IS'uui zifning des

BegiilFs der Be^timmung, d. h. mit einem Bedeutuiig^uiiteiscbied

zu tun haben, der den DaLiv vom GcniLiv trennt*). Wenn er

femer S. 21 daa dberall aellene fugitare, das bei Tacitaa nur im
Dialog einmal ?orkommt, fflr veraUet erklUrt, weil in Taciteiacber

Zeit fvgerB daa gebriucblicbe Wort aei, ao ISBt er auch hier

wieder den Unterachied der Bedeutung der beiden Verben un-

berUcbaicbtigt und beachwicbtigt das Bedenken, das ibm seiber

aus dem (Jmslandc erwScbat, daB der Dialog nicbt arcbaisiert,

durcb den bier vdllig unangebracbten Uinweia auf die *leiden-

acbaftliche Sprache des Aper'.

Wie in dem ehen hesprochenfu Falle dem Verf. fugere als

ein in Taciteischer Zeit gebrSucblicher Ersatz fur das (angeblich)

verallete fugitare erscbeint, so folgt er auch )n^t der der Wolfllia-

schen Schule gel5uligen Auffassung, daD im l.aute der Zeit ein

Wort durcl) eiu anderes erselzl worden sei. Diese Lebre triilt

allerdings in dem grufiten Tcil der von D. besprocbenen FSlle zu

(a. B. fdr das VerhSUriis von aanada und aanadita oder iatk» und
iotieiai [abgeselien davon, dafi ao/toa atisschliefilich im Nominaliv

auftriu]: 1). S. 22), aber nicht in alien. Z. B. darf imwUui nicht

ala Ersats filr iwmla bexekbnet warden, weil Tacitua jenea nur

^) Aoo. XVI 26» 14 liegt io ^ti ir&unu$, m*§ nao ono pbti liewahrea

od«r in ^ebm aadors, Meherlicli kaia Dativ var, wia 0. so glaoban ackeiat.
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ID konkreler, dieses nur in absfrakter Bedeutung gebraacht,

ebensowenlg iiUerrosan ats Ersstz fur rogUm (D. S. 22)« well,

wo Tacitus rogitare gt^braucht, die frequentative oder intensive

kraft des Verbs uDverkennbar ist; aucb kdnnte aspedare wenigstent

Add. I 4 nicbt durch aspicere ersetzt werden, wie aucb orator

Ann. I 19,14 nicht dtirch legatus, da es mil publicae causae ver-

bunden ist (D. S. 30). Aiirh tempus und temppstas, secus und
sextis (D. S. 4, 17) slehen niclit in einem alisnhitcii l^rsalzverhaltnis

(s. Nippenlcy zu II 60. IV 62), auch nicht dendiculus und ridiculus

[b. S. IV)); detin von deridiculus kennt Tacitus nur das >ub-

stafUivische Neutruni. Fruslra aber erscheint in dcr von D. S. 1^2

besprochenen Bedeutung nur in Verbiuduog mil haberi, uud zwai

nicht an vier, sondern nnr an twei Stellen, im Sinne Ton dedpi,

nicht Ton $rrwr$ oder gar finutrari. FkttMhm Aon. 1 30 ist nicht

*Verbrechen', sondern *Scfauld' (D. S. 30).

An ein paar Stellen endlich folgt D. einem Teralteten Teile.

H. I 52, 10 hSlt beute wohl niemand aoidUat€ imperandi fur richtig

uberliefert. Ist dies aber der Fall, so kann der Vergleicb Ton
Cic ad fam. IX 25, 2 nunc ades ad imperandum vel ad parendum
pottus, sic enim antiq}d loquehantur und Sail. lug. 62, 8 cum ad

imperandum vocaretnr nicht helfen. Ih> beiden vStellen zeigen,

daB ad imperandum ein alter niililarisrhtT teiniinus ist und so

viel bedeutet als ad imperinm accipiendum; sie korinon aber die

Auffassung, dafi in jeiier Tacitussteile imperandi gleich pamidi set,

nicht stutzeii, ganz abgesehen da von, daB es absurd ware, den

Anhangern des Vitellius eine avidilas parendi zuzuscbreibeo. Die

Konjektur derefWHfe H. 163, 3, von der D. sagt, sie.werde durch

das ebenfiUb hei Tacitus Torkomniende deraSMtu fflr riHetihu

gestfitzt, beruht aaf einer faJschen Lesang, die ich 1899 berichtigt

babe; der Artikel darepente ist also bei Degel S. 18 ganz lu

streicben. InsuUare mit deni acc. (D* S. 35) hat bei Tacitus our
ein Beispiel (Ann. IV 59, 20); das iweite (XI 28, 4) beruht auf

scblechtcr Konjektur.

Der Druck ist korrekU S. 38 scbreibe 15, 14, 4 at. 15, 44, 4*

21) Luigi Valoiaggi, L'imprecisiooe «tili«tic« in Ttcito. Hivista

di niologta 1908 S. S72—384.

V. saumielt in diesem Aufsatz die bereits im Kommentar
seiner Historienausgabe zerstreut verzeichneten Kalle, in denen

deni Ausdruck ein Mangel an Prazision eigen ist, wie er sicb eben-

falls bei Thukydides (nicht bei SaUust) findet. Er teilt sie in fttnf

Gruppen: 1. Freier Gehrauch des CoUectiTums: 11162,4 exereUui

fur mSUtis, I 26, i. 70, 22. II 22, 2 legionn fOr UsionarH (ebenso

schon Heraeus und WolfT). Dieselbe Deatung wendet er auf

III 27, 9 an legiones dolabras et alii fakes scalasque convectant, wo
Ugiones et alH ^ Ugi<mariorum alii — alii sei, wahrend Heraeus

und Wolff die ansprecbende Konjektur Ton Rbenanus, der UgimB
24*
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in Ugones anilerte, aufgenomnien haben, und aut die dieser aim-
liche Stelle III 31, 1. wo Ileraeus et alii aiif die Auxiliartruppen

bezieht. 2. PJmai stall de6 Singulars: III 24.3, wo, da von den
pannomschen Legionen nur die XIII. an der 8( hlachl bei Bedriacuiu

teilgenommen zu baben scbeine, Plannonicas leyiones entwcder =
Pannonicam legionem oder = Paimonicos legionarios &ei (anders

Ueraeus uod aach Fabia, a. JB. XXX 331). Ebenso aei 11163,7
rdietae ihmd a viUridbm b^'onaa zu reraCelieii. Eint wirkUcbe
Vertauachuog dea Slogulara mil dem Plural liege a. fi. I 27» 9 vor»

wo Haraaua pratiia *eiD Landhaus* Aberaetat. DIeaer Plaral iat

nicht idenUacb mit dem aog. poetischen Mural^ aber beruhi t sich

mil ihm, so daB z. B. der Auadruck tabemacula dm^ U 29,

5

ebeoaogut der Analogie von aedes vgl. das eben geDaonte proe-

dia — wie der des Vergilischen Rhesi tenloria angescblossen werden
kann. Eine kaum glanbliche llarte der Verbindun? lafit V. zu,

weoQ er II 86, 3 aus dein ubt n zu III 24, 3 angejieltencn sacb-

licben Grunde accessere auf beide vorber genannten Legionen,

rttinmits aber nur auf die XIH. beziebL Endlicb ziebt er die

Falle hierher, wo AusdrQcke wie quidam, alii, plnres nur eine

eiuzige Quelle zu bezeichoea scbeinen. 3. Das Gauze staU des

Teila: IK 23, 3 twnmia, wo nichl die ganae ArUllerie, 24, 6 od
JIfoaateoa, wo nur die Vlli. Legion gemeint aei, 25, 5, wo mil piilaaa

ein Teil der Feinde bezeicboet, ala Objekt von okwhat aber ihre

Geaamtheit gedacbt werde (Heraeua and Wolff woiil richtig m-
pulsos), 29, 14 inter eaUra miiroagiia, wo unter castra nur die 5at-

liche Spitze des Lagers zu verateben aei; ebenso bezeicbne classem

U S3, 6 UDd cUmi 111 47, 12 nur einen Teii der Flotte. Ill 27,3
sei vallum portasque distributiv zu deuten und II 66, 1 seien die

'besifgten Legionen' die 'Legionen drr bcsie^^tpn l^iirtei'. 1. Wechsel

des Subjekts: iil 56, 18 nt aspera quae ulilia, nee qiiicquam nisi

iucundum . .acciperet, wo zu ospera ein essmt ei ^aiizt werden
iBUsse (fur die Aiiderunf,' aspere spricht die ParallelsLilie Anu. IV31
aspere accepiiun), 111 50, 14, wo zu cunctantes und den folgenden

Worteu uicbl exerciius ducesgue, soudern nur duces Subjekt ist,

U 85, 4, wo, wie Fabia erkannt bat (s. JB. XXX 330), die Worte
TOD ttRMoa an ?on alien drei Torber genannten Legionen aua-

gesagt aind, obwobi daa grammatiache Subjekt oar doicb die

VIU. und VIL Claudiana gebildet wird. 5. Kontamination zweier

Gedaoken : 1 46,23 Laeo p-aefectm, tampum «n fnttUam aapmarefiirt

ah woeato

.

. . confossus =b Loco p,, tamquam . . seponereturt pr^
feetus est, ud ab evocato . . . confossui, II 74, 6 tertiam legionem^

quod e Snna in Motsiam transisseu suam numerabat = tertiam

quod, antequam iti M. iransiret, in S^iria fuif^^et, s. n., fin lolir-

reiches Bf»is|ii< 1. II 90, S, wo tarn frustra quatn recusaverat, wie

auch Woitl benierki, nicbt zu expressere, sondern zu dem davon

abbSngiyen adsumeret gehort. Ill 1.8 ipsis nec numerum parm
fulsarum mper legwnum: ibre Legionen seien nicbt nur dei* Zabl
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nach» sondero tuch infolge der kflrsUch erlittenen Niederlage in

moniliscbar Beziehung die schwlcbmn ts<^ auch Wolff). Bierber

rechoet V. auch HI 71, 16 Ms tmhtgHur, igium uctis apfvpuHom
iniecerint an obmsi

.

. . nitentes ac prograsos depulerint, wo man
hdciisteDs den Ausfall von igni nacb obimi annebmen durfe, und
III 41, 18 GaUra^ et exerrihts et Germaniae gentes. Dies selzt V. =
Galliae ac GeDuatiiae exercitus et gentes, ich niorhte eher glauben,

daB Gatlias et exercitiu das ersle, Gerinaniae gentes das zweiie

Giied biidei. Hierher zieht V. audi den Gebrauch von et aitt,

von deni Mpperdey zu Ann. I 17 bandelt, ui\d lulerpretiert a/tt .

.

et U. Ill 73, 18 als <;Ieit*bbedeulend mit alii .. alii. An andern

Sullen entbaU die KonlaoiinaUon eine dislhbutive Aussage, wie

III 25, 4 tmpehu eel |M»or ernitruhret diduceretver und io Ver*

biodttog nit dem Cbiaamus III 43,7, wo die Worte ipsique

pagani etc ajcb Qber die u»iiiit$elbar vorhergehenden binweg auf

Auiiino patria Fomm MH lurfickbeaiebeo.

Die drei erslen Gruppeo von Beispielen sind ein Ergebnia

der Neigung zum unbestimmten Ausdruck und enlbalten dadurcb,

dafi der Gedanke maskiert wird. eioe Art AmpliGkation, die beiden

letzten fallen unter den Gesichtspunkl der Brachylogie; al!e aber

tindeu sicli bauptsacbiicb in Kriegsherichtcn imd sind vprnmtlicb

aiis dem Bt'streben des Tacitus eiitstanden, die DeiaiL^, die er io

aeioen Queileu, z. B. bei \ipstanu8 Messalla, fand, zu verwiscben,

weil sie mit seiner Auffas^ung von der Aufgabe eines Hifttonkers

nicbt in Ciuklang ^ULuleii.

Es ist kein Zweifel, dafi V. durcb die&c Ausfiibrungeu eine

Aoaabl fon Stellen aufgebelli hat, wfibreod er in anderen FlUeD,

wie mir scheint, in der Ausdebuung aeioer Geaicbtapunkte in weit

gegangeo iat.

22) L. Valmtgfi, MagneUt A SipyU Aaa. n 47. Boll. 4i fit. oiiM. XIV
S. 205.

Zu dem Ausdruck Magnetes a Sipylo gibt ps nin paar I'arallel-

stellen in Cieeros Bnctcn und bei dem aitereu Piiuius. Haufiger

ist diese Art der Hcz^ichnuiig in den Inscbriften, woraus V.

scbliefit, dafi sie, wo sie hi der Lileratur auftritt, dem 'frabario

epigratico' enllebnt sei. In dasselbe Gebiet, meint er. fallen die

Beispiele fiir ab in den Bezeidmuugen der oflitia ^lervorum et

libertoniBi*

23) Anzeigen literer Scbriften: Ren a, AUileratioDen bei

Tacilua (JB. XXXII 306): WS. t. Uaaa. PbiL 1907 Sp. 457 von
Tb. Opitz, Classid e neoiatini 1907 S. 220 von P. Rasi; Kiensle,

Die Kopulalivpartikeln (JB. XXXIII 258): DLZ. 1908 Sp. 992 von

H. Lattmann, !N. phil. Rundscb. 1908 S. 182 fon 0« Weise, Boll,

di fil. d. XIV S. 250 von L Valmaggi (Weise erkennt die Sorgfalt

dea Verf* aa; Laiimaon erkiart fur bewieaeo, daB der Gebrauch
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der Kopnlativpartifceln bei TaeituB ebeosowenq; willkArlich ist wie

bei den llteren Autoren; Valmaggi benutzt Kienzles Beobachtongeo

ak neues Argument gegen die Authentizitat dee Diaiogus); G. P. W.
Hfiller, Bemerkungen zum Dial, de or. des Tadlua berausg. von

Freund (JB. XXXIII 256): Boll, di fil. cl. XIV S. 140 von V. (der

I(« rnu^geber verdiene Dank), WS. f. klass. Phil. t908 S. 508 von '

€. John (eingehende Kritik: viele Ausfuhrungrn Mullers seien

dankenswert, einige anfechlbar. So trefTe z. B. die hebende Be-

deutung von quidam nicht zii tur die Beispiele 5,24. l6, 18 [quos-

dam veteres ' [.pute aus ganz grautM* Vorzeit']. 28,22; nicht be-

rucksiciitigt seieii von den Beii>|jn'len fnr quidam die Stellen S, 20.

25,23. 30,40. 39,15. Zii den Kdllen der Heiordnung sich er-

ganzender Ausdrucke, du; wir iin Duutschen md\l als gleichgeurdnel

empfioden und UehandeJo, recline M. mebrere Slellen nait Unrecht,

80 namentUcb 10, 37 privatas et nostri $ttieuU comrovmias ^Privat-

hSndel, wie aie in unserer Zeit Qbiicb aind*. Sammiungen von

Stellen dea Dialogus aelbat hStte Freund weglasaen aollen; denn
Vollatandigms und Richtigerea auf dieaem Gebiete finde man jetit

im lex. Tac. In der Oberaetaung begnuge aicb H. an manchen
Stellen mit einer Umsdireibung oder Crklarung; zuweilen grcife

er zweifellos fehl, besonUera in der Wiedergabe rednerischer KuDst«

ausdrucke. So beziebe er das von Casar ausgesag(»' Adj^ktiv

splendtdus 29, 19 auf die Lebhaftigkeit dieses Ht rlners slali auf

seine Sprachreinheit, phm'or 18.10 und 25,20 auf den M',»Mlanken-

reichtum' und die 'Gewandtiieit' stall auf die ' Wurtfullti
'

; aiirh

sci dimnchis 18,25 durch ' verschwommen', soiutm und fractm
18,26 durch 'matt' unrichtig wiedergegeben).

IV. Textiiritik.

24) Riekard Oienel, Zor Textkritik des TaciteiscbaD Redaer-
di«log«. Ztschr. f. d. fitCerr. Gymo. 1907 & 869—873.

In dieser Erganzung seiner 'Beitriige zur Textkritik des

Tacileischen Rednerdialoga*, Progr. Mahr.-TrQbau 1903 (a. JB. XXUL
S. 254), kommt Verf. zaerat auf seinen Vorscblag zu 11,16 nam
staium viri n'visqtie ad secnrttatem znrurk, vermag aber einen Beleg

ffir den von mir hpnnj^laiideten Gebraiich von vir in (lieser Ver-

bindung, das er jelzt nu tit hloB durch ' mannliches Wesen ', st)ii(iern

aucii durch 'Person' wiederziigeben geslattet, nicht anzuffihrtn. —
5, 1 1 et ego enim, quatenm ^attinuerii) arbitrum litis huins in-

veniri, non patiar etc. D, sprioht von deai *einschrankendcn'

qHatenuH allinuerit-y die Worte sind danacb wobi zu ubersetzen

*80weit in Betracbt kommen dOrfte'. A.ber das logische Verhiltnia

dieses Nebenaatzea zu dem Hauptaatz fton paHar etc. bleibt unklar.

Zudem ist qnatmti im Dial, aonst atets gleicb qiumiam, 6,26
quamquam quae nUlm dm uranHtr aiqw elabirentwr, gratiora tmnm
gvffe ana aponle nascuntur, Er rechtfertigt dm durch die Erwigong,
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d«fl mmUiwr mit Mbwmtwr lUMiiimen eioen eiDbeillicbeii Begriff

bilde. Dem will icb jeUt nicbt widersprechen; aber einen logi-

scben Febler enUialt auch diese KoDjeklur, Insofero nlcht, wie D.

>8gt, *eine cbiastiscbe Anordnung nach Haupt- und Neben begriff*

vorliegt, sondern eine Vertaiischung von Subjekt uod I'rSdikat im
ersten Gliede; denn Apers durch quamquam bczoiclinetcs Zu-

gestandnis laulete doch wohl: 'nfitzlirh foilf^r viclniehr ' niltzlirhpr')

isl, was muli&am aui^eliaiii nird', nicijt; " Nfiiziiches wird muhsiani

angebaut'. 10,39 in qmbus egressis si quando etc. Hier soli sich

egressit auf nobis bezielien uiid vun necesse sit atihiingen; gemcint

sei damil eine ' Abschweitung' {egressio). Vou .selbst wurde der

unbefangene LciitT diese Deutung wohl nichl herausliiulen. 13« 15

fMOd ali^ati (^ctiray cum adulaiione nec clc. Was die fiedeutung

diesea eingeachobenen am betrifll, to Mi D. die Wabl swiacbaii

^DieoalbeQiaaenbait' UDd 'Angsi*; die von ihm aDgefdhrlen Bei-

apiele Mr eum genOgen inaofern nicbt, ala in ilinen enm an eJnen

Nominativ oder Akbuaaliv, nicbt aber an einen Ablativ gcliangt

ist. Wabrscheinlich isl dieses cum au& der vorbergehenden Zeile

irrtuniUcb wiedcrbolt. 13, 20 m tUa Mcra (nmora} r/laffw fontes,

gefallig, wenn auch nicht uberzeugend. 17, 10 statue novem (belli

civih's post eius fiecem) et qm'n(ptaginta annof^, quibus mox r/frxs

Awju^'us etc. So spj tile sich aiis den einzeliien Posteu iiach der

t liLTlieftTuiig ergebende Surumr son 1^0 Jahren geretlet, voraus-

gesetzt, daC man fur deii ietzteii 1*o. I'Mi an der Zahl 5 festhalie.

AbiT mail kOiiiie auch aoDehmen, diiI5 A|)er den Bruclileil des

6. Regierungsjahres des Vespasian im Bcliage von elvva G Moiiaten

ala voll rechoe und somil die rundc Zahl 120 stall 121 seize.

So konime man, wenn man vom 1. Jnli 6 Honale waiter recbne,

an der Vermuliing, daB der Verf. daa Geaprlcb auf den Todealag

Ciceroa (7. Dezember: ceiUim cf vighui aunt ab innrihi Cietroim

in Atmc diem eolUguntur) verlege. Die Kilbnbeit des Ginachaba

und daa Pehlen einea Beleges fur die Ansetzung daa fieginna der

Regierung dea Auguatua mit dem J. 36/35 v. Cbr. erwecken Be-
denken gegen dieae Zurccbtstellung. 28, 3 etenim torn dieam, si.

Hier isl effnim rnir nicht vei*slandlicli. 37, 40 ut secura sua in

aliorum esse curu veliut, ein neuer, nicht sehr ansprerlionder Ver-

such, die luckeiihafle Slelle zii ergilnzen. 3S, 2 qua etsi haec

(ipliur extilerit, eine koniMnalion aus M. Sc-liniids und Waithers

Vorsclilagen. 39. 12 frequenier ^m) probaliunibus et testihts st-

ItHiiuin patrums indicit. Man vrr^Jteht nichl, wie der Vorsit/.eiule,

wenn die Zeugen aussagcn — denn das soil doch wohl in testibus

heifien — dem Verteidiger, der dann doch nicbt redet, Schwetgen

gebleten kann.

85) B. Piekoa, Rev. de phU. 32 8. 63

konjiziert Dial. 16 ted iam eodem muue extitisse. Er meint,

torn in dem Sinne von *dea lora' vertrage aicb beaondara gut
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mit mapii. AUein mil non iolmi vertrigt stcb fill 9li0m bewer
als $td 1am.

26} P. Possataro, De qoibatdaM Taeiti Afrieolaa leetioBi%«i
emeDdaDdfa at atataitiia interpretaodis. ComineBtariva ex
Aenino rndicf niijier rrperto INeapoIi, typis reg^iae mivertltilia'

studioram Cimmarutae et ieasitoha AADCCCCVII. 27 S.

Fossataros AusfOhrungen bringen wenig bleibenden Cipwinn.

Kap. 9 faBt er, w}p ?rlion nndpre vnr ihm, tristitm, adroganlia

und avarUia in abgescliwachler Bedeutung (z.B. a&anVta= 'ngoroso

iiscalismo') uiid laBt, uhne i>\ch durch da^ DazwischentreteD der

Worte nbi offtcio . . . persona stOren zu lassen, die tristitia dem
gravis, adroyanita dem intenius, avaritia dem sei^en<s entiprechen.

Von diesen Fehlern, deneu aucti tucbUge Beamte geneigt seiea,

hahe sicb Agricola allmiblicb befreiu Wm F. zu Kap. 10 bemerkt*

verdienl Bflicbtiiiig. Alle fl«r Handwhrlften babao urnle et

tm^imiwi fama fraiiimiii; dia Lesart mdt ef im^iiji fma^
die B (der AeeiDua) am Ende der Seite im Texte, aber unler-

•trieheD, T im Texle, A aoB Rande bat, tcbeint eioe Erfiodung

des Schreibera dea Archetypaa in sein. Da duo das alien Hand-
acbrifteo geoMiDaaine $ed in G nicht dem eigentlicbeo Texte,

aondern nur der iinterslrichenen Variante angchCrt, so sei man
bcrechtigt, dieses ud zugleich mil den nbrigen in E iinterstrichenen

Worten zu tilgen und unter AuDabmt; dnfs nsyndeton adversativiim

m scbreiben unde et in universum fama est; tramgresm immen-
sum etc. Kap. 12 rat F., uiii frugum peeudumque, wie KT im
Texte haben, balten zu konnen, nacb pecudumque sicb illae hinzu-

zudeiikeu, daoiit das Folgende obne Ueschwerde auf die fruges

bezogeo warden kOnne. Die Annabme, dafi iUae in der Ober-

liefaritDg aoagefillen aei, sei nicht erforderlicb, da troU der aof-

fallendeo Kflrte dea Aoadrucka der Gedanlie lilar aei. Eap. 13
lioDjiiiert er mutor iiBqne operif, recblfertigt aber weder den Sinn

?on UaquB in dieaem Zuaammenhange noch dessen Stellnng; aocfa

achweigt er davon, daB ilaque aich bei Tacitus nnr im Dialogue

(und zwar dreiroal an der Spitze des Satzes in der gewdbnlichen

Bedeutung) tindet. Kap. 15 interpreiiert er den Satz plus impetus

felieibHs pIc. foIgendermaBen : *cum fetiros fuimus, plus impetus,

minus constantiae praestilimus; itaque victi sumus: nunc Romani
felices quae nos peccavimus eadem peccabunt, constantia autem,

qua illi victoriani pepererunt, maior ent penes nos'. Kap. 16

weist er auf die bereils tnilifr (s. z. B. meine Ausgabe) erkannte

Doppelnatur des Gedanliens in den Warten nequanaiuam egregius eic

verglichen mit den folgenden missus igilur Petronius J«f]pi2tianfit

bin und rSt, fatla man dieaen Sprung von den BefircbUingen der

britannlacben Rebellen tu dem Urteil, das man in Rom Qber

Panlinua begte, fAr xii unvermittelt balte« nacb ogMiU einxu-

acbieben Jlomoe fiMfHe mipccle. Eap. 31 aiebt er in der Leairt
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des T fwiuna efue eine von Grillo venucbte beachtenswerle

EroeadaUoii, die eg ermAgliche, conlemtK za bewahren: dona

(Accus.) fortuna (Nomio.) aeque in tr^vtum agger$i at^ otmm
in frumentum (?). Kap. 33 sei animus zu halten, wenn man den

Sinn der Frage so wiecipri^'^^hp: 'tjiiando fiet facultas animo ntendi

(i(! est virtute et furiitudnie aUversus viros, non amplius vinbus

et < oi puj ilitis in |)a!iides, monies, fluiiiina)? Kyp. 36 sei an deal

uberljeferteii [oedare iiichts auszu^eUen. Die AusfuliniDi^tn zu

Kap. 36, wo F. die VVorle e gradu out statu simul nuf die ruaiische

Reiterei, die luigendeii aber equorum cotponbus im^ellerentur auf

die Feiode beziebt, siod mil* unverstaDdlich geblieben. Ebenso-

weoig ist mir klar geworden, wie aeine ErkUlruDg der Worte
tioto hM eompfrlt firmare mtsim 43 lu Teriteben ist. Sie laatet:

Hluiec si affirmem), auaiiii affirmare nihil nobia comperti*. Ich

verweiae auf die Deutung, die icb von dieaen Worten» oboe eln

Wort einzuacbieben, in meiner Auagabe gegeben babe»

27) EUar SoftlrSn, -Braaoa (AeU philol. SneeaDa) vm S. 77,

schlieBt daraus, daB die Handschriften ET Agr. 9, 16 die Form
jnoeifiir bieten, daB die alte Handscbrift Enochs dieselbe Form
batte, und rSt sie festzahaUen, obwobi Tacitus Ton quaero sonat

Dur die Form qtiaakf^ (eoiiftiiMO bat und von den Verben, die

mil quaero in dieselbe Konjugationsklasse gehoreo, wie pefo, die

Perfektformen mit v viel bflufiger hal ais die ohne v. Denn fQr

die Zeit, wo der Agricola geschrieben wurde, laase aieh der Ge-
braucb des Tacitus nicht feststellen, da es in den kleineren

Schriften an Bele'^'pn t'phricht. Doch k5nue audiit Agr. 42, ob-

woli! dieses Verb einer andern KoojugatioDsklasae aDgehdrt, ver-

glicbeo werdeo.

28) F. W. Shipley, Class, phil. Ill S. 96,

verwirft Lipsiua* vortredliche Emendation doro repente coa/o

Ann. I 28, weil man bei dieser Fassung repente mit claro ver-

binden musse. Er selbst konjiziert luna rhiro ore plena visa

languescere: 'the moon, which was shining' brightly and at the

full, seemed' etc Davon, daB er caeio sUeicbt, sagt er kein Wort.

29) Anzeigen Slterer Schriften: Hart man, Analecta

Tacitea (JB. XXXU 311): Berl. phil. WS. 1907 Sp. 1S51 von
W. Renz (R. gibt ein paar Proben von Konjekturen, die er fQr

annehmbar halt, darunler atpemaretur H. Ill 56 und consttnipfo

Ann. XV 8: daB corrupto untadelbaft und dem Zusammenbange
angemessener ist als consumptOy hat Nipperdey in seinem Kom-
mentar erwiesen. Ungleich irrfiBer sei die Z;ihl der Vorschlagc,

die uber das Ziel biaausscluelieQ ; ibre Wideriegung liode man
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ill deo Jabresberichlen ties Phil. Vereins), Classici e neolalini iV

(1908) S. 116 von P. U«Uii (U. outiert den leliiiait poieuiischeD

Ton, die willkurlichfi Vfirteilun^ des Stolles fiber die einzelnen

kapitel uud die MdliiuM^kmi Jei Attielesea; er lubt das Laiein,

an dem ousT der Gebrauch von auctore oder teste im abJ. abs. zur

tawebaung ekam bisloriwbeii Zeugnissos tu taddn aei); Berta-
nettii BeoMrkuiigea mid Agricola (JB. XUUI 262): BoU. di fil.

olaaa. XIV S. Ill foo P. FoBsataro (eingeheiide Beaprecbuo^ aua

dor jfld^ch NilMTBa Bitaytailea km Aolafi iat).

Berlin. ^ Georg Andresen.

X" Drti«k von W. PQTn«|t«r, Bailia.
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