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I

BIBLIOTHECA PHILOLOGIOA CLAbSICA.
Wir bitten äie Httreti Verfasser ton fronriinnneit . Dissi rtatiotwu und

sonstigen GclegmMeitSsehriflett, ihre Arhutcu sofort nach Erscheinen behufs Aufmütmm
in äie Bibliotheca an Herrn Professor Dr. Kroll, Münster i. H'., einsenden su wollen.

Freundliche Ergänzungen und HinwAse auf in der Bibliotheca etwa vor-
handenen Fi hU r und L'tit*HmiigMi*u wtrdtH Stets mit Dtmk eiUg€geiige>um9H*H
und berücksichtigt.

Die ersten drei fhfts der .JSiWetheea pktMogica eUusiea" «erden van Jetsf ab, nm
Wiederholungen su verntutii f!. nur dir tieuerschciuctidrtt fiiii hcr r>if^<rrf(ittonrn und
die gle tcItMeitig veröffmUnhten Besprechungen, Ortgtnalartikcl aus Zeitschriften
semte alle sämigen selbständigen Publikationen verseichnen ; die spateren

Besensimen werden im 4. Quartal vereinigt.

1807« Januar — MArz.

L Oeneralia.

1. Periodica. Annales et acta sociotatum acadomicarmn.

The Annoal of the Britisb School at Athens. No. XI Session 1904— 19a5.

4. London 1906, Macmillan and Co. 845 p. w. 16 plates 21 sh.

Bec: BphW 1907, N. d, p. 84—^ B. flngelmaim.

2. a) Enoydopaedia, methodologio, historia stadiomm
'.classicorum, Collectanea.

ily, Mr., die Untenchätzung des lAtemisGhen. NJklA 1907, II, 2. Abt,
p. 81~9a

Bmberi?, A» T«. Ideale. Auegewählte Schulreden. Berlin 1906, J. Springer.

Uifc: WklPh iy07, N. 9, p. 240- -'24^ v. G. Scluieider.

duunpollioti. HariUben , H., Chaiiipollion . sein Leben und sein Werk.
2 Bde. Berlin liK)6, Weidmannsche Buchhandlung. XXXII, 598, 686 p.

m. 1 Tal., 19 Abb. 30 H.

Lettweiler, P. , Didaktik und Methodik dee lateinischen Unterrichts.
Zweite, unigcarbcitete Aufl. fSomli rauscrabe aus A. Baumeisters „Hand-
buch der Erziehungs- und ünternc htslehre für höhere 8( hulen.'" ^^r.

München 190(5, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. VI. 2*>^

Ree: NphH 1H07, N. 5, p. 107—113 v. L, Hüter. — BphW 1907^
N. 5, p. i:)2— U>.S V. J. Ziehen.

JBibliothec« philoiogica olMsica. 19U7. I. 1



2 Eiicyclopaedia, methodoiogia, historia «tudiorum ciassicorum etc.

Brdenlierger, 6., Ober den Betrieb der toten und lebenden Spracben an
unseren Gymnasien. NJUA 1907« II, 2. Abt, p. 99—111.

Hudlnich der klaseieeben Altertumswissenscbaft in 83r8tematiacber Dar>
Stellung mit besonderer Rücksicht auf Geschichte und Methodik der
'einzelnen Disziiilineii. Hrsff. von I. v. Müller. VIII. Bd. M. Schanz,
Ge.schichte der röuiijicheu Literatur bia zum Gesetzgebuugswerk des
Kaisers Justinian. 1. Teil: Die römische Literatur in der Zeit der
Republik. 1. Hälfte: Ton den Anfängen der Literatur bis zum Aus-
gang des Bundesgenossenkriegs. Dritt« ganz umgearbeitete und stark
vermehrte Auflage. Mit alpbabet. Register. Lex. 8^. Hünchen, C.
H. Beck. XU, ^ p. 7 H.; geb. in Halbfn. 8 M. 80 PI.

Härtel. Humer, E. Haulerj B, v, Arnims Wilhelm v. Härtel. ZöGy
1907, in, p. 19S—216.

Hilg:eiifeld. Verzeichnis der von Ad. Hilgenfeld verfaßten Schriften,
zusammengestellt von den Mitgl. der neutest. Abt. des theol. Seminars
der Universität Jena S. S. 11102, durchi^r-dien, ergänzt u. hrsg. v.
H. Hilgenfeld. Leipzig 190t>, 0. R. Reislund. 60 p. m. 1 Bildnis.

1 M. 20 Pf.
Ree.: BpbW 1907, N. 11, p. 342—345 v. £. Pteuschen.

Jmt, Ck*. trois lettree inödites de Villoison & Fr. A. Wölfl BEO N. 86,

p. 394-409.

Kern 9 0*9 die Entwicklung der klassischen Altertumswissensohaft an
der TTniv< r>itat Rostock. Hede zur Erölfiiimg der Institute ^Br
Altertum.Mkunde am 6. Kov. 190ü gehalten.
Ree: AVklPh li»Ü7, N. 14, p. :{S2.

Leclair, A. v., antike Kultur und antike Sprachen, eine Abwehr. ZöOy
1906, X, p. 954—HOO.

Manitiiis, M., ?:ur Üherlieferungsgeschichte mittelalterlicher Schulautcnren.
Ree. : WklPh 1907, N. 10. p. 2«;7—2<>S v. C. W.

Mom III seil , Th. ,
gesammelte Schriften. Bd. -1: Historische Schriften

Bd. 1. Berlin 1906, Weidmanutiche Buchhandlung. V'U, Ö6ü p. 12 AI.

Bec.: Bcr 1907, N. 2, p. 31—32 v. P. Lejay.

Boss. Fohert, (\, zum O-edftcbtnis von Ludwig Roes. Rede bei An>
tritt des Rektorats der Tuiversität Hall (-Wittenberg am 12. .Tuli 1906
gehalten. Xebst drin Bildnis von Ludwig ßofis. Berlin 19l't>, Weid-
mann.^ihe liiuhhamilung. "J'^ ]). 1 M.

Sandj'i», J« a historv of claasical scholarship from the sixth ceuturv
b. C. to tbe end of the middle age.s. Second edition. Cambridge 1906,
üniversity Press. XXIV, 702 p. $ 3.50.

S/anto, E. , ausgewählte Ahhuudhingeu. Hrsg. von H. Swohoda.
TiU.i].-eu 1906» J. C. B. Mohr. XXIV, 419 p. Mit Porträt, 1 Tafel,
Abbild. 9 M.

Ree.: Bcr 1907, N. 14 p. 266 v. My. — DL 1907, N. 11, p. 681—682
Y. B. Keü.

Thomas, R. , Emanuei Geibel als Übersetzer altklassisoher Dichtungen.
NJklA 1907, III, 1. Abt., p. 187—223.

Weissen fols. Grünwald, K, Oskar Weiasenfels. NJklA 1907, I, 2. Abt.,
p. 1-26.

Weller, K., die Geschichte de.s humfinistiKchen Schulwesens in Württem-
berg. NJklA 1907, Hl, 2. Abt., p. 1Ö6—174.



Snchiridia in uaum scholarunu S

b) Enchiridia in osom scholanim.

^niDion , 0., latrinischp rJriimmatik-Anthologie. 5>ystematisc]i c:oorflnetie

Merksätze und Stoffo für den Ijatcinuntorriclit in der 4. (TvraiiaHial-

klasae (Untertertia). Gr. b". München li^üT, J. Lindauer. Vi, llH p.

1 M. 80 Pf.| ktrt 2 M.

Bnuiit, K. B. J., u. Loeber, Übnngsbucb zum Übersetzen ftw dem
Deutschen ins Lateinische. Auf Grund der preuß. Lehrplllne v. H>01

bearb. ^. Teil: Untersekunda, bearb. v. R. Jonas. 2., vorb. u. venn.
Aufl. Lt ipzig 190G, G. Froytag. \:V2 p. Geb. 1 M. 00 Pf.

Gebhardt, 0. Müller, F. Neubner u. U. Tögel, lateinisches Losebuch für
LehrersenunaTe. L Tcdl: Klaa8iaoh''lateiii. iiesebucb Oak. Möller.
Gr. S«. Dresden 1907, Bleyl A Kaemmerer. VITT, 240 p.

Geh. 8 M. 70 Pf.: geh. 8 M. 20 Pi

Georges, K. E., latoinisch-deutsches u. deutsch-lateinisches Schulwörter-
buch. Deutsich-latein. Teil unter Leitung v. K. E. George» ausgearb.

dessen Sohne £. Georges. 8. Ausgabe in der untl. Rechi-
achieibonff. Gr. 8^. Hannover 1906, Hahn. VIT. xr>4 p.

4 M. 20 Pf.; Kinbd. 1 M. 20 PL
Haber, F., lateiiu'sclies Ül^inir-^ljuch für die vierte Kla.<we d«^'^ liuma»

nistischen Gymnasiums. München 1^07, J. Lindauer. VIII, 146 p.

1 IL 60 Pf.; geb. 2 M.
JoneSy W« H. first Latin book. 12. London 1907, Maemillan. 108 p.

1 sh. r. d.

Kersten, >VIlh. , lateinisches Elementarbuch für Keformschulen. Mit
1 Karte des Bömerreiches. Leipzig 1907, G. Freytag. 2r>4 p.

<>eb. 3 M.
KoiüiuratlOBStabelle der lateinischen unregelmäßigen Verben. Leipzig,

S. Schnnrpfeil. 46 p. 30 Pf.

Loch, E., Wörterverzeichnis zu Ostermann-Mnllers lateinischen Übungs-
bachern. 2. Teil: Quinta. Leipzig 1907, B. G. Teubner. IV, 48 p.

40 Pf.

MeB|pe, H., lateinisch-deutsches Sohnlwörterbuch mit besonderer Berück-
sichtigung der Etymologie. Lex. 8. Berlin -Schöneberg, Langen*
soheidts Verlag. XVI, 813 p. Geb. 8 K.

Vieri, 1., siutassi italiana in eorrispondenza alla sintassi latina« Livomo
li^ 'T. Giusti. VI, r,2 p.

Jiec: AoR N. 94 95, p. U2—M\ v. A. Eomizi.

Paiitlii, >V. E. P. , easv oxercisos in continuoua Latin prose. New
edit. Ur. Ö. London ' I'JOT, Maciailhm. '.22 p. sli 6 d.

Pocket dictionarj ol Latin and English. Iti« London 1907, Ward cl- L.

Pronunciation of Laim. London 1907, \\ vman. 1 d.

Prz.Tirodo, A., u. E. EngrelDiann, i^ri^rhisclier Aiifanirsuntorricht im An-
schluß au Xenophons Anabasis. (Xenophou - Urammatik.) I. Teil.

2., verm. u. verb. Aufl. Berlin 1907, F. A. Herbig. YIII, 176 p.
Geb: 8 M.

Bii'hardson, L. J», helps to tiie reading ol dassioal Latin poetry.
Berkeley 1906.

Scheindler's*, A., lateinische Schulojammatik. Hrsg. v. H. Kau er. 6.,

durchges. Auil. Wien 1906, F. Tempsky. 240 p. Geb. 2 M. 60 Pf.

üigiiizü.'ü by Google



4 Biblio^raj^hia. Scriptores Graeci cum Byzauiiuiti.

Sehle^fl, G., griechiflolies Schreibheft. Lex. 8^ Wien 1907, A. Hölder.
24 p. 60 PL

Sclmltz, F«^ kleine lateinische Sprachlehre. 24. Ausg. bes. von A. Führer*
Ree: NphK lyOÜ, N. 22, p. 520 -521 v. E. Krause.

WUsden, L, W.« teachiuc; o£ Engiish grammar aiid elemeutary Latin.
12. London 1907, Blackie. ISO p. 1 ah.

Wolf, H., kla.ssi8ches Lesebuch. Eine Einfflhrung in das Oeistee- and
Kulturleben d^r Gricelien und Römer in Übersetzungen ihrer
Kiaflaiker. i. Teil; Homers Iliaa und Odys»ee nebst einigen Proben
ans der lyrischen und dramatischen Dichtung der Griechen. 198 p.
U. Teil: ' Griechische GJeechichtsschreibor, Philosophen u.-.w. und
Eömische Schriftsteller, p. 199—4:32. A\ViiU>!ifp]s 1900, Schirdewahn.
Kec: BphW 19Ü7, N. 7, p. 215—217 v. K. Bruchmann.

3. Bibliographia.

llartlnl} Aem*« et D* Bami, Catalosus codicnm graeoorum bibliothecae
Ambrosianae. Tom. L IL Mailand 1906, Hoepli. LI, 1297 p. .50 fr.

Bec: LZ 1907. N. 4, p. 1^0—131 v. E. Martini. — LF iVM)7. 1. p. 49
—50 V. F. Groh. — DL 19uT, X. 7. p. 895—H9t) v. B. Keil. —
Rcr 1907, N. 14, p. 267 V. My. — WklFh 1907, N. 10, p. 261—263
V. W. Crönert.

II. Scriptores.

1. Scriptores Graeci (ctun Byzantinis),

Arnoldt, B«, textkritische Bemerkuiigen zu griechischen Dichtern und
Prosaikern. In Festschr. der 48. Vers, deutsch. Philol. u. Schuhn. in
Hambui^, dargebr. von dem LehrerkoU. des £gL Chrietianeiuns ia
Altona.
Ree; BphW 1907. N. 10, p. 298 v. Ziehen.

etoterwerke der eriechieehen Idteratur in deutecher Übenetaning fOr
Lehranstalten onne griechischen Unterricht und für gebildete Laien
im Verein mit K. Huase u. a. Hrsg. von G. Michaelis. Teil I:

Prosaiker. Gotha 1907, F. A. Perthes. XIX, 292 p. 3 M.
Bec.: DL 1907, N. 2, p. 97—98.

AeMhjU cantica, digeasit Otto Schroeder. Kl. 8^ Leipzig 1907, B.
Teabner. Vin, 120 p. 2 M. 40 Pf.; geb. in Leinw. 2 M. 80.— Prometheus-Trilogie, übers, v. Donner. Neu bearb. u. m. ErlUutenmgen
versehen v. H.Wolf. (Die ausländischen Klassiker, erläutert und ge-
würdigt für höhere Lehranstalten sowie zum Selbststudium von P. H a u

,

f. IT. Wolf und einigen Mitarbeitern. 7. Bdchn.) Leipzig,
H. Brodt. 112 p. mit 2 Fic;.- 1 M. 25 Pf.: geb. 1 M. .5.^ Pf.

Jordan, iL, Aisciivlos' Clioephoren in ihrem dramatischen Aufbau.
NJklA 1907, Iii 1. Abt., p. 176—186.

Wny. A. S., yKschylue. In Is^glish verso. Part 2. Cr. 8. London
1906, Macmillan. 3 sh. 6 d.

Alciuhron, Hetaereubrieie. Nebst ergänz. Stücken aus Lucian, Aristaenet,
Philostratus, Tbeophylactus, der Anthologie und der Legende. Über-
setzt und mit einer Einleitung versehen v. H, W. Fischer. (Kultur-
historische Ijiebhaber-BiblioÜiek. 8. Bd.) KL 8''. Leipzig, F. Roth-
barth. 208 p. 5 M.

Capck, J. L., I. O Älkifronovi a jeho epietol&oh. IL Pfeklad vy
branych epistol Alkifronovych. Vyrorni zpr&va o. K. etit. gym-
nasia vv§$iho v. Jiriu»' za skol. rok. 86 p.

Rec.; LF 1907, I, p. 71—78 v. T. Snötivy.

Digitized by Google



Scriptorea Graeci com Byzautinis. 5

Aiiaxa«roras. Geffcken, J., die uaißtta des Auaxagoras. H 1907, I,

p. 127—188.

JLndocidls orationet} edidit F. Blass. Editio tertia correctior. Leipzig
1906, B. 0. Teubner. XXn, m p. 1 M. 40 Pf.; geb. 1 M. SCT PI
Bee.; BphW 1907, K. 9, p. 257—261 t. K. Fuhr.

Abodthiiis. Geffdeen, «7*., zwei griechische Apologeten. (Ssmmlanfi^wissen-
ßchaftl. Kommentare zu griech. u. röm. Sohxiftstelleni.) Xex. 8*.

Leipzig 1907, B. G. Teub&er. XLUI, ]).

10 M.; geb. in Leinw. 11

Lietsmann, ff., papyrus Jenensis Nr. 1. ZwTh 1907, I, p. 149—151.

Anthologia Graeoa Epigrammatum Palatiua cum Planudea. £d. H. S t a d t •

ma Her. VoLni. pais 1. Palatinae libri IX, epp. 1—568, Planudeae
L. 1 contixiens. Leipzig 1906, B. O. Tenbner. vi. 5s4 p.

8 M.; geb. 8 M. 60 PL
Ree: JHSt 1907, N. 1, p. 182.

Aatiochus. CamUiera, J., le 8chisme d'Antioche. These.
Ree: REG N. 8ö, p. 822—;tj:l v. G. E. liluelle].

Antlsthenes. PchUm^ M,, Aatistheniciun. H 1907, I, p. 157—159.

Apollodoros. VoJlaraff, C. G,, ad ApoUodori bibliothecam. Mn XXXV,
2, p. 127—129.

ArchimedeH. Heihern , J. L., eine nene Archimedeshandschrift. H 1907,
U, p. 235—30ä, mit 1 Tafel.

Alivtop1lftnc8, Lustspiele. 13< r Vogelstaut. Verdeutscht v. .Tohs, Minck-
witz. Aufl. 8. Lfg. 1, Bd. Beriin-Schöneberg , Langenscheidts
Verlag, p. 97— I.")«. Jede Lfg. 85 Pf.

ireew/m», J. ra«, ad Aristxjph, Pacis 78 Scholien, Mn XXXV, 2,

p. 271—27a
— ad schoUa Azistophanioa. Mn XXXV, 2, p. 126—142.

Tr»RdiM,A,Ari8tophane. Cavaliez8,587—54a BEGh N. 86, p. 388—888.

Ati6tolelM. Qoiiiinr:, H., zur Syllogistik des Aristoteles. AGPh Xm,
2, p. 171—172.

Mittschmunn, IT.. divisiones quae vulgo dicuntur Aristotoleae.
Praefatus ed., testimouii,s(iue iaatruxit H. M. Kl. Ö". Leipzig 1907,

B. G. Teubner. XLli, 16 p. 2 M. öü Pf.

Taylor, A, E,, Aristotle and bis predecessois. London 1907,
K. Paul. 3 sh. 6 d.

Wiffurfifit. Ä., das perikleische Zeitalter in Aristoteles' Schrift vom
Staate der Athener. In : Festschrift zu der am 80. Sept. 1905 statt-

gefuudenen Einweihung des neuen Schulgebäudea des Königl.
^ynmasiiUDs zu ClausthaL Leipzig, B. G. Teubner. p. 1—83.

1 M. 50 Pf.

€as(4ias Die. Banq, M., ein yeisetztes Fragment des Cassius Die»
H 1906, IV, p. 623—029.

Clemens Alex. (rahriels^ioH. J., über die Qm Ih n des Clemens Alexan'^rinr.s»

L Teil. Gr. so. Fpsahi 190r., Akad. BuchlKinalun'r XI, 253 p. 6
Ree, : WkXPh 1907, N. 13, p. 351—85Ü v. J. Dräseke.

demaedes. Bo' ride, A., quaestione.s Cleomedeae. Diss. Pegau. 84 p«
Bec: BphW 1907, N. 6, p. 161—165 y. M. Pohienz.



t) .Scriptores Oraeci cum Byzantinis.

Gmtaiitbiis MmuMm» Borna, K., eine iinedierte Bede des Konetentm
Muiaaees. WSt 1906, II, p. 171—204^

Constantiiins Porphjrogen. Excerpta historica iussu imp. Constantini
Porphyrogeniti confecta. Edd. U. Ph. BoisBeyain, 0. de Boor,
Th. B'üttner-Wobßt. Vol. II pars I. Excerpta de virtutibus et
vitiis. Pars I. Rccensuit et praefatus est Th. BUttner-Wobst.
Editionem curavit Anton. Gerard. Roos. XLII, 309 p. 14 M.
Vol. IV. Excerpta de ßententiis. Ed. ü. Ph. Boissevain. Adiecta
est tabula phototypioa. XXVXU, 478 p. m. 3 Tai. 18 H. Gr. 8^
Berlin, Weidifiaim. i)2 M,

GyrillaB. Greyoire, H^, la Tie de St, Abzaamioe par Cyrille de Skytho-
polis. BruxeUes.
Bec; WklPh 1907, N. l(i, p. 438-442 v. J. Dräseke.

Demosthenes. May, J,, zur Kritik der ProOmien dee DemoeÜ&enes»
Progr. Uurlach.
Kec: Wkll'li 1907. N. l'J, p. 316—321 v. W. Nitsche.

^ Bbythmen bei Demoatheuea und Cicero. WklPh 1907, N. 2, p. 48—65.

PtOByeli Halioamaäensis Antiquitatum Komanaruin quae Bupersunt ed.
C. Jaooby. VoL IV. Leipzig 1906, B. G. Teubner. XII, :386 p.

4 M.; geb. 4 M. 60 Pi.
Ree: WklPh 1907, N. 15, p. 398--396 v. F. Reuss.

£uri|)idcs, tragedies in Engliah verse by A. S. Way. 3 vols. Cr. Svo.
London i9Ui, Macmiilan. each 7 sh. 6 d.

— Medea, ttbers, v. Donner. Neu boarb. u. m. Erläuterungen versehen
V. Heinr. Wolf. (Die auaiäudischen Klassüier, erläutert und ge-
wfirdigt fOr JiOhere Lehranstalten aowie zum Selbststadinm von
Peter Hau, Heinr. AVolf und einigen Mitarbeitern. 8. Bdchn.)
Leipzig, H. Bredt lOij p. 1 M 25 Pf.; geb. 1 3L 55 Pt

Modea. Ti*ansl. into English rhjTning verse, with explanatory notes
by G. Murray. Cr. 8. London 1907, G. Allen. 108 p. 2 ah.

EnsebiuH. Fortheringhatnt J, K., on the .List of TlialaseocraQiee'' in
£uBebius. JHSt 1907, N. 1, p. 75-89; p. 128—130.

S. Enstathii episcopi Antiocheni in Lazarum, Mariam et Martham Homilia
Christologica nun primum e codioe gronoviano edita cum commen-
tario de fragnientis eustathianis. Accessenint fragmenta Flaviani I
Antiocheni opera et studio F, Cavailera.
Reo.: PL 1907, K. 8, p. 467—469 v. G. Loesdheke.

GalenoB. Koch, K. , das Wolfenbüttler Palimpscst von Galens Schrift

,
niQl Ttüv iv lais r^oifaig öviu/ahuv, SPrA 1907, V^, p, 10^3—III.

Ore^orins Naziaiiz. Hürth, X., de Gregorii Nazianzeni orationibus fune-
bribus. (Dissertationes philoiogicae Argentorat^nse.s selectae. Edd.
B. Keil et K. Keitzen stein. VoL XII.) Gr. b^. Ötraßburg.

• K. J. Trabner. VI, 159 p. 5 M«'
•

jSVxAö, 27(., Htudia Nazianzenica. I. De collationiä apud Gregorium
Nazianzcnuin u.su et de Terrae et Maris contentione quadam

• Pseudo-Gregoriana. Diss. Krakau.
Ree: WklPh 19U7, N. 15, p. 404—418 v. J. Dräseke.
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He^esippas. ÜKsami, la questione e la oritica del oosi detto £K^*^ippo
Estv. d. Studi italiani dl Füologic« eUuasica, toL ZIV, p» ^5-^1.
Fixeuze liH)ö, Seeber.

Bec: Bcr 1907, N. S, p. 41—42 v. P. Ll.ejajj.

Hcittclitus. Pascal ^ C, sopra un punto della dottrina Eraclitea. Extr.
des Kendiconti del R. JsL Lomb. di sc e lett.» serie I» voL XXXIX,
liM>»>. p. 199—205.

Kec: Kcr 19u7. N. 1, p. Ii—4 v. My.

HerodotOH. Ftlr den Schulgebrauch erklärt v. K. A b i c h t. 8. Bd., Buoh V
u. VI. 4. verb. Aufl. Leipzig 1906, B. G. Teubner. 2:^4 p.

2 M.; geb. 2 M. 50 Pf.

— Bucli I—IV. TextauBgabe für den Schulgebrauch v. A. Fritaoh.
Leipzig 1906, B. G. Te^uer. XLII, 426 p. m. Titelbild.

Geb. 2 M. 40 Pf.
Bec: LZ 1907, N. 5, p. 169 y. E. M.

— Histories. Books 4 to 6. Traua, by G« W. Harris. Cr. Ö. London
1906, Sonnenscheic. 172 p. 8 eh. 6 d.

Kallenherq, H., Jahresbericht Uber Horodot. .luhrfsbcrichto des
Philol.' Vereins zu Berlin Um, 816—322. In: ZG 190f>. XIL
Bosproclitii sind folgende Schriften: Herodoti Hi>toriarum
libri IX ed. H. Ii. Dietsch, editio altera, quam cnravit H. Kallen-
berg; Herodot Buch I—IV. J extausgabe fQr den Schulgebraucb
T. A. FritBohe; M. Boas, de epigrammatiB Simonideis. Paral;
Comuentatio critica de epigrammatum traditione; M. Clerc, lea
preraiferes eij^lorations Pnoceonnes dans la meditcrranee occiden-
taie; £. M. Larle, über das Prooemium bei Herodot; Ü. H ude,
ad Herodotnm; C. Juli i an, notes GaUo-Bomainea XXVni: Lea
Celte> chez Herodoto: Ph. Krop|), die tninoisch-mvkcnische
Kultur im Lichte der Überliefern iii!; boi Jlorodot. Mit einem
Exkurs; Zur ethnographischen Stellung der Ktrusker: C. F. Leh-
mann-Haupt, Chronologisches zur griechischen Quellenkunde.
Teil I: HoUariikos. ?Ierodot, Thukydicfes; .1. Lew, l'ori^ino da
nom de la Phenice; F. ürluf, ad Herodotum: F. AVestberg,
zur Topographie des Horodot II; U. Wilcken, ein Sosylus-
Fragment in der Würzburger Papynissammlung : U. v. wila-
mowitz-Moellendorf f , Panionion; V. v. Wilamowitz-
Moelleudorff , über die ionische Wanderung; Literatur-
nachweise.

Wdl$, Jt, the Petnan triends of Herodotoa JHSt 1907, I, p. 37—47.

Herondaf». Füni, K., Bylv HerondoTj mimiamby ur£eny k provozovani?
a>okoneaiQ. IiF 1907,1, p. 6—22.

VaalianOt A.^ licerche sopra Tottavo mimiambo di Heroda. Milan
1906, Cordani. 55 p.

Bec: BEA 1907, I, p. 97 y. P. Walto.

Hlerocles. Featat iV., un tiiosofo redivivo, Jerocie. AeB N. 96,

p. :354—367.

Hlppocrates. Höttermann, K, zsur Hippokratiaohen Schrift: He^I ^vatog
'Av»^jioi, H 1907, I, p. 18^145.
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3 Scriptores Graeci cum Byzautinis.

HI|>poljtiis. honuetuch, G. N,^ die unter HiT)])olyts Namen überlieferte
Schrift „Über den Glaiiboii". nach oiiior Üoersetzung der georgischen
Version hrsg. (Texte und Untersucluingen zur Ooschichtc ilt r alt-

christlichen Literatur. Archiv f. die v. der Kirchenväter-Koimiii.>s.iou
der kgl. preuß. Akademie der AVissonschaften iint<>rnomineiie Ausg.
der älteren christHchen Schriftsteller. Hrsg. v. Ad f. Harnack und
Carl Schmidt. III. Reihe. I. Bd. 2. Heft. Der ganzen Keihe XXXI. 2.)

Gr. 8*. Leipzig 19i)7, J. C. Hhiriche Verlag. 1 12 p. 3 M. 60 Pf.

Schäftlarn, 'innokviov ilg i« ttyia &eo(f {tvtia, Untersuchung über die
Echtheit. Progr.

Beo.: miPh 1906, N. 48, p. 1174-1180 t. .T. Drieeke.

Homers liias, nach der 1. Ausg. der deutscheu Übersetzg. v. J. H. Vo6.
(Schöningha Teztausgaben alter u. neuer Schnftsteller. Herausg.
von A. Funke u. Prof 3chmitK-Manoy.) KL 8*. Paderborn l'>07,

F. Schöningh. VII, 13s p. 40 Pf.

— Odvi^see. Für den Schulgobrauch erklfirt v. H. Kluge. (Auss:. A.)

Gotha, F. A. Perthes. 1. Heft. Gesang I—III. 24 p. IM. — 6. Heft.
Gesang VII—IX. TJ p. IM.

Boelieher^ de hvmno in Mercurinm Homerico. Gr. 8*. Halle
1906, J. R Mueller. IV, 144 p. 4M.

pour mieux connaitre Homöre. Paria 1906, Haohette.
IX, 309 p.

Kec: Kcr 1907, N. 5, p. 96—99 v. My. — JHSt 1907, N. 1,

p. 181—132.

Kndt, J., die Opferspeude des Achilleus. ^Homers II., XVI, p. 216—25ü.)

WSt 1906^ n, p. 205—

m

JVntfer, G., die olymptBchen Szenen der Blas. Ein Beitrag SBur

homer. Frage. Progr. Gr. 8^ Bern 1906. (Zflzich, Fäsi & Seer.)
06 p. 1 fr. 20 O.

Bmcerden, H. tvin, forma antiquissima Hirnmi Komerioi in Mer-
curium. Mn XXXV, N. 2, p. isl IDl.

Lehrer, F., Homerische Göttergeatalten in der antiken Plastik*
III. Linz \m\. Programm. 21 p., 5 Taf.

Lwlwich, A., Kevision meiner Ausgabe des Homerischen Hermea-
Hymnas. Kritische Miscellen. (XXV—XXVIII.)

Bec.: BphW 1907, N. 8, p. 225—229 y. R. Peppmtaier.

Leeuu rv , J. ran, Homerica. XXXHL De Neatons aetate. Mn
XXX \', l. p. 45- 54.

Meyer, W»^ de Homeri patronomicis. Diss. Göttingen 1907. 72 p,

I^cHthantiky, A,, cur Iliaa Latina. I. WSt 1906, U, p. 806—329.

JV?t><*r. J., Ilomerow Iiiadv spev <?tvrty. VyroCni spr4Ya gymnasia
v Nrnieckem Brocir- 11H)5. 17 p.

liec: LF 190C, V, aiU—395 v. J. Straka.

Uoheri, T., topographische Probleme der llias. H 1907, I, p.78—112.

Hjperides. Edit by F. G. Kenyon. Cr. 8. Oxford, Clarendon Press.
8 ah. 6 d.

Josephns. Being the autobiograpliv and .selections from tlie Jewish
- war. Edit., with intro., by S. E. Winbolt. Cr. a London 1907,

Biackie. 1 ah.
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Scriptores Graeci cum Byzautinis. 9

Des heiligen Irenaens Schrift. Zum Beweise der apostoliBoheo^ Ver-
kündigUBg fii fnfJfiCiv tov ttrtofiTnXixov xfjQvyuatof, in aimeniacher
Version entdeckt, hrsg. und ins Doutache übersetzt von Karapet
Ter-Mekerttschian und Erwand Ter-Miuassiantz. Mit einem
Nachwds und Anmerkungon von Ad. Harnack. (Texte und Unter-
suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von
Ad. Harnack ünd C. Schmidt. Dritte Keihe, I, 1.) Gr. ö«». Leip-
zig 1906, J. C. Hinrichs. Vill, 69 u. 66 p. 6 M.
Bec: BphW 1907, p. 280^232 y. £. Nestle.

Libaniuii. Schemmd^ F.., der Sophist Libauios als ächlüer und Lehrer.
NJUA 1907, II, 1. Abt^ p. 52-69.

Jlenander. Eitrem^ Ä, observations on the Coiax of Menander and
the Eunuch of Terence. (Sep.>A. a. Vid^iskabs. Selskabets-Skrifter.

U. HtstFfloB. Klaaflel906kMr.7.) Gr. 8. Ghristiania 1906» J. Dybwad
28j).
Kec: NphH TniT. N. 8, p. 51—53 v. P. Wessner.

ICeKtorlaua. Die Fra<j;mento dos Nostorius {';PHammelt , untersucht und
herausgegeben von F. Loofs. Mit Beiträgen von St. A- Cook und
Georg Kamj)! f me jer. Halle, M. Niemeyer. X| 407p. 15 M.
Bee : Bor 1907, N. 2, p. ^-35 v. P. Lejay.

Patres apost. Die apostoliBclien Väter, hrsg. v. F. X. Funk. 2., yerb«
Aufl. (Sammlung ausgewählter Kirchen- und dogmengeschichtlicher
Quellenschriften, als Grundlage f. SeminarQb<^n. hrsg. unter Leitiing

G. Krüger. II. Beflie, 1. Heft) Tübingen, J. C. B. Mohr.
XXXVI, 252 p. 1 M. 50 Pf.; kart. 1 M. 90 Pf.; geb. 2 IL 20 Pf.

PfensMilae Graeoiae deseriptio.
^
Ed., graeca emendavit, apparatum

ctiticura adiecit Herrn. Hitzij|[, commenturium germanice scri^num
cum tahulis topographicis et numismaticlH addiderunt Herrn. Hitzig et

Hugo Bluemuer. Vol. III pars L Liber VIII: Arcadica. Liber IX;
Boetica. (Auch m. dentsobem Titel.) Lex.8^ Leipzig 1907, O. R. Beia-
land. Tin. m p. m. 3 Taf. 20 M.; geb. 22 M.

— Be^ichreibung V. Griechenland. Ühor.s. v. Joh. Heinr. Chr. Schubart.
3. Lfg. 4. Aufl. Berlin - Schüneberg 1907, Langenscheidts Verlag.
1. Bd. p. 97'—144. 35 Fl«

Meyer, E., nochmals der liiyog des Königs Pausaniaa. H 1907, I,

p. l:U-137.

Mnh'niti, A., hat Dörpfeld die Enneakruno.s-Epi.sodc bei Pausanias
tatsächlich gelöst oder auf welchem Wege kann diese gelöst
werden? Einige Bemerkungen su Judeiohs „Topographie von
Athen**. Wien 1906, A. Hölctor. 85 p. IM.

Philodeini ntfj) ofxovofi(a( qui dicitur libellus, ed. Christian. Jensen.
Accedunt duaetabmaephototypicae. Kl. s". Leipzig UKM>, B. G.Teubner.
XXXIV, 106 p. 2 M. 40 PI; geb. in Leinw. 2 M. 60 Pf.

Fhotios. Der Anfang des Lexikons. Hrsg. v. R. R e i t z e n s t c i Gr. 8 **.

Leipzig 1907, B. G. Teubner. LIV, P'.O p. m. 2 Lichtdr.-Taf. 7 M.
Ree: DL HM)7. N. 1 . p. 2X-29 v. U. v. Wilamowitz-Vocllendorff.

Herwerdcn, H. can^ textkritische Bemerkungen zu dem Aufaug des
Lexikons des Photios. BphW 1907, N. 9, p. 285—286.

Xeo, Ff XU den neuen Fragmenten bei Photios. H 1907, 1, p. 158—155.

XeeiHDm, /. van, ad Photii Lexicon. Mn XXXV, 2, p. 250-270

ci WiJamowäZ'MoeUendorff, zum Lexikon des Photioe. SPrA 1907,

I, p. 2—14.
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tsat af O. Bangel-Xieuen ,
udgivet mad mdMning og

^ «( Hans Raeder. Copenhague 1906, TUlge. M p.
Sprog- og Oldtidfiforekning, N. 671
1907, N. To, p. 1H4-1><5 V. Mv.

10 Soriptores Graeci oum BysaatiiuB.

Planvies. Metcalrlt^ Johs,, Maximus Planudes u. die Teztgeschichte der
Biographir'ii PIut;ii<'hs. [Ans: „SitzungsbeT. d. pTeoft. AJufL d. Wiss."]

Lex. 8". Berlin ii>lHi, G. Jieimer. Up. '»0 Pf.

Plato, ausgewählte Werke. Protagora« u. Laches. Deutsch v Ed. Evth.
1. L£k. Aufl. 9. Bd. IV, p. 1—1)2. Berlin-Schöneberg iiAjl, Langen-
scheidt'ß Verl. 35 PL

— Apologie u. Kriton nebst Abaohnitten ans Phaado. Symposion, Staat
Für den Schulgebrauch hrsg. V. B. Orimmelt.' MQnster 1907,

Aschendorff. XXXV, I ii p. Geb. 1 M 2.-> Pf.

— MeuexenuH. edited with iiitrodnotion aud uotes, bv J- A. Shawyeib
Bec: WklPh 1907, N. 11, p. 2<>~2f<ii v. A. Trendeienburg.

— Menon, OTeisat af_Q. BangeUNielaenQ ,
udgivet med indMning og

anmaerkninger
(Studier fra Spi

Kec. : Kcr 1907, N. lO, p.

— Philosophie, in ihren \vo8eiitlich.ston Zügen durch ausgewählte Ab-
schnitte aus seinen Schrifti u dar^ostellt v. G u s t. Schneid e- r. 1. bii

5, Taus. (Bücher der Weisheit u. Schönheit, }irs<r. von J. E. Frhr.

V. Grotthuli. Buchschmuck von Frz. Stassen. II. berie.) Stuttgart
1907, Greiner A Pfeiffer. IT, 201 p.

Geb. in Leinw., jed. Bd. 2 M. 50 Pi
— Staat, übers. V. Frdr. Schleier nia ober, erläutert von .T. TT. \ . K irch-

mann. Aufl., durchgesehen v. Th. Siegert. (Philos. Bibliothek,
HO Bd.) Leipzig 1«.KJ7, Dürr sehe Buchh. VI, 426 p. 4 M.; geb. 4 M. tH) Pf.

ArbHf H.f de Alcibiade I qui fertur Platouis. Diss. Kiel 19UC.

Bee.: DL 1907, K. 4, p. 229-2!M).

Crain^ P., de fatione qnae inter Piatonis Phaedmm Sjmposhimqne
intercedat.
Ree: DL 1907, N. 7, p. 4U«»-411 v. H. Raeder.

, Gatnnitc. II., Präparation zw Piatons PhnMnn 2., verb. Aufl.
(Kratii u. Kankes Präparationen f. d. Schuliektüre. 39. Heft.)

Hannoyer, Norddeutsche Yerlagsanstalt O. GoedeL 40 p. 75 PI
Heneerden^ H. mn, Platonica. [Cont] Hn XXXV, 2, p. 118—128.

Joel, iC., nochmals Piatons Laches. H 1907, 1, p. 160.

Naber, 8. Platonica. [Cont.] Mn XXXV, 2, p. 14S~<177.

Nowttny, </., pi ispt'vek k fe^ni ot&zky v pravosti listä Platonowch.
Bec: LF 1906, V, p. 386-346.

Schneider, Gitst., SchOlerkominentÄr zu Piatons Apologie des
Sr.kratr"^ und Kriton, nebst do)\ Srhlußkapitein des Phaidon und
der Lobrede des Alkibiades aut Sokrates aus dem Symposion.
2. Anfi. Leipzig 1906, G. I^eytag. — Wien 1906, F.Tempsky.
93 p. Kart 80 Pt

PlBtarch, Greek live.s, transl. by C* E. Byles. Blostr. Cr. 8.

London 11^7, £. Arnold. 2M) ]>. 1 ah. t'> d.

— Lives: Sertorius, Euraene» &c TranaL by W. B. Fräser. Cr. 6.

London 1907, Sonnenschein. 3 sh. 6 d«

Foetae grraeci. Griechische Dichterfragmente. 1. Hälfte. Epi.<iche

u- eleg. Fragmente. Bearb. v. W. Schuba u. ü. v. Wiiamowitz«
Moellendorff. Mit einem Beitrage v. F. Bnecheler. Mit 2 Lich^
drucktafeln. (Berliner Klassikertexte. Hrsg. von der Generalverwaltung
der Königl. Museen zu Berlin. 5. Heft.) JLez. 8^ Bedin, Weidmann.
vm, m p. ö M.
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Scripioiea Graeci onm BywwitiniB. IX

Poljbioti, deB| Geschichte. Deutsoh v. A. Haakh u. K, ILraz. 4. Auü.
I. Bdohn. VI, p. 1—^. Deatsoh t. K. Kras. 2. Aufl. 6. Bdchn.
p. 145—177. u. 8^ Berlin-Söhftneberg, Langensoheidte Verlag.

Jede Lfg. 85 Pf.

— Geschichte. IV. Bdchn. Buch i'>—x. Übers, v. A. Haakh. 3. Aufl.
Berlin-Schöneberg, Langenscheidts Verlag, p. l—iS. Jede Lfg. '<iö PL

Fovgere$j „wro tjji- aioatap'* (Polybe, III, 41, 2). (QueetiODB
Blaimibaliqaes.) BEA 1907, I, p. 4^47.

Forph^rll sententiM ad intelligibilm docentes. PnefatoB, reeensuit
testimomisque instruzit B. Mommert. Kl. 8*« Leipag 1907, B. O.
Teabner. XXXITI, 56 p. in. 1 Fig.

1 M. 40 Pf.; geb. in Leiiiw. 1 M. «0 Pf.

Proclos. WüamowiU - Moellendorti , U. r., die Hymnen des Prokios und
Syneeioa. SPrA 1907, XIV, p. 272—295.

Ft»eUa8, Kurtjgf C, ist Psellos so schwer zu übersetzen? S.-A. aus
der vom. Vis. Yrem. Xm (1906), p. 227—288.
Bec: WUPh 1907, N. 17, p. 458-U59 J. Driseke.

ttBfafflteimft. MUgsdtke, P., QuintiUan und die Kuraschrift, ASt NF n,
II, p. 837-340.

SttCniM. Lantie, E.. Socrates. (43. Heft der Gvmnasialbibliothek.)
Ree.: WUPh 1907, N. 13, p. 337—340 b: y. Hagen.

Sophokles, Antigene. Übers, v. J. Geffoken u.Jul. Schultz. (Deutsohe
Schulausgaben, hrsg. V. H. Gaudxg u. G-. Frick. Leipzig, B. G.
Teubner. II, 4;^ p. liT. Pf.; geb. 60 Pf.

— Elektra. FOr den Schulgebrauch hrsg. v. L. Schuu ck. (Aschendorff-
Sanimlung latein. u. griech. Klassiker.) Münster IiK)ö, Aschendorff.
XXXVIII, 80 p. mit h Abb. Geb. 1 M.

Lampbelly L., paralipomena Sophoclea. Suppl. Notes on the text of

Sophocles. Gr. 8. London 1907, Bivingtone. 0 ah.

Praparatioiun nebet Übersetzung zu Sophokles* Antigome. Von
einem Schulmann. 1. Teil. Vexs 1^-600. 12,4x8 cm. Düssel-
dorf, L. Schwann. 95 p. 50 PI.

Strabo, Erdbeschreibung. Übers, und durch Anmork\nigen erläutert v.

A. Forbig er. 2. Aufl. Durchgesehen v. £. A. Bayer. 3. Bdchn.
p. 1—96. — 3. Aufl. 4. Bdcb. p. 1—48. kL 8^ Berlin-Scköneberg
1906, Langenacheidts Verlag. Jede Lfg. 85 P£

Ttoftanentioi, novom, graeee et latine. Textam graecnm reoensuit,
latinum ex Vulgata versione Clementina adiunxit, breves capitulorum
inscriptiones pt locos parallelos uberiores addidit Fr. Branascheid.
3. ed. critica recognita. Pars altera: Apostolicum. kl. 8^ Frei-
Irarg UBr. 1907, HeMer. VIH,803. 2 M. 60 Pf.; geb. in Ldr. 3 M. 60 Pf.

— IMe Schriften des Xenen Testaments, neu Obers, und für die Gegen-
wart erklärt v. O. Baum arten, \V i Ih. Bousset, Herrn. GunKel,
"W^ilh. Heitmüller, Geo. HoUmann, Adf. Jülicher, Kud.
Knopf, Frz. Koebler, Wilh. Lneken, Jobs. Weise. Hrsg. v.
Jobs. Weiß. '2., Verb. u. verm. Aufl. 8.—20. Taua. 1. Bd. L«K. 8*.

Göttingen 190(j, Vandenhoeck & Ruprecht. VI, 704 p.
Emzelpr. 8 M.: geb. in Leinw. 9 M. 60 Pf.; in Halbfrz. 10 M. 60 Pf.

— Epistles of Paul the Apostle to the Colossians and to Philemou.
läplained by H. J. C. Knight. 12. London 1907, Methnen. 220^.
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12 Scriptoros Graeci cum Byzautinis.

Teslamentun Noruni. Paul the Aj>ostle. Epistles to the Coloaeiaiis andto
Philemon. Edit. hy A. L. \\ illiams, witli introd. and notea. 12.

Cambridge lf07, T'niversity Prosa. 282 p. 3 sh.

Jburkitt, F. ('.. the gos])el hiatory and its tranwmiiwion« Edinburgh
lim, Ciark. VIII, JJüO p.

Bec.: Rcr 1907, N. 13, p. 241—244 v. A« Loisy.

Hamacky Ä.^ über die Zeitangabe in der Apoatelffesellichte dm
Lukaa. SPrA 1907, XXI, p. 376^m

Jaclsoii, H. L., the fourtli (lospel and some recent German oriticisn.

Cambridge iy<X>, ruiversitv Press. XIV, 247 p.
Ree: Rcr ll><t7, X. 1".. 211—244 v. A. Loisy.

Javquier, /*.
. history of ihe books of 1 he Xow Testament. Antho-

riöed truusl. from the Freuch bv J. D u^u;uu. Vol. 1, St. Paul aud
his epiatles. London 1907, K. ^auL iM p. 7 ah. 6 d.

Knopf, /?., der Text dee Neuen Testaments. Neue Fragen, Funde
nna Forsi Inii;;: der neutestamentlichen Textkritik. (Vorträge
der theologischen Koufereuz zu Gießen. 25. Folge) GicUcu 19(^,

Töpelmann. 48 p. IM.
Ree.: WkiPh i>.nj7, X. 16. p. 4:W ~4:{5 v. W. Soltan.

Kroll, M., die Beziehunpjfn li' s klassischen Altertums zu tlrn

heiligen Schriften dea Alten und Neuen Testaments. Für die
Freunde der antiken Literatur aus den Quellen dargestellt. 1. Bd.
2.. vollst umgearb. u. verm. Aufl. Gr. 8^. Bonn 1907, C. Geor^^i.
XX, 2;{2 p. :\ \l.

JLeipohlt, Jiths.y Geschichte des neutestamentlichen Kanons. 1. Teil.

Die Entstehung. Gr. 8". Leipzig 1U07, J. C. liinrichä V'erlae.
Vm, 288 p. ^ M. 60 Pf.$ geb. 4 M. 50 ]n.

Pott, Aug., der Text des Neuen Testamentes naoh seiner geschieht-
lifheii Entwicklung. (Aus Natur und (rcisteswelt. Sammlung
wiasenschaftlich gemeinverständlicher Darstellungen.) Leipzig,
B. G. Teubner. Iv, 108 p. mit 8 Taf.

1 M.; geb. in Leinw. 1 M. 25 Pf.

JJrt/J/s, A , der Text des Septuaginta-Psalters. Nebst einem An-
hang: Griechische Ptaltorfragmente aus OberUg\'pten na< h Al)-

schrift^n v. W. E. Cruni. (Septuaginta-Studieu. 2. Hefi. Ui>g.
V. AI fr. Bahlfa.) Gr. 8<*. Göttingen, Vandenhoeck & Buprecht.
256 p. « M.

Moiniil. D., the date of St. Paul s cpistle to the GaUtiana. Cr. 8.

London 1UU7, Camb. Univ. P. so p.
' 2 8h.

Schmidt, K.f der 1. Clemcusbrief in altkoptLschor Übersetzung.
SPrA 1907, IX, p. 154-164.

"B^jss, Ii., die Quellen des Lukasevangeliums. Gr. 8^ Stuttgart
l!»u7, .1. G. Cotta Nachf. XII, 2% p. c, M.: geb. in Hjilbfrz. s M.

WelUtausen, J., Erweiterungen \uid Anderungenim vierten Evangelium,
gr. MO. Berlin 1907, G. lUimer. p. 1 M.

T68taT!ientuui Vetns. Hntrh, E., //. A. Jlidjiaih, a foucordance to tho
Septuagint aud the otlier (xreek versions of the Old Testament.
2 vola, 4. Oxford 1906, Clarendon Press. 137 sh. 6 d.

Bitte, Supplement. 40 sh. Gomplete work in 3 yols. 168 ah.

Thukfdldes. Für den Schul fi:olirauch erklärt v. Gott fr. Boehme. Von
der 1. Aufl. an bearb v. S. W i d mann. Bdchn : Buch VL 6. gfinsL
umgearb. Aull. Leipzig lUOü, B. G. Teubner. IV, 10t> p.

1 M. 20 Pf.; geb. 1 M. 70 Pf.
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[Scriptores Latiiu. 13

Xbvkydides. Nach Text uni Koramentar Retrennte Ausgabe (B) für den
.Schulgebraiuh V. J. Sitzler. I. Blieb. 2 Hefte. 2.| yerb. Aufl. Gotha
IW«, F. A. Porthes. IV, 07, 117 p. 2 M. 10 Pf.

•— Ausgewählte Ahsrhuirte. fi)r ilt-ii .Schul «gebrauch bearb. v. Ob. Härder,
2. TeiL: Schüierkomiuentur. 2., verin. u. verb. Aufl. b". Leipzig
1907, 6. Freitag. Wien 1907, F. Tempsky. 104 p. Geb. 1 M.

Cornford, F, M., Tbucydides Mythistoricus. London 1907, E. Arnold.
268 p.

^ ^ 10 ah. 6 d.

Tiaocreon« Leemcent J, van, ad Timocreontem fihodium. Mn XXXV,
2, p. 180.

Xenopkon. Werke. 92. Hipparehtn oder von den Obliegenheiten eines
ReiteroDersten. Ober die Keitkunst v. Chr. Heinr. Dörner. Aufl.
Berlin-Schöiiobpr'i; 15)07. Lanj^enscheidts Verlatr Jode Lfg. :?'» Pf.

— Anabasis. Für den Schulgebrauch erklärt v. F e r d. V o 1 1 b r e c h t.

1. Bdchn. Buch I u. II. Mit einem durch Holzschn. u. 2 Fig.-Taf.
erläut. Exkurse über das Heerwesen der Söldner und mit einer Über-
sichtskarte 10. verb. Aufl. Besorgt v. Wilh. Vollbrecht. Gr.
Leipzig 1ÜU7, B. G. Teubner. VI, 20U p. 1 M. 40 Pf.; geb. 2 M.

Biinger
, C, Schülerkommentar zur Auswahl von Xonophons Ana-

basis. 2., umgearb. Aufl. Leipzig 1906, G. Frevtag. — Wien 1906,

F. Temps^. 181 p.
" Geb. 1 M. 20 Fi.

Zeno. Jannd, If., oommentationee philologicae in Zenonem Yeronensem,
Gaudentium Briyiensem, Petrum Chrysologom BaTennatnm. Regens»
bürg. Progr.

Kec.: WklPh 1907, N. 9, p. 241 v. M. Manitius,

2. Scriptores Latini,

AnihroHins. Xtederhuber , J. Kr., die Eschatologie des hl. Ambrosius.
Eine patri.st. Stiulie. (For8chunir« n zur christlichen Literatur- und
Do«uengeschichtü. Hrsg. v. A. Ehrhard u. J. P. Kirsch. VI. Bd.
3. Heft.) gr. 8<». Paderborn, F. SehGningh. XII, 275 p. 6 M. 80 Pf.

Anthologia latinasive poe^i.s lutiuae hupplemeutum, ediderunt Fraucisc.
Bnecbeler et Alex. Kiese. Pars I: Cannina in codicibiis scripta
reccnsuit Alex. Kiese. Fase. II. Reliquonim libromm carmina. Ed.

II denuo recognita. kl. b^, Leipzig lii06, B. G. Teubner. VI, 410 p,
4 M. 8^ Pf.; ^eb. in Leinw. 5 M. 40 I^.

Apnleiu^. Ihakmann, (\, Ajnilejaiia. |l.'oMt.| }kla XXX\ , 1, ]>, ?<i— 113.

Asconios Pedfanus, Q. , orationntn rirpronis qviiruixie enarratio. J-tecog-

novit brevique aduotatione cntica instruxit Alb. Curtis Clark.
Oxford 1907, Clarendon Press. XXXVI, 104 p. SM.

Augastiniu, des hl., Bekemitniäse. Buch I—X. Xus Deutsche übers, u.

mit einer Einleitung verseben von G. Prbn. v. Kertling. 2. u. 8.,

durchgeseh. Aufl. KI. 8^ Freiburg i.:Br. 1007. Herder. X, MO p.

2 yi. ao Pf.: geb. in Leinw . M.; in Ldr. m. Goidsdm. 3 M. bO Pf,
Ree : DL li>u7, N. 10, p. .V.i7-:,08.

— Confetoöiüus. Trans, with pref. bv E. B. Pusey. 12. London 1907,

Dent. 1 sh.

At«0O9, S., the sources of the first ten books of Augustines de
civitate Dei. Diss. Princeton Princetons Press. 2bl p.

Kec: WklPh 1907, N. 0, p. 240 v. C. W.
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14 SdiptoiM Latmi.

AvnsttDVS. Rasi, 7'.. ad Au^stini Oonfess. XIII, 53. Eitr. d.
Kivista Classici e Neo-Latini, Anno II, N. 2, p. 1—4.
Ree: ZöGy VM)1, II, p. 1M5-186 v. A. TTuemer.

Meiton, M., Csesar's wüe. Cr. Ü, Londou l^U(it Methuen. 316 p. 6 ah.

Oaesar. OehJer, Ä» C. .Tulii riie^arig belli gallici libri VII. BilderatUs
za CäfHTs BHchern de bollo ^hIHco unter ein<j:phendpr Berücksirhtiijimg
der couuuentarii de hello civili. 2dit mehr als loO Abbildungen und
11 Karten. 2., verb. u. verm. Aufl. Lex. 8^ Leipzig 1907, H. Sckiuidt &
0. GOnther. Vin, 91 u. XXXVm p. 2 M. 85 PI
Pänke, TT., Präparation zu Cäsars bellum gallicum. 2. Heft:
Buch II. 3. Aull. Gotha 1906, F. A. Perthes. 22 p. 35 PI.

Behiach, S., ridentification de TAl^da de Ctei^ RA 1906, VIII,
p. 819—;?20.

Schmalz, J. IT., zu Caesars Bellum Gallicum I, 29, 2. BphW 1907.
N. 1<», p. 318.

€«lHn8, Aulu8 Cornellug, über die Arzneiwia'^onschaft , in 8 Büchern.
Übers, u. erkl. von Ed. Scheller. 2. Aufl. Nach der Textausg. von
Daremberg neu durchgesehen vonW alth. Frieboes. Mit einem Vor-
worte von R. Kobert. Mit einem Bildnis. 2i\ Textfig. u. 4 Taf. gr.
BraunschweiL; lOn»;, p. Vieweg & Sohn. XLII, 802 p. 18 M., geb. 20 M.
Ree: l^phW 1!<07. N. 11. p. 825—829 v. J. Ilberg.

Ciceros, M. Tnlllus, Werke. Sämtliche Briefe. Übers, v. K. L. F. M ezge r.

18. Lfg. 8. Auü. 10. Bd. p. 1— -kJ. Berlin-Schoneberg, Langenscheidta
Verlag. 85 Pf.

— Auswahl auH den Reden. 1. Die Rede über den Oberbefehl dee
Ca. Pompeius u. die katilinar. Reden. Hrsg, v. C. Stegmann. Itilfs-

heft. 8. AufL Leipzig 19o7, B. G. Teubner, IV, 122 p. mit Abbüdgn.
Kart. 1 M. 20 PL

— Bede f. Sex. Roscius. POr den Sc hulgebrauch hrsg. v. Frdr. Richter
u. AI fr. riockeison. 1. Aufl.. brarb. V. Geo. Ammon. Leip/.iir 1906,
B. G. Teubuer. VI, MG p. m. 1 Karte. 1 M. : geb. 1 M. 40 l*f.

— a. R. W, £merHOU, frieudship: two essays. lö. London 1907, Putnam.
1 sh. 6 d.

Au98ererj A.^ de clausulis Minucianis et de Piceronianis quae
auidem inveniuntur in libello do senectuto. (Commentationes
Aenipontanao quas eduiit E. Kaiinka et A. Ziugerle. I ) gr. x**.

Inn.sbruck, Wugnor. II, 90 p. 1 M. <0 Pf.

Gmehr, R, da.s Geburt.sjahr dos Af. Brutus. H 1907. II, p. 804—314.

Jungblut t //., die Arbeitbweiise Ciceros im er8ton Buche über die
PiFlichten. Progr. Frankfurt a. M. 1907. 80 p.

Kraust, A., Priiimration zu Ciceros Retle f. Soxtus Rosoius. 2. Aufl.,
neu durchgesehen V. P. Hirt. iKrafft u. Haukes Präparationen
f. die Schuld krfiro. .')4. Heft.) Hannover, Norddeutsche Verlags-
anstalt O. Goedt l. -'2 p. 55 Pf.

Lift:, 1\, quaestiones criticae in Ciceronis orationes Philippicae.
Diss. Straßburg.
Ree.: BphW 1907, N. 8, p. 232—239 v. A. Komitzer.

Molhccide. II. textkritischo Beiträge zu Ciceros Offizien. Et.
WSt 19i)6, II, p. 2r)8-282.

jS'oJtcnitt^ ,
Tiifdy. A.. Sallust in Ciceros Briefen. NphR 1907, N. 6,

p. 121— 127; N. 7, p. 145—152.
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Seriptoree LatixiL 15

Cicero, M. Tnlllsf. Pdenon, W,, Hh» Msb. of the Venuies. JPh toL
60, p. ini—207.

jSe<>\ l'ttr., studia Tulliana ad ^oratoreiii" pertiTitMitia. (Disptertationes

pidlologicae Argentoratenses selectae. LUii. Ü. iv e i 1 et ii. Ii e 1 1 z e n -

steixl. Vol. Xll, faac 2.) Gr. 8^ Sfamfiborg, K. J. Trabner. 101^

Schmäh, J. H., die Verba frequentativa und internvA in Cioeros
Briefen. BphW 1907, N. 11, p. H49-852.

SinwUf Jak., Präparation zu Cicero, Cato maior de senectute. 2. Aufl.

QLxtJtt n. Buikes Präparationen f. die Schullcktüre. 78. Heft.)

Hannover, Norddeutsche Verlagsanetalt 0. GoedeL 15 p. 35 PL

Comuiodiau. Brewer, H., ein arelatensisoher Laiendichter ans der Mitte
des fttnften Jahrh- (Forschungen zur christlichen Literatur- und
Dogmeneeschichte. Hrs^. v. A. Ehrhard und J. P. Kirsch. VT. Bd.,
1. u. 2. Heft.) gr. 8". radcrborn 1906, F. Schöningh. IX, 370 p. 9 M.
Ree: WldPh 1907, N. 7, p. 186-190 M. Mamtiue.

Comici. Komödien, römische. Deutsch %\ C. Bardt. 2. Bd. Plautus:
Die Gefangenen, der Bramarbas, der Schiffbruch. Tereutius: Der
Selbstquäler. Berlin 1907, Weidmann. XY, 270 p.

Geb. in Leinw. 5 M»

Cornutas. Reppe, de L. Annaeo Gomuto. Leipzig 1906, Din.
Bec: ZöGy 1906, III, p. 218—219 v. M. Adler.

Crui|uianus. En<lt, Joh., Studien zum l'oiuiueutator Cruquianus. gr. 8^.

Ldpadg um, B. G. Teubner. VII 1. S6 p. 8 M.
Bec: ZöGv 1007, I, p r v. E. C. ILukula. — WkiPh 1907,

N. 15, p. 396—401 V. P. W essner.

BlMiaptiil« Knrsirn. IT. T., de Commenti Donatiani compositione et
origine. Mn XZZV, 1, p. 1—44; 2, p. 192—260.

Braeentliiei. (Harraiano, r., commentationeB Dracontianae. Kapoli

Hoc: WklPh liM)7, N. >. p. 2t>S—2U) v. M. :^lanitiu.s.

— Biosaii Aemilii Dracontü Orestes. Mediolaui, Panonui, Inapoli
1906. 61 p.
Bec.: WUPb 1907, N.8, p. 208—210 von M. Manitiue.

Gallas. Skutsdi, Gallus u. Vergil, vide Vergil.

HoratiuM Flaccan, Q. , Gedichte. Hrsg. v. G u s t. S c h i m m e 1 p f o n g.

2. Aufl., besorgt v. G eo. Schimmelpfeng. Koinmentar. Leipzig
19U7, B. G. Teubnor. TV, 220 p. Kart. 1 M. >U M.

Blank, F. A., zu iioraz III 1), 17. WklPh VM)1, N. lO. p. 277-279.

Bichardson, L. Horace'.s alcaic strophe. Publications of the
University of California, class. philol., vol. I, N. 6, p. 175—204.

Slowan.^er, J. M., Horatii 8at. I 7, 2^. WSt 190(1, II, p. 331— ;i;>2.

JvstiBa, Jnniaiia M. , V^ tah z D»?jiu Filippskych Ponipeia Troga.

P^eloiil Frantiäek 2St. Kott. V Praze, Ceaki Akademie. 3:'.8 p.
3 kr 80 h.

Bec: LP 1907, I, p .58—60 v. F. Grob.

Softr, Livius als Quelle von Ovids Fasten, vide 6vid,
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XacftB«««. Et dt. zur Überiiefenmg der AdnotetUKnas ioper Lncmimi
Progr. Snuchow iiWC.

bSc.: WkIPb \Wt, X. p. 12—14 v. P. WeBnow

JLBcilitts. Stotcajtftr^ J, J/«. zu Luciüus. Vaxro and Santnu %VSt 1^^,
II, p. >2:W228.

JLacretiKä Canu Tf de rerum natura. A aelecdon from the üfth book
|783—14571 Edit, with intrcKL. analyses» and noteB» bj W. D. Lowe.
Ozf<trd 19u7, Clarendon Preaa. 2 all.

gjfftiilli, aeleet epigrama Booka i—1^ Edit. firam the tezt of PvoL
Lindaay by R. T. Bridge. Cr.«L Oxford 19i>7, Clarendon Pteaa. 2 ah.

Vtevchn. AMMmtTf de datisnlia Minndania et Cicett«., Tide Cicero.

Damate, F. H . Minuc ana M out.~ Mn XXXV, 1, p. •>>—62.

3loiinni«*ntnni Ancj ranuiii. Biiiirar. Ü> » r>4Ptz.;ng üi Kinloitung und
erkiareuaea AiimcrÄ.;.aigeii vou G. iviiiaro w. S.-A. a, „Jahrbuch, der
UnirerBitat in Sofia Bi, 1906*. » p.

OtIiI. C<i.<tigltofii . L., »tüiii iDtomo juit- ionti e a^.a composizione deile
Metamorfo-^i di Ovidio. Piaa 190»^. VI, .-^v»; p.

Ree.: WklPb 19U«, K. 11, p. 292—29» t. JL P. Scbulae.

GoUing, J., Kommentar zu P. Ovidü Nasorils can "na ta. "Mit

ein. CTammat. Kinleitg. X verb. AulL Wien liMi, K. Gra^ser <fc

Co. VIII, \m p. m. 1 Fig. -2 M.

Jurenkoy H,, Schulwörterbuch zu Heinrich Stephan SedUuajers aus-
gewiUten Oedichten dea P. Ovidiua Naao. S. amgearb. tl verb.
Aufl. Gr. 80. Leipzig li^H?, G. Freytag.— Wien 19^ F. Tempsky.
VI. Iis p. m. :.-> AbBildgn. Geb. 2 H.
Kec. : WklPh li^OT. N. Ii?, p. .iiM-^LV» v. K. P. Schuke.

SoteTf £L Livius als Quelle von Uvids Fakten. Progr, Wien 1906*

Eec: ZöGy 1907, I, p. 9<>-91 t. B, Bitachofsky.

Faalinai» KoL BaudriUart, Saint Pauiiu eveoue de Nola*
Bec: AeB H. 92y:3, p. 277—280 t. A. Bomizi.

Petronliii», Cena Trimalchionis mit deutscher Übersetzung und erklären-
den Anmerkungen y. L. FriedlAnder. 2.» neu bearb. o. TenLAitfl.
Leipzig 1906, iBrzel. 3r>2 p. 6 H.
Kec: Rcr 19m7. N. 4, p. 77 v. E. T.

Phaedru. Ihidt^ Phaedruatudien. H 1906. IV, p. 562^92.

Pliniuii. JSIotff, A.f quaestiones Plinianae geo^rapbicae. CQoellen und
Forschungen zur alten Geschichte u. Geographie. Hreg. t. W. Si e g 1 i q.

Heft 11.; 227 p. 7 M.
Bec: Bcr IWJ, N. 4^ p. 73—75 y. £. T.
— Die Arbeitaweiae des älteren Plinina und die Indicea Anetomm.
H 1907, n, p. 823—329.

SalloHiias« yohl, //., noch einmal Sallust Jugurtha WklPh 1907,

N. 5, p. 142.

yoUeniuB, D. A,^ Sallnat in Ciceroa Briefen. KphB 1907, B. ^
p. 121—127; N. 7, p. 145—152.

Saatra. Stowa^^Hr, J, J/., zu Lucilius, Varro und Santra. WSt 1908,

U, p. 223—22».
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Dürituft Th,, (Ii* Überlieferung des interpolierten Textes yon
Senecas Tragödien. H XLII, 1, p. in 12r).

I'ascal, C, Seneca. Catania 1906, Battiato. Vlll, ÖÖ p. 1 L. 5Ü c.

Ree: DL UM)7, N. 6, p. :i60.

Stachel, jp., Seiieca und daa deuUche lienaissancedrania. Studieu
zur Literatur- und Stilgoschichte des 16. und 17. Jahrh. (Palaestra.
Untersuchungen und Texte aus der deutschen und ouglischeu
Philologie, hrsg. v. Alois Brandl, Gust. üoethe u. Erich
Schmidt, XLVI.) gr. 8«. Berlin, Mayer Mflller. X,

Sülms Italiens, JuOiany C, Silius et la route d^HannibaL BEA 1907, I,

p. i:^i7.

Lindblom, A. J'. , in Silii Italici Punica nuaestiones. Commentatio
academica. Upsala 1900, Almuuiät. <& vVikäoil. 140 p.

Reo.: BphW 1907, N. 1» p. ¥-10 v. L. Bauer. — WklPh 1907,

N. 15, p. 403—404 y. B. Helm.

Statins« DamtU, P. ad Statu Achilleidem. Mn XXXV, 2 p. 130—142.

Taciti opera quae supersnnt. Bec Johannes Müller. £ditao major.
Vol. IL Historias et opera minora continens. Editio altera emendata.
12. Läpsiae 1906, Freytag. — Vindobouae 1906, Tempsky. H62 p.

3 M. Pf.
Bec: Ecr 1907, N. 7, p. 122—123 v. E. Thomas. — DL 1907, N. 9,

p. r.:',s :}.v.\ V. (;. Andresen.

— I libri X\ —XVI degli Annali, comentati da \\ Ussani. Milano,
Saudron. 13r> p.

Bec: WUPh 1907, N. 8, p. 205—206 G. Andiesen.
— Germania. Für den Schulgebrauch erklärt v. E.W olf f. 2. verb. Auil»

Leipzig 1907, B. G. Teubner. XXVI, 118 p. mit 1 Kurte.
1 M. 40 Pf.: o-ob. 1 M. SO Pf.

Avflrestn^ (i., Jahresbericht tlber Tacitus mit AusöchluU der Germania.
In: Z6 1906, November, Dezember. Jahresber. d. Philol. Ver. zu
Berlin V.m, p. 281—31«.
Besprochen sind folgende Schriften: G. Andresen, Agermu»;

E. Bacha, ie genie de Tacite, la creation des Annales; M. Banjg;,
die Germanen im römischen Dien.st bis zum Hegierung^antritt
Konstantins I.; V. Brup^nolu, Tacito e la feihi: Cledat. zu
Tacitus Ann. I, 7; Ph. Fabia, Lyons sous Tibere; Ph. Fabia,
Gaius k Lyon; Ph. Fabia, Neron acteur; B. Filow, die Legionen
der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletian; R. Gold-
finger, zu Tacitus' Historien: E. G. Hardy, stiulies in Homan
history; J. J. Hartmann, analecta Tacitea; G. B. Husse;^*, a
handbook of Latin homonjrms; H. St.JoneB, encore les salutations
imperale> ilo Neron; G. KoUler, die Tradition (Iber Germanicus

;

Klinkenberg, die ara ritioruni und die Anfänge Kölns: Koepp,
Aliso und Haltern; F. Ludek, zur Frage über die historischen
Quellen .ler Octavia: K. Macke, die Eigennamen bei Tacitus.
\T. Teil : Kino fiprachlirhc T'iitersuchujig; ^IfUler, die St ruf Justiz

im romischen Heere; A. AI Ulier, Exkurs zu Tacitus' Historien
I, 46; H. J. Mtlller, Ubtmgsstücke im Anschluß an Tadtus' An-
nalen, Buch 1—H (2:5. Ergänzungsheft ZU Chr. Ostermanns Latei-
nischen Übungsbüchern); O. Prein, Aliso bei Oberaden;
\V. Renz, Aliiterationen bei Tacitus; J. Schmaus, charakte-
ristische ZOge der ersten römischen Kaiser; W. Schott. Studien
zur Geschichte des Kaisers Tiberius. II. Teil: C. Sch u ch h a r d t

,

zur Alisofragc: A. Strol)!, zur Schullektüre der Annalen 'b's

Tacitus iSchiuüj; V. L ssani, su i Octavia; L. \ uiiaaggi,
Bibiiotheca philologic« elMsles. 1M7. I. 2
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TMitu« Andreaen (FortaetsungÜL

Varia TV; P. Worner, do incendiis urbis Romao iietato impfra-
tonim: Ühersirlit nber aTi'i'Twciticr orschionpiie Besj»rf»«*hungeii;

Z e r s t r e u t o ß f i t r a g e zur ivrilik viud Erklärung (v. A. Balsamo,
G. L. Hendrickson, O. Stadler, H. de la Ville de Hixmont, J.van
Wageningen).

GufitafssQn, F., TacituB ab OeedhichtsBohreiber. 4. BLelängfoTB
1905. 76 p.

Ree: WklPli mi, N. 9, p. 282-240 v. K. Wolf f.

—, Tacitua als Denker. 4. Hebingfors 1906, AJuid. iubjudilingS'

flkrift 40 p. ' •

Ree: miPb 1907, N. 9, p. 282-240 v. K. Wolff.

Lufhrifiy //., Prupiiration zu Cornelius Tai it is" Annalen. 3. Heft:
AusWalil aus Buch IV, V, VL Leipzig 1900, B. Q. Teubner.
30 p. 50 Pf.

—
, Präparationen nebstÜberaetasung zu Taoitus* Historien. Von einem
Schul[mann. Buch I. Teil X» (Kap. 1—45.) 12!,4x8 om. Dflaseldorf,

L. Schwann. 96 p. 50 Pf.

Terentim* Eitretn, Meuander und Terenz, Tide Men ander.
Siess, H.y Uber die Charakterzeichnung in den KomOdien des
Terenz 1. WSt 1906, U, p. 229-2<)2.

Tiballas. Cartnult, A., h propos du Corpus Tibullianum. Un aiöole de
Philologie latino classique.

llec: LZ 1907, N. 5, p. 170—171 v. E. Martini.

Mtister, E,, zu Tibull IV, 1 (Paneg. Hessall. 178). WSt 1906, II,

p. 831.

Tarro. Si<nca$8€r, J, M., zu Locilius, Varro und Santra. WSt 1906, H,
p. 223—228.

TelleliiB Patercnlns» Novdk , Rj zur Kritik des Velleius Paterculns. L
WSt 19Ü6, n, p. 283>d05.

Tergil, ^eid. London 1907, Dent 1 eh.

Cottino, ß. B.y la flessione dei nomi Greci in Virgilio. Torino 1906,

F. Casanova & Cia. ör) p. 2 L.
Ree-: NphR 1907, N. 4, p. 77—Tx v. L. Hcitkainp.

Crescettro, V. de, studi sui fonti dell' Eneide. Pius Aeneas. Torino,
E. Löscher. 39 p. 1 L. 50 o.

Bec: NphB 1907, N. 6, p. 129—180 L. Heitkamp.

2)., P. ff., Tentatnr Verg. Eol. 6, 21. Mn XXXV, 2, p. 177.

JAOy F., nochmals die Ciris und Vergil. H XLII, 1, p. JiS—77.

»Skulsdit Fr., Gallus und V^ergil. Aus Vergils Frtihzeit. Zweiter
Teil. Leipzig und Berlin 1906, Teubner. 202 p. 5 M.
Bec.: BphW 1907, N. 2, p. 37—4.1 v. P Tahn. — DL 1907, X. 1,

p. 22:( -229 v. F. Jacoby. — LZ 1907, N. 3, p. 95—97 v.

O. W n.

YiuceiitluH Lerinensls, Jirunetieret F.^ u. P. de Labriole, Saint Vincent
de Leriuä.

Bee.: Bor 1906, K. 51, p. 496—500 P. Lejay.

TitruTiu». Dietrich, G., quaestionuni Vitruviananim specimeu. Leipzig
1906. 84 p.
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III. Ars grrammatica.

1. Grammatica generalis et comparativa.

Al^lbott« £• A., Johanning Grammar.
Ree: AJPh 19fM>. N. X p. ;i2:> v. B. L. Gildersleeve.

Diit«uM, A. , etude sur la simpliücation de Torthographie. Paris 1906,

F. d. Rudeval. 484 p. 6 fr.

(Garnier, K, v«, die Präposition als siimverstärkeiides Präfix. Diss.
Leipzig 1906. 64 p.

Kiltir^ die, der Gegenwart Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Hrsg.
V. Paul Hinneberff. I.Teil. 8. Abtlg. : Die griechischo und lateinische
Literatur und Sprache. Von II. v. \Vi 1 a m o witz- Moe 1 len dorf f

,

K. Krumbacher, J. Wackeruagel, Fr. Leo, £. Nordou, F.
Skutsch. 2., verb. n. verm. Atkil. Lex. 8*. Leipzig 1907, B. G.
Teubner. Vm, 494 p.

10 M.; geb. in Leinw. 12 M.

Liden . E. , armenische Studien. Göteborgs högskolas arsakrift 1906, II.

üoteuburg 1906, Wettergren & Kerber. löO p. 3 M. 40 Pf.
Beo.: $hW 1907, N. 1, p. 23—25 H. Pedereen.

Xaithner, Frltx, podatota feC!. (PHspSvky ke kritice fe€i: 1. Htit
L svazku.) Drue Cenke vydäni se svolenim'autora z nfimSeny pfeloSÜ
podle 2. vvdf'ini originalü Ad. Gottwald. NÄkt. J. Otty. V Praze
1906, „JSveiove Knihov-ny". 374 p. 1 K.
Bec: LF 1907, I, p. IN)—02 t. J. Janko.

MSller, H., Semitisch und Indogermanisch. LTeil: Konsonanten, gr. 8^
Kopenhagen 1906» EL Hagerup. — Leipzig 1906, O. Harraseowits.
X\^, m»r» p.

^ 16 M.

Schönfeld, M. ,
proeve einer kritische verzameliug van Lxermaanscho

Volks- en personnamen, voorkomende in de litteraire en monumentale
overlevering de Orieksche en Romeinsche oudheid. 4. Groningen
1906, M. De Waal. XXVII. 182 p.
Beo.: Bor 1907, N. d, p. 42 y. L. Pincan.

Tyakoctl, B.. o vCtich bezbodm6tyoh. LF 1906, V, p. 854—d6&; VI,
p. 440—451.

Zeitschrift für vergleichendo SpHK-hforschuni: auf dem Oebioto der indo-
germanischen Sprachen. JBegrtindet v. A. Kuhn. Neue Police, vereinigt
mit den Beitrügen zur Kunde der indogermanischen Sprachen. Hrsg. v.

A. Bezzenb ergor , M Kuhn u. . Schulze. Der ganzen Reihe
41 Bd. I Mefte. il. u. 2. Heft. 208 p.) gr. 8^' Göttingen 1907,

Vandeuhoock & Ruprecht. 12 M.

2. Pfosodia, metrica, rhythmica, musica.

Bethe, E. , die griechische Tragödie und die Musik. Antrittsvorlesung,
geh. am 27. Okt. 1906 in der Aula der üniyera. Leip/.ig.

Bec: NJklA 1907, II, 1. Abt, p. 81—95.

3. Grammatica et loxn of^-apbia Graeca.

Aredt, Th.» Hma ^ti. NJklA 1907, U, 2. Abt^ p. 73-^.

Baten, H. A., studies in Greek alleLcorioal Interpretation* DiBa« Chicago
Tho FAuf Skv i'ress. Ct p.

Ute: WklPh 1907, N. IG, p. 42.<-429 v. W. Nestle.

2*
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20 Grammatic« et lexioographia Latina. i

1

Bronne, H., handbook of Greek composition , with exercises for junior
|

and middle classes. 7th edit. , eiil. Cr. 6. London 1907, Lougmans.

Bebruuiier, A.. zu den kousonautlBclieu io-Praeiieutien im GriechischcD..

Dim. Basel 1907. 76 p.

Engrlinaiiii, R., über one, fniurinti.v. BphW 1907, N. 9, p. 286—287.

H&Ters, W., das Pronomen der Jener-Deixis im Griechischen. Leipziger
Disö. [S.-A. auö 1 F XIX, i iL\ .Straßburg, Trübner. 98 p.

|

Reo.: BphW Vm, N. % p. 88—89 v. £. Schwyzer.

Lud ich, Arth., Anekdota zur griechischou Orthographie. IV. Progr.
I

Königsberg 11M)7, Akadem. Bnehh. v. Schubert & Seidel. SO Pf.
;

Mlodnicki, M., de Argolidis dialecto. Brody, F. West. 1906. 24 p. !

Bec! NphB 1907, N. S, p. 56—57 v. F. West Stols.

Schettler , Adph, , die paulinische Formel „Durch Christus" untersucht,

gr. 8<». Tabingen 1907, J. C. B. Mohr. 82 p. 2 M. 40 Pf.

flohilz, J* 6*, AtticM tvary sloyesni. Vyd&ni p&t^, opraven^ V Pras»-
1900, A. Storch syn. 1:J.*) p. 1 kr. 80 h.

Kec: LF 1907,' 1, p. 56—57 v. F. Groh.

4. Grammatioa et lexioographia Latina.

Bennett, B, B«, medical and pbarmaceutical Latin. London 1906,
J. & A. Ohttrchill. 6 ^

Browaey H«, handbook of Latin composition with exercises. 2nd. edit.

Cr. 8. London 1907, Longmans. 8 sh.

Camoy, A., le iatin d'Espagne d'apr^s les inscriptions. Ltude liuguistii^ue,

deuxiöme Edition revue et augment^. Broxelles 1906, Misch et Thron.
293 p.

Ree: Kcr 1907, N. 12, p. 221—222 v. E. Bourciez.

Hickniann-I)u Hoisj E., tho stross accent in Latin poetry. (Columbia
University Studies in Classical Philology.) New York 1906, The
MacmiUan Company. Geb. # l.'i5

Reo.: NphR 1907, K. 2, p. 36—43 y. P. Wefiner.

Krelra, J« Ph.. Antibarbarus der latmnischen Sprache. 7. Aufl. v. Sehmala.
7. lifrg. Basel, Schwabe. 2 M.

LeTander^ F» W«« tost auestions on tlie I^atin language. New and
cheaper re^issue. 12. London 1907, Bell. 1 ah. 6 d.

Meillot, A., de quelques innovations de la döclinaison Latine. Paris
IVMif.. Klincksieck. .VJ j».

Kec: licr 1V»U7, X. '1, p. 2-1 2\ v. V. Henry.

MUnzer, F., ein geflügeltes Wort aua dem römischen Senat. H XT«T1, 1,

p. UH— löO.

Post^ale, J. F., how to prououuco Latin. Ijondon 1907, Bell. 1 sh.

Praechter, K., si tacuisses. H XLII, 1, p. 1.59—160.

Schmidt, K. Fr. W., Nachtrag zu der Besprechunir von W. Schulze:
Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. L BphW i'JUT, N. 5, p. I.j7

—160} N. 6, pi 189—192; N. 7, p. 221-224.
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Historia literarum. 21

Schmidt, M. ('. P., stilistische Beiträj;o zur Kenntnis /,um Gebrauch
der lateinischen Sprache. 1. Heft: Einführung in die .Stü-istik. Leipzig

I

1907, Dflmohe Buohhandlung. Xn, 78 p. 1 M. 40 Pf.

I Sehwabhänser , M., die zweite Auflage von Ottos Sprichwörtern der

I

Römer. Zur Erinneruiii: an Dr. Aug. Otto, geb. 15. Aug. 1856, geet.

I

16. Mftrz 18dä. BphW im, N. 47, p. 1501-1502.

!

SlUper, E., de fonnulamm Andecayensium latinitate diaputatlo.
I

AmsteTdam 1906, H. Eisendrath. 131 p
liec: REA 11>07, I, p. 105 -106 v. E. Bourciea.

\

Thesaurus linguao latinae. Editus auctoritate et consilio acadeniiarum

j

qoinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis. Mona-
cengia, Yindobonexisia. Vol. III. Faso. 1. Leipzig 1907, B. 6. Teubner.
Vm, 240 p. Subskr.-Pr. 7 M. 60 PL

T«ni. A«9 Etroscan notes. Christiana, Jacob Dybwad. 68 p.
Bec.: DL 1907, N. 11, p. 669-673 y. F. Skntsoh.

Wagenlngen, J. Tan, Persona. Mn XXXV, 2, p. 114—118.

IV. Historia Uteparam.

1. Historia literamm generalis et comparativa.

Aimiis, B«. Hypatia in Tradition und Dichtung.
Bec. : DL 1907, N. 6, p. 849.

Koehler, W., Geschichte des literarischen Lebens vom Altertum bis auf
die Gegenwart, in den Grundztigen dargestellt. 1. Teil. Grundlegung.
1. Halbbd. mit 8 Tai Gr. 8<>. Gera-Untermhaus 1906, W. Koehler.
XVI, 108 p. 2 M. 50 Pf.

"W'rede, W. . das lilerarisch" liätsel des Hebrüerbriefes. Mit einem. An«
hang tlber den literarischen Charakter des Baruabasbriefes.
Reo.: miPh 1907, N. 13, p. 849-^ y. W. Soltau.

2. Historia iiterarum Graecarum.

Brandt, P., der nafätav fQtns in der griechischen Dichtung. I. Die lyr.

u. bukol. Diclitung. Jahrb. i. sex. Zwiachenstufen 1906, p. 619—684.

Leipzig, M. Spohr. 1 M. 50 Pf.

Schenkly U«, IlQuiayiovtOT^e tqg dQx**^t*S xta/x^diag, H XLU, 2, p. 333—336.

3. Historia literamm Latinamm.

Heinzece. B«, die gegenwärtigen Aufgaben der römischen Literatur-
gesehichte. NJuA 1907, m, 1. Abt., p. 161—175.

Meier, C, quaeationum onomatologicarum capita quattuor. Diss«

Leipzig.
See : WklPh 1907, N. 4, p. 91--94 y. A. Eick.

Schanz, Gesehiehte der römisohen Literatur, yide Handbuch der klaaa»

Altertumewiaeenschaft.
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22 Philosophia antiqua. Historia universalis et orie&talis.

V. PhllosopMa antlqua.

Cicotti, la filoboim della guerra e la guerra aila filosofia. Una
rip««fea oidMcalica al prof. Oaetano l>e Sanctia deU'Umraaiti di
Torino. Milano, Societa Tipografica Editrice PopoUuPe.
Ree: WklPh 1UÜ7, N. 8, p. 76—7ö v. R. Lauge.

Reitzensteiii , R., Werden und Wesen der Humanität im Altertum.
Rede. Gr. Ö». Strasburg lin)7, J. H. E. Heitz. 32. p. 1 M.

VL Hl8tori£U

1. Hifltoria universalis et orientalis.

BACbmanii) Jul. , Hilfsbuch fQr den Unterricht iu der alten Geschichte.
Eine Vorstufe zu den Geschichtsbetrachtungen v. Kauffmaxm» Bemdt
u. Tomuschat. Für den Gebrauch in Präparandenanataltea vu Mittel-
schulen bearb. Iieip;dg 1907| Dürrsche Buchhdlg. X, 201 p.

Geb. 2 M. 40 Pt
Btedan, A., Juden und Jndenyerfolguugen im alten Alezandzia. Or. 8^

Münster Vm, Aschendorff. V, 128 p. 2 M. 80 Pf.
Ree: DL mi, N. 3, p. l(>:i-l(>5 v. F. Stähelin.

Brea^tH, J. H., ancient records of Egypt. Historical documents from
tho earliest times to the Persiau conouest, coUected edited and trans-
lated wi^ commentary. Vol. IU: The nineteenth djnasty. 279 p.
Vol. IV: The twenticth to the twenty-sixth dynasties. 520 p. Chicago
1906, The üniversity of Chicago Press.

Calvary , M. , die Geburtstagsfeier des Monarchen bei Griechen und
Römern. KTklA 1907, III, 2. Abt., p. 121>— 1:15.

Cnner. P., Palaestra vitae. Das Altertum als Quelle praktischer Geistes-
bildung. 2. vielfach yerb., auch verm. Auü. Berlin 1907, Weidmann.
XI, 169 p. Geb. in Leinw. 3 M. dO PI

Oolasaatl, Fregellae, Tide eect. VU, 1.

Ftnlay, G«, Greece under the Romans. 12. London 1907, Dent.
1 eh.; llihr. 2 sh.

Goigriiebert, C, manuel d'histoiro rinc ienne du christianiBme. Lee originea.
12. Paris rJ06, Picard. XXllJ, 549 p.

Ree: Rcr li)U7, N. 14, p. 2»>S—270 v. A. Loisy.

Jackson y A« Y. W.y Persia past and present. A book of travel and
research -wiÄ more than two hundred illustratioiui and a map. New-
York et Londres 1906, Macmillan. XXXI, 471 p,

Ree. : Rcr 1907, N. 14 p. 261—262 v. A. Meület. '

Landau, Vi', r., Beiträge zur Altertumskunde des Orients. V.
Ree: WklPh 1907, N. !>, p. 227-22S.

Langdon, S., Babylonia and Palestiue. With an appendix of unpublished
Babylonian documents. London 1906, Wesley. o sh. 6 d.

Pütz, Wilh«, hifitori.scho Darstellungen imd Charakteristiken, für Schule
und Haus gesammelt und bearbeitet. 4 Bde. I. Bd. Die Geechichte
des Altertums in abgenmdeten Gemälden. 1. Abt.: Der Orient
und die Griechen. Neue Bearbeitung v. Jul. Asbach. XI, 396 p.
2 M. >^0 Pf. — 2. Abt.: Die Römer, weue Bearbeitung JuL As-

. bach. IX, m p. 2 M.; in 1 Bd. geb. 6 M. 4. (TiteT-)Aufl. gr. 8».

Köln 1907, M. Du Mont-Sohauberg. 19 M. 20 Pf.; geb. in Leinw. 24 M.
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Histoxia Qraacorum. Histoiia Bomanonun. 23

Sajings in virtue, ancient and modern. 12. London 1007, K. Paul. 1 sh.

Yallett«, 6., promenades dans le passe. Korne, Corse, Grece. Geneve
1906, JuUien.

Wldsta, C» W«, the ancieut world.
Bee.: DL 1907, N. 9, p. 548—549 y. F. W. Biasing.

2. Historia Graeoonun.

Mefctth—g» Am AthMia Maaem im 17. Jahrb. y. Ohr. Disa Bonn.
Bec: WUFh 1907, N. 1, p. 3—4 y. W. IMhrpield.

GfMbe, P«, der Sohlachttag yon Eatrhae. H XUI, 2, p. 315—822.

Grot«, 6., history of Ghreeoe. From the time of Solon to 408 B.a
Condensed and edited with notos and nppendices by J. M. Mitchell
and M, O. B. Caspari. London IiMJ7, Koutledge. ' 840 p. 5 eh.

— history oi Greece. 12 vols. 12. London ii^07, Dent.
ea. 1 eh.; Ithr. 2 sh.

Bhaia im Mittelalter. WUPh 1907, K. 2, p. 47--48.

Xieaiayer, Schlachtfelder in Griechenland, vide sect. VIT, 2.

Balkblnovicz , J., ein Versuch, den Charakter Alexanders des Großen
nach der jodischen Sage darzustellen. Progr. Mähr.-Weiflkirchen.
Bec: ZöGy 1907, I, p. 98 y. A. Stein.

3. Historia Komanorum.
Abbott, £. A., Silanus the Christiaa [Boman knight of ilü— 1^:^ a i>.J.

London V.m, Black. 8«8 p. 7 sh. 0 d.

Beck. L., der Einfluß der römischen Herrschaft auf die deutsche Eisen-
indostrie. In: Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des
Bdmieoh-GermaniBchea Zentrahnuaeama au Mainz.

Bmno. B., la terza guerra Sannitica. (Studi di storia antica puhlicati
da G. Beloch. Fase. VI. Rom VMy, Loescher A Co. IV, 122 p.

Beo.: BphW 1907, N. 8, p. 239—242 y. H. Peter.

GrmlkshaBk, J. W», and A* M.« Ohriatian Borne. 12. London 1906,

Bichards. 874 p. sh. (3 d.

Preixe, J., les Bois du Perthua (Queationa Hannibaliquea^ B£A 1907,

1, p. 18—19.

KI^Hel , Cl., die Garnisonsbowoirung^en in Mainz von der Römerzeit an,

2. verm. u. verb. Aufl. mit UO Hiustr. Mainz, Druckerei Lehriiugs-
hana. IV, 48 p. 1 IL 50 Pf.; geb. in Letnw. 2 M.

KinaiXf la pr^dietion de la Sibylle et la yiaion d'Augoate (Extndt du
^ulletm monimiental"X IS F* et giay. Caen, Deleaquea.

Xodettoy« Bt, introduetion iiniiatoire romaine: Pethnologie pr^historique,

les influences civilisatrices ä Fäpoque pr6romaine et les commen-
cements de Rome; edition traduite du rnsse par M. Delines, preced^
d'ane preface de S. Beinach. Avec -io flg. et 3U planch.
Bec: BEA 1907, I, p. 100^104 y. O. Badet.

PerschinJka. Frz., das alte Bom. Eine Geschichte und Beschreibung
der Stadt in 88 Bildern mit erlftutemdem Texte. Gr. 8^ 'Wien 1907,

A. Pichlers Wwe. & Sohn. »12 p. 1 M. 70 Pf.

Bec: ZöGj 1907, UI, p. 22Ö-229 v. J. Fritsch.
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24 Kthnologia, geographia, topographia geueralis, Graeciae et colon. etc.

Peter, U., Pontius Pilatus, der rOmiBche Luidpfleger in Jndfta. NJUA
1907, 1, p. 1—4a

SchnchlianK. C.9 die Überreeto der Eroberung Nordwertdeutschlands
dnrrh die Knmcr. Sarhsc-n und Franken. Vortrag TOT dem ProvinsUl-
v<Tf"ii dfs hr.hfreii Lebrei^itaat'u-s.

Tajrn, W. W., the Üeets of the first Punic war. JHüt 1^7, I, p. 48—dO.

Zetllor, J., les origines chrotieiiiU'S dans la provinco roiuaine de Dalmatie.
( Bibliotht'([ue de l'Ecole des Hauten Etudes Si iences historiques
et philologiqueb. Eaac löö.j Pari« l^Oti, K. Chanipiou. XVIII, 166 p.

VII. Btbnolog^ia, greo^raphia» topogrrapküa.

1. Ethnologia, geographia, topographia generalis.

Golananti, 6., Froi;ellae« storia e topografiar con prefazione di G. Bei och
(ßibliotecu di Gcogralia rtorica, volume I). Borne 1906, LcMeher.
^i^iTi p. et 1 plauche.
"Ree.: Rcr liM)7, N. 15. p. 284 -285 v. M. Besnier.

Dllteiiberj^er W., Ethnika und Verwandtes. III. H XLII, 1, p. 1

—

'\K.

Hjrmondt», J. A., Sketches and studier in Itaiy and Greece. Tiiird beriet».

New ed. London 190.\ Smith, Eider & Co. 386 p., 1 pL

2. Ethnologia, geographia, toj)ogra|)hia Graeciae et coloniarum
Graecaruui.

Clroindor. P., histoire do nie de Skyros ju.squ'en'l-'^W. (- Bibliothijque
de la Faculte df philosoubie et lettres de rT'uiversite de Liege,
faec. 17.) Liege 11><h;, H. vatUant-Carmaaue. n1» p.

Bec.: WklPh 1907, N. 15, p. 425-427 C. Fredrich.

Kromayer, Johs., antike Schlachtfelder in (triechenland. Bausteine su
einer antiken Ki'io;;?: «beschichte. 2. Bd. Die hcllonistisch-rumische
Periode: Von KvrioskephHlae bia Pharsalos. Mit 12 lithogr. Karten.
11 Beikarten, 2 J^kizzen im Text u. 1 Taf. in Lichtdr. Gr. Berlin
1907, Weidmann. XU, 452 p. 18 M.

Preller d. J., Frdr., Briefe und Studien aus Griechenland. Hrsg. v.

£. Boden, qu. Lex. 8<^. Dresden 1907, F. £. Boden. 84 p. mit Abb.
u l:: Taf. 6 M. 50 Pf.

Ree : N.TklA 1007, III, 1. Abt., p. 221 v. .1. 1.

Prix, Frz., Athen. Bilder zur Veranschaulichuntr der topographischen
Verhältuiäbe der alten Stadt und ihrer hervorragendbteu Denkmäler,
gr. 8«. Wien 1907, A. Pichlers Wwe. Sohn, m, 64 p. 1 M. 70 Pf.
Ree: ZöGy 1907, IH, p. 228-229 v. J. Fritsch.

Strock. Ad., makedonische Fahrten. I. Ohalkidike. (= Zur Kunde der
Balkanhalbinsel. Reisen und Beobachtunu:en hrsg. v. C. Patsch.
Heft 4 ) Wien u. Leipzig IU06, A. Hartlebens Verlag. 4 Bl., 8.'^ d.,

1.^ Abb., 1 Karte. 2 M. 20 Pf.
Ree: NphR 1907, N. 1, p. 18 v. R. Hansen. — DL 1907, N. 7, p.423

V. W. Götz. - AVklPh IV'OT, N. 11, p. 28«-2>*7 v. G. Wartenberg.
— der Xerxeskanal am Athos. Mit I Karte. NJklA 1907, II, 2. Abt,

p. ll.">—lau.



Etimoiogia, geographia, topographia Italiae etc. Anti^uitates. 25

Ziebarth, Er., Kulturbilder aus griechischen Städteu. (Aus Natur und
Geisteswelt. Sammlung wisseuschaftlirli-genieinvorstündlicher Dar^
Stellungen. \'M. Bdchn.) Leipzig, B. G. Teidiner. Mit 'i'i Abbildungen
im Text u. 1 Tai VI, 12Ü p. IM.; geb. in Leinw. 1 M. 2-^ PL

3. Ethnoloona, geogi'ajjliia, topot^Tapliia Italiao et Orbis Romaiii.

Archeo^rafo Triestino. Terza Serie. Vol. I, fasc 1 und 2. VoL II,
faac. 1. Trieöt liK).^—05, G. Caprin.
Ree: BphW 1906, N. 42, p. J. Haug.

Jordan, U., Topographie der Stadt Born im Altertum. 1. Bd. 3. Abt.
Bearb. Ch. HueUen. Berlin 1907, Weidmann. XXIV, 709 p.
m. 11 Tai 16 M.

Laaael^ E., Delphi. Progr. 4: Brasa6 (Kronstadt). 1906. «14|p. m. 3 Tat

LfatteSy der obemrmanisch-raetiaohe, des Bömerreiehes. Lfg. 27 (1906).

Nr. 12. Das Kastell Eapersboig (Jacobi). 57 p. m. 10 Tal. u. 6 Abb.

MiacdOBellf A., Touraine and its story. lUus. London 1906. 380 p. 21 sh.

Herlln, A., rAventin dans ranttouite. Biblioth&que des Eooles
jfranvaises d'Athenes et de Korne. Faso. 97.) Paris 1906, A. Fontemoing.
4TÖ p. m. 1 Karte u. 2 Abb. 12 fr.

Köthe, H., Aliao bei Oberaden. |WklPh 1UU7, N. 11, p. .*Wt—307.

Bobiiison, D., ancient Sinope. Second part, chapter VI. AJPh XXVII,
:'>, p. 245—279.

— ancieut Siuope, an historical atcouut, with a proaoüograjjhia sinopen-
sis and an appendiz of insoriptions. Baltimore 1906, John Hopkins
Pross. 104 p.

Ree : KKA 1007. I, p. W) V. G. Radet. — DL 1907, N. 10, p. 622. —
NJUA 1907, III, l. Abt, p. 224 v. \V. Rüge.

VIIL Antiquitates.

1. Antiquitates generales.

Inauia. V., antichitä greche pubblichc, nacre e private. Kl. 8. Mailand
1906, Hoepli. XXV, '224 p. m. 19 Taf. u. 8 Abb. (3eb. L. 2.50.

Bec: LZ 1907, N. 5, p. 175 t. £. Drerup.

Ifendland, P. , die helleni8ti«ch-römische Kultur in ihren Beziehungen
zu Judentum und Christentum. (Handbuch zum Neuen Testament.
In Verbindung mit H. GreÜmann, £. Klostermann, F. Nie-
bergall u. a., hrsg. v. Hans Lietzmann. 3. Lfg. 1. Bd. 2. Teil.)

LeJL 8«. Tobingen 1907, J. C. B. Mohr. p. l-9f*..

Subskr.-Pr. 1 M 60 Pf.i ianzelpr. 1 M. öO Pf.

2. Scientia matliüinatica et naturalis. Medicina.

Cantori, Mor. , Vorlosnuiren Aber Goschichto der ^fathematik. 1. Bd.
Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1200 n. Chr. Aufl. Lex. 8®.

Leipzig 1907, B. G. Teubner. VI, 941 p. mit 114 Fig. im Text u.

1 lithogr. Taf. 24 M.; geb. in Halbfrz. 26 M.

HamlUoii, M., inonbation or the eure of disease in pagan temples and
Chri.stian cliurche;^.

Ree.: WklPh 1907, N, 7, p. 178-179 v. Pagel.
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26 Antiquitäten ad ius publicum et civile remq^ue militarem pertinentes etc.

Votttefft, Albr. Frhr. r., die Legende toxi der Altertums-Syphilia.
Medizinische und teztkritische TJot^rsuchungen. (Aus: „Festschrift f.

Bittdileisch".) Lex. 8«. Leipzig 1907, W. Bngelmaim. VIU,

Bieinachj, T., notes de uictologie Ptolemaique. REO N. .S6, p. :389—393.

T^rteer, D., gesfthmte Sohwaiben im Altertum? BphW 1907, N. 8,
p. fe—256.

de La Tille de Mirniont, H«, Tastrologie ohes les.GaUo-Bomaiiifl. [Cont.J
KJEA liH>7, I, p. t)9-ö2.

3. Antiquitates ad ius publicum et oiyile remque militarem
pertinentes.

a) Antiquitates ad ins publicum et oivile remque militarem pertinentes

generales.

Beuche- Leelercq, A., histoire des Lagides. Tome 3: Lea institutions

de TEgypte Ptol^maTqtie. Partie I. Paris 1906, E. Leroux. 10 fr.

Cramer, J., die Verfassung^eschiciite der Germanen und Kelten. (Ein
Beitrag zur Tergleiehenden Altertamakunde.) Gr. 8. Berlin 1906,
K. Siegismuiid. VIII, 20S p. . 4 M. 80 Pf.
Bec: liZ 1907, N. a, p. 101.

Parlbenl) B», dei Gennani oorporie qiistodee. UBJ XX, 4, p. 821—329.

b) Antiquitates ad ins publicum et civüe remque militarem

pertinentes Graeoae.

Beabn^^ ^ Zifißlog X^tifidjuiv. Mit 3 Abbild. MAI XXXI, 1/2,

Leges Graecorum sacrae e titulis collectae. Edd. et explanaverunt .loa.
de Prott, Ludov. Ziehen. Pars altera. Fase. I. Leges GiiifH iae et
insularum, ed. Ludoy. Ziehen. Lex. 8^ Leipsig 1906, B. O. Teubner.
VII, 37l> p. 12 M.

Hniler, «. A., zum lykischen Mutterrecht. WSt 1906, II, p. 330—331.

Biezler, K., über Finanzen und Monopole im alten Giiecbenland.
Berlin 1907, Puttkammer & Mdhlbrodit. 9» p.

c) Antiquitatis ad ius ]>ublicum et civile remque militarem

pertinenteä Homanae.

Boalard, L. , les instructionB Werltes du magietrat au juge-oommissaire
dans l'Egvpte romaine. Paris 1906, Leroux. VIII. 127 p. 6 £r.

Ree: BphW 1907, N. o, p. 142—149 v. L. Wenger.

JKackiiitoshf J., Roman law oi sale. With modern illust. Digest
XVm, 1 and XTX, 1 transL Witb notea and references to caees and
the sale of goods act Eni. edit. London 1907, T. & T. ClarL
316 p. 10 sh.

Pärran, T. , Catcva cuvinte cu privire la organizatia provinoiei Daoia
l^aiana. Bucuresti 1906, Göbl. 64 p.

Digitized by Co
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Bectatsbttclier , syrische. Hrsg. u. über«, v. £. äachau. (In 3 Bd.)
1. Bd.: Legea Conataiitmi Theodoali Ziaonia. Ava dar xdmiBohen
Handschrift bxsg. n. ttbera. Lex. 8^. Berlin, G. Beimer. XXV,
244 p. 16 M.

SalkoWHkj, 0. , Institationexi. GmndzOge des Systems und der Ge-
schichte des römischen Privatrechts. Für den akadein. Gebrauch.
9. Aufl. gr. 8^ Leipzig 1907, B. Tauchnitz. XXII, 616 p. 9 M.

Sehlossmann , S*. praescriptiones und praeeoripta verba. Wider die

Schriftformel aes römischen FormulaiproaeeMe. Gr* 8. Leipzig 1907,

A. Deichert Nfg. III, 50 p. 1 M. 40 Pf.
Ree.: LZ 19Ö7, N. '6, p. 92-93 v. H. ExOger.

4. Antiquitates privatae.

a) Antiquitatea privatae generales.

PonaldflOn^ J.« woman, her position and influence in ancient Greece and
Home ana among the early chnstiana. Cr. 8. London 1907,

Longmans. 28G p. 5 sh.

Wamecke, B., die Fraiienfrage auf der attischen Bohne. Bede. Kasan
1906. Russisch.)

b) Antiquitates privatae Graecae.

T. Papen» die Spiele von Hierapolia. ZN XXVI, 1/2, p. 161—182.

PolitiS) N* G«f rrr/iijiin avußuka (£xtr. de V 'EnttriQls rov ({^nxov
aavintoTnuiov lUOG, p. III— 1'!<7). Ath^es 1906, SakeUarioe. 79 p.
Ree.: Her 1907, N. 1, p. 5 v. My.

Tacker ^ T* G«, life in ancient Athene: Social and public life of a
classical Athenian trom day to day. Cr. & London 1907, Macmillan.
226 p. 5 ah.

c) Antiquitates privatae Bomanae.

Gagnat, R., les biblioth^ques municipales dans l'Empire rouiain. (Extrait
des M6moires de TAcademie des inscriptiona et helles - lettres,

tome XXXVIII, 1^« partie.) Paris 1906, Klincksieck. 30 p. et 2 pl.

2 fr. 10 o.

Beet BcT 1907, N. 5, p. 82 y. P. L[efja7J.

5. Antiquitates scaenicae.

^kerliug, 0., de vocis nxr}vn quantum ad theatrum graecum pertineat
significatione. Dies. Marburg liMiO. 45 p.

Warnecke, B,, Scaenicum. H XLII, 1, p. 157.

—• die l'raoenfrage auf der attischen BQhne, vide sect. VIIL 4a.

Tfinter« G., de mimis Oxvrhynchiis. Lipsiao VMM), Dr. Seeleft Co. 68p.
Bec: NphB 1907, 7, p. 159—162 v. Ph. Weber.
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28 Aatiquitates sacrae. Mythologia. Historia roligionum.

6. Antiquitates sacrae. Mythologia. Historia religionnm.

d'Arbois de Jubninville, H,. les Druide» et les dieux celtitiues a forme
d'animaux. ParLs VM'k Champion. VIII, 208 p.

Bec: Kor 1907, N. 10, p. 185—187 v. G. Dottin.

Bailey, C.« relifloon of ancient Borne. 12. London 1907, Constable.
122 p. 1 sh.

Behren»«. E.
,
assyrisch-habylonische Briefe kultischen Inhalts aus der

8ar2:ojii<l(>Tizoit. T.f^ip/-. Semit. Studien hrsg. v. A. Fischer u.

H. Ziiniui i u. IL Bd. 1. lieft.) Gr. 8. Leipzig iy07, J. C. Hinrichs.
ni, rj4 p. 4 M.

Reo.: DL 1907, N. 3, p. 154—155 v. A. Ungnad.

Bnssaud, R. , uoten do mythologie syrienne. II—IX et index. Paris,

E. Leroux. p. tiT— 4'2 fr.

Ettrem, S., Kleobis und Biton. (Phristiania videnskabs-aelskabs forhand-
linger for llK)ö, No. l.J gr. 6'\ Christiania 1^05, 1. Dybwad. 14 p. 80 Pf.

Reo.: WUPh 1907, N. 9, p. 232 v. H. Steuding.

Farnell. L. R«, the cults of tlie Greek statea. Yols. 8, 4. Oxford 1907,
P. Clarendon. 872 p. 82 ah.

Gondel, G., de stellarum appellatione et religione romana. (Religions-
gescnichtliche Versuche und Vorarbeiten. Hrsg. v. Albr. Dieterich
u. Rieh. Wünsch. lU. Bd. 2. Heft) gr. 6\ Gieüen, A. Töpel-
mann. III, 160 p. 4 M. 40 Pf.

Jirani, D., Obf'f Ärgert. LF lliOt), VI, p. 412-420.

— Vzuik pov^sti 0 Herkulovi a Kakovi. LF 1907, I, p. 1— 6.

liaiiessan, J« L. de, la morale des religions.

Ree.: Ou XXV, 10, p. 289—290 v. U. G. Mondolfo.

Lexikon der grieohiscken und römiflclien Mythologie. 54. Lieferang-
Leipzig, B. G. Teubner. 2

ilanl, L. A., la bibbia prebabelica e la liturgia dei PreelleoL Extrait
. des Studi religiosi, VI (190<)). 24 p. et :!2 grav.

Ree: RA lyor., VIII, p. 199 v. 8. Kleinach].

Klls80n, M. P. ,
griechische Feste von religiö.ser Bedeutung mit Au.s-

schluss der attischen. Leipzig 1900, B. G. Teubner. V, 490 p. 2 M.

>'i»Meu, U., Orientatiou. Studieu zur Geschichte der Religicu. Heft 1.

Berlin 1906, Weidmann. IV, 108 p. 2 M. 80 PL
Ree: Rcr 19or., N 4(5, p. .^sl -882 v. Maspero. — WklPh 1907, N.9,

p. 228—2:^2 V. F. K. tiinzel.

Koack, .1., das elcusinische Heiligtum in vorpcrikieischer Zeit. (Vortr.
der urrh. Gesellsch.) AA VMMl III, p. 2tU-2r)7.

Philios. D.y Eleusis. Her mysteriea, ruins and museum. Translated by
H. Catliff. London 1906, Appleton. 5 sh.

Powel , B. , Erichthonius und tlie tlin-e duughters of Cecrops. Diss.

New York V.m. The Macmilhm Company. 8(; p. m. 12 Flg. 60 C
Beo : DL 1907, N. 4, p. 209—211 v. H. G. Pingsheim.

Beeb, TV., eine figürliche Darstelluni: L r i1!yr thrak. Götterdreiheit
»Silvanus, Diana, Apollo? In : Fe.stsciir. zur Feier des 50jähr. Beeteheiu
des Böm.-Germ. Zentralmuseums zu Mainz.

Beiuach, S., la inort du graud Fan. BGH 1907, I—III, p. 5—9.
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Sunter, K.. HochzeitBgebrftucbe. NJklA 1907, II, 2. Abt^ p.
mit 2 Tai.

Siecke. E., Drachonkftmpfe. T'iitorsuchuno;pn zur indogerman. Sagen-
kunue. Mythologische Bibliothek, hrsg. von der Grosellschaft für
vergl. Mytheuforschung. 1. Bd. 1. Heft.) Lex. 8**. Leipzig, J. 0.
Hiondis Verlag. 12H p. 8 M.

Soltan, W., das Fortleben des Heidentums in der altcbristlioheii Kirche.
Berlin l'-KV,, O. l?eimer. XVI, :^<i7 p.

Koc : H|.h\V 1907, N. lU, p. ;iu;>—;n2 v. (». Gruppe.

Stell 9 H. »'., die Sagen des kla-ssischen Altertums. H. umgearb. Aufl.

V. H. Lanier. 2. Bd. Mit M Abb. im Text u. auf 2 Taf. Leipzig
1907, B. G. Teubner. VIII, 81;. p.

Geb. in Leinw. 8 M. 60 PI.; volUtftndig in 1 Bd. geb. 6 M.

StrazziÜft) V., sul mito di Perseo nelle piü aiiticlie relazioni tra la
Grecia e rOriente classico. (Estr. dagli Atti della R. Accademia
Peloritaua, vol. XXI, fasc. 1.) Messina lUOü, d'Amico. öG p.

Bee.: Bofiol XIII, N. 9, p. 208—206 v. A. Taocone. — K£A 1907.

I, p. 96 y. P. Walts.

Wenigrer, L. , der Artemisdieott in Olympia nnd Umgegend. KJklA
1907, II, 1. Abt., p. 9Ö—114.

Wünsche, A,, die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser. Alt-

orientalische Mythen. (Lx Oriente lux, hrsg. v. Winckler. Bd. I.

Heft m.) Gr. 8. Leipzig, E. Pfeiffer. IV, 10» n. 2 M. ;
geb. 2 M. 50 PL

Beo.: WklPb 1907, N. 2, p. 85 y. H. Steuding.

IX. Archaeolog^ia.

laeluw, Wm Judaicum Oreetis. MBI XX, 4, p. 289—809, m. 2 Taf. u.

8 Abo.

Aafflndan? der Todesetätte des Kaisera Decius. WUPh 1907, N. 11,

p. :U):l— :»,()4.

— der Aiakos-statue auf Samos. WklPh 1907, N. 12, p. 3.S;^—

Bericht über die Fortschritte der römisch-germanischen Forschung im
Jahre lUOO. Hrsg. von der römisch-germanischen Kommission de.

kaaserl. axehftolog. Instituts. (Aus: .Bonner Jahrb."). I«ex. 8^ Franks
fnrt a./M. 1906, Baer A Co. II, 114 p. m. Abb. u. 1 Kart. 8 M-

Bonnet, E., antiquitis et monuments de l'Hdrault. Montpellier, Bicard
freres. '>•">>< p.

Kec: Her 1007, N. 17, p. :V2:)—;V20 v. L. H. Laban.lo.

Catalogae des antiquites grecques et romaines, medailles et plaquettes
artistiaues provenant de la collection de feu M. Eugene Lecomte. 4.

Paris 1906. 20 p. ay. 2 pl.

— des va.scs antiques de terre cuite du Musee du Louvre. Par E, Pottier.
8* partie: L'ecolo attique. Paris l9on, Motteroz. p. üOl—1183.
Kec: KEA 19u7, I, p. 99—100 v. G. Kadct.

— des vases Cypriotes du Musee d'Athenes. Par Nicole. Geneve 19UG,

Kundig, p. 5- t

:

Bec: Rcr 1907, N. 13, p. 244—245 v. A. do Kidder.

Clianionard, .1., >I. W. Beonna, M. M. Bulanl, M. .4. .Tarde, M. L.
Bigard) fouilles de Delos, executees aux frais de M. le duc de Loubat.
(1904.) BCH 1900, IX-XII, p. 4^s3~672, av. ö planch. et GO fig.
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Conze, Ergobnisöo der diesjährigen Arbeiten des arch. IiistiUits in

Pergamon. (Bede auf dem Winckelmaimsfest der Arch. Gesellschaft
zu fierlin.)

Bec.: WUPh 1907, 17, p. 467-468.

Cnbe , 6. T. , tiber die rSmiache „aismte frons" in den pompejaniflohea
Wandbildern 4. Stils. (Auch als Heft 6 der Beiträge zur Bauwissen-
schaft. Berlin 19u6, E. Wasmuth, erschienen.) Dus. 4. Hannover
lyOO. p. in. 10 Taf. u. 7 Abb.

Denkmäler der Malerei des Altertums. Hrsg. v. Paul Herrmann.
1. Lfg.: Text 12 p. m. 2 Abb. u. 10 Taf. in 2^ — 2. Lfg. München
1906, T. Bruckmann. 4 20 M.

— ägvptiHcher Skulptur. Hrsg. v. Fr. W. Frhrn. Bissiug. München
1906, F. Bruckmann. Lfg. 4; 12 Taf. u. Text m. 9 Abb. 20 M.

Blctionnaire d'archtologie chretienne et de liturgie. Publik par
F. Cabrol. Fa<r. 10: Arcliiniandrite—Athenes. Fase. 11: Athfenes^
Azymeß, Paris l'.HM», Letouzey et Ani. p. 2763—8274 av. 1 pl.

Entdeeknngeii, neue^ in Kreta. WklPh 1907, N. 1, p. 27-dO.

Brwerbangen des Ashmolean-Museum zu Oxford 1905. AA 1906, IH,
p. j:».?—2Ö7.

— des British Museinn im Jahre 1905. AA im III, p. 244 -2.%B.

— des Museum of fiue arts in Boston. AA 1906, ITT. p. 257—264.

Ettpouy, H. d', fragments d'architecture antique d apres leg releves et
restitutious des auciens pensionuaires de VAcadümic de France k
Borne. T. H, faec 4, 5. 4^ Paris 1906, Schmidt

Fölzer, E., die Hvdria. Ein Beitrag zur grieduBchen Vaeenknnde.

(Beiträge zur Kunstgescbichte, NF XXXIU.) Leipzig 1906. YIII,
120 p. m. 10 Taf.

Forrer, R,, le.s antiquite». les tableatix et les objets d'art de la collection
Alfred Kitleng ä . Strasbourg. 4. Strasbourg PJiXi, lieviie Alsacienne.
76 p. av. 41 pl.

Förster, B. S«. terracottas from Boeotia and Grete. JHSt 1907 , K. 1,

p. 68-74 with 5 fig.

Find, arcbäologischer; in Ancona. WldPh 1907, N. 15, p. 421—422.

Firtwftngler, A., das Alter dee Heraion und das Alter des Heiligtums von
Olynipia. (Aus: ^Sitzungsber. d. baver. Akad. d. WisB.") Gr. 8*.
Münclieu UJOT, G. Franz' Verlag, p. 407—4^4.

©ardlner. E. >'., throwing the Diskos. JJ^St 1907, N. 1, p. 1—86 with
plat. und L'4 tig.

Gardthausen, V., antikes Büchergestell. BphW li>07, X. 11, p, 352.

(tasHles, G., un dispater inedit. REA VIII, 4, p. Jia9—840.

Glotz , (;. , tetes mis^ k prix dans les citös Orecqnee. &£A 1907, I,
p. 1-

Grabungen, weitere, auf der .Saalburg. WklPh 1907. N. 11, p. 803—^^04.

Graul. R., ostasiatische Kunst vmd ihr EinfluÜ auf Europa. (Aus Natur
und Geisteswelt. Bd. !^7.) Leipzig liMJü, B. G. Teubner. VI, Ö8 p.
m. 49 Abb. u. 1 Doppeltaf. IM; geb. 1 M. 25 •

Bec.: LZ 1907, N. 1, p. 22—28 v. Kachod.

Gymnaslaluiterrielit und Arch&ologie. AA 1906, m, p. 267—270.
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Huipely J«. die ältesten pannonischen Grabsteine des National-Moseums.
Budapest 1906, Akademie-Verlag. 74 p. m. 28 Tal. 2 kr.

Irsehfeld, O.« die rOmisehen Meilensteme. SPrA 1907, IX, p. 185—201.

Uolleaax, M., dedicace d un monument comm^moratif de la bataiile

de SeUasia. BGH 1907, I-HI, p. 94—114.

KJellberK« L«. Uber die iielieffnese vou Lama. (Vortrag iu der arch.

Oeeelbehaft.) AA 1906, IU, p. 265.

Uräljr, F. 9 das Forum Komauum. Progr. Erzsebetvaros 1906. 95 p.
(Üngar.)

KuuMt- and Altertumsdenkmalc, liit.s im Königreich Württemberg. Hrsg.
V. Ed. Paulus u. Eu{;. Gradmann. III. Bd.; Jagstkrcis (Er-

^nznngen), bearb. v. Ed Grad mann. Ergänzungs-Atlas. 20. bis

22. Lfg. .>4.—5«. ( Schill ü-'Lfg. des Gesamtwerkes. ii7 x 51,5 cm.
Eülingen 1906, P. Neff. 14 TaL ol 4 BL Text je 1.60 M.

III. Bd. vollst geb. in Halbfrz. 38 M.

Lanciaiii, R«, la yilla Adriana: Guide e descrizione. Borna 1906. 40 p.
m. 1 Plan vl 16 Abb. 1 L 50 o.

Laug, F., die Erforschung der Deokmalatätten griechischer Kultur.
Progr. Budapest 1906. SO p. (Ungar.)

Laurent • B« $ und Ch. Daga8 , le monument Komain de Bish, Alpea-
Maritimes. BEA 1907, I, p. 48—68. ay. 5 planches et 14 figures.

Lei-hat . H. , Phidias et la sculpture ^rec(jue au siecle. Paris 1906,
Librairie de l'art ancieu & moderne. l<6 p. m. 27 Abb.
Beo.: BEA 1907, I, p. 97—98 v. F. DOirbaoh.

Lo^owieiy W«, .^teiiipelnamen römischer Töpfer von meinen Aus-
grabungen in Kheinzabem. 1901 — 1904. Uo p. 15 M.
Uec: BphW lyuT, N. 0, p. 181— K'^ v. E. Anthee.

IiüSCban^ F- v.
,

Urgeschichte und Technik von Ausgrabungen. Tn

:

G. y. Neumayer, Anleitung zu wisseuschaftlicheu Beobachtungen
anf Reisen. H. Anfl. HannOTer 1905.

HacdonalU, G*« et AU Park, the Koman forts on the Bar Kill. Glasgow
1906, Maolebose et fils. 150 p. et 4 planches.

Bec.: Kcr 1907, N. 1.5, p. 2dS y. B. C|agnat]. — WklPhl907, N. 10,

p. 266—267 V. M. Ihm.

Xanie. L,, Iccons sur rbistoire de Tart L L'art dans Pantiquitö. 4i

Pana 1906, lAvy. 241 p. ay. 175 üg.

Jbtthfs, €9h.9 die Wasenburg. Eine elsä.HBische Hitterbur»; im 14. .Jahr-

hundert und ein römischer ^ferkurtempeL Strasburg 1906, J. H. E.
Heitz. :V2 p. m. 2 Taf. u. 2 Plänen. 1 M.

Meisterwerke antiker Plastik. :iO Reproduktionen nach antiken Bild-
werken. (1) Neapel, {'2) Rom. 4. Berlin 1906, Globus-Verlag. Je
;W p. Je 1 M. 50 Pf.

Reb.: NphB 1907, N. p. 98—99 v. liruucke.

llichaeliH, A.. aus dem Strafiburger Abgufimusenm. AA 1906, IV|
p. M14 m. Abb.

Jln^ee» royaux du cinquantenaire. Antiquites orientales, grecques et
romaines. Guide sommaire. 2. Ed. Bruxelles 1906. 64 p.
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Mather, R. , the history of painting from the 4th to the earlv V'^^
Century. Authorised Eiiglish edit. TrauaL from the German aud
edit. with annotations oy G. Kriehn. 2 vols. London 1907,
Putnam. 814 p. 21 ab.

NaehbOdugeB keltisdier Funde. AA 1906, in, p. 241.

Hlcole, J., un catalogue d'oBnvreB d'art conservdee 4 Rome k Fepoque
imperiale. Texte du pap^Tus latin VII de Geneve tranBcrit . r

commente. 4. Genf et liasel lUDti, Georg & Co. 34 p. 5 fr.

— vide Catalogue dos vascs Cypriotes.

?fiobide, eine neue. WklPh 15i07, N. 1, p. 27—:{0.

PerdrUet. M. P., Melnic et Boaano. BGH mi, I—III, p. 20—37 ay.
fig.

Perniül, U. v., imd A. Hivela, Siziliens antike Denkmäler. Palermo,
Virzi. 156 p. 4 1*.

Petrle, W. M. Fiiuders, researches in Öiuai. With chapters bj C. T.
Currelly. London 1906, J. Murray. XXIV, 280 p. w. 4 maps,
186 photographs. 21 ah.

Porträts, grieohiache und rOmiaehe. Lfg. 71—74 , 76. Mflnchen 1t)06,

1\ Bruckmann. Je 20 M.

Pottier, 31. E., documents ceramiques du Mua^ du Louvre. BCH 1907,
1 III, p. n->— i:i^ av. 1 pl. et 4 fig.

— vide Catalogue do.s vanes.

Pro Alesia« Hevue meiiäueile des fouillcs d'Alise et des questions
relativea k Aleaia publice par M. L. Matruohot. 1. Heft.

Bec.: BpbW 1907, N. 10, p. äl2-dl8 v. A. Sebulten.

Pnchstein, 0«, die Architektenproben aus Baalbek in den kOnigL Muaeen
zu Berlin. AA UKXi, III, p. 225—240.

— das große Theater in Pompeji. AA liK)6, IV, p. aOl—314 m. 4 Abb.

H* W., prayors anciont and modem. Choam, edited, and written. 12.

Londou/jJent. p. 2 sh.

Beiiiacli, S., Apollo. lUustratod manual of history of art throughout
the ageö. Isqw rev. edit. by author. Cr. Ü. llondon 1907, Heine-
mann. 368 p. 6 ah.

Bb^, G., arebäologiache Spuren aua der Urzeit und dem Altertum bei
Veszprem. (Resultate der wi.s.sous* haftlichen Erforschung des Bala-
toTisoes. Bd. :{. Teil 1. Sektion ij. 4. Wien 1906, K HölzeL 33 p,
m. 1 i at. u. 20 Abb.

Savelüberg, U«, die keramischen Funde und I'fahlbauten in der Kornelius-
atrafie. (Aua: „Aua Aaobena Yoraeit".) gr. 8^. Aachen 1906, Cremer.
21 p. m. 1 Tai u. 1 Plan. 75 Pf.

Sehneider, Bnd., das rhodiacbe Feueraohiff; BphW 1907, K. 1, p. 28--d2.

Bogliano, A., dei lavori e.se<;uiti in Pouipei. Relazione a S. £. U Ifiniatro
della latruzione pubblica. l^apoU 1906. 14 p.

SOQSse, Erwerbungen dea Louyre im Jahre 1905. AA 1906, Hl, p. 241—244.

Bterii, E. Y., (l:ts :^luscum der kaiaerl. Odeseaer Gesellaohaft fOr Geadlichte
• und Altertumskunde. Lfg. 'S: Theodosia und aeine Keramik. Frank*

furt a. M. n'ni;. Buer <t Co. V»l p. ni. lu Taf.

StrzygoWHki^ J., a harcoplmjgue of the Sidamara type. JHSt 1907, I,

p. 99^122 with ü plat. and 16 flg.
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Epigraphica, Numifimatica, Paiaeographica, Papyroiogica. 33

SrorouoM, J. N., da« Athener Nationalmuseum. Phototypische Wieder-
nbe »einer Schätze. Mit erläuterndem Text. Peutsche Ausgabe be-

sorgt V. W. Barth. Holt 7/8. 4. Athen 1906, Beck A Barth, p. m
bis •2:VS, m. 2(J Taf. 14 M. «0 Pf.

Sjrbel . L. v. , die klassische Arci)äologio und die altchristlichc Kunst.
Kektoratsrede (Marburgor akademitn^he Kedeu. Nr. 16). Marburg
N. G. Elwert. 18 p.

Tirey, Qal^r. ie* tableaux andemi du miisie des beauz-arts de Budapest
Budapest 1906, G. Kata. VIII, 219 p. m. 1 Grundrifi u. 08 Taf.

4 M. bO Pf.

V., Z., Altertumsfiinde in der Schweiz. WklPh 1907, N. 10, p. '>7o^277.

Wnri, H., zur Charakteristik der klassischen Basilika. (— Zur Kunst-
Seschichte des Aualandea. Ueft 40.) Lex. b^, Strafiburg, J. U. Kd.
Leitz. 61 p. m. 6 Taf. u. 12 Abb. 2 M. 50 Pf.

X. Epiffraphlca, Numlsmatlca, Paiaeog^raphica,
Papyroloffica.

Aykal»»Infle1irlft, rar, von Aigisa. WklPh 1907, N. 1, p. 27—30.

Bhsfaiger, K. , Funde xömiacher MOnzen un GroShersogtum Baden
1. u. 2. Verzeichnis. Lex. 8. Karlsruhe 1906, G. Braunscne Hofbuch

-

druckcrei. 4:^, 12.5 p. Je 1 M. 60 PI.
Kec: DL lli07, N. .5. p. 294—205 v. W. Nestle.

Brinck, A., de choregia quaestiones epigraphicae. 4. Progr. Kiel 1006. 86 p.

Bnrajr, B«* unedierte Henkelinschrifteu griechiiicher Amphoren. Nieziu
19(0^. (RussiMsfa.)

Colleclioii du feu Prof. Prosper© Sarti. As rouiains. Monuaien cousu-
laires. Monnaies et medaillone de l'mnpire en argent et bronze, etc.

Vente, Borne 1906. 130 p.

Corolla niiniisinaticH, uumiBuiatic essays in honourofB. V. Head. Oxford
1006, Clarendon Press, im p. w. 18 pl.

EpiHtnlae privatae ^aecae quae in papyris aftiitis Lagidarum sr-rvantur,

ed Stanisl. Witkowski. Adiecta est tabula pnototypica. kl. H".
Leipzig 1006, B. G. Teubner. XXVI, 144 p.

3 M. 20 Pf.: geb. in Leinw. 3 M. 60 Pf

.

Fregni, 0«9 delle iserizioni che si leggono nell* arco di Fl. Costantino
Massimo a Borna: studi storici e fUologifiL Modena 1906. 24 j>

,

1 Taf. 1 L.

eregoire, JK. U., inscription de Photike (EpireX BGH 1907, I—III,

p. 88-45.

Haeberlin, £• J., ein falscher campauischer Barren nebst andern Falsis.

ZN XXVI, 1/2, p. 145—160.

Haamer^ J»« der Feingehalt der griechischen und römischen Mflnaen.
Ein Beitrag rar antiken Münsgesohichte. ZK XXVI, 1/2, p. 1—144.

HaB^schrinen, die, des Klosters Bobbio. WklPh 1907, N. 5, p. 141.

Hasleck, F. W., inscriptions from the Cyxions district. JHSt 1907, 1*

p. 61-67.

Holwerda, A. £• J«, de tttulo quodam Attioo sepnlcralL. Hn XXXV, 2,

p. 178- ISO.
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Juiell, U., ausgewählte InHchrifton. Grieohisch und dmitsoll. Berlin
1906, Weidmannsche Buchh. VI. 14S p. m. 4 Ahh. 4 M.
Ree : LZ 1907, N. », p. lüü-lül. — WklPh ml, N. 17, p. 449-452

V. W. Larfcld.

IiAtt«H, R.j correzioni, giunte, postille al Corpus iDBoriptionum £tru8-
canim (Li Florenz, Bernardo Seeber. X, iVM p. 10 L.
Beo.: DL 1907, N. 11, p. 669—678 F. Skutsch.

Lnschin von Ebengrentb, A., die Münze hIr historisches Denkmal sowie
ihre Bedeutung im Recht«- und Wirtwthaftsleben. (Aus Natur und
Oeisteswelt. Bd. 91.) Leipaig 1906, B. 6. Teubner. IV, 124 p. m.

. 5a Abb. 1 M.; geb. 1 M. 25 PL
Bee.: ZN XXVI, 1/2, p. 206—207 Menadier.

Olcott. ^, M.| Thesaurus linguae Latinae epigraphicae. A dictiouary
of lAe Ifttm uMoriptioiuk VoLl, f«ao. S—7. Born. 1905AH LoMoherACo.
Bec: WklPh 1907, N. 5, p. 128 y. M. Ihm.

PapjruM. grieohifloh^ d«r kaJserL ünirenitite* vnd Landesbibliothek sa
StraßDurg im Elsaü. Hrsg. u. erläutert V. Frdr. Preihii^ke. I. Bd.
1. Hpft. Urkunden Nr. 1—2:1. 81,5 x 2:^,5 cm. Strasburg; i;w>0.

Schlesier & Schweikhardt. % p. m. 5 Licbtdr.-Taf. u. 2^ bcbrift-

proben im Toct. 18 M.

Praechter, K., Papyrus Berol. N. ö. H XLll, 1, p. 150 -LVi.

RaHi, P., i versus de ligno crucis in un codice della bibliothcca Ambro-
mana. iEstr. dai Kendic. del K. Ist. Lomb. di sc. e lett. 8er. II.

Yol. XXXIX, p. 657—665.]
Bec.: WklPh 1907, N. 6, p. 150—151 v. M. Manitaus.

BerilnfT, K., die griechiadhen Mflmen der Sammlung Warren. Lese 8^
Fori in 1906, 0. Beimer. ym, 264 p., m. 87 Lichtdr.-Ttef. im Teact u.
Tafelbd.

BhjM, J., the Celtic inscriptions of Franoe and Italj. Oxford 1!K)7,

Clarendon Prens. 7 sh. 0 d.

KobinsoUf D. M., Greek and Latin in.scriptions froin Sinope and environs.
(S.A. aus Amer. Journ. of Archeol. Iü05, p. 2y4—3;i;).j

Bee.: BphW 1907, N. 11, p. 333—S85 E. Ziebarth.

Bngglero, E. de, dizionario epigrafico di anttchitik Bomane. Fase 88:

GeniiiH. Faso. 89: OeniuB-Uermauia. Boma 1906, L. Pa.sQuahicri.

p. 44!)—:.12. 2 M. 40 Pf.

— di2iouario epigrafico di antichita Komane. Fase 90—U3: Goraica-
Gnrator. Boma 1906, L. Pasqualucoi. p. 1249—1876.

Habbadani, R. . lo Kcoperte dei codici latini e greci uo' secoli XIV e

XV. Florri)/.. (;. Sansoni. IX, 2:i;'. p. ö L.

Bec.: DL mi, N. 11, p. 6.58-659 V. E. Jacobe. — Bor 1907, N. 15,

p. 288—289 V. H. Hauvette.

Hchulhof, E., et F. HuTolin, fouilles de Delos, execiitees aux frai.s de
M. le duc de Loubat (1905). Inscriptions. Loi regiant la vcute du
bois et du oharbon k IMioe. BCH 1907, I—HI, p. 46-98 ay. 8 pL

Torp) Alf«, etruekiflehe Beitriffe. II. Beifae. 1. Über einip;o etmakieche
uefäßinschriften. (TidenskaDs-HcIskabetH »krifter. II. Hist.-filoa. klasse
1906. No. 8.) Lex. 8'». Christiania V.m, J. Dybwad. 24 p. 1 M.

Urkunden, ägyptiache. Griechiache Urkunden. IV. Bd. 4. Heft. Berlin,

Weidmann.* 2 M. 40 Pf.
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T(olljH'aff, W.J, note mir ime ioseription d'ArgOB. BGH 1907, I—III,

Wchberrer, W,, über antike Schnellschrift. (Aus dem Archiv für Steno-
graphie.) BphW 1907, N. 2, p. HO -62; N. p. «'i - ü.',; N. 4, p. 125 -128.

Wessely, C, das Honorar eines Tachygraphielehrero im Jahre 156 n. Chr.
ASt NF II, 4, p. l;30-131.

Wikenhanner, A., der heilige CaHHian, ein altchristlicher Lehrer der
Tachygraphie. ASt NF II, 4, p. 118-119.

^Vilhelm, A., Inschrift auf Delos. TT XLII, 2, p.

Wroth. W. W., Poparethus and ite coiuage. JUSt 1U07, N. 1, p.
witn 1 plat. ana 3 fig.

Yerzeiehnis der Abkürzungen.
AA « ArchlologisGlifir
Anzeiger.

Abb ^ Abbildungen.
Abh = Abbandlangen.
Acad — Academy.
Acl =^ Academie de» In-

scriptioud.

AGStoxAtti del Congrcsso
interuaz. di sciense sto-

riche 1903.
AE Archaeologisi Er*

tesit«).

AeR Atcne e Roma.
AGPh = Archiv t Ge-
lehiehte d. Philosophie.

AJ— Archaeological Jour-

nal (Royal Arcba«*(il.

Instit. Ol Great-itritain

a. IreUnd).
A.IA = American joamsl
of archaeology.

AJPh=American jcuma 1

of pliilolo^v.

Aiy - Atri d. B. Utitato
V'eueto.

ALL» Archiv f. Ist Lezi-
cographie u.Grammatik.

Ann — Annalen, Annales
etc.

Ans»" Anseiger, Ansei-
len etc.

\P— Archiv fürPapyrus-
l'orachung u. verwandte
Gebiete.

AHANS = Atti della R.
Accademia dei Lincei,

Kotlsie degli Scsvl.

AB Archiv für Reli-

gionswissenschaft

Arch^ Archiv, Archivio
etc.

ASchA ^ Anzeiger f.

Schweis. Altertums-
kumlf.

ASt Archiv £, Stenogra-
phie.

AStSO= Archivio Storieo

per la Sicilia Orientale.

Aui Athenaeum.
B = Bibliotheca philolo-

gica claH.Hica.

BACT Bulletin arch«^o-

iogi(|ue du Comite des
travaux hiet. de sdentif.

BAD Bulletino di ar-

cheojogia e atoria Dal-
iimta.

BAG= Beitrlge snralten
Geschichte.

BayrGy = Blätter f. Ita yr.

Gymnasialschulweseu.
BBP BnUetin biblio-

^TnjiMfiiio de p«'Taj;o-

i^iiiue uu Musee Beige.
BCAC^Boltettino deUa
Commissloue Arche<»lo-

gica Comunale di Roma.
BCJA Bulletin de lu

commission inipcriale

archeoln;ri(|ni'. (Izvcsti-

ja impcratorskoy ar-

eheol. kouimuuii.)

BCH— Balletill dc* orre8-

pondance hell^nique.
Bd Band.
Beitrx^Beitrftge.
Ber Berichte.

BJ Bonner Jahrbücher.

BKIS— Beiträges.Runde
der indogemianiflchen
Sprachen.

Bl^BUtt, Blitter etc.

BMB— Balletin des mu-
. B^e» royaux des arts

döcuratifs et industriels

k BroseUes.
Boficl =* Bollettino di filo-

logia cla.<?Hiica.

Holl = Bollettino.

BphW— Berlitterphilolo-
gi.sche Wochenschrift.

BSG — Berichte ühi'r die

VerhandluiijrctMlcr Kgl.
Säclis. Gesellschaft d.

Wi}*»en«chaften,Philol.-
Iii»t. Klassf».

BSl Biblioteca delle

ecnole italiane.

BSNA = Bulletin de la

Sfici('t(' ii.'itionaU^ des
anti«|uairei! de France.

Ball— Balletin.

Bacr.= Bulletin criti«jue.

Bn.I Bursiaii - Müiier's
J ulire.-^bericht.

ByZ ByzantinischeZeit-
.Schrift.

C ^- Centraiblatt.

Cat Catalo^.
CeK— Glassici e Neolatini.
CMF Ceske Museum Fi-

lologickc.

Comm = Commisaiou.
CPh ClRssical Philo*

b»gy.

CR^ Claas ical Review.
3*
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GRAI— GomptM Bendna
do rAcademif df.-* In-

M-riptions et ßelie«-

Lettre».

Co »(La) Cultura.

DIm.— DiHsertation.

DTv Deutsche Literator-

zeituni^

^u^^x^}.

£PhK — Egyckrme» Phi-

Et— KtudeH.
FaBc — Fascieul»' etc.

FFL ^Fran Filologiaka
FSreninm t Land.

FH^ FeHtschriftAr Otto
Hirschfeld,

PO = Filolo^'iceakoje

Obozrpiiij«'.

Oes GesellHchaft.

Geseh = Geschichte.
GGA «= Göttindische ge-

lehrte Anzeigen.
(ii (ilomaW-,

GöNachr-^ Nachricht,v.d.
Kgl. Gesellflch. d. Wis-
senerhaft s. GHtttingen.

Gy Gymnasium.
H — Hermes.
Ha •= Hermathena.
*A^ ~ '\{i^ov(n.

HG -^DtiH Humanistische
(iymnaHium.

Htl IlintoriHches Jahrb.
llSt Harvard Htudios

in classical pbilology.
HV — Histor. Viertel-

jahrasrlirift.

HZ lÜHtor. Zeitschrift.

J ~ JournaL
JAN Journal interna-

tional (rarch^ologie nu-
iniHinati(|ue.

Ihd Ibidem.
JDAI Jahrbuch d<'s

DeiitM-hen Archäol. in-

Htituta.

IF ^ Indogermanische
Forschungen.

,111 P ^ Jalirbu<>h des

Freien Deutschen Jl«»eh-

stifts Frankfurt a./M.

JHSt^Journal ofHellenie
Htndies.

JMV Journal »les Mi-
• ninteriimis für Volka-
anfkliinin;; (Zumal nn-

uistcr^tva uarudnagu

proaveaeeniial Alit f.

kla«». Philol.

JÖAI Jahreshefte des
Osterr. Archäol. Insti-

tuts.

JPh— Jotirn.ofphilology.

JS= Journal des savants,

KGV Korresjpondenz-
Blatt des Gesamtver-
eins d. Deutschen Ge-
schichts- u. Altertums-
vereine.
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blattder Westdeutschen
Zeitschrift f. Geschichte
und Knnst

LF TJnty filologicke.

LZ Literarisches Zen-
tralbliitt.

MAH = M^Ianges d'ar-

ch<''ol(»^ie et dMiintoire.

MAI — Mitteilungen des
Kais. Deutschen Ar-
chacologisehcn Insti-

tuts, Atlien. Abteiinn}?.

MAZB = Beilage zur
Hfinchner Allgemdnen
Zeitung

MB Mus(^e Beige.
MHL ^ Mitteilungen aus
der histor. Literatur.
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fiir höh. Schulwesen.
Mii Mnemosyne.
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MP Monument« et Me-
moiren etc. (Fuudation
Piot

)

MRI = Mitteilungen des
Kais. Deutschen Ar-
ehaeologischeu Insti-

tuts, Rmn Abteilung.
MSA M»'moires de la

Soei«'te Nationale des
Anti(|uaires de France.

MSL — Memoire« de la

Societe de linguistique.

Mu — Museum.
MZD= Mitteiign. d. Zen-

tralkommission z. Ki-

forschg. n. Erhaltf;. d.

Kunst- u. hist Denkni.
N — Neu, new etc.

XA — Nuova Antologia.
Nachr = Nachrichten,
NB.\C ^ Nuovo Bulletino
diArcheolo^ia cristlana.

XCh — Numismatic
Chrouicle.

fyF=-rNene Folce.
NIM N'eueHeidelberger

Jahrbfn-her.

NJ klA^Neue Jahrbücher
für dasUassiache Alter-
tnm etc

XphR ^ Neue philolo-
gische Rundschau.

XKH — Nouvelb- re\ ue
kistori(|ue de droit fran-
cais et etranger.
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FiloL

Xu N'nmismatik.
ÜLbl ^ Usterrcichischcb

Literatnrblatt

1^— Psgina.
PA Pädagogisches

Archiv.
Ph — Philologus.
PhJ Philo.sopbisches

Jahrbuch d. Görres-Ge*
Seilschaft.

PI = Planches,
PCPhS= Proceedings of

the Cambridge Phiiolo-
gical Society.

PrAPhA Proceedinga
(»f the American Philo-
logical Association.

Proc= Proceedings.
Q ^ Quartalsclirift.

R ^ Revue.
RA ^ Revue archeolog.
RACl= Rassegna di anti-

cbitA classica.

RAGE ^ Bivista bime-
atrale di anUcliitik Qte-
ehe e Romane.

Rcr= Revue critirjue.

R£A Revue des etudcs
anciennes.

Ree = Recension.
RKG — Revue des etudcs
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REns Revue intern, de
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RF^r Rivista difiloloj^a
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RH - Revue historique.

RHR — Revue de Fliia-
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RIP^ Revue de Pinanmc^
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Literaturblatt.
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V — vide.
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Verh ^ Verhandlungen.
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WXZ ^ Numismatische
Zeitschrift (Wien).

W8t Wiener Studien.
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hiiitt f. d. Gelehrten- u.
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Zeitschrift.
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ZDVV -= Zeitschrift für
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ZG = Zeitschrift für das
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ZN = Zeitschrift für Nu-
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I

BIBLIOTHECA PHILOLOGIOA 0U68I0A.
Wir bitten äi« Herren Verfasser von Frogrammen, Dissertationen und

teetstigen Gelegenkeitssekrifteti, ihre Arbeiten sofort nach Erseheinen behn/s .1 ufnähme
in die PthUotheca an Herrn Pro/t s<or Dr. Kroll. Mthu'^tvr i. W., t ttisi init n sit vollen.

Freundliche Ergänsttngen und Hinweise auf in der Bibliotheca etwa vor-
hmtdenem Fehler und ttigemnätkeieen werden stets mit Dank entgegemgencmmeH
imd beHUMthiigt.

Die ersttn tlj 1 1 Jhjtt Ud ..Bif'ltoi/ieca philoivuua classica" u cräcti von jvtJät ab, um
WtederhoIntimen au vernii idrti, nur div neuerschcinenden Bücher, Dissertationen und
die gleichseitig veröffentlichten Besprechungen^ Originalartikel ans JSeitschriftem

temie a{le sonstigen sethstdndigen JHHblihatiwten veräeidmen; fUe späterem
Raensionen werden im 4. Qmartal vereinet.

1807. April— Juni.

I. Oeneralia.

1. Periodica. Annales et actA societatuin acadomicaniin.

Hurrard Studie» in Claasioal PMology. Vol. 17. 1906. London 1907,
Longmans. 6 sh. 6 d.
Bee.: CPh 1907, K, a, p. 848-849 y. W. A. Heidel. — BBP 19i>7,

N. 5, p. 174—175 wraltsing]. — NTP XV, 8/4, p. 176—177
V. Raeaer.

Zeitschrift, brzantinische, unter Mitwirkung :iralilreicli6r FachgenoBOttn
hrsg. von K. Krumbacher. Bd. XV, XV'l.
Eee.: BF 1907, II, p. 866—869 y. Baad.

2. a) Encyclopaedia, methodologio, historia studiomm
classicormn. CoUectaaea.

Alj» FYJ^ÜnteraohAtBimg dea Latemiacheo. NJUA 1907, II, 2. Abt.,

Iseoll. Oftameno, P. Oraziadio Aaooli. BF 1907, U, p. 225—256.

Barin»^ 1«^ la queation du Latin aux ^tata-ünis. BBP 1907» N. 1,

Bflffw. EmetHugo Berger. BnJ 1906, N. 11/12, 4. Abt., p. 1—11.

Ferrero. Vahnaqqi, X., Ennaao Ferrero. Pnbblicasioni di £. Fenrero.
BF 1907, I, p. 208-219.

Olrand. Albert-Petit, A., Paul Girand. BBP 1907, K. 3/4, p. 164.

BibliottaMM philologi«» oUMioa. 1S07. IL 4
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4U Encjclopaedia, methodologia, historia studioruxu ciasBicorum etc.

(vudeiuau, Alfr., Grimdriss der Gübchichte der klassischen Philologie.
Leipag 1907, B. G. Teulmer. VI, 224 p. 4 M. 80 Pf., geb. 5 H.2m

Hftlgll. Sidgicick, A., A. E. Haigh. BvJ 190«, K. 11/12, 4 Abt., p. 80.

Huidboch der klassischen Altertumswissenschaft. Hrsg. von Dr. Iwan
yon Mflller. VIII. Bd. Geschichte der römi.scheu Literatur bis zum
Gesetzgebungswerk de.s Kaisers JustiniaTi, \"oii M. Schanz. I.Teil:

Die römische Literatur in der Zeit der licpublik. 1. Uälite: Von
den Anfftngen der Literatur bis cum Ausgang des Bunde^genosBeii-
krieges. \\. Aufl.

Bec. : RC 1907, N. 21, p. 40«~4üs v. Thomas.

Hvenier, K., der Geist der altklassischeii Studien und die Schriftsteller-

wahl bei der Schullektüre. Gr. 8. Wien 1907, C, Fromme. VII, 79 p.
llcr 35 h.

Reo.: WUPh 1900, N. 51, p. 1396—1398 v. Bum
Mb. F«fraS, A. IT., Sir B. C. Jebb. BuJ 1906, N. 11/12, IV. Abt,

p. 76—79.

Kern, 0., (lie Entwicklung der klassischen Altertumswissenschaft an der
Universität Kostock. Rede zur Eröffnung der Institute für Alter-
tumskunde am ü. November 190() gehalten. Rostock 190(3. 14 p.

Köhler. Koe^it, Ulrich Köhler. BuJ UK)6, K. 11 12, 4. Abt., p, 12—19.

IiUnbroiM). G., lettere al siguor professore Wückeu. AP 1907, N. 1/2,

p. 60—72.

Meyer, E., humanistische und geschichtliche Bildung. Vortrug, gehalten
m der Vereinigung der Freunde dee humanistischen Gymnaaiiuna in
Berlin und der Provinz Brandenburg am 27. Nov. 1006.

Ree: BphW 1907, N. 14, p. 140-441 v. Peter.

Monroe. Wihon, J. (\, D. B. Monro. Bu.J 190(5, N. 11 12, 4. Abt., p. ;i0—40.

Pauli. JInhig, G., Karl Pauli BuJ 190(j, N. 11 12, 4. Abt., p. *4—75.

Sandys, J. F., a bi.storv of classical scholarship, from the sixth oenturV
b. G. to the end of the middle ages. iSecond edition. Cambridge 190^,

Univerai^ Press. XXIV. 702 n.

Bec: Boficl Xm, N. 10, p. ^-231 C. Pascal.

Spengel. SeHM, Jf., Andreas Spengel. BuJ 1906, N. 11/12, 4. Abt,
p. 49-.W.

Ssanto, E., ausgewühlte Abhandlungen. Hrsg. Ton H. Swoboda.
Tübingen 1906, Mohr. XXIV, 419 p. 9 M.
Ree. : BphW 1907, N. 18, p. ÖG2—>"»(W v. Thalheim. — REG N.

p. 117 A. J. B[einach|.

Bobs. Hoheri, C, zum Gredftchtnis von Ludwig Boss. Bede bca Antritt
des Rektorats der veroinigten Friedrich.s- Universität Halle -Wittenberg
am 12. Juü V.m. Berlin 1906, Weidmann. 2.S p. mit Porträt. 1 M.
Ree: BpliW 1907, N. 16. p. 502—504 v. Weü. — Mu XIV, 8,

p. 801—302 von A. H. G. P. van den Ens. — ZöGy 1907, V,
p. 473 von Fritsch.

Tannery. Hudie^ Ch. B., Paul Tannery. BuJ 1906, N. 11/12, 4. Abt^
p. 46—4s.

Yahleni, .rohauniH. professoris Berolinensts opuscula academica. Pars prior
prooemia indicibus lectionum praemissa I—XXXIU ab a.m^CCCLXXV
ad a. MDCCGLXXXXI. Or. 8. Leipzig 1907, Teubner. IX,

^^^^
Bec: BpbW 1907, N. 19, p. 677—ööl v. Bücheler.
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Enchiridia in uavaa scholarum 41

IVilküif). Sandys, J. iv'., August Samuel Wükiiis. BwJ 1906, N. 11/12,

4. Abt, p. 41^.

b) Enchiridia in nsnm scbolaram.

^Baawens, £• P.j vertalingen uit het Latijn voor het schoolgcbruik:
' Sallugtius, Livius en Tacitus: Tien redevoeringen aan deze ge-

flchiedschriivers ontleend. Cioero : Pro Ligario. De vier redevoeringen
ilina.TL Catilii

ec: BBP 1907, N. 5. p. 174 v. J. V. M.

]>6rvi'ald, P., Beiträge zur Kunst des Überaetzens u. zum grammatischen
Unterricht. Ein Kilfsbuch fQr den griechischen Unterricht in Ober-
sektmda. Berlin 1907, Weidmann, vin, 64 p. 1 M. 20 Pf

.

Brück. Th«) griechisches Übungsbuch f. Sekunda. S. vollständig umgearb.
Auf!. Gr. S^. Stuttgart 1907, A. Bonz & C5o. VIII, 125 p. Geb. 2 M.

£ngeliiiann, M. • Hilfsbuch für den lateinischen Unterricht an Fach-
achulen fttr Buchdrucker und ähnlichen Anstalten, sowie fflr die
weitere Selbstbelehrung. 2. durohgeseh. u. verb. Aufl. Berlin 1907,

Bosenbaum & Hart. VlLL, 155 p. £art 2 M.

Fkssbender, Frz., Übungsbuch sum Übersetxen aus dem Beutecheu ins
Lateinische für die mittleren Klassen der Gymnasien und Real-
gymnasien. 2., verb. Aufl., im Verein mit dein V'erf. besorgt von
£. Niesert. MOnster 1907, Aschendorff. lY, 223 p. Geb. 2 M. Id Pf.

Florileiciuni graecum in usum primi gymnasiorum ordiuis. Collectum
ii phUologis Afraiiis. Pasc.VXL Exemplar iteratum. KI. 8*. L( ip/igl907,
B. G. Teubner. 68 p. Kart 50 Pf,

Haag, F., Lehrmittel zur EinfQhrung: in die lateinische Sprache auf
Grund des FransCsischen. 4. vermehrte Auflage. Bern 1906, Gustav
Grünau. 6 M. 40 Pf

.

Ree: Mu XIV, 6, p. 229—230 v. J. Xionuijer.

Sakne, F., kurzgefasste griechische Schulgranunatilu 4. Aufl. Gr. 8*.

Braunschweig li»07, A. Graff. IV, 232 p. Geb. 2 M. 80 Pf.

Hamp, K. , Übun<;sl)iicli zur {griechischen »Syntax. 1. Teil. Für die

6. Gymnasialklasae ^Untersekunda). Gr. 8^ ilünchen 1907, J. Lindauer.
Yin, 187 p. Geb. 1 M. 80 Pf

.

Jebb, R. €•) tran»lations into Greck and Latin verse. 2ad edit. 4.

Cambridge, Univ. Press. 384 p. 7 sh. 6 d.

IncontrOy A.y nuovissima metodo teorico-pratico per annrendere la lingua
latina Vol. I: Grammatica elementare. Tonno 1906t Carlo Clausen.
XX, 442 p.

Bec.: Befiel XIII, 11, p. 261 v. Giambelli.

Xarooitse, P., jardin des meines grpcques, k l'usage des coiirs supf'rieurs

do Tenseignement primaire, etude raisonnee de plus de 40ü0 moU que
ins scieuces, les arts, Tinduätrie ont empruntes k la langue grecque.
Livre du maitre. 19« Edition. Paris, Larousse. 894 p. 2 fr.

leilx, £., ein Lehrgang der lateinischen Kasussyntax in der Quarta.
Prog. 4. Dansig 1907, 24 p.

Katrlcolation model answers: Latin. New edit.* Cr. Syo. London 1907,

Cüve. 126 p. 2 sh.

4»
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42 £Qchiridia in usum scholarum.

Jü»B|pAy J« et £• Uajaa, recueil de versioQji latines (prosateurs et poetes)
(cmq eeote tostM) i TtuMge des idassee 6» deiizieme et de premi&ifr
A B C. 2* ^tion, revue et comgee. Paris 1907, libr. Paulin et O*-
VJ, bU p. 3 fr.

AllenBftDiiB lateiniaches übungsljn' h Aus^. f. Keformschulen, bearb.
y. J. H. Moller u. H. Mich ae im. HL Teil: Für Obertertia und
ünterMktuidA der Reformgymnasien , Obertertia, ünteiBekanda und
Obersekunda der Reformrealgvmuusien. Mit einer Karte v. Gallit n.

Leipzig 1SMJ7, B. G. Teubner. Vll, p. n. b 3 M.

Pttyoty C., s( ]»t languos (grec. latin, fran^ais, CvSpagnol, italieu, alleinanJ.

an^aitoj eusei^uees en mc rno tenips par la grammaire coiuparee et
par r^tymologie. Aveo uue preface 8ur * l'EDseignement des langues ».

T. 2 (fixk de la m4tbode> Versailles, Lucs. 125 p. 4 fr. dO c
Pieiutiy P. J«9 syntaxis latina ad usum seliolanim germanicamm

accommodata. Ed. altera.

Ree: NphU 1907, N. 11, p. '255—256 v. E. Krause.

POBtel, 0,, abscoiiditornm clavis. Traduit du latin poiir In premi^r«
£oiö. (Bibliotheque rosicrucieime. 2« serie. 3.) 16. Paris, Bibliotlieque

Chftoomao, 11, quai Saint-lCichel. 104 p. ayec fig.

Buserino, F., e 0. Seiilgaglia , ouovo vocaboiario latino-italiano com^
pilato ad uso dei ^iiiiiaM 'I ftriiio 1907, Loescher. X, 851 p.

Kec: Boficl, XJII, N. lU. p. 224—226 V. V. Brugnola. — ÄF.ld07,
II, p. .^80—.'itK^ V. Ferrara.

Uog^e, U., ou J. H. Soiit, latijnsch tbomaeu vertaai-boek. Begisselen
der svntaxis met daarbij beboorende woordenlijst. Zwolle 1906i,

W. JE. J. Tieenk Willink. 1 t; geb. 1 f. 25 o.

Kec: Mu aV, 9, p. H.">U— 51 v. van Eik.

Basx, A., le livre des ^14ves de latin. Paris 1907, librairie de la mtine
maison. 75 p. 9U c

Suhl« Hi'lnr., dio uiirogoljii}lssi«;o Deklination. Kin mnemot^chn. Hilfs-

muit i IUI deutüchü Latuiuticiiüler iii Form einer Öchüderimg des Auf-
stände« der Plebejer. KL 8«. DarmsUdt 1907, MoUer & Kohle,
lö p. • * iiO Pf.

Skeat, y\, W., a primer of olassical and Englisb pbüology. Oxford,
2 8h.

Keo.: Mu XIV. N. 5, p. lHl-162 v. J. S. Speyer.

Sommer, lexu^ue Irauvaiadatiu (extrait du dictionnaire IranfaLi-latin de
L. Quioheratk Kovu et compli^te par Emilie Ghatelain. 7*^tion.
Paris 1900, libr. Haohotte et Ci*> 516 p. 3 fr. 75 o.

Trldoti-I'öronnea«, cours de Teruons latines disposees dana un ordre
!\U't liodhjoo . jV l'usago des oandidat.s au baccalaureat. Traductions
IrancaiKOH. NouvoUo vdiUou. 16. Paris 1906, libr. Hachette et C»««

Is:* p. 1 fr. 50 c
]Hurl., i',viorbis»'lie«* Li'x'bvu'h mit deutschen Übungsstücken für

\uid Obeitorlia» 6 vrrb A tl . boarb. v. Jos. Weskamp.
* i

«
s '\ l . eiUmg i. lir. Uordor. XllI, 225 p. 2 M. 40 Pf ; geb 3 M.

I^oir, II., kl<iK.<*iiichra la^Mobuoh. Kino Kiuführung in da.s Gei.stes- und
l\uUui(i»lu>ii dorCJruvbiMi \»nd IxvMuor in Übt^rsetzungen ihrer Klassiker.
VI 'IVmIp. iW «. NVoiwiMUtdt» liHHi, K. Si^Jnrdewalin. Geb. 4 M. 50 PL

M«Hv WkUM» IlHHi, N, M» p. i;tit8— . Ziehen.

Httrli^r, ji»'»«*»*td«iivb,»^ fni» ,|i<» Klamvtn lY u. V der wttrttembergiscbett
MvuiiiRiiiiMt. HiuMiiarl IWi. A, Bona 4t Co. 68 p. Kart. 80 Pt
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Bibliographia. Soripta misoellana. Scriptores Graeoi oum Byzantixus. 43

3. Bibliographia.

Bassii, F., per il „Cutaloguä codicuiu graecorumBibliothecae Ambrosi&nae''.
RF 1907, II, p. 840-^.

'jiyfw f^Hxhöoi't. (S -A. aus llaoranooi; ) AtllOtt. 80 p.
Ree : BphW 1907, N. Ü6, p. 013—öU v. —n.

Cagnat, R,, les bibliothequf''* rnunicipales daus IVmpire romain. (S.-A. aus
Memoiren de Tacademie des iiiäcriutions et belies lettres XXXVUX, 1.

Puis 1906. 80 p. ayac 2 pl. at 5 fig. 2 £r. 10
See: BphW 1907, N. 18, p. 568-^64 Begling.

CatelogM des dissertatione et ecrits acadiniiques ])roYenant des echanges
avec los univpraites etrang^res et reyua par la Bibliothöque nationale
en IIM).-,. Paris UH)6, Klincksieck. 2s:? p. 8 fr.

BoQse, W. H. D., the jear's work in classical atudies 1906. London 1907,

Murruv. 102 2 sh 6 d«

4. Scripta miscellana.

Blass, F., Varia. RhMPh 1907, II, p. 265—272.

Kinmbacher. K., die Photographie im Dienste der Gebteswissenschaften.
Ifit 5 Tafeln. Leipzig 1906, Teubner. 60 p.

Bec: BphW 1907, % 21, p. 664-665 y. M. C. P. Sobmidt.

Bm«!«» B., A B C D. Ph 1907, H, p. 819-820.

II. Scriptores.

1. Scriptores Graeci (cum Byzantinis).

Aeschjrlas, Agamemnon. Rendered into Engl, verse by W. R. Paton,
4. London 1907« Nutt. 5 ah.

— Promötliie enclia!n4. Texte grec aecomnagnö d*ime notice, d*im ar-
gument analvtiaue et de notos par H.Weil. r^oavelle Edition. Petit 16.

Paris 1906, flachetto et C'» p. 1 fr.

— Prometeo. Testo e commento per cura di A. Mau ein i. Fireuze 1906,

SoccesBori Le Monnier. XXIV, 168 p.

Eec.: RF 1907, I, p. 151—158 v. Taccone. — Befiel, XIH, N. 12,

p. V. Brugnola.

Gomperz
,

Th., Beitröf^e zur Kritik und Erklärung griechischer
Schriftsteller, IX. i!*>itz.-Ber. der K. Ak. der VVis». in Wien,
phil. hist. Klasse. CLIV, 4.i • •

Ree.: Rcr 1907. N Ji. p. 42H v. Mj-.

Hahn, A., die Aufeinanderfolpio der Dramen in Aeaohylua' Prometheus*
trilogie. Progr. Mähr.-Ostrau \\m. 20 p.

Heatllnm, W. (V., emendatioua and explanat.ons : Aeschylus. Plato.
Orphica. Pindar. Thebatd. Alexander Aetolus. Synesiua. Dion
Chrisostora. Fragments of Comedy. JPh N p. 290—319.

MelUer, K. P., do Aeschyli Euripidis Acoii Phüoctetia. Progr. 4.

Schneeberg 1907. 15 p.

MesniU A. du^ adnotatioues ad Aeschyli Supplices. Progr. 4. Frank"
furt a. O. 1906. 32 p.
Bee : BphW 1907, N. 20, p. 618-614 Wedklein.
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44 Scriptores Graeci cum Bjiantinia,

JEKlljliift« Müller^ H. t\, die iliitsühnuiig dea Orestes bei Aeschylus und
bei Goethe. Progr. 4. Blankenburg 1907. 22 p.

2it$a€, W., die WelUaaehMrang des Aeechyloe. NJUA 1907, 17,
L Abt, p. 225—246; V, p.

Sduneder, cantica Aeecbylee. Leipsig 1907, Tenbner. VIII, 120 p.

2 M. 40 PI.
Ree: BphW r.*»»T, N 2^ p 7<y>—717 v. Maas.

Ttrzaghi, N., in xV* m h\ Ii fabuias adnotatiunculae criUcae at^ae
hermeneuticac. liF V^\ü. II, p. ;U:j— MV^,

WOlffelfB^ Gleich- undAnklänge bei Aet>chylu& Progr. B&mberg 19o6.

58 p.

Andecidei^ Ltri, Aodocide in esiglio. (Kbtratto dalia Hivista di storia

antica, n. a.« anno XI.)
Bec: Bofid XIII, N. 10^ p. 237—2:» y. V. UwanL

^•BfWU. Origo Constantini Impentoris mve Anonymi Valesiani pa»
pnor. Comiiientario instruit P. G. West erhu is.

Ree.: Boficl XIII, X. IJ. p. 279-2^0 v. Solari.

Htuberleiny <'., Fragmente einea unbekannten Philosophen. HhJlPh
1907, N. 1, p. 164.

Bartmamn, zwei Fragmente antiker Schztftsteller aue der Auge*
burger Stadtbibliothdt BphW 1907, K. p. 7^3—734.

Kuriz, K, unedierte Texte atis der Zeit dee Kaiaen Johanne»
Konienos. T\yZ r.Hj7. N. 12. j». r.l» liy.

OttOf P., quaeätiones »electae ad libeilum q^ui est nt^ii itpoi g speo*
tantee. Diee. Kiel 1906. 61 p.

Praeehter, K., zum Enkomion auf Kaiaer Johannes Batatses den
Banuherzigen. ByZ 1SI07, N. 1/2, p. 143—14«.

JRof^iy P., de codice quodam Ticinfnisi quo incerti srriptoris rarmeQ
de pascha continetur. il^tr. daiia liiv. di üi. e d istruz. clabaica iö^tj.]

34 p.

Em. : WklPh 1907, N. 6, p. 150-151 y. M. ICanutins.

Schnii'if, G.. de anonymi Lauiembergiani introductione anatomica.
DiB.s. Kerl in.

Ree: WklPh lUOÜ, N. 46, p. 12«.2-1264 v. R. Puchs.

Smvys, 1).^ rechercbes sur tom6. ByZ 1907, N. 1/2, p. 1—51.

Snq-npidiis B. K., o/ «wdiarfc ^AdoutvovnoUm^, ByZ 1907, N. \l%

p 266-2iJ4.

Wtrntr, <7., zur Fra^e iiacli dem Verfasser der Herenniusrhetorik.
Progr. Bielitz TJUb. 20 p.

Wtsttrhuis^ D. J. A., origo Confitautmi imperatoris, sire Anonymi
Yaleriani pars prior.
Ree: REA iy07, N. 2, p. 202—203 v. G. Radet.

Wüeken, der Anonymus Argentinensis. H 1907, N. 3, p. 374—418..

AstonlnaH^ MarcuH Aurelius, Selbstbetrachtungen. (Neu verdeutscht und
eingeleitet v. Otto Kiefer. Mit Bucliornamenten v. Pet. Behren s.)

2. Aufl. Jena lim, E. Diederichs. XXXTI. 17(; p. 8 M.
Leopold, J. //., ad Marcum Antonmuiu. I. Mn XXXV, I, p. 6^^—b2.

Aiiytea. Boaa, i£., Anyte und Simonides. ÜhMPh 1907, N. 1, p. 61—72*

AriBtarchns. (lerde, A., war der Sclnvi(-<;('rsohii des Poeeidonioa ein
dohOler Aristarohs'/ Kh2dPh 1907, N. 1, p. 116—122.
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Scriptores Graeci cum Byzautmis. 46

Arfttopkaaes. Bryant, A, A.f Boyliood and Yonth in Uie dayi of
Aristophaiies.
Eec: Boficl XIIT, N. 12, p. 280—281 v. Cesareo.

£Uiott, H. T., AristopbaDeSt Aoharmans lOdä and 1095. JPh N. (iO,

p. 223—224.

Lieeutoen), /. t?., ad Aristoph. Kan. 1Ö6. Mn XXXV, 3, p. 324.— ad Ariatoph. Ban. Ii96w Hn XXXV, 8. p.— ad aehoL Aziatoph. Ban. 501. Mn XXXV, 8» p. 834.

FaulmüUer, G., dor attische Demos im Lichte der ariatoplianiBdien
Komödie. Progr. München U>06. 67 p.

Sche]iers, ^^. A., <1o Scholien op AristophaneB. [Vortar. auf dem
5. nieder!. Philulogenkongreß.]
Bee.: Mn XIV, ^ p. 809.

Aristoteles. Baranek, J., Bemerkungen zu Stcllca der Schuliektlire
(Tacitus, Germ. e. 2<, Horaz, carm. III, 24,5 ff., die tm9u^$^ bei
Aristoteles). Progr. 4. Gleiwitz 1907. 13 p.

Carrol , M., Aristoteles' Aesthetics of painting and Bculptare.
Washington, Publ. by the üniversity.
Eec.: WklPh 1906, N.48, p. 1817—1818 V.Döring.

ffamflin, 0., Aristote. Physique. II: Tradnction et oommentaire.
Th6«e. Paris 1907, libr. F. Alcan. 181 p.

Kriesten, G., über eine deut.s<;he Übersetzung des pseudo-arLstote-
lischen „Secretimi Secretorum'' aus dem 13.Janrh. J^iss. Berlin 1907.

87 p.

MuUdmann, H.j de divirionibos qnae yulgo dicnntnr ArietoteleiB.

DiBB. Kiel lOOf?. 42 p.

our, T. 2>. , the homeric aaaembliea and Ariatotle. CB lU06y

VolquardüCH, die Differenzen der Berichte dos Thukvdidea und
Aristoteles Ober den Verfassimgsumstarz des Jahres 4il in Athen.
HPh V, p 128 tt. ff.

Aniaaly FlaTÜ, qnae exstant omnia ed. A. G. Boos. Vol. I. Alexandri
anabasin conti II cns. Accedit tabula phototypica. Kl. 8''. Leipzig H>< »7,

B. G Teubner. LIV, 42t> p 3 M. 20 Pf.; geb. 3 M. bO VL
— Anabasis AJe^candri, £d. A. G. Boos. £d. minor. KI. 8'\ Leipzig 1907,

B. G. Teubner. 838 p. 1 M. 65 Pf.; geb. 2 M. 10 Pf.

AbuMf der gegenwärtige Stand der Handschriftenfrage beiAman
und kritische Bearbeit Uli LT des ersten Buches von Arrians Ajiabasis.
Progr. Brandenburg a. H. 1900. 44 p.

AHConiuM. Ginrrntano^ C, i codici Fiorentini di Asconio Pediano. 4.

Florenz-Koni 1906, Bencini. 30 p.

Beo : BphW 1907, N. 26, p. 806-809 v. StansL — Bofid XIII, K. 9,

p. 212 V. Ussani.

Athenodoms. Herne, (\, ein Fragment des AtfaenodoruB Ton Tarsus.
RhMPh 19<>7. II, p. 313—315.

Bacchjlides, Epinici, ditirambi e frammenti, con introduzione, commento
e appendice critica diA. Taccone. Torino 1907, Loescher. LI, 217 p.

8 L. 50 i
Bee.: Boficl XIII. 9, p. 197—199 M-YalgimiglL ~ ZOGy 1907,
IV, p. 31(5—3ls V. Jurenka.

Ceividas. Crönert, W, Gercidae fragmentum. BhMPh 1907, II, p. 811—312.
Kec: JHSt 1907, N. 1, p. 133.
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46 Scriptores Graeei oum Bysantiiiu.

Clemens Alexandiiniu. 2. Bd.: Stromata-Buch I—VI. Herausg. von
O. Stählin. fDie griech. christl. Schrifti>teller der ersten drei Jahr-
hunderte. 15. Bd.) Gr. 8. Leipzig lyuti, J. C. Hinrich». XIV, 51U p.

16 M. 50 Pf.; geb. in Hbfn. 19 H.
Ree: DL 19*)7, N. 13» p. 780--782 y. Lietzmann.
Scherer, Wilh., Klemens v. Alexandrien u. seine Erkenntnisprinzipien,

Gr. 8«. München 1907, J. J. Lentner. IV, 83 p. 2 M. 20 PL

Gomici. Vianello, N.^ una quMtioiie di plagio ira du6 oomki sred.
Padova 190«.

Ree.: Boßel XIII, \. 11, p. 260 v. Cesareo.

Demetrius». Bidiards, H.^ notes on Demetrius ntgl igunvtius- CB 1906,
N. 8, p. 39H.

^ «
^

DemoHtheiies, sent rhilippi<[ue8 (la premi^re Philippique: les trois Olyn-
thiennos; la ucuxiiVme Philippique: le dMCOurs sur la ChersonAee; la
troisieme Philippique: Texte grec accompaf^e d'uno vie de Dt'mosthone,
de noticea et analjses relatives a chaque di-scours, de notes eu fran9ai.s,

et conforme k la 2« edition des Haraugues de Demoütheue, publie
par H. Weil. Petit 16. Paria 1906, Haohette et a«* XLIV. 243 p.

1 fr. 50 c
Wrhho/er, K., die Komposition der Staatsreden des Demosthencs.

2. Die Bede auf den Brief Philipps und das Fragment der Bede
an die Messenier und Argiver. Progr. Straubing 1906. 81 p.

Pichterfragmente ,
griechische, erste Hälfte. Kpische und elegische

Fragmente, bearbeitet von VV. >SchubaTt und Ü. von Wilamowita-
M oel leu d o rf f. fl^orlinor Klassikertexte, honinsgegeben von der
Generalverwaitung der Künigl. Museen zu Berlin. Heft V.) Mit einem
Beitrage von F. BOcheler. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Gr. 8. Berlin 1907,

Weidmann. VIII, \m p 8 M.
Ree: BphW 1907, N. lü, p. 481—496 v. Ludwich, — Boüd XIII. 11,

p. 242 -244 V. C. O. Zurctti.

Jlidymas. Foucart, P., etudo sur Didymos d'apres uu papyrus de Berlin.
(Eztrait des < Memoires de l'Academie des inscriptions et uelleü-lettres >,

t. 3d, !*• Partie.) 4. Paria 1907, C. Klinduieck. 196 p.

Bio Cassias. Bang, if , ein Teraetstee Fragment de« Caasius Dio.
H 190«, IV, p. 023—629.

Wtuirlxirh. quaestionos Dioneae. De Dionis Ohryaoatomi atudiis
rhetoricis. Diss. Berlin.

Eee.: BphW 1907, N. 20, p. 614—616 v.Äniim.
- de Bionia Pruaaei elecutione obserrationes. Ph 1907, n, p. 231— 2S0.

IHo GhrysostonniB. BmSer, Bio Chiyaostomua und Poseidonioe. Diaa.
Tübingen 1905.

Meaäiam vide Aeaohylua.

Diodori bibliotheca historica. Edit. primam curavit .T. Bekker, alteram.
L. Dinndorf, recogn. C. Th, Flacher. Vol. V. Leipzig 190*»,

B. G. Teubner. XX, 33ti p. 5 M.: geb. 5 M. tK) PL
Bec; BC 1907, N. 94, p. 468-469 T. My.
Richards, H., on Diodoma: booka XVI—ZVIII. CB 1906, IX,

p. 4;^6—438.

Bühl, F., varia. (Diodor . . KhMPh 1907, U, p. 309-311.

Plogenea Oenoandensis fragmenta. Ordinavit et explicavit Jobs.
William. Kl. ö«. Leipzig 1907, B. 6. Teubner. XLVI, 105 p.

2 M. 40 PI; geb. in Leinw. 2 M. 80 Pf.
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IMonysius Hälfe. A'(7?^»»/»^r/7, //, Hiatusscheu bei Dionys von Halikanü
und Textkritik. RhMPh 1907, I, p. 9-32.

MncUkf, C, de Diouysio Halicaruassensi Isocrates imitatore. D'ma.
Brodau 1906. 85 p.

Xpietetas« Braun, Epiktete Moral nach Beinern HandbQclilein. PhWV , 9.

Jfenner, JB., das Eind, ein Glttduuaartikel bei Epiktet In: MF 1905.

Webetf X^, la moral d'Epict^te et les besoins präsente de l'en-
Beignement moral. RMM 1907, III, p. 327-347.

Spicoms. Cröneri, W., lectiones Epicureae. RhMPh 1907, I, p. 128—182.

Krücke, C, T Unklarheiten im Begriff Natur bei Epiciir. Dies.
Göttingeu r.iOC. «3 p. 8".

Svripide!«, ausgewählte Tragödion fQr den Schulgebrauch, erklärt von
N. Weck lein. Leipzig 1900, B. G. Teubner. 6. Bd. Elektra. Mit
erklärenden Anmerkcmgen. 96 p. 1 M. 40 Pf.; geb. l M. 80 Pf.
7. Bd. Orestes. Mit eruSrenden Anmerkungen. Vm) p.

1 M. 60 PL: geb. 2 M.
Kec.: NTF XV, N. 3/4, p. 177—181 v. Kragh.

~ Htoibe. Texte greo aocompagne d\me notioe, d*un argument ana-

Slytioue, de notes en franyais et conforme au texte do lagrande edition

ubfi^ par H. Weil. 2* Edition. Petit 16. Paris 1906, lUchette et Qi«.

5 p. 1 fr.

Burkhanliy H., die Archaismen des Euriuides. Diss. Erlangen 1906.

112 p.

Hed , E., kritische und exegetische Bemerkungen zu Euxipides
Helena (1. TeilX Progr. Günzburg 1906. .56 p.

Sostotklos. Martim, Eustathianum. IthMPb 1907, U, p. 273-294
mit 1 Tafel.

^aleiiuH. Hit rrn fehl, A,^ Qber den äatzscbluae bei Galen. BpkW 1907,
N. 17, p. :)40—)42.

^regoriuM Naz« Antmiw, M., ie iuterpolazioni risultanti dal confronto
traüOregoriano, l*Ermogemano, fl Teodostano, le NovellePoeteodosiane
e Ü codice Giustinianeo. BIDR 1906, I II, p. .5—114.

Gottirahi, B., de Gregorio Nazianseno Platonioo. Dies. Breslau 1906.
51 p.

Hürthf X., de Gregorii Nazianzeni orationibus funebribus. Bisa.

Strassburg 1908. 71 p.

SMto, Th,, studia Nazianzenica. Pars prima: De oollationis apud
Grpo;oriuiii Nazianzenura usii f t de tt*rrae et mari.s contentione
quadam Pseudo-Gregoriana. Krakau 1906, Akademie der Wiaaen-
Bchaften. 64 p.

Eec: BphW 1907. N. 21, p. 651—6.5:^ v. Lehnert. — ByZ 1907.

N. 12, p. 847—848 v. a W. — Bor 1907, N. 24, p. '469-471
V. My.

H^IT^^^ippuM. U^fftui, r.. la questione e la critica del cosi detto Egesippo.
Stuoi italiaiii Ji Füologia classica vol. XIV, p. 245—361. Florenz 1906,

Seeber.
Beo.: BphW 1907, N. 21, p. 654-655 v. F. Vogel.

Heraclitus. Also sprach Heraklitos. Heraklits Schrift: Über das All.

Deutsch Yon M. Kohn. Hamburg 1907, Verlag Eigen ^r. Kehn)
22 p. 60 Pf.

Zaies, TT., zu einigen Fragmenten Heraklits. BbMPh 1907, I,

p. 54—60.
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Ueronda». Vogliano, A., ncerche sopra l'ottavo Miniiambo di Heroda
(Evvnriov). (Con un excursus IV, 93—95.) Milan 1906, typ. Ant.
Cknrdaiii. 55 p.

Bee.: Bcr 1»07, N. 23, p. 445 v. Hy.

^erodotus. Niese, B., Hevodot-Studien beeonden sur apartamsGli«!! Oe-
sduohte. H 1907, Ul, p. 419-468.

Hetiodu» Frtethrichs
, A', die Bedeutung der Titanomadhie fOr die

Theogonie Hesiods. 4. Progr. Bostock 1907. 16 p.

Rohtrt. (\. zu den neuen Fragmenten des Heaiod und Euphotion;.
H 1907, III, p. 50H :,09.

Schultz, W., zur Entstehung der Welt nach Hesiod. Wien 1906. 27 p.

WälUf jp., HMode et aon potoie moral. Thtee. Bordeaux 1906,
GounouiUioQ. XI, 220 p.

HIena. Prae^^iter, K., Hieras der Platoniker. H 1906, IV, p. 593—618.

Hyperidis orationes et fra^meuta. KecoKuovit breviouo aduotatioud
critica instmzit F. G. iH.enyon. Oxford 1907, Clarendon Press.

Vni, 88 p. 3 M.
Ree: BphW^ 11>U7, X. 25. p. 769—774 v. Fuhr.

ilomems, (Euvres complete». Traduction iiouvelle uvec unc iiistructioa

et des notes par P. Uiguet. Nouvelle ediliou. 16. Pariü 1907, libr.

Hachette et (>». y, 7^ p. 8 fr. 50 c.

— Gedichte. 1. Teil: Die Odyssee. Bearb. v. Osk. He nke. Kommentar.
2. Heft : Euch 11^24. 4. A\iÜ. Mit 2 Kärtchen im Text. Leipzig 1906,

B. G. Teubiier. P. 14.'? 270. 1 M. 20 Pf.

— lliad. Bendered into Euglish blank verse. By Edward Earl of
Derby. 12. (New üniTersal Lib.) London 1907, Boutledge. 482 p.

1 sh : Ithr. 2 sb.

— Odyssee. Übersetzung v Job. Heinr. Voss, Mit 16 Orig.-Kom-
Sositionen v. Fr dr. Prell er. In Holzscho. ausgeitlhrt v. K. OerteL

. AufL Leipzig 1906, Breitkopf HirteL VIII, 464 p.
4 M.; geb. in Leinw. 5 IC

Ikecke^ W., de Hectoiis et Aiads oertamini singulari. Dias. Göttincea
1906. 87 p.

Engd^ F. J. , Ethnographisches zum Homerischen Kriegs- und
Sobtltelin^sredit. 8. Teil. Die Ünverletzlicbkdt dee Homerischen
Mir)-; in 1 In orio und l^axis. Progr. Passau 1906. 54 p.

Fay, E. ir., Homeric itain<f t's etc. IF 1907, I II, p. 198

Finaler, G., die olympischen Szenen der Ilias. £in Beitrag zur
homerischen Fraf^e. Progr. Bern 1906. 55 p. 1 M. 20 Pf.

Fnuiifls 8chül( rlni>liothek. PrUparation zu den griech. und rum.
Schriftstellern: lAusg. neuer Einteilg.) Homers Odyssee. Kl. iS*.

Ldpzig 1907, W. Violot. 1 ^8 Hoft, 4. Heft 2 Hälkon u. 5. Heft,
Gesang 1—5. 88. 66, 77, 12;i u. 7a p. Je 50 Pf. 6. u. 7. Heft,
Gesang 6 u. 7 50 u. 56 p. Je 40 Pf,

GarnHr^K.v., die Präposition als sinnverstltrkendes PrX6s im Big\ eda,
in den homerischen Gedicliten u. in dem Lustepielen des PiaatOft
u. Terenz. Diss. Heidelberg 1906. VJl, 65 p.

Gtrch, Dialekt und Heimat Homers. HPhV p. 46—50.

Grimm, Id., Homers llias. 2. Aufl. (^iu 1 Bde.) Gr. 8«. Stuttgart 1907,

J. G. Cotta Nacbf. 492 p. 7 M.; geb. 8 IL
Hahn, W., Stimmungen und Stimmungsbilder bei Homer, nament-

lich in der Odyssee. Progr. 4. Stralsund 190& 15 p.
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Uomeni8. He/ermeiU, E,. Studien zu den Homerpapyri. Ph 1907, IL
p. 173-191.

Betxry, R. M., on plantB ot the „Odyssey*. CR 1906, IX, p. 434—436.

Lang, ./., stories from the Hiad ; or, the siege of IVoy. Told to the
diüdren. Ulus. 16. London 1907, Jack. 128 t).

1 HD. 0 d.; bds. 1 sh.

Iteemcerif J. van, de ve^eliikiDgeu der liiad eu Odyssee. [Vortrug
auf dem 5. niederl. PmloiogenkoDgress.]
Kec: Mu XTV, N. 8, p. 9»9-810.

Zehnrr, F., homerische Göttorß:cstaltcn in der antiken Plastik. 11 F.

(Zum AnschauunjrsuTitprriclito.) Proi^r. Linz lUO*'). '2\ ]\. tu '> Taf.

Meculf O. P. S.f the hymus of Hermes. London 1U07, Theosophical
Pub. Co. 1 ah.; Itbr. 2 ah. 6 d.

OImn, TT., die HomerlektOre einst und jetzt. NJUA 1906, X« II. Abt.,

p. 55a-5G4.

Oetfhiff'v, W. f., unter der Soniio Homers. Krlt bnisso u. Bekenntnisse
eines Dilettanten. Keue Ausgabe. Berlin lUOü, (i. Grote. VII, 352j^.

SemenoWf Iliaa in nuoe, eine Miaselle su Plinine N. H. Vll 85.

In: MF 1905.

Seymour, T. D., theHomerio aaBembliea and Aristote. Cü 1906t VJIy

^tark, J., der latente Sprachschatz Homers. Line Ergänzung zu den
Homer-WörterblKsheTn und ein Beitrag zur grieebisehen Jjexiko-
graphie. Teil I. I^gr. Landau 190(J. 55 p.

Jünrkt, 1\, Xadibildung der homerischen „Cyklopeia" in Eoripidea^
Satyrdrama „Cyklops". Progr. Budweis 1906. 14 p.

Zureiti, C. O., lllias Picta Ambrosiana. AeB N. 99, p. 82—b9.

Hjpeiides. Wenaer, L., die Krde des Hypereides gegen AthenogeneSr
iL Teil. (Scliluss.) Progr. Krems 1900. 12 p.

Joannes Chrysostomas. Darier, //., Saint .Tean Chrysostome et la fomme
chretienne au IV« siöcle de TEgiise grecque. lü. Paris 1907, 1- aluue.

Vn. 864 p.
o o

8 fr. 50 0.

Haidacheft S., Cbrysostomos. Fragmente im Maximoa-Flonlegium
und in den Sacra ParaUela. ByZ 1907, LH, p. 168—201.

jB9CniitBm Bonino^ G» B.^ Isocrate. L'Archidamo commentato ad uso delle

ecuole. Koma-Milano 11)07, 8oc ed. D. A. dl Albrigbi-SegatL 80 p.
Ree: AeR N. 97 its. p. 4.^ v. i^anizi.

Gercke, A.^ die Replik des Isocrates gegen AUddamas. RhMPh 1907,

II, p. 170-202.

Jfoetfffte,deDionysiaHalia IsocratesimitatorefTldeDionysinaHalio.

Jalianna. Mau, G.y die Religionsphilosopbie Xaiser Julians in seinen
Beden auf den König Helios und die GHSttennutter. I. König Helios.

Diss. Straßburg 190G. «9 p.

X*anrentliis. Bluhmc, F., de Joauni.s Laurentü Lydi libria ntQl lA^vmw
observationum capita duo. Diss. Halle 190G. IJl |».

L^^bonactiM Sophintae qiiue supersnnt. Ad fidem libroruui manuscriptoruui

ed. et commeutariis instruxit Frider. Kiehr. Gr. 8^ Leipzig 1907f

B. a. Tenbner. VU, 62 p. m. 1 Taf. 2 M.

Xougui«. Bomtfy C, an inteipretation of Longns ii 15. CPh 1907, N. 8,

p. 888-840.
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LucianuH, ed. Nils Nile n. Vol. I. Fase. I. Libelli I—XIV. KL 8*.

Leipzig 1906, B. G-. Teubner. LXXY, 208 p.
2 M. 80 Pf.; geb. ^ M. 20 PL

Prolegomena. (1. Heft) Kl. ö*. Leipzig 1907. B. G. Teubner. 72 p.
IM.; geb. 1 M. 25 Pf.

— Werke. Deutsch von Thdr. Fischer. 8. Lfg. 3. AufL Kl. 8»'.

Berlin-SohOneberg, Laageosoheidt's VerL 2. Bd. p. 49—96. 85 PI
— extratts de Luden (Timon; le Songe; Charom^nippe; Charon). Tra-

duction fran^aise avec le texte grec et des notes par V. Glachant.
It». Paris 1Ü06, Hachetto C»« 175 p. 1 fr. 60 C.

Haamtiever, L., Monio.s b( i Lukian. In: MF IU05.

Heltn^ Ä., Lucian und Mempp. Gr. 8. Leipzig 1906, B. G. Teubner.
V, 392 p 10 M.; geb. 13 M.
Ree: DL 1907, N. U, p. 850—85» v. Wuudt.

Lcffrand, 7'/.. K, nur le Timoii «le Lucien. REA N. 87, p. 132—154.

SihnJse, P., Lucian in der Literatur und Kunst der Henaisaanoe.
Progr. 4. Dessau lyoC». 19 p.

L^rici. biUlcr,^ Jahresbericht über die griechi.seheu Lyriker (mit
Ausnabme Pindazs), die Bukoliker. die Anthologia Palatina und die
Epigrammensammlung fur 1898—1905. BuJ 1907, N. 1, p. 103—160.

enandor. J^erguson, W, the de»th of Menander. GPb 1907, N. 3,
p. ;;ü:i-3i2.

Nicephoruii Blemmide». Emmtnger, A'., Studien zu den griechischen
Ffintenspiegeln. I. Zum avdmiif fl€tinltx6t des NQcephoros Bleminydes.
Progr. Monobeii 1906. 40 p. ByZ 1907, K. 1/2, p. 382-333 yTa. H.

HomiiiB. Waehmer, TT., Erzählungen aus No|ino0' Dionysialca II. Progr.
4. Göttingen 1900. 12 p.

Oracola 81bvll. Lieger, P., quaestione« Sib\^lHnae. II. Sibylla Hebräern
sive de libri III aetate et origine. Prog^ Wien 1900. 43 p.

Oratores. J^mmimfer, K., Bericht Ober die Literatur zu den attischen
Bednem aus den Jahren 1836—1904. BuJ 1907, I, L Abt., p. 1—102.

PanegTricvB. BrfiM, J., varia. (Panegyricus.) BhMPh 1907, H, p. 309—311.

PMnaatae Graeoiae discriptio. Edidit, graeoa emendavit« apparatnm
criticum adiecit TT. TTitzig, Commentarium !2;emianicr' scriptum cum
tabulis topographici.s et Tiumismaticis addiderunt H. Hit/, ig et
H. Bluemner. Vol. III, pars prior: liber 8: Arcadica, Uber 9:

Boeotiea. Lipsiae 1907, O. R. Reisland. 4 BL, 524 p. m. 8 Taf. 20 M.
— Be.schreibung V. Griechenland. Übers, v. .To h. TTeinr. Ohr. Sch u hart.

11. 4. Aull. (1. Bd. p. 49-96.) — IV. 4. Aufl (I. Bd. p. 145- 190.) —
VIII. 4. Aufl. (3. Bd. p. .345—392.) — XVL 3. Auü. (5. Bd. p. 711—758.
Kl. 8«. Berlin-SchSneberg, Langensoheidt^s VerL Jede L^. 35 Pt

Phaedrns. Pring, ZT., der Prolog zum dritten Buche Ton Phaedxm*
Fabeln. Progr. Wien 1900. 30 p.

Thidt, G„ Phaedrus-Studien. H 1906, IV, p. 562-592.

Philenion. BlaHH . F., Philomon und die Aulularia. BhlCPh 1907, I,

1». 102-107. — H 1900, IV, p. 629-032.

Philo, link, A'., der Optativ bei Polvbius und Philo V. Alexandria.
(ir. X'\ Leipzig 1907, Buchh, G. Fock". XU, 197 p. 3 M ÖO Pf.

PhotiD8, der Anfang des Lexikons. Hrsg. v. R. Reitzeustein. Mit2Tal.
in Lichtdruck. Gr. 8. Leipzig 1907, B. G. Teubner. LIII, 166 p. 7 IL
Bec. : BphW 1907, N. 20 p. 617-619 v. Hügard.— ByZ 190^ N. 112,

p. 331 V. K. K.
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Photius. Mtkkr, 6'., Bemerkungeu zu den Szenikerfragmenten im Anfanfi;

desLMcikoiiftdMPhotios. Hng. v.B. BeitseBstein. BphWlwh
N. 12. p. 381-383.

Ptndanu. Headlam vide A eschy In s.

Platonis Opera, recognovit brevi(|ue adnotationecriticaiBStruzit J.Burnct.
Tom. V. Totralogiam IX defitiitioiies et suria contineziB. Oxford 1907,
Clarendon Pross. XI f. r.;»7 p. 7 M.

— Werke. 6. Phädroa. Deutsch von K. v. Prantl. 2. Lfg 5. Aufl.
p. 49—92. — la EuthypbroiL o. Kriton. Deutsoh von £d. Eyth.
1. Lf^. ß Äufl IV,p. 1—le. K1.8». Berlin-Schönoberg 1907, Lan'gen-
»cheidts Verl. .7ede Lfp. Pf.

— £dit. from the trans. ofB. Jowett, by 8. G. Woodhouse. 12. London
1907, Rouüedge. 254 p. '^ ah. 6 d.

— ausgewählte Werke. 20. Gorgias. Dentech von C. Conz. 1. Lfg.
4. Aufl. (p 1-^4.^.) 25. Parmenidcs. Deutsch von K. Ch. Planck.
1. Lfg. 2. Aufl. (p. 1—48.) XI. 8». Berlin-Schöneberg VM)1, Langen-
scheiuts Verl. Jede Lfg. Hö Pf.

— Criton. Explique litteraleraent et traduit en franyais par Ch. Wad»
diiigton. (Traductions juxtalineaires des prineipanz auteun clas8iquea
grec8.) 16. Paris 1900, Hachette et Cie. 83 p. 1 fr. 25 c.

— the Hepublic. Trans, into English with an. intro. by A. D. Lindsav.
Cr. 8. London 1007, Dent. '.m p. 7 sh. 6 'd.

— Ii Timeo, traclotto da G. I raccaroli. Torino 1906, fratelli Bocca
editori. XVI. 42S p.

Ree: Boficl XIII, 7, p. i:.t) v. E. Bodrero.

Apclt, O., zu Piatons (besetzen. Progr. 4. Jena 1907. 18 p.

— über Piatons Humor. N.IklA 1907, N. 4. 1. Abt., p. 247— 2'.»2.

B1a*8, über die Zeitfolge von Platons letzten «Schriften. Ap 1903,

p. 52—66.

Slitfik, Th., de aeptimae epistulae q. t Platonicae adnominatioiiubua.
Dias. Greifswald 190<j. p.

Burmt, J., Pluto Epist. II .SIHA. BhMPh 1907, U, p. 312—313.
ffendlcim, Piato, vide Aeschylus.
KlrevuiTDi, A. v., das Problem des platonischen Symposion. Progr.
Wien 1906. 2A p.

OnmUik, A"., Beispiele zur griechischen Syntax aus Xenophon,
Demosthenea Tina Piaton. Progr. Tescfaen 1906. 20 p.

Hadne, fl. L.. studi Platonici. Arpino 1906, Ö, Fndoli ed. 256 p.
Kec: RF 1907, 1, p. 118—121 v. FraccaroH.

Shorc^I'.f emendation of Plato Charmides 16öb. CPh 1907, ULI,

VeMitf, A., Sur Erklirung einiger platonischer nnd sophokleischer
Stellen. Progr. Wien 1906. 14 p.

Platarchi Vitae parallelae A^osilai et Pompei reo. Ol. Lindskog. Gr. 8.

Leipzig 1906, B. G. Teubuer. XXIV, 146 p.
3 M 60 Pf.; geb. 4 M. 40 Pf

.

Beo.: BphW 1907, N. 12, p. 353-863 v. NaobstUdt — DL 1907, N. 13,

p. 792—793 V. Crönert.

£bncr, E., geographische Hinweise und Anklänge in Plutarchs
Schrift: De facie m orbe lunae. Diss. München (Techn. Hochsch.)
1906. 101 p.

' JFftfefc, P., de compositione libri Plutarchei qui inscribitur nt^X^Iatiot
Mi "OnffffJot, Dus. Gdttingen 1907. 49 p.
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PlntarelllM« Ptoti, P. P., Kabelais et les ,Moraux de Plutarche". A
propos d'un ,ex-libris (Extr. des Melanges d'Archöolc^e et d'HiBtoire

publica par l'Ecoie franvaiso de Borne, t. XXVI).
Ree. : Boficl XIII, 7, p. 161^—164 v. E. Bodrero.

Seidel, vestiKia diatribae, qualia reperiontar In aliquot Platuohi
aeriptis moralibuB. Dim, Breslau 1906. 65 p.

WegehauiAt H., Plutarchstudien in italieniaolien BibUothekan. Progr.

Cuxhaven 190(5. 6.3 p.

PolybioH, Geschichte. Dcutsrh v. A. Haukh u. K. Kraz. 6, Lfg.

'A. Aufl. Kl. 8", Berlin -Öchöneberg, Langenscheidte Verlag. 2. Bd-

p. 2o'>—2.V2. 85 Pf.

JJahn, L , Koma Sprache und der Helleniamua aur Zeit dee Polybiua.

Progr. Nflmberg 1906. 52 p.

Jieik, der Optativ bei Polybiua u. Philo, vide Philo.

PosidoniuH. lirmier, Dio (vhrvs. u. Posidoniu8, vide Die Chrysoatomua.

Genkey Poseidonios u. Arlstarch, vide Ari.starch.

ProcluH. Wilamotcitz-Motllmdorff, U. r., die Hjumen dea Prokloe und
Syne.sios. Lex.-8 '. Berliti IVMjT. L'4 p.

PytheaM. Mair^ G.^ theas von Massilien und die mathematische Geo-
graphie, n. Teil. Progr. Marburg 1906. 96 p. m. 2 Taf.

Koniaiiiis. P., zu Komano« 18 i ByZ 1!>07, III, p. 'J.'>7.

Bufiuas. CyhuUft, /i., de Hufini Antioohenaie commentarüa. Bisa. Königs-
berg 1907. 74 p.

Sappho. Steiner, Ii-., Sappho. Jona, E. Diederichs. IV, 112 p. m. 6 Taf.

2 M. 50 Pf.i geb. 8 U. 50 Pf.

Schriften, die, dea Neuen Testament«, neu Übersetzt u. f. die Gegenwart
erklärt v. Otto Baumgart c ti. Wilh. Bouaset , TTorm. Gunlcel,
Wilh. Heitraüller, Goo. Hollmann, Ad f. .Tti lieber, Rud.
Knopf, Frz. Koehler, Wilh. Lueken, Jobs. Weiß. Hrsg. von
Joh. Weiß. 10. (Schluß-)L{g. ÜI. Bd. 2. Abschn. IV, p. 901-251
u. 3. Absehn. p. l(;i-H52.) Lex. 8". Göttingen 1907, Vaiidonhoek A
Ruprecht. In 1. Subskr. 1 M.; in 2. Subskr. IM. 40 Pf : in a. Subskr.,
eiufichlieüiich Register unberechnet; Register, bearb. von Herrn.
Znrhellen (64 pj, für die Abnehmer der 1. u. 2. Subakr. 80 Pf.

'—' lea quatres Evangilos. MatiSriaux pour aervir k lliistoire dea
origines orientalps du christianisme. Textes et documents publies par
A. Metzger, et reviaes par L. de Milloue. 18. jesua. Paris lw6,
libr. Leroux. XIX, 652 p.

— Histoire aainte, Ancien et Nouveau Testament; par une reunion de
profosseuza. Coura ölömentaize illustrA Petit 8. Parisi V« Pouaaielgne.
l<»o p.

hlmonidos. Brau, M. Anyto und Simonido.s. RhMPh 1007, N. 1, p. Gl -72.

Si virnuic, A., in .simouiJis C'ei roliquias observatiunculae. In: MF 1905,

SoplioklcH, Tragödien. Hr^g. v. C. Tonradt. II. König Oidipus. Text.
2. Aufl. Leipzig lUviO, B. G. Teubner. XII, '^S p. Geb. 80 Pf.

— Elektra. Kommentar, bearb. v. L. Sehunck. (Ascheudorffs Sammig.
latein. u. giieoh. Klaaaiker.) Kl.8^ MQnater 1907, Aachendorff. 87 p

85 Pf;

— Electre, tragedie d'apres Sophocle, en trois actes et en vers, par
Alfred Poizat. Paris 1907, Plön, Nourrit et Ci«. 77 p. ZZ±A^ ^r-
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Sophokles, Eleotro, tradmte en to» francais, par Gustave Sanyace.
2ß MitioD. Paria 1907, Ubr. mte. 80 pT

— König ödipiis. (Übers, v. Mart. Wohlrab. Deutache Schulausgaben,
Insg. Y. J. Ziehen. Nr. 47.) Kl. 8^ Dresden, L. Ehlemiann. 72 p.

Geb. 60 Pf.

Becker, J., der zweite Akt des ursprüngUcheu Oedipus von Sophokles.
Ptogr. 4. Saarbrocken 1906. 21 p.

Frmnä» Schtaerbibliothek. Sophokles Werke. 11. Heft König
Oedmus. Vors 284^1054. 4. Aufl. p. 81—160. Kl. 8« Statteart 1907,
W. Violet. 50 Pf.

Herker, J., Sophokles' Philoktet. Übersetzung iieb.st Eiuleitunj; zur
ästhetischen WQrdigimg des Dramas und mit Anmerkungen zur
Textkritik. Progr. ZweibrOcken 1906. 47 p.

Kunerty R , Sophokles Antigone. Progr. Spandau 1906. 46 p.

On iy J., zu Sophoclea Oedipus 1850. Ph 1907, II, p. 814.

Bdhni, .1.. nht-T den Zusammenhang zwischen Chorliedern und Hand-
lungen in den erhaltenen Dramen des Sophokles (und Euripides).
Progr. Sondenhausen 1907 u. Dissw Erlangen 1907. 89 p.

Sitharda, F. 7., Sophoclee Oedipus tyrannus 40—45. CPh 1907, N. 1,

p. 94—98.

8o8jl»k Wildien, CT., su Sosylos. H 1907, m, p. 510—Ö12.

Stniko^ ErdbeHchreibung. Übers, und* durch Anmerkungen erläutert
von A. Forhii^or. 1. Lfg. 2. Aufl. rev von K. A. Bayer. Kl. 8*.

Berlin-Schöneburg 1907, Langenscheidu Verl. (1. Bd. \ III, p. 1—32.)
85 Pf*

4. Lfg. 2. Aufl. Kl. 8*. Berltn-Sobdneberg 1907, Laagenscheidts Verl.
1. Bd. p. 145-208. 35 Pf.

B^rfUa, A., les cit»'- m vstt'rif use.s de Strabon dnus la r/irion Cavare
(Comtat YonaisHinj; l lsaros et Tlsar. Lyon 1900, Georg. 116 p.

Fritz, G., de Strabone Stoicorum disciplinae addicto. Diss. Münster
1906. 88 p.

Sjnesius. Ji^oiBam, yide Aeschylus.
WßawuwUg'Modlmutorff, Proklos u. Synesios, Tide Proclus.

Testament^ das Keue, flbers. in die Sprache der Gegenwart v. C. Stage.
Grosse Ausg. Leipzig 1907. Ph. Keclam juu. "»84 p.

H M ; geb. in Leinw. 4 M.: in Ldr. m. Goldschn. (> M.

Allen, W. r. , critical and cxcgetical commentary on the Go.spel

according to St. Matthew. London 1907, T. & T. Clark. 4^34 p.
12 sh.

JBsZmt, Johft. J5., die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und
Titus. Übers, u. erklärt. Gr. x'\ Vroihnr^ i. Br. 1907, Herder.
VIII, '.m p. •> M. '••) Pf.; geb. in Leinw. 6 M. 80 Pf.

Bkiftft, Z)., Profes-sor Ilarnack u. die Schriften des Lukas. — Papiaa
bei Eusebius. (Beiträge zur F'örderung chri.stlicber Theologie.
Hrsg. V. A. Schlatter u. W. LUtirert XT .lahrfrang. 1907.

2. Heft.) Orr. Gütersloh, C. Bert. Isniauii. •»•« p. 1 M. 20 Pf,

UloMs, F., Textkritisches zu den Koriutherbriefen. (Beiträge zur
Förderung christl. Theologie. X. Jahrgang. 1. Heft.) w. 8*.

GOtersloh 1906, Bertelsmann. 124 p. 2 M. 40 Pf.

Ree: WklPh l'.»<t<'.. X. I'n p. 12.V.>-1262 v. Dräseke.

J)u Bofie, W. P., the gospel according to tit, Paul. Cr. Ö. London 1907,

Longmans. 312 p. 8 sh.
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Testamentiuil« Riggenbach^ JEfd., historische Studien zum Hebräerbrief. 1. Teil

:

Die ältesten latein. Kommentare zum Hebräerbrief. Ein Beitrag zur
Geschieht« der Exegese u. zur Literaturgeschichte des Mittelalters.

(Ponchungen znr Geschichte des neuteetamentlichen Kanons u. der alt*

kirchlichen Literatur, hrsg. v. Thdr. Zahn. VIII. TeiL I.Heft.) Gr. s",

Leipzig, A, Deichert Nachf. X, 248 p. 6 M. Pf.

Veldhutceii, A. ran, bet taaleigen des Nieuwen Testaments. Utrecht
1906, Kemink en Zoon. 4 fl. 25 c.

Beo.: Mn XIV, 7, p. 245-247 B. C. Hesseling.

Zahn^ TMr.^ der Brief des Paultis an die Galather, aasgelegt. 2. AnfL
(Kommentar zum Neuen Te>taiiiiut, hrsg. v. ThdT. Zahn. 9. Bd.)

Gr. Leipzig 1907, A. Deichert Nachi 299 p. 5 70 Ft.

Thocydides. Cajjps, K, thc „more ancient IHonyeia* at Athens —
Thucydides II 15. CPh lt>U7, I, p. 26—42.

Barder, Chr., 'i'hukv.liclos. 2. Tvi\. 2. Aufl.

Ree: ZöGy li^oY, V, p. 4(>4—4Uö v. Perschinka.

Lnird, A. G., Laconian 'OPAü£ in Thucydides V. 77. CPh 1907, III,

p. ;i;37—

m

Ltjeune-Diridtiet, G., Thucydidea 1, 1—23. Übersetzt unterBenntmng
Lehnscher Manuskripte. Progr. 4. Königsberg i. Pr. 1906. 12 p.

Idaik, K., Quae ratio intercedat inter SaUnstü et Thucydidia historias.

Progr. Kremsier 190d. 22 p.

Richter^ R., de ratione codicum Laur. Flut. 60,2 et Vatic. 126 in
eztrema Thucvdidis historiarum parte. Dias. Halle l'<H)ß. 87 p.

M 40 Pf
Bec: BphW 1907, N. 19, p. 581-^ y, Hude.

Schmidt, B,, zu Thukydides. BhHPh 1907, I, p. 151—158.

Volquardsen, Thul^dides u. Aristoteles, vide Aristoteles.

XCBophon, Werke. 1. Memorabilien od. Erinnerungen an Sokrates. Übers.
V. A. Zeising. 1. Lfj;. C. Aufl. 1. Bd. VIII, p. 1—82. Berlin-Schöne-
bcrg, I.aii<i:ens('hei(its \ frlap;. .Tede Lfg. 85 Pf.

— morceaux choisis publies avec des notices, des analyaes et des not«s
en fran<^aiR par F. de Parnajon. Nouyelle Mition. Petit 16. Paris
1W6, Hacbettf) et C'e. :?24 p. 2 fr.

— Aiiabaso, livro V explique litteralomcnt et annote par M. F. de
Parnajon et traduit en francais par M. Talbot. 16. Paria 1906,

Haohette et Qt*. 14» p. 2 fr.

— Anabasis. FOr den Schulgebranch erklärt von Ferd. Vollbrecht.
3. Bdchn.: Buch V— VIT. 8. verb. Aufl., bes. v. Wilh. Vollbrecht.
Leipzig 1907, B. G. Teubuer. IV, 166 p. m. l Abl)iiag.

, 1 M. 60 Pf.; geb. 2 M.
— eztraits de la Cyropedio, publies avec un avertissement, an ayant-

?ropos. des sommairee, des notos et un lexiquo par J. Petitjean.
» edition. Petit 16. Paris 1906, Hachette et LV, 169 p.

1 fr. 50 c
Geinoll, \V., Bemerkungen zu Xenophons Anabasis. Teil V^ Progr.
Liegnitz 1906. 29 p.

KUmek, 1\, kritische Studien zu Xenophons Memorabilien. Progr.
4. Breslau 1907. 81 p.

Linrle, A'., Xenophon und die Stoa. NJklA 1906, X, 1. AbL»
p. 073—691.

Ridiards, H., Xeuophontea. CK 1900, \ Ii, p. 846—848.
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Xenophon. VuUbrecht. W., Ober den Wert von XenoplioiiB AnabasiB als
Geschichtsqnelle. Hamburg 1905. 1>« p.

Wtlhunnnf Jf., ein Xeuopboncitftt bei einem Arzte. H IIKH), IV,

p. ß:^-.6JÖ.

Zeno* Janutl, II; commeutationeö philologicae in Zeuonem V'eioueuaeiu,

Gaudentium Brixiensem , Petrum Chiysologum Bayennatem. Altera
pars. Progr. Eegensborg 1906. 82 p.

2. Soriptores Latini.

AMBlanns Marcelliniu. Setdt, O., zur Chronologie und Quellenkritik
des Anunianns Maroellinua. H 1906, IV, p. 481—539.

Inonymas. Curcio^ G., nn manoscritto vatieano di soiholi pseudo-
acioniani. BF 1907, I. p. 65-68.

Endt, J., zur Überlieferung der Adnotationes super Luoanum.
Pro^^r. Smichow 190ß. 14 p.

Gtytr, r.y die wirkliche \^erfasserin der .Peregrinatio Silviae".

ALL 1907, II, p. 233-252.

Sardity W. JR., on some non-metrical argumenta bearing on tbe data
of the Ciris. JPh N. 60, p. 280-289.

lleii , 0.. toxtkritisohe Bemerkungen zu latemischen Schriftstellern.

In : MF lyoö.

Kappkr^ C, Uber die unter dem Namen der Cornelia überlieferten
Brielfragmente. (Schluss.) Progr. Weiden 1906. 76 p.

Kern, O., de epigrammate Larisaeo commentariolus. Bostock 1906. 7 p.
Ree: BphW 1907, N. 21. p. H51 v Schöne.

iiufiftaus, S., die Cjris und das römische Epyllion. H 1907, XII,

p. 4b9—.504.

Thielscher, P., Handsciiriftlicheä zu römischen Dichtern. RhMPh 1907,

1, p. 46—53.

Aathologia latina sive poesis latinae supplemeatum. lididerunt
Ft. BQcheler et AI. Kiese. Pars prior: Carmina in codidboa
scripta recrnsuit Alexander Riesr Fasciculus II: Koliquoram librorum
carmina. £ditio altera denuo recognita. Leipzig 19Ü6, Teubner VI,
410 p. 4 M. PL
Bec: BphW 1907. N. 26, p. 810—812 Vollmer. - Bcrl907, N.28,

p. 449—450 V. Lejay.

Aafldiiui. jUTüfMer, J., Auüdins und PUnius. BhMPh 1907, H, p. 161—169.

Au^stfiius« Bekenntnisse. Gekürzt und verdeutscht v. E. Zurhellen-
Pf leiderer (K. Pfloiderer). 2., verb. Aufl. Göttingen 1907, Vanden-
hoeck & Ruprecht. HH p. 1 M. 00 Pf.; geb. 2 M.

Caeciliut^ Baibus. Ltndtanün de GubernaÜs^ Jf., la praetexta di Balbo.
Boficl XII r, K p. 188-186.

Caecilius C'alact. Ofenloch, E., Caecilii Calactiui fragmentorum editionm
piooemium. I>i88._6i6e8en 1906. 40 p.

Caeaar« Bräuhäuier, (?., Präparation zn Cftsaxa Bellum Gallicum. 8. Heft

:

Bii. Ii TV u. V. ;i Aufl., bearb. v. W. Brnckmann. Leipzig 1907,

B. G. Teubner. 8J p. .50 Pf.

Canivcz, K., et O. DeUicolktle^ Caesaris reaiia ad de hello galiico
libros II, IV, VI, VII illustrandos.

Bec: BBP 1907, N. 3/4, p. 156 v. Masaon.
Bibli«tlMcs Philologie» olAMie*. 1907. n. 5
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Caes^ar. Kchcy, F. M'., Hirtius' lett«r to Balbus and tho commentaries
of Caesar. CPh 1907, I, p. 92 -9:^.

— the dies of C'aesar. Cl.I vol. II, p. 40 58.

— the title of Caesar s work on the Ualiic and Civil war. TrAPhA
vol. XXXVI, p. 211-m

NiUdie, W., zu Cäsar. Jahresbericlite d. Philol. Ver. sa Berlin 1907,

p. 19-:ii. In: ZG 1907, T. IV.
Be.sprocheii ist: Caesar. ( 'oinmentarii de bollo civili. erklärt

von F. Kran er und F. ilofiiiann. 11. Aufl. von H. Meusel.

Oetder, B., Bilderatlas zu Cttsars BOchem de hello GaUieo unter
eingehender BerUcksielit ii^uiii^ der comnientarii de bello civili.

2. Aufl. Mit mehr als 100 Ahb. und 11 Karten. Leipzig 1907,
Schmidt & (iüuthor. 91 p. 2 M. 85 Pf.

ÜchmuU, J. Ji.y zu Caesiirs Bellum Gallicuni V, 6. BphW 19u7,

N. 16, p. 508-509.

CatollM. Magnus, H., CatuUus Gedicht 67. Ph 1907, n, p. 296—612.

CeLsas. I Ibcry, J., A. Cornelius Cekua und die Medizin in Horn. NJkl

A

1907, VI, 1. Abt., p. 877-412.

Cicero, M. TuUius, Werke. 13. Sämtliche Briefe. Übers. K. L. P.
Mezger. 18. Lf^. Brief 175—197. 3. Aufl. kl. 8*. Berlin-Schüne-
berg, Langcnschcidts Verlag. 4. Bd. p. 1—48. ,H5 PL

— Oeuvres. Brutus. Texte latin. revu et publie d'apn's les travaux l«a
5las receut«, avec un comuieutaire critique et expiicatif, une iuLro-
uction et un index, par J. Martha. 2» 6dit. Paris 1907, Hachette

et Cie. XL VII, 2(>S p. 0 fr.

— Auswahl aus den Keden. I. Die Hede über den Oberbefehl des C'n.

Pompeius und die katilinar. Reden. Ui'iig; v. Carl •Stegmann.
Kommentar. 4. Aufl. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 82 p.

Kart. 90 Pf.
— Auswahl aus Ciceros philosophi.schen Schriften, Hrsg. v. Osk. 'Weis-

seuieis. Text. 2. Aufl. Leipzig 1907, B. G. Teubner. X, 1^4 p
Geb. 1 M. (iO Pf.

— Cato maior de senectute. Fflr den Schulgebranoh erklftrt v. Carl
Meissner. 5. Aufl. liearb. V. Oust. Landgraf. Leip/.i'; VMM,
B. G Teubner. III. m p. <>u Pf.; geb. 1 M.

Annnon, (i.^ (JÜcero als Nat urschilderer. \\\ : MF"" 19u.">.

Jiogd, Th., Inhalt und Zerlegung des zweiten Buches von Cicero
de legibus. Progr. Kreuzburg 1907. p.

Brwfntio^ F., un nuovo manipolo di facezie ciceroniane tratte daU'
epistolario. AeB N. 97/98, p. 11—22.

Jlttiinqa, J)., quaestiones ad Ciceronis de Divinatione librOB duos
pertinentes. Groningae 1906, J. B. Wolters.
Bec.: Mu XIV, 7, p. 247—249 v. C. Brakman Iz.

JungbUuit H., die Arbeitsweise Ciceros im ersten Bnche Ober die
pn ich ton. Progr. Frankfurt a. M. P.>07. 80 p.

Kapellr. M., de epistulis a \f. Tullio Cicerone anno a.Chr. n. IiXV.
scriptis. Diss. Münsfpr lit'i'i. '>li p.

Lutz^ I\y quaestiones criti( ae in Ciceronis orattones Philippicaa.
Diss. Strasburg 1906. bi p.

Nntthifi, II. ('.. the unreal conditional sentenee in Cicero. IL
AJPh 1907, N. 2, p. 158-178.

PtUmon, \\\, transposition variants in Ciceros Vernnes. AJPh 1907.
N. 2, p. 12.>— 152.
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Cicero, Peterson, W., the Mss. of the VerrineH. .TPh N. f'.O. p. 1»>1—207.

RetätTy H., de codicibus in Ciccroniä urationibu» CaedariaaU rocte
aestiinAiidis. Dias. Jena 1906. 46 p.

JReis, P. , studia TuUiana ad Oratorem pertinentia. Dias. StrasB-
burg \mi ()8 p.

Srerl\ (j., noch einmal daa Geburtsjahr des M. Brutus. H 1907, III,

p. ÖÜö—60ü.

Sternkopf, TT., die Ökonomie der Bede Ciceros fOr den Dichter
Arohias. H 1907, IIL p. 837-873.

— zu Cicero ad Att. III, 25. Ph 1907, II, p. 815—319.
Volkninyin, II'.. T'ntersuchungen zu Schriftstollnrn des klassischen
Altertums. I. Teil. Untersuchungen zu Vergii, Horas und Cicero.
Progr. Breslau 1906. 27 p.

VohfuariUen^ Ch,, Born im Übergange yon der Bepublik sur Monarchie
und Pircro als politischer Gharakter. Bede. Gr. 8'. Kiel 1907,
Lipsius lÜ- Tischer. p. (K) Pf.

/itiinnkif^ T/i.^ die Cicerokarikatur im Altertum. In: MF 1905.

Comici. Komödien, römische. Deutsch v. C. Bar dt. Zweiter Band.
Kl. Berlin lü07, Weidmann. XIV, 270 p. Geb. 5 M.
Bec.: BphW 1907, N. 25, p. 774^776 Wessner.

Coramodtaniu. Srewer, J7., Kommodian yon Gaza, ein arelatensisclier
Laiendichter aus der Mitte des 5. Jahrhunderts. (Forschungen zur
christlichen Literatur- und DogmenGTOschichto. Hrsg. v. A. Ehrhard
u. J. P. Kirsch. VI. Bd. 1. u. 2. Heft.) Paderborn 1900, Schöningh.
IX, :^70 p. 9M.
Bec.: ALL 1907, N. 2, p. 291—293 Klotz*

Ouiiis Rufas. Präparationen nebst Übersetzung zu O. Curtius Rufus.
Von den Taten Alexanders des GroUt n. Von einem Schulmann. V.
u. VI. Buch. 12,5xb cm. Dasseldori iU07, L. Schwann. lU u. 122 p.

.Je 50 Pf.

Rüepg, A., Beiträge aur Erfonchiing der Qaellenyerbttltnisse in der
Alexander-Gescmohte des Curtius. Diss. Basel 1906. 119 p.

Peebmi LsheTlvs. Fatrono, C. M.. „Oavaliere e Mimo" contro Vinter^
pretazione del „Prologo" di D» rinn, Laherio proposto dal prof. G.
Malagoli. Teramo lOUf). De Carolis. 15 p.

Ree.: AeK N. 97 t)8, p. 42; N. Uy, p. 95 v. L^aurenti).

Donatio Tiberi Claudi, ad Tiberium Claudium maximum Donatianum
fiiium suum interpretatioues Vergiliauae. Primum ad vetustissimorum
codicum fidem recognitas ed. äenr. Georgii. Vol. II. Aeneidos
lüwri Vn—Xn. Kl. ö». Leipzig 1907. B. G. Teubner. m p.

12 M.: geb. 13 M.
Ree,: (I. II.) RF 1907, II, p. 3GU~;J71 v. Marchesi. Rcr 1907,
N. 20, p. 885—887 Thomas. — ALL 1907, N. 2, p. 294.

Karsten, IT. 7'., de Commenti Donatiani compoflitione et origine.
(Cont.) Mn XXXV, 8, p. 274—^24.

Bgl<Ui CorboUensis viaticus de signis et symptomatibus ar-Lri itudinum.
Nunc primum ed. Valent. Bose. kl. H". ' Leipzig 19ij7, B. G. Teubner.
XXX, 12.'> p. 2 M. ÖO Pf.: geb. in Leinw. 3 M. 20 Pf.

Slegici. Dörfler, S., Beiträge zu einer Topik der römischen Elegiker.
Progr. Nikolsburg 19ü6. K") p.

£nnliiB« Biermat J. W., de Ennii fragmentis. Mu XXXV, 3, \\ :i;i7—;iö2.
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Fronto. Hanler, Bericht über den Stand der Fronto-Auögabe. ilPhV,
p. 51—53.

FoliceutiaM. JStHtkr, die Latinität des Fulgeütiuü (Fortsetzung). Progr.
Böh]ii..Leipa 1906. 27 p.

Hieronymus. Harrmha, G., de oraioriu gt nere dicendi quo Hieronymus
m epistulis usus sit. Diss. Breslau l'.'tiö, FleischmaDn. 73 p.
Ree: BphW IIKIT, N. 24, p. 748—744 v. Tolkiehn.

WinUft iV Nekrologe dee Hieronymus. Progr. 4. Zittau 1907. 24 p.

H^ratlllB Placcu», lamben- und Sernjonendichtun^. Vollstfindig in

lipim. Vorsifonncn vordeutacht v. Karl Staedler. Berlin 1907,

Weidimiiin. \ lil, 2m p. M.

— Sermonen. Deutsch v. C. Bardt. 3. verm. Aufl. Berlin 1VH)7, VVeid-
maxm. YHI, 258 p. 4M.; geb. 5 M.

— Parte poetica commentata da G. B. Bouino. Seconda edizione in
gran ]>Ht te rifatta. Torino 1907, Casa editrioe finnanno Loescher.
XXVIIJ. 7.» p.

li^i-. Boficl XIII, 4, p. 201-202 V. V. L*8sani.

— le odi tradotte da G. Manera. Libro 1 Torino 1900, Paravia. 95 p.
Kec: Boficl Xlll, N. 10, p. 227—22S v. K. de Marchi. — Aell
K. 97/98, p. 87--38 y. Soiave.

— traduzione delle Odi e del Carme secolare, diC. Angelini. Spoleto
1904, Tip dfir Umbria. VIII, 182 p
Ree: Acll N. 97/90, p. 41 v. Lauiouti.

— Oden und K|>odon, in inotrischon Übersetzungen. AuHffew;ihlt v.

Ii. Gorges. (SchüniugliH TextausKabeu alter uud neuer Scliriftstelier.

Hrsg. V. A. Funken. »chmitz-Blancy. 48. Bdchn.) kl. 8^. Pader-
born, F. Schöningh. 110 p. 40 Pf.

—' Epistularuni libri II t on iioto italiano del prof V. Brugnola. BiOllia

1907, iSocietii editrice Dante Alighieri. Xlll, 214 p.

Bec: Bofid XIII, 11, p. 248—250 . UaeanL - AeB N. 97^
p. 43—44 V. LLaurenti). -~ RF 1907, II, p. 393—397 v. Romixi

Barauck, zu Horaz, vide Aristoteles.

Cturcio^ 6'.. oomraenti medioevali ad Orazio. RF 1907, I, p. 43—64.

Umore, ./., Iloraee ( ann. i. ;t4, 14. CPh 1907, III, p. H41.

Eltn\ A.. (loiiur. m pateraa (Horat. carm. 4,öj u. a. I. 11. Progr.
Bonn l'JO."». 4u u. U p.

Ffitäewihurgj F., eine merkwürdige Horazreliquie. NJklA 1907, \',

1. Abt., p. 374-:t75.

Girnud, F.. les id^es morales d'Horace. 16. Paria 1907, Blond &
Cit'. »)4 p.

Ilianer^ Ä'., zwei politische Gedichte deu Horaz. RhMPh 1907, IX,

p. 229—246.

Hoppe, P., die zweite ROmerode. Ein Beitrag zur Lebenflgeaeliicbte
dos Iforaz. Progr. 4. Breslau 190*;. 12 p.

Kantor, Ii., Horatiana. Prorau 1907. 28 p.

"Röhl, II., .Jahresbericht über llorutius. .Tahresber. d. Pbiiol. VereiiUI
zu Berlin 1907, p. 49—9Ö. In: ZG 1907, IV.

BeBproohen sind folgende Schriften: Horaz, Oden in lEreittr
• Nachdichtung v. A. Hesse ; Horaz, ausgewählte Oden in modernem

Gewände, Übersetzungen v. K. Bar's.l!: Tloraz. Oden und
Epodeu mit Vorbemerkuugeu v. A. Uiiambaiu; Horaz, Epoden*
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Uoratius Flaccu»^. Ii<>hl (Fortsf t/.uiig.)

erklärt v. Pisfelli (italienische Ausgabe); Horaz, ^uLireu. erklärt
V. P. Rasi (italienische Ausgabe): Horaz, Satiren und Episteln,
erklärt v. T. Tentori (italienische Ausgabe); Ilnr.i/. . Satiren, er-

klärt V. R. Sabbadini, '2. Aufl. (italieni.sche Ausgabe): Horaz,
Episteln, für den Schulgebrauch erklärt v. W. Wegehaupt;
1". II. Alton, tho zeui'ina in Horace Kpod. 15; E. H. Alton,
Horac^ Oi!(s [I 15, >: J. Bick. Horazkritik seit l^^O; V. Brug-
uoia, uotereile Oraziane; Ch. Bouuv, Uoratiaua; Ph. Cac-
cialanza, analeota Vergiliana et Horatiana; P. Gauer, Homer
und Horaz; P. Ganor, zur Abgrenzung und Verbindung der
Teile in Horazens ars poetica; W. DonTiison, the raovementa
o£ tbe ühorus cbautiug the cariuen saeculare of Horace; P. Dör-
waldt die BGmeroden des Horaz; F. Drefiler, Horas ein Lelmr
der Lcbonsweisheit; M. L. Earle, de Iloralii satira prima; M.
L. Karle, Horatianum: M. L Earle, de rnrraine quod est inter
Horatiana IV, 8: J. A. Ehnore, a note un Horace Sat. I 125;
.1. Endt, Bemerkunujon über den codex Parisinus latinus 7985;
A. Engelbrecht. Horatianum (Sat. T 2. 2^-:?C)): U. W. Eve,
on Horace EpisL I 5, 2; M. Fuocbi, iu Horatium observationum
specimen primnm; W. R. Hardie, on Horace Epodea 5, 29—31;
H. van Herwerden, tcmptatur Horatii carm. 16; Hiemer,
die Römeroden den Horaz: .1. Hillierg, dov Scluvipgervater des
Visellius; Höger^ zu Hora^ Sat. 1 4, A'}; P. Hoppe, die zweite
Römerode, ein Beitrag zur Lebensgeschichte des Horaz : E. Kam-
nier, Beinorkiingen zu den Oden des Horaz (Buch I —HI); 0.
Keller, zur Üborlicferungsgpschichte des Hora/: KiiT. tr.»!. was
Jemen wir aus Horaz für die fregenwartV; A. Jv >• r n i t zu
Horaz Carm. III 5, 27 f.; J. Li u denthal, Horaz und die römische
Dramatik; K. M eis er, zum X'orständnis von Horaz Sat. I 4, ^5;

F. Obleu Schlager, zu Horaz Sat II 2, 71; Epiat. I 1, 1:5: II

8, 2.'i7ff.; II 3, 406; F. Oltraraare, V^pitre d'Horace k Auguste,
aon objet et sa diaposition : A. O. P r i <• k a r d , on Horace ars poetica
w. 125 foll. and 24o foll.: E. St. Robertson, Horace Epistles
I 7, 29; £. Roseuberg. Horazeua Mutter; K. A- Sanders, the
grave of Tarpeja: H. Soh ickinger, zu Horaz Sat. I 1, 105;
O. Sorof, Bemerkungen zti Horaz: L St e i nb o r ger, Horaz und
Walther von der Vogelwrido; E. Stemp! i n gor, Oh. de Beys:
Odes «l'Horace en vers burlesques; E. S t e mp 1 i nge r . das Fort-
leben der Horaztsdien Lyrik; E Stemplinger, Schiller und
Horaz: Iv Stemplinger. M. Opitz und die .\ntike: E. Stemp-
linger, Nikolaus Rapin als Übersetzer; E Stemplinger, das
Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance: .1. M.
Stowasser. allerlei Bemerkungen au Pseudacro; J. Vablen,
über Horatius' Brief an die Pisonon: W. Volk mann. Uiiter-

Huchungen zu i>cbriftstellera des klassischen Altertums. Teil I:
Unterauchungen zu Vergil. Horaz und Gicero: F. Vollmer, die
Überlieferunifsgeschichte des Horaz: H. Weil, observations sur
deux odes d'Fiorace; A. Wirmer, die lyrischen Versmaße des
Horaz; E. Wölfflin, Haec inter; T. Zangbieri, sopra un uso
speciale delP ennmerazione in Orazio; Literaturnacnweise.

jRüScIty Übersetzungen aus Horaz (Od. III, 19; III, 21; III, 12; I,

88; U, 14). WQKor 1907, II, p. 45-49.

Swti^y C L., on the singing of TigelLius (Horace, Sat. I»m 7, 8).

CR 1906, Vin, p. 897-401.

/;., Parodien zur Lyrik des Horaz. KJklA 1906, Tür
I. Abt., p. 501-514.
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Hontlas. Voihnanu, Untersachung zu Horas, vide Cicero.

Horfttii Romani Porcaria neu de coniuratione StepbaDi Porcarii Carmen
cum alÜB eiusdem quae ioTeniri potueruBt carminibuB. Primum ed.

ac praefatua «at Max. Lehn (> rdt. Acoedit Petri de Oodit Vicentini

de coniuratione porcaria dial<>^us o codice Yaticano erutus. kl ^ .

"Leipzig 1907, B. ii. Tonhnor. XVII. 7>s p. 1 M. L'i» Pf.: gob 1 M. «iu I i.

LiTiuM) ah urbo coudita libn XXi, XXil. Texte latin public a\ec
une notice sur la Tie et 'lea ouvrages de Tite-LiTe, dob notes critiques
et cxplicatives . des remarques siir la lanpie, un index des nonis
propres hiatoriquett et geograpliiques et de» antiauitej^, par O. Hie-

11« dmtiotk revue. Petit 16. Paris 1907, Hachette et ae.
XXIV, 384 p. 2 fr.

— ab urbe coudita über XXill. Ed. F. Luterbachcr. 2. verb. Aufl.
Leipzig vm, B. G Teubner. IV, 103 p. 1 M. 20 Pf.; geb. 1 M. 70 Pi

Bec.: ZöGy 1907, V, p. 406—107 Ziogerle.

AmuiaUj A,, ^uatenus Titus Livioa L. Coelio Antipatro auctore
usus Sit. Aci Ke^^ali IVK)'). .''.^ p
Ree : WklPh 1'."»»;, \. 4S, p. i:Ui» 1:{20 v. Soltau.

J''ischer, JL, u. L. J raubt , ueue und alte Fragmente des Livius,

Mit 1 Taf. SMA 1907, N. 1, p. 97—112.

JFVeimdff SchOler-Bibliothek. Präparationen zu den griechischen und
römischen Schriftstellern. 7.um Gebrauch f. die Schule u den
Privatunterricht erklärt u. Ubers. Livius' röm. Geschichte. 1. Heft:
Buch I, Kap. 1—29. 10. Aufl. kl. 8«. Stuttgart 1907, W.Violet
?m p. .50 Pi

Mülltr, If. ./. , Jahresbericht nher r.i\ iu8. .Taliresberichte d* PbiloL
Vereins /.u Berlin 1ÜU7, d. 1 in: ZG li>07, I.

Besprochen sind folgende Schriften: Livius' römische Ge-
schieht«, im Auazuge hrsg. v. F Fügner, Text in L*. bzw. 3. Aufl.;
Livius' Buch, 1. J, Jl mit Teilen aus d.n Bnchern :i— s.

31, 39, unter Mitwirkung von A. Scheindler für den Schulgebrauch
bieg. T. A. Zingerle, 7. Aufl.; Liyius' Buch 2^5, Präparataon
V. W. Reeb; Livius' Buch W. Weißenborna erklärende Aua»
gäbe, neu Ix-arlieitet v. H J. Mtiiier, 8 Aufl.: Livius' Buch 23,

iür den Schuigebrauch erklärt von F. Luterbacher, 2. AuiL;
Livius' Buch und 36, W. Weifienboms erklärende Ausgabe
neu bearbeitet v. H. J. Mnllcr, M. Aull : A. Anastasi, quatenus
T. Livius L. Coelio Antipatro auctore usus sit; H. Dessau,
Livius und Augustus: A. Engel brecht, eine Seneca.stelle und
ihre Konsequen/tn : W. Nestle, Randglos^-tn zur Praefatio des
T..ivius; A. S( liniidt, Beiträge zur Livianischen Lexikographie,
'i'eil die kausalen Partikeln, 2. Abt.; L. Sofcr, Livius als

Quelle Ton Onds Fasten; R. B. Steele, causal clauses in Livy;
K. B. Stec le. the G«nind and Gertmdive in Livy: C. Thulin,
italische sakrale Poesie und I^rosa, eine metrisrhe T^ntersuchuni;;
ZerstreuteBeiträge zur Kritik und Erklärung (v. M L. Earle,
W. Heraeus, H. J. Malier, W. Nitscbe); Auslänaisehe Literator;
Verseichnis von Kezensionen.

Betiorcj .4., 'iito Livio Patavino precuisore della decadenca della
lingua latina.

*

Ree.: REA 1907, N. 2, p. 202 v. Walta.

iScftflNdl, A. M. A.f Beiträge zur livianifichen Lexikographie. VI. TeiL
Ree: ALL 11)07. N. 2, p. 2ö4—2s:,.

, Sofer, Livius als Quelle von Ovids Fasten. Ptogr. Wien 1906.

SO p.

>

üigiiized by Google



Soriptores LatLui. (51

LiTlM. Siede, B. the gerund and gerundive in Livy. A3¥h 1906, III,

p. 200-905.

VatoBfto, M., frammenti d'un I.ivio del V socolo rcreutemwite
scopcrti, Codice Vaticano 106%. Koma l*JOti, TipogrAÜa Vaticana.
Ree: AeR N. ÖU, p. 91— 9.'^ v. Ramorino.

LüCreti Cart lif ronim natura, liber \'. Tcxtf latin piiblie d'apren los

travaux icis yins> recentd de la philologic, avec un pruambuie sur la

ie et roBQvre de Lucrftce, une anafyse littiraire du 5« livre^ im
sommairo et des noteü par K. Beiioist et H. Lantoiii e. Edition
revue. Petit lf>. Paris Hachette et Cio. 143 p. 90 c

Bitjnone, K, Lucret iiiiiu. KF liM)7, I. 1>5— 11'2.

Probst, 0., zu Lucro/. 4. im. ALL UH)7, II, p. 212.

Sounenhurg, 1'. E., de Lucreti prooemis. RhMPh 1907, I, p. 4r>.

Kartiali». Hou^mnn, A. K.y oorrections and explanations of Martial.
JPh N. 60, p. 221) -265.

Musonius Rnfas. Kronenberg, A. J., ad Musonium Rufum. CK 1906,
viiL p. ;m-39ö.

Kepotb, Cornelil, vitae. FOr den 8chul«<obrauch eingerichtet v. Mich.
Gitlbauer. Mit einem Wörterverzeichnis, weiientiich erweitert v.

Kuno Fecht. 5. Aufl. kl. 8^ Freibnrg i.^. 1907, Herder. XIV,
244 p. 1 M. 25 Pf.; geb. 1 H. GO Pf.

Orfdim, art of Ioto. London 1907, Sisley. 84 p. 1 sh.

— amoree. Ed., adnotationibne exe^eticis et criticis instruxit Geyza
N^methy. (£ditione.s crittoae scriptorum graecorum et romanorum a
collejj^io philolot!;i('o classico acadeniino litteramni hungaricae publici

iuris factae) Budapest 1907, V^erla^äbureau der ungar. Akademie uer

— Tart d*aimer. Le remede d'amour. 18 j^us. Paris, Offenstadt. 262 p.
avec de nombreosee Ulastrations par Le Biverend. 3 fr. 50 c

~- moroeatix choisis de« M^tamorphoses. Texte latin publiu avec une
notice sur la vie d'Ovide, des observations sur la Constitution du
texte, des remarques de granimaire et de prosodie, une table des
nom» jjropres, li» s argumenta, des notes par M. L. Armengaud.
9« edition. Petit 16, avec grav. d*aprte lea monnments. Paris 1906,

Hachette et Cie. XVII, 275 p. 1 fr. HO c
Mm$, parergos Ovidianorom partes II. Diae. Bostock 1906* 80 p.

('(fitifiHoni, L. , 8tudi intomo alle fonti e alla compoei&one delle
Aietamorfosi di Ovidio. Pisa PJOfj. :i86 p.
Ree: RF 19i)7, IL p. 877—879 v. Marchesi.

CMUng, J. , Kommentar zu P. Ovidii Carmina selocta. Mit einer
grainmatisdben Einleitung. 8. verb. Aufl. Wien 1906, F. Graeser.

Ree: ZöGy 1907, IV, p. :572 v. Kunz.

MmUetf H. W. //., de Metamorphoseon Ovidii codice Planudeo.
Dias. Oreifawald 1906. 98 p.

ISohe, IL, Metamorphoseon Ovidianaruni fabulae prima et aecunda
uDiie sint kaustae. Progr. 4. Papenburg 1907. 5 p.

Sofer^ Livius u. Ovid, vide Li v ins.

Zinzoti , W.. (1(< Timaei Tauromeuitam apud Ovidium vestigiis. Diss«
Greilswaid iUOU. 37 p.

6 M.

2 M.
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Persins. Abhoft. F. F.. not es upon Mas. containing Pezsius'aiid Petrus
DiacoDua. CPh 1^07, HL, p. dSl—33ä.

Petrontus* Ahhutt, p. F., tlu- use of lau^uage as a means of oharacte-
risation in Potronins. CPh VM)1, I, p. {:', :,().

dionti, A.y uuovi studii ]iotroniani. I. II rotore Agamennone et il

poeta Eumolpo. Toriuo 1^07» Pizzato. 31 p.
Ree.: Boful 1907, Vm, p. 188 V. üssani.

Plautus. Frtdershauscn y (>., de jure Plautino et Terentiauo. Cap. I.

DiBfl. Göttingen 1906. 74 p.

Friedländer, P., zum plautimachen .Hiat. BhMPh 1907, I, p. 73—85.
Knapp, CK notes on the „MoateUaria" ol Plautua. CE 1906, VHIt

—, travel iu ancieut times as seen in Plautua and Terence. CPh
1907, I, p. 1—24; m, p. 281-304.

JJndtay, W. M., Bericht Ober Plantus 1895—1905 (1906)l BnJ 1906,
VII, 2. Abt., p. 116—282.

LoMesso, the dog of thc „Mo.stellaria". CM 11»06, IX, p. 440.

Mtno::i, A'., note ai „raptivi". (Vv. 'y{\'2 e ".l.^: - H^; — 966; —
974—5; — !Kt Liud.say ) Boficl XIII. p. L'Of.-'jHS.

l'rttituU, Jl. U'. , agiiua curio iii Plautua Aulularia 562, 566. CPh
1907, ni, p. .*m-m

Piittvrr, V., zur Chronologie der Plautiniachen KomOdien. Piogr.
Ried 1 {«)('.. ir» p.

Süf^'ir, quaestiono.s Plaut iimo pruocipuo ad originom dnarum recen*
sionuia pertiiieute.s (Cnpita i—IV). Di.s.-^. Berliu VMH\. T'J p.

Sonnemcheint JE". A.^ change of metre in Plautua. CR VMi, N. j;,

p. 469-440.

atrong, H, Plantina. AJPh 1907, II, p. 205—907.

Plinfns Seoiuidiu» Ktota, A., (juaestiones Plinianae geographioae. Berlin
100»;, Weidmann. 227 p.

Ree: Boficl XIII, 1<», p. 'l'l^-l'B v. 0. Fcrrara.

ü^ihenhorsty M., der ältere Plinius ub Kpitoniator dos Vorriub Fiaccua.
Eine Quellenanalyse des 7. Buches der Naturgc^^chichte. Berlin
1907, 6. Beimer. VI, 1H2 p. 6 M.

Semenow, A., IHaa in nuce, eine Miszelle zu Pliniua N. H. YII, 85.

In: MF 1905.

Plini, C. Capclll Sooundl, Kpistularum lil>or sextu.^ 1-dited by J. D.
Du ff Cambrid«;e 11MK>, Universitv PreSB. XX, U4 p.

Rl'c. . Boficl XIII, K. s, p. isu V. L. 'V.

Gahli, M., il sentimonto della natura e dolla gloria noll' epistolario
di Pliiiio il Giovane. Padova 15>0ti. R. Stab. P. Proepenni. 48 p.
Ree. nv liM)7, I, p. 140-151 v. Consoli.

KinnJt. Jj., die Kopulativpartikeln et, que, atque bei Taoitus, Pliniua»
8oneka. Diss. Tübiniron l'.MH'.. 77 p.

Münzer, F., Aufidiu.s und Pliniun. lUiMPh 1007, II, p. 161—169.

Pollio. hnuhantin de (iuUernatis, M., Virj^ilio e Polüone. Torino 1906,

Carlo Clausen (Uauä Rinck Succ). 90 p.

Bec: Boficl XIII, 9, p. 199-201 v. C. QiambeUi.

Proc'opiuM. jF/t'n/*r</r/», i/. rtiw, ad Procopium. (Continuatio). XXXV,
d, p. 325-664.
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Froi»ertia8. Fustmtc^ J. Jt\, the codex Lusaticua of Propertius. CR 1906,

Prudentius, Burnfun, J. J/. , ^lob.sematu de Prudentio edifed froin the
Paris and Vatican manuscriptö. (Aus: LTniversity Studiea published
bv tln rniv<'i>itv of Oinoinnati Ser. II vol. I No. 4.) Kovemb^
Dezember liKlö. 102 u.

Bec: BphW 1907, N. 20, p. 621—623 v. Goetas.

StetUmr^ die lUustrationeii der mitteUlterliclieii PrudentiuB-Hand-
«dixifieii und ihre apätrantike Vorlage. HPhV, p. 96—120.

4^intiliaml9 M* AUlt« Institution is oratoriae libri XII, cd. Ludovic.
Radermacher. Pars I, libroel—VI oontinens. kl. 8**. Leipzig 15M)T,

B. G. Teubner. XIV, 3r>y p. 3 M.
; geb. in Leiuw. 3 M. 5Ü Pf.

Bec.: ALL 1907, N. 2, p. 290-291.

Marstran/Ier ^ K.l BruchstOcke einer Sallust-Handschrift in dem
Dorwegiechen Reichsarchiv. BhMPh I'.MJT. I, p. 108—115.

Pniparalinnm Tieljst Übersetzung zu Sallusts „.lugurth inischer
Krieg". Von einem Schulmann. 3. Bdchn. (Kapitel 71— 114.)

12;j><7,7 cm. Dflfleeldorf 1907, L. Schwann. 120 p. 50 Pf«

Sailnstfvs. Mark, SaUust u. Thucydides, vide Thucydides.

8criptore8 bist. Au^. l'iter. ff., Bericht über die Literatur zu den
Scriptores Historiae Augiistae in den Jahren 1898—1905. L BnJ
19W;, I. 2. Abt., p. III. p. :i:i-40.

Bühl, F., SU den Scriptorea Historiae Augustae. BhMPh 1907, I,

p. 1—8.

.Heneca, Apokolokyntosis. Far den Schulgebrauch hrsg v. A. Marx.
Karlsruhe, F. GTutsch. 15 p. 40 Pf.

— Lettre« moralee de Sen^ue k Lneiiios. I—XVI. Texte latin publik
aveo nne notice sur la vie et 1» > .»»uvres de Sf^ueque et de.s notes en
frarirais. parR Aube. Petit If). Paris PJOU, Hachette rt ('ie. llM p.

— Lettres de Sent-que a Lucilius. Lettrea I a XVI. Traduction nou-
velle, avec une notioe sur la vie et les ecrits de Paiiteur et des notes
par J. Ba il 1 a rd. (Traductions frani^aisea de.s priiu ipaux auteurs classi-

ques latins.) IG. Paris 1900, Hachette et Cie. XXXII, :W ]). 1 fr.

Cook, A. S., Bocaccio, Fiamett.i, Chap, I and Seueca, HippolvtuSi
Act. I. AJPh 1907, II, p. 2UU^J04.

Gustafsfton, i''., Senecas bref. I. Med en inledning. Cr. Helsing-
fora 1907. 47 p.

laMb, W., de Senecae dialogo nndecimo qui est ad Polybium de
c<>nsolatioiie. Düss. Marburg 190^). 76 p.

Kitti:lt\ Kopulativpartikfl, vide Plinius.

MayoTi E. li»^ corruptiou of the text of Seueca.' JPh N. 60,

p. 2DB—2ia
Paacal^ C, Fepitaffio di Seneca. AeB N. 97/98^ p. 22—25.

—, Seneca. Catania 1906, Concetto Bottiato. VII, 83 p.
Ree: AeB N. 97/98, p. 34 v. Laurenti.

— la faba corrispondenca tra Seneca e Paolo. RF 1907, T, p. MV ^'2.

— a projtosito doUa fahn corrispondenza tra Seneca e Paolo (Nota
aggiunta a RF 1U07, I, p. 42> RF 1907, I, p. 93—94.

Rühl, F.. Varia. (Diodcir, Seneea» Panegyricus, Taoitas.) BhMPh
1907, n. p. 809-811.

SmiMA Ehetor. Bomeviine, M. ff., S4nöque le Bb^teur. Bd. I u. II.

Bec.: ZöGy 1907, V, p. 407-408 v. Burkhard.
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Sidonias. i'^<hiister, de C. SoUU Apollinaris Sidonii imitationibus

stadiisque Horatianüi (pars altera). Progr. liuhr, Oatraa 1906, 30 p.

Statins, Thebaifl. Im yeT8mafiderÜTBclir!ftQbera.y. Karl Wilh. Binde-
wähl. 1. Lfg. 2. Aufl. Durdige^ehen y. E. A. Bayer. 1. Bd. kl.

Berlin-Schöneberg l'JOT, Langenecheidto Verlag, p. 1—32. 35 PL

HeatUam vide Aeeohylua.

A7o^-. J., die Argumente zur Thebais des Statins. ALL 1907, II,

BamUh -^n una similitudine del Tasso. AeB N. 99, p. 90->91.

TMdta», opera, Nomiiillis patnun Soeietatis Jesu notaa iUostiata ad
usum soholaTam. 16. Tours, Mame et fiU. 676 p.

— CEuvres oompUtes. Traduites en francais avec une introduction, par
J. L. Burnouf. T. l«r: Annales. lö jdsus. Paris, Oamier frcoes
XXIV, 57:5 p.

— — Traduites en franvaiö avec une introduction, par J. L. Burnouf.
T. 2: Histoires. IH jesus. Paris, Garnier frferes. 471 p.

— AVorke. IS. Lfg, Auualen. Deutsch mit Erläuterungen, liecht-

ferti<cuiigen und ge.schichtl. Supplementen v. Carl Ludw. Roth.
14 Lfg. 4. Aufl. i). Bd. kl. 8^ Berlin-SchOneberg 1907, Langen-
Hcheidts Verlag, p. 07—144. Pf.

— Auualium ab excessu Divi Aujruati libri.. Keco|5novit brevique ad-
notattone eritica instouzit C. D. Fisber. (Sonptorum elassieorum
bihliotheca OxoniensiH.i Oxford 1906. Clarendon Press. V.422p. 6 sh.

Ree: BphW 1907. N. 2.1. p. 717—719 v. E. Wolf. — DL 1907, N. 1«,

p, 9?<9 990 V. Andresen.

— narrazioni scelt© dagli Annali e commentate per cura di D. ß. Levi.
Roma-Milano 1906 Albrighi e Segati. VII, 186 p.
Ree: RF 1907, IT. p. ;'mI :!7."> v. Marchesi.

Annaleu in Auswahl und der Bataveraufstand unter Civilis. Hrs^.
V. Carl Steg man Q. Text I. Annalen Buch I—VI. 2. Aufl.
Leipzig 1907, B. G. T^ubner. V, 159 p. Qeb. 1 H. 20 Pt

Zeittofel. Ibd. p. 263-322 m. 1 Stanuntaiel u. 3 Karten. 80 PL
Hrsg. V. C a r 1 S tegniann. Text. 2. Aufl. Leipzig 1907, B. G. Toubner.

V, :m p. m. ^ Karten. Kart. 2 M. 40 Pf.

— Annals, Books 11— 16. Transl. by A. V. Symonds. Cr. 6. London
1907, Sonnenschein. 2'»4 [>. *H »h. 6 d.; Ithr^ 4 sh. 6 d.

Üadia, E., le genie de Tacite. La creatiou des Annales. Paria 1906,
Alcan. :V21 p
Beo.: BphW 1907, N. 22. p. 688—687 t. £. Wolf.

Barnm V. J., Bemerkungen zu Stellen der SchullektOre (au Tacitos),
vide A ristoteles.

Ki€ful€t Kopulatiypartikel, vide Tacitus.

Lnn<Ufri'i)ii . W., Agricolatoxtoii och do ganila bladen i. Jesl-Iuuld-
akrifteu. Kranos vol. VII (IIMJT), p. 1 17.

Strohi, A., 7MY SchullektOre der Annalen des Tacitus. (Schlufi). Progr.
IjUisbnu k 1906. II p.

Valwar^ni, L., Tacito, TTist. III, 5, 1. Boficl Xill, 7, p. 159.

Wissoica. G., zur Beurteilung der Leidener Germaniahandschrift.
In: MF 1905.
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Scriptores Latiri. (>5

Terentins« Abbott, F. JF'., tlie theorv of ianibic shortening iu LiudHav's
»Captivi«. CPh 1907, p. 98-100/

Album Terentianum pictaras continens ex imagine photot v} a Lug-
duneusi Ti i ontii codd. Ambrosiaui TT 7.*! ( t Parisini 7Si)i> sumptas
et litbo^raphice expressas. Praefatus et picturas latine inttr-

pretatus est lac. van Wageningen. Jfc>,5 x 27 cm. Groningi u
1907, P. Noordhoff. LXXlVIII p. Kart. 6 M.

Fredershauient de iure Terentiano, Tide Plaatua.
KiMipp, Plautus a Terence, vide Plautus.
Owhneest. W. , de Eunuchi Terentianae exemplis graeois disputatio.

Dis8. Amsterdam PJOti, K. l:^iigelbregt. 103 p.
Beo.: DL 1907, N. 18, p. 79^794 v. A. Elota. — ICu XIY, 9,

p. 325—327 V. Vetdam.
Ves^Htr, P., der Tereazkommeiitar des Eographius. L JEthMPh

1907, II, p. 203- 220.

TlbvIlllSy Albins. Deutscb in der Versweise der Urschriftv. "NVilh. Binder.
2. Lfg. 4. Aufl. kl. Berlin- Schöneberg, Langensoheidts Ve rl.

p. 40—96. Pf,

Cartault^ A.^ k propos du Corpus Tibuliianum. Uu siecle de phiio-

l<^e latine dasdque. (Bibliotbi que de la Facaltö des lettree de
rüniTerait« de Paria XXHI.) Paris 1906. F, Alean. YUI, «'>70 p.

18 fr.

Eec.: Boficl XIII, 12, p. 271 274 v. Ussani. — IlEA 1907,

N. 2, p. 198-201 V. Walta. — BBP 1907, N. 1, p. 21-23
V. Waltzing.

e Woelffliniana quae ad Tibuliianum ayllabae 8a[cr]

. BphW 1907, N. 18, p. .578—.')7:).

Basi, r., de lege

—
, aproposito dell' „A propos du Corpus Tibuliianum par A. CarLuuit".
~P 1907, — "
U8um refertur

a proDosito de

BP 1907, n, p. 828-^

Tarro. 2hm, 3/., ein Fraguient des Varro. RhMPh 1907, N. 1, p. lö»)--i:)7.

Jjindsay, W. M.. on the frat^monts of Varro „de vita populi Romani I"

preserved in Nonius X\ llJ. CK V.m, IX, p. 440—441.

Yirgilii Maronls opera nonntillis patrum Societatis Jesu notis illustrata
ad usum scholarum. KI. Tours, Marne et fils. 400 p.

— Pocket book. Arranged bv S. E. Wiubolt. With an intro. by A. Sidg-
wick. fSü, liondon 1907, Constable. 106 p. 2 sh.; Ithr. 2 ah. 6 d.

— TEneide. Traduction fran^aiee par A. Deaportes. Avec le texte latin.

(Traductions fran^aises des principaux auteurs classiques latins.) Pari»
1906, Hachette et Tie. 2 vol in-1«;. T. l^r, 2d2 p.; t. 2, 819 p.

Aoneis. Auswahl. Nach den Betitinmiij;n. der neuen Lehrpläno f. den
Schul^ebraucb hrsg. Adf. Lan ge. 2 Tie. I.Einleitung; Text: Ver-
zeichnis der Eigennamen. 1., durchgeseh. Avifl. Ühm;. 170 p.

1 M. bO Pf. — 2. Anmerkungen. IT^ p. 1 M. 60 Pf. Berim, Weidmann.
2 Tie.

ö r
^ ^ ^

— TEneide. Libro secondo col commentodi C. Pascal. 108 p. Palermo
190r.. Pandron.

Ree: RF 19<>7. I. p. M<;— 148 v. Romizi.

— Eneido, Traduki.s])!" \ allieune. 16. Paris, Iluchette et C'«.272 p. fr.

— Bucolica (Lea Egiogues de Virgile) avec les illuätrations d'Adolphe
Giraldon grav^ sur bois en couleurs par Florian. Pröface par
E. Geb hart. T^te ^bli par H. Goelzer. Paris, Plön, Nourrit
et Ci«. 79 p. 250 fr.
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66 Grammatica geueraiis et couiparutiva.

TeiyOlns. J)älma$»o, L., 1a storia di un estratto di Vegezio. Saggio snlla
fortuna deirEpitoina rei militaris. Estr. d. Rendoconti d. R. Igt.

Lombarde di hc. e lett., ser. IL vol. XL, 11M7. p. ^<»r)—81i.

FreundK Schülorbibliothok. Präparation zu V'ergila Werken. 12. Aufl.

2. Heft. Aenois, Buch U, V. 200 bis Buch IV, V. 20. kl. Ö".

Stuttgart 1907, W. Violet p. V7-192. 50 Pt
Havell, H. L., stories from the ^Eueid. Cr. 8vo. (,Told Throagh

the Ages".) London 1907, Harrap. 256 p.

1 sh t\ d.; "4 Ithr., 2 ah. ti d.

Hoppe, F., Vcrgiliana. ALL 1907, II, p. 2^0—282.

J«tk», P„ Bericht Aber Vergil. 1901-1904 (1905). BuJ 1906, IL
A Abt., p. 41—112; Vn, 2. Abt.. p. ll.S—115.

lA'mhanttn dt GubernattH, Virgilio o Pollione, vide Pollio.

Li}ifürth, J. 3/., notes on the pseudo-Virgiliaii „Ciris". AJPh 1906,
IV. p. 4.lK-44().

Luretizom, A.^ Vergils Aeueiä 1. Buch v. 1— Freie flberaetzung
in Stanzen. Progr. Pola 1906. 5 p.

Miinhi, K. de, un enigmatico epigraauna attribuito a Yiigflio.

UF 1907, I, p. ^7-92.

,Sahha<lnn, Ii , die (^iris in den vOTgilischen Biographieen. BiiMPh
11HJ7. II, p. 3 16-:'. IM.

Volkmanu, Untersuchungeu zu Vergil, vide Cicero.
Wide, F, C, Vergilio e Tncca rivali? Per Pinterpretasione dal primo
de Catalejiton. Neapel 1907. 16 p.

Ree: BphW 1907, N. 23, p. 717 v. Pschor.

Woliflin, K, die luterprctationes V^ergilianae des Claudius Donatus.
ALL liK)7, N. 2, p. 25:{—2B0.

YUrarius. Dietrich ^ H'., (juacHtiouum Vitruviauarum specimen. Diaa.
Leipzig 1906. 84 p.

Ree: miPh 1906, N. 46, p. 1252-1256 v. Nohl.
Mnrt't, V.. recherches critiques sup Vitpuve et son oeiuTre. IV.
RA lÜOö, IX, p. 7ö—a3.

III. Ars errammatica.

1. (Trammatica «generalis et comparativa,

Aniniou, fi.. kTitischc Mi.s/olleu. In: MF 1905.

Bru^niann. K., Setzung und Nichtsetzuug des Zahlworts Eins zu (^uau-
titfttaeuDstantiyae in den idg. Sprachen. IF 1907, III, p. 1—13.

Gevolaiii, (L, uno sohema ipotetico dai grammatici non considerato.
Boficl XUI, 10. p. 232—2S4.

Fa79 W.9 Qreek and Latin etymologies. AJPb 1906, III, p. 306-317.

Frtin Filologinka Föroniiigen 1 Land. Sprakliga Uppsataer III tille^nade
Axol Kock. Lund 1906, Gleerupska Univ. Bokhandeln (Leipzig,

llarrasaowitz). 3iri p. b M. 50 Pi.

Ree: BpbW 1907, N. 20, p. 623-628 Wessner.

Härder, F., Werden und Wandern unserer Wörter. Et^nnologiscke
Plauderei. 3. Aufl.

Ih r. WklPh 1906, N. 50, p. 13>)7 -1369 v. Weise.

Hora, E«, der Komparativ. £in neuer I>eutung8ver8uob. Freistadt 1907.

. 36 p.
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Prosodia, metrica etc. Grammatica, leicicographia eto. (>7

Losfesso, more tmcanny thirteons. CR l90ß, IX, p.

ScblichtT, J. J., tiio moods o£ iiidirect Quotation. 8.-A aus dem American
Journal of i'liilology, Vol. XXVI, No 1. Baltünore. 29 p.

Beo.: BphW 1M)7, N. 26, p. 7<^786 y. Dittmar.

— the snbjunctive in oonsecutiTe clauses. CPh 1907, I> p. 79—81.

Tkwmeyseu, B., EtymologiaoheB und GrammatischeB. IF 1907, I/II,

p. 175—180.

Tari, R., a clHssica-philologia encvclopaodiaja ( Kncvclopedie de la Philo-
logie classique). Budapcht 1U0(j, Atbei.aeuni. XXXvIII, 486 p.
Ree: Rcr 1U07, N. 24, p. 471—473 v. Kont.

2. Prosodia, metrica, rhythmica, musica.

Bednara , E. , aus der Werkstatt der daktylischen Dichter. ALL 1907*

11, p. 223-232.

BraiUB, 0., de moDosyllabis ante caesoras hexametai latini oollooatis.
Diss. Marburg 1906.' 112 p.

Brennan , C. J. , a peculiarity oi chorio responsion. CR 1906, VII,
p. 34ti; VIII, p. ;i86—892.

Graf, der Kampf um die Musik im griechischen Altertum. Progr.
Lex. 8". Quedlinburg 1W7. (T-eipzig, Buchh. G. Fock.) 16 p. 1 M.

flardle, W« R«» a note ou the history ot the Latin hexameter» JPh N. 60,

p. 2o6—279.

Lederer9 T., flher Heimat xund Ursprung der mehrstimmigen Tonkunst.
Vorrede: Keltische Renaissance.
Ree: BBP liK)7, N. 1, p. 25 v. Tourneur.

Hasquerny, F., Abriß der griechischen Mrtrik. Ins Deutsche tlbeis. V.

Br. Pressler. kl. Ö*». Leipzig. B. G. Teubner. XII, 243 p.
4 M. 40 Pf.: ^eb. in Lemw. 5 M.

Meier, C, quaestionum onomatologicarum » apiia tjuatluor. Diss. Marburg.
Leip2dg P.K).'), Hirschfold. 44 p,

Ree: BphW 1907, N. 21, p. 661—664 v. K. Schmidt.

Schroeder, 0., griechische Yersperioden. NJUA 1907, VI, 1. Abt,
p. 413—429.

8. Grammatica et lexicograpliia Ghraeca.

AnastOH^ewiCy B. N.« die paräuetischen Alphabete in der griechischen
Literatur. Diss. München 190S. 92 p.

AH^manu, E., Tifgianoti. Ph 1907, II, p. 313—314.

Barone, M.. Etymologica. I. itioonr^rr^g. II. 'OnkoTtoos. Befiel Xlil,

12, p. 282-283.

Beehtel, F., ober die Beseichnungen des Magens im Griechischen.
Ap 1903^ p. 67—84.

Blankenstein, X. r». griech. nata ttnd seine Verwandten. IF 1907, 1/II,

p. 99—116.

Bock, CD., the interrelations of the Greek dialects. CPh 1907, III,

p. 241—276.
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Grammatica et lexicographia Graec«.

Claflin« E. F«9 the aynt^x of ihe boeotian dialeot inscript ions i^ryn Kawr
College moiiographs. Mono^apb series. vol III). Baltimore» th6
Lord Baltimore prerw. tho Fnedenvvald Company. 93 p.

Reo.: Boficl XIII, N. 11, p. 2(;0 v. A. L. - JHSt 1907, N. 1, p. 199.

Crensen, J.« la laugue grecqiie et la philosophie. BBP 1Ü07, Ii, p. 115—12Ö.

CnislfU) 0*9 üvr»9tffts. Ph 1907, II, p. 315.

Ciiiij« 1*9 le nombre dael en giee. Thise. Paris 1906, Klinolniiefllr. 524 p.
Eec: ZöGy 1907, V, p. 103-404 v. Stol&

Bawkfait B* M., the prootmoiatioii of 6 and CR 1906, IX, p. 441—443.

Debrumier, A., zu den konsonantischen io-Präsentien im Griechischen.

IF ll>07, I II, p. 13—98. — Dias. Basel 1907. 76 p.

Ree.: Rcr 1907, N. 24, p. 46:^^65 My.

Khiiich, H., noch eiüii.iil {l^/vof. KhMPh llnj7, IJ, p. ;12:!.

£lderkin, aspects of the spoech in the later Greek epic. Dias. Baltimore
190Ü, First Compauv . 49 p.
Bec.: Rcr 190f, lt. 23, p. 444-445 v. My.

F* B«, gewöhnliche und ungewöhnliche Schreibung von »v^mx. BhMPh
1907, I, p. 154-156.

Fraenkel, S., zu d< n semitisch-griechischen Eigennamen auf Sgyptischea
Inschriften. AP 19u7, I II, p. KJO—171.

Oercke, A., zur Geschichte des ältesten griechischen Alphabets, fi 1906,
IV, p. MO—:i«u.

Günther, R., die Praepositionen in den griechischen Dialektinschriften.
Diös. Leipzig r.H)0. \^V^ p.
Ree : DL 1907, N. 12, p. 728—731 Meltser. — Ecr 1907, N. 23,

p. 446—447 V. My.

Hävern, W., das Pronomen der Jener 'Deizis im Griechischen. Dibb.
Leipzig 190."). 9s p.

Hense^ 0«, die Kyzikener Spruchsammlung. RphW 1907, N. 24, p. 765—76Ä,

HerMinan. A. B., studios in Greek allegorical interpretation. Dies. Chicago
1906, The Blue Skv Press. 64 p.
Ree : NTF XV, "2, p. 92-93 v. Haeder.

Herzog. R.« die Grammatik der griechischen Papyri. VVdKor 1907, III,

p. 81-92.

Hirt, U., 1. re im Griechischen. 2. Idg ^ m, ^—n im Lateinischen. 3. Die

Basis d5 — geben« 4» Metathesen. 5. Grieoh. yaUa, *lat. lac IF 1907,
lai, p. 162-174.

Koppfaiy K«, zur unterriclitlichen Behandlung der griechischen Modi aof
wisaeuschaftliclior (Jrundhigo. namentlich in den Bedin^ng^ätzen.
1 T. Grundlinien zur griorliist lion Modiisl^hro. Progr. 4. Stettm 1907. 36 p.

Kroll, W., Randbemerkungen. 11. HhMPh 19o7, I, p. ö6~101.

Letrrand, Ph. K., KantQOf, REG N. «7, p. 10—17.

Ladwich, A. , Anekdota zur griechischen Orthographie. IL Progr.
Königsberg VMM\. CA p.

LiHhvig, J. ,
quae fuerit vocis nnnij vis ac natura ante Demosthenis

ex^itum. Diss. Leipzig 1906. Ö2 p.
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Grammatica et lexicographia Latiua. 59

3laj»er, E., Grammatik der ^ieohischen Pap^ni aus der Ptolemäerzeit
mit Einschiuss der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten ver-

fassten Inschriften. Laut- und Wortlehre, ör. 8, Leipzig lüU(i,

B. G. Teubner. XIV, 5;38 p. U M.; geb. 17 M.
Ree.: EF 1907, II, p. 356—858 v. Zuretti. — JHSt 1907, M. 1, p. 142.

Mladnicki, M,, de Argolidis dialecto. Progr. Brody 1906. 24 p. 1 M.

M. P., die Kausalsätze im Griechischen bis AriHtotelea. I. Die
Poesie. (Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache.
Hrsg. V. M. Schanz tT'iiischlag: M. y. Schaas^ 18. Heft.) Lex. H^.

Würzburg, A. Ötubers \ erl. 145 p. 5 M. 50 Pf.

Prwt'.:att% J. P., on „malaxo" and fjtaiuüau, Cli 1906, IX, p. 44S.

Puutsinu, A., de afschaffing van de accentteekens bij het oiid©rw.y8 in
het Griüküch. (V'ortr. auf dem ö. niederl. Philologenkougr.)
Hec.: Mu XIV, s, p. 314.

Bubt'hl, W.. de sermone defixionum Atticarum. Dias. Berlin 1906. 47 p«
M. Abb.

Bototaicli. E«* Beiträge aur G^esehichto der grieohisoheii Aktionsarten.
BP 1907, MI, p. 116-145.

BoMoberg, J., Phöniki.sche Sprachlehre u. Epigraphik. Für das Selbst-
studium leicht faßlich u. Obersichtlich dargestellt. Mit e. hiatorisch-

geograph. Einieitg. u. 4 Schrifttaf. (Die Kunst der Polyglottie. Bib-
otEek der Sprachenkunde. 92. Bd.) kl. 8**. Wien, A. Hartleben.

VIII, 178 p. 2 M.

SchSne^ ^riech. Personennamen als religionagescb. Quelle, yide seet.

Scott, J. A., probibittves witb noos and the genetive. CPh 1907, III,

p. :^:?().

Solmson. F., Sprachliches aus neuen Funden {ftvioauoros^ ivea und Ifo).

RhMPb lliof, II, p. :U8-:{21.

griechische Etvmologie. HPhV, p, 60—08.

Spiearelberg, W., /«Äuau« -~ „Ackerrain". AP 1907, I II, p. 169.

Yiirtheim, J., ( .ihmiog u^yiaioq Küv^a^os. Mn XXXV. p. :W5—;i36.

Wilhelm, A., Alt- und Neugriechisches. JÖAI 1906, II, p. 277—27s.

Wilpert, 0., der Xumerus des nominalen Prädikats bei griechischen
Prosaikern. Progr. Lex. ö". Oppeln 1907. (GroÜ-Strehlitz, A. Wilpert.)
VII p. 1 M.

Wolter», P., dfi/iunius lo «)'. JOAI 1906, II, p. 295—297.

4. (jrrammatica et lexicographia Latiua.

Blerma, J. W., de nitspraak van bet Latijn. (Yortr. auf dem 5. niederl.
Philologenkongr.)

Ih'v : Mu Xfv, p. 315.

Birst, T., Dojipolformen im Lateinischen (elementum, alimentum, coitus.

coetus, vater, faber, nevel, neve, phydrio, phrvgio, alter, adulter).
ALL 1907, II, p. 153-168.

Briehta, L., zur Enallago adiectivi. ALL 1907, IT, p. 164.

Brui^uiaiiu, K., nochnuiis lat. refert. II' 1907, III, p. 200.)
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72 Historia literarum Graecarum. litätoria literarum Latiuarum.

2, Historia literarum Graocanim.

Antfeld, Adf., der jCTiechische AlexiiTulfrroman. Nach d«»s Verf. To(3p

hrsg. V. Wilh. Kroll, gr. Leipzig B. G. Teubner. Xi,
258 p. 8 M.: geb. in Halbfrss. 10 M.

Blor, L.j Tepopee byzaatuie et Gustave ScliiumbtTger. Parib ÜtHXJ,

eflutioziB de la ^NoaveUe Revue*, 26, rue Baoine; libr. Blaisot. 99 p.

Boerieke, A., quaestioiies deomedeae. Dias. Leip/.ig 1905. 83 p. m. 1 Tab.

FeUch, W«9 ^uibus artificiis adhibitis poetae tragici Graeci tmitatee illas

et tempons et loci observaverint. Dies. Breslau 1906. 44 p.

ürchbachf Wolfis*? ^^un yerständniH ultsrieohisdior Dichtung. :^ Essays.
Beitrüge zur Literatnrg;cschichte. Hrsg, v. Herrn. Graef. 20. B 1.

Leipzig, Verlag f. Literatur, Kunst u. Musik, ll'i p. 1 M. '20 Pf.

Kuhliiiauu, G., de poetae et poematis Graecorum appellatiouibus. Disd.

Marburg_lDlK). 39 p.

Bec.: BpbW 1907, N. 16, p. 504 SohOne.

Hietzsche^ F., le origini della tragedia, owero EUenismo e pesaimiamo,
tra(l. dl M. Cor si c A. Rinieri. Ed. G. Lateraa di Bari. XlX, 255p.
Ree: Boficl Xlll, 7, p. 102— lü:^ v. C. P.

Beitzenstein, R., hellenistische Wundererzählungen. Gr. 8. Leipzig
liKJ6, B. G. Teubner. 172 p. ö M.
Bec.: ByZ 1907, N. 1/2, p. 884—335 v. C. W.

Sieckmann. H. E«, de oomoediae Atticae primordiia, Dias. Güttingen
1906. 61 p.

Toni* T«« »Piü che l'Amore* di G. d'Annunslo e la tragedia greca. AeB
N. 99, p. 66-8h

Winter, 6., de mimi.s Oxvrhvnrhiis. Dlss. Leipzig 1906.

Ree: Boficl XIII, N. 11, p. 244—245 V. Taccone. — WklPb 1906,
N. 52, p. 1421— 1422 v. CrönorU

3, Historia litorarum Latinaruin,

Pichoii^ IL, i'tudrs sur l'histoire de la litteraturo latine dans les Gaules.
Leu dernicrs ccrivaius profanes (les Panogyristes; AusoDC; leQueroluai
Kutilius Namatianus). Paris 1906, Leroux. IX, 82:} p. 7 fr. 50 c
Bec: ßcr 1907, N. 21, p. 410-^12 v. Thomas.

Piton. 0», die typischen Beispiele aus der rörnüschon Geschichte bei den
be(leutendereu römischen Schriftstellern von Augustua bis auf die

Kirchenväter. Progr. Schweinfurt 1906. p.

Schenk], Predigt und Schriftstück in der lateinischen Patristik. HPhV,
p. 50—51.

Toiulir/, Ii., Beiträge zur Geschichte der dorischen Komödie. Progr.
Czernowitz 1900. 21 p.

V. Philosophia aatiqua.

Banmann, A.. Formen der Argumentation bei den vorsokratisohen Phflo-
aophen. Dias. WUrzburg 1906. 88 p.

Günther, P. R. E.. das Problem der Theodizee im Neuplatonismus^ Dias.
Leipzig 1906. 64 p.
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Hifitoria universalis et ozientalis. 78

Kultur, Die^ der Gegenwart. Ihre Entwicklung u. ihre Ziele. Hrsg. v.

Paul Hin nebe rg I. Tl. 6. Abtlg.: Svstematisclie Philosophie. Von
W. Dillhev. A. Riehl, W. Wuii.lf, W. Ostwald, H. Ebbinghaus.
Ii. Eucken, Fr. Paulaen. W. Münch, Th. Lipps. Lex. s". Leipzig,
B. G. Tcubner. VIII, 482 p. 10 AT: geb. in Leiiiw. 12 M.

Söiiifrer, F., Lessiiigs Heldenideal und der Stoizismus. NJklA 1907, V,
1. Abt., p. d47--a55.

WtadAllbttidf Willi., Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 4., durch-
geaeh. Aufl. Lex. S«. Tflbingen 1907, J. C B. Mohr. VIIL 588 p.

12 M. r.O Pf.: gob. 15 M.
Wandt, M., der IntcUektiialismu.s in der griechisohen Ethik, gr. 8 ^.

Leipzitc n«)'', W. Eiigeliuann. V, 104 p. 2 M. 80 Pf.

ZieUnski, Th., der antike Logos in der modernen Welt. NJklA 1906,

Vm, 1. Abt, p. 529-544.

VI. Historla.

1. Historia universalis et orientalis.

Darny, V., petita histoire g6n6rale. Nouvelle Edition. 16. Paris 1907,

Hachette et Tie. 25H p. 1 fr.

— compendio de historia antigua. Version espaüola por D. M. Urrabieta.
Nueva ediciön. 16. Paria 1907 , Hachette et Öie. 711, 184 p. aveo
gra^. et oartes. 1 fr. 50 c

Grimont, F., lea premien aiöcles du chnstianiame. Tours 1907, Marne et
fils. d04 p. avec grav.

Oniirnebert, C, manuel d^bistoire ancienne du chtistianisme. Les origines.
U'y. Pan.s 1906, Picard et fils. XXIII, 557 p.

GGterbock, Byzanz n. Persien, vide sect. VIII 3a.

HariACk,, A*9 christianity and histoiy. Cr. 8yo. London 1907, Black.
swd. G p.

Jalliffler, R., et H. Tast, cours coniplet d' histoire, redige conformement
au Programme du 11 aoüt 1902 (Cours de siziöme). Tableaux, cartee,

gravuren d'apres les monuments. 2* partie: Rome. 18 jösus. Paris
1907, Garnier freres. p. 189 k 442.

Lehmann, C. F., la missione civilizzatrice di Babilonia nel passato e nol
pieseute. Una parola per rettificare e chiarire la controversia au
Babele e la Bibbia. Tnduzzione autoHsisata e riveduta dalTautore
eompiuta dalla prof. A. Ja räch. Torino 190G, rianseii, ^'^I, 77 p.

Ree: RF WiOi, I, p. 154r—155 v. Lanzani. — Boficl XIU, N. 12,

p. 251—252 V. Solari.

Halet, A., et C. Maqaet, historia del Oriente (Egipto, Caldea, Palestina,

Penicia, Persia). (Textes et doouments pour Tdtude historique du
christianiBme.) 16. Paris 1907, Picard et Iiis. LXVIII, 114 p. 2 fr.

Veabaner. Frdr*, u, B* Sejfert, Lehrbuch der Geschidite f. sächsLsche

Realschulen u. verwandte Lehranstalten. 1 Tl.: Griechische ii. römische

Geschichte. Deutsche Geschichte bis zum Ende des Mittelaltera. Mit
64 Abb. u. 8 Karten. 2. Aufl. gr. 8^ Halle, Buchh. des Waisen-
hauses. Vm, 162 u. Büderanh. 82 p. Geb. 2 M. 40 Pf

.

Riri^re, J. , la propagation du • ht-istianisme dans les trois premiers
siecles, d'apr«' s les conclusioDS de M. Hamack. 16. Paris 190t, Bloud
et Cie. 127 p.

6*
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74 Historie Giaeoorom. Hiatoria Bomanoram.

Stein. 1., die Stellvertretiioe im Oberkommando von Ägypten. AP 1907,
III. p. M^^i:..V
Ree: BliP lyuT. N. 3/4, p. 12'J— 1;U v. Waltzing.

Stonu E. V., dio priimykeaiaohe Kultur in Sad-&ußland. Moskau 1906.
(Kuhsisch u. Doutsch.}

Wllckeii, U., Hcllf lion uml Baibaron. A :.i ritt-svorlosuiig, bfi Überoahine
de» Ordinariat« für alte Geschichte gehalten iu der Aula der
Universität Leipsig am 23. Mai 1906. KJIÜA 1906, VII, l. Abt.,

p. 467—471.

2. Historia Graecorami

BmaF) Geschichte der nordwesU. Landschaftea Griechanlanda, Tide
80 ot. VII, 2.

BFOmbr, C. H., Alkibiades: A tale of the great AtheTiian war. London
1907, Simpkiii. 4'>2 p. reduced to '6 ah. 6 p.

Gregororias, F., Go»« hichte der Stadt Athen. Übers, von Sp. Lampros.
Bd. III. Athen lÜOti. 427 p.

Ree.: ByZ 1907, I II, p. 8(85 v. K. K.

Kronieyer, antike Schlachtfelder, vide sect. VII, 2.

Heyer, K., Alexander der Grosse und die absolute Monarchie. UPhV,
p. 53-60.

Ftobnhr. histoires tir^ de temps hdroTques de la Gr^ce. Texte alle-

mand publie avcc une introduction, une notice sur Tauteur. dessotee
et nn vocabulaire des niots emploves dans Fouvrage par L. Koch.
8« editiou. Petit 10. Paris lüOö, Hachette et Cie. XV, 137 p. avec
grav. 1 fr. 50 c

1906, ni, p. 239-244.

PflHtcr, F., die mythische Ednigsliate von Megana. Dias. Heidelbergs
Naumburg 1907.' 53 p.

Scbjott, P. 0.. Studien zur alten Gosohichte, II. Die Athenische Aristo-
kratie. ( Viaf'ii.skab«sel»kabets skrift* r Tl. Historisk-füosolisk klasse.

lyoii, No. Lex. S". Christiaua. J. 0\ bwad. JJ p. 1 M.

Smith, W«, a smuller history of Greece, from the earliest times to the
Boman conquest. 12. London 1907, Rontledge. 346 p.

1 ab. net; Ithr. 2 ah.

Wmidller, F., einiges Ober die weltgeschichtliche Bedeutung dea griechi-
achen Volkes. Progr. 4. Brilon 1906. 15 p.

3. Historia Bomanoram.

Allard, P., une grande fortune romaine au \'" siede. Paris 1907, aux
bureaux de la „Revue dos qucstious liistoriques", 5, rue Saint-
Simon. 28 p.

Andrä, J. C, Grundrijw der Geschichte f. höhere Schulen, neu bearb. u.

f. die Oberstufe llklass. Scliuien fortgesetzt v. K. Endemann und
E.Stutzer. 8. Tl.: Goschiclitt- d. Altcrtum.s f. d. Obersokunda hr.hcror

Lehranstalten. Von K. Eudemann. ^. Aufl. Mit ö Geschichts*
karten. Leipzig, Ii. Voigtländer. Vm, 195 p. Geb. 2 M. 20 Pi

Digitized by Google



Historia Bomanomm. 75

Barckhanlt'Kiederiimiiii, Tb., das Kantell voq S. Woligaug bei BaUthaL
M. 5 Abb. ASchA 1906, IV. p. 'iTli 28Ö.

Cantarelli, L,, la serie dei profotti di Epitto. I. Da Ottaviano Augusto
a Diocleziano. (Estr. d. Meinorie deirAcadeTnia doi Lincei, Ser. 5a
vol. XII.) 1. Rom v.m. 7s p.

Ree: BphW VM)1, N. l-K p. im -467 v. P. M. Meyer. — BBP 1907,
III IV. p. 129- l:U V. Walt/.iug.

Cosonza. yi. K.« official p(v>iitioii8 alter the time of Constantine. Columbia
l'nivensity. Di.ss. lU9 p.

Costa, Floro e Adriano. Befiel XIIT, 11, p. 'J.V2-2r):>.

— la »gens Aternia Fontinia''. Boficl Xill, X. 7, p. 1.58^159.

DenasiewsU, A« t«, Beiteftge zur KaiBergeschichte. Ph 1907, II, p. 161—172.

JDwy, V,, histoire des HomaiziB depuis le.s temps les plus recules juH-
fju'a la mort de Coustantin. Nouvelle edition. 2 vol. Pari«, Hachette
et Cie. T. 2, Ol.") p.; t. 5, ÖHl p. Le voiuuu', 7 fr. W c.

FerrerO) G«« tbe greatuees aod decliue of Korne. 2 vois. Tranal. bv
A. E. Zimmern. London 1907, Heinemann. 8H6, 896 p. 17 sfi.

Fost«^, H. B«, diÖH Kouie: An historial uarrative originally compoaed
m (Treek and now presented in English form. Vols. I to VI. IVoy,
K. V.. Pafrafit.s Book Co., 19():.— 1 !)'»«",. eaoli Tolame $ 2
Kcc: CPh iy<>7, N. p. :i.v.>—:;(;o v. Abbott.

Cronior, A., l'ann' ment des populatioiis villuaoviennes au nord de
rApcnniii. KA r.<i>7, IX p. 1 17. av. 12 flg.

Heberdej. R«. zum Erlaa» des K.aiüerä V' alou8 an Eutropius. JÖAI 1906,

n, p. 182-192.

Hofbaiier, K., wurde das untere Ufemorikum im Jahre 488 vollständig
gerftunt? Progr. Oberhollabrann 1906. 28 p.

Holnee. W« Q*« the ago of .Justiniau ani Theodora. A historv of tbe
sizth Century, ad. Vol. 2. Cr. 8vo. 7. London 1907, Belf 410 p.

lU sh. d p.

Jarobone, storia di Canosa, vide sect. Vil, 3.

Jollian, Gallia, vide sect. VII, -i.

laiser y B., UnterBuchungen zur Geschichte der Samniten. L Progr.
4». Pforta 1907. :t2 p.

Knoke, F., neue Beiträge zu einer Geschichte der Kümerkriege in

Deutflcbland. gr. 8^ Berlin 1907, Weidmann. 62 p. Ißt 2 Tafeln
Abb. 2M.

leblond, le paye des Bellovaquee, vide sect. Vn, 3.

Hejer, E., die AlHasschlacht. Ap 1903, p. 136—161.

lodestOT. B.y introduction a l'histoiro romaine (rethnologie prehistori^^ue

;

lee infiuenoes civilisatrices & Tepoqiie pr^romaine et les commen-
comentft de Uoin<'). Edition traduitf» du nisso par M, D el i n e .s , rovuo
et augmentee par l'auteur. Precedee d une pretHCO do S. }{ oinach. 4.

Paris r.K>7, F. Alcan. XIII. 4^S1 p. avec .W fig. et :{9 plauchos. 15 fr.

Hordt ina II ti, A. I)., liistorische Biblor votn Bn^porus. 1. Trzeit. 2. Die
Phomkior am Boaporus. (Bo»poi us. Milteiii ngeu des Deutschen Au«-
flugs-Vereins „O. Albert*. N. F. 3. Heft.) Constantinopel 1907, 0. Keil.

S4 p. 2 M.



79 EtiiQologia, geographia, topographia generalii».

Peak». M. B., tbe geueral civil and militarv administration of Noricum
' and Baetia. Bepr. from Stodies in Claas. PnUology, vol. IV, p. 161 - 2:i0.

MUBBBj^ W. M. , Paulinc and otlier studies in early Christian histoi-y.

London \\m, Hodder & S. 42S p. 12 sli.

Ree.: licr 11>07, N. 19, p. aü4— v. S. Kemaoh. - KEA 1907, II,

p. 1U6-197 V. Radet. — REG N. 87, p. III— 11:^ v. Chapot.

Beinach, S,, un projet do Totila. (S,-A. aus Jahrg. Ii der Revue Gcr-
maniquej Pans 1906, Alcan. 7 p.
Bec.: BphW 19U7, N. 22, p. 692 Ziehen.

— le passage des Alpes par Hannibal. BA 1907, IX, p. 176.

Soluüdt, L., Ariovist. H 1907, m, p. 509^10.

floltM-Zabern*. rOmische Geschichtsfonohung nnd Bibelhritik. HPhV«
p. UO-123.

Ttochanschner , C. , Icgionarc KriegsvexQlationen von Claudius bis Hadrian,
Diss. Breslau 1907. tiO p.

Tiereck, P., das (>. KonBulat (Ich Licinius Augttstiis und da« 2. des
LiciniuH raosar. AP 19»l7, III, p. ir,»;~lC,2.

Weber, die Adoption Kai-r r Hadrians. Diss. lliidolberg 1907. 47 p,

Wiegaiid, Th., Hannihals Grab. (Bosporus. Mittoil. d. Deutschen Aus-
llugö-Vereins -G. Albert"* 1907. N. F. 3. Heft.) Conatantinopel 19«)7.

0. KeU. 84 p. m. Abb. 2 M.

Wilsoii. A» B. at the meny of liberiua. Cr. 8. London 19U7,

B. E. King. 388 p. 1 ah.

Wolff, Geachicbtsbilder aus altchristlicher Zelt Borns. Berlin ll**>7,

' Yoaeisohe Buohh. 160 p. 3 M.

Vll. JSthnologrla» greofirraptiia» topogrraphia.
1, Ethnologia, goographia, topographia generalis,

Blanchet, A«. les enceintes romaine» de la Gaule.
BA 1907, IX, p. 191—192 v. 8. R[einachl.

Dlttenberger, W., Kthnika und Verwandtes. H 1907, 11. p. 161— 2:il.

jQayoi'uriSy ^. iY., ronoyotKj ixü X€u fHiygauixu Ainf iatäs- 1^*4A 1906« K. 3,

p. 187—190.

0regoroTi«t9 Geschichte Athens, vide seet. VI, 2.

Gttterbock , K. ,
Byzanz und Persien in ihren diplomatisch - völker-

rechtlichen Beziehungen im Zeitalter Justinians. Ein Beitrag sur
Gfcscbichte des \'ölkerrechts.

Ree: DL 1907, N. lö, p. 947-^049 v. .T. Kolilor.

Hirt. H.. die Indogermanen, ihre Verbreitung, ihre rrhcimat, ihre Kultur.
2. (Schluss-jBd. Gr. 8. Strassburg 1907, K, J. 1 rUbner. V, p. 409—772
m. 9 Abb. u. 4 Karton. 9 M.} geb. 10 M.
Bec: DL 1907, N. 14, p. 874-883 y. Schräder.

Jacobone, ricercho sulla .storia e la topografia di Canosä autica, con
prefazionc di L (

" a n t ;i r c 1 1 i. Cancsa 1905, tip. Roä&ignoli. 119 p.
Ree: RF PJoT. 1. p. III -146 v. Grasso.

Jndenkolonio im ä^yptisclion Arsinoe. AVklPh 1907, N. 15, p. 421-422.

Kait»er, Geschichte der iSamuiteu, vide sect. VI, 3.
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Ethnologia, geographia, topographia Graeciae et colouiaruui etc. 77

KroneTer, J., antike SoliUclitfeldeT in Griechenland. Bausteine zu einer
antiken Kriegsgeschichte. Bd. 2: Die hcllcnietisoli-römische Periode.
Von Kvnoskephalao Ms Pharsalos. Berlin 1907, Weidmanneche Buchh.
XII. 4.V2 p. m. 24 'J'al. u. 2 Skizzen.

Loblond, T., le pays dos BoUovaques. Essai de georrraphie historiqno
et de Dumismatiiiue. (Extrait du „Compte reudu du Boixaute-douziciiie

congrcs arch^ologiaue de Franoe", teaa en 1905, & Beauvais.) Caen
190(», impr.-^dit. Deieeqnes. 28 p.

Heuert, C. Topographie des alten Jerusalem. 4. (Schluss-)!!. : Der
Mauerbau aes Nehcinias, die Akra der Syrer, die Baris Antonia, der
Köuigspalast Herodes d. Gr., die Agrippamauor ii. .lerusaloms alte

Gräber, gr. b*^. Leipzig 1907, E. Haberlaud. Vll, ;i40 p. m.
2 Plänen. 8 M.

Peaks, Norii Ulli et Kaotia, vide soct. VI, 3.

Plbterf E-önigsUste von Megara, vide aect. VI, 2.

2. Ethnologia, geograplua, topograpJbia Graeciae et colonianuii

Qraecanum

Baaer, E. ,
Untersuchungen zur Geographie und Geschichte der nord-

westlichen Landschaften Griechemands nach den delphischen In-
schriften. DiBs. Halle 1907. 80 p. m. 1 Taf.

Bell, Im G»9 notes on a joomev through Cilicia and Lycncmia. Avee
beaucoup de fig. RA 1908, VITT. p. :i90—4ül; IX, p. 18-30.
Ree: ByZ 1907, III. p. aTs-.Wl v. J. S.

Bethe» Ithaka und Leakae. KhMPh 1907, U, p. 326—827.

Gatdiully Bmj Creta nel tramonto deU'elleniamo. BF 1907, I, p. 1—82.

Brabelfli* H«. der gegenwärtige Stand der Ithakafrage. WUPh 1906,

N. 49, p. Id&l—1368.

OUs^ P« X« M« TttB, een lente in Italic en Hellas. Amsterdam, G. L. van
Langenhuysen. 1 ir. 26 c.

Bm.: Mn XIV, 8, p. 302-304 v. K, £. W. Strootman.

Grohn, A., Ithaka und Leukas. I. NphR 1907. N. 9, p. 198—200; N. 10,

p. 217—225) N. 11, p. 241-248} N. 12, p. 265-272.

Oayer, S., aus dem christlichen Kleinasien. Vorläufiger Bericht Über
eine Reise in Kilikien und Lvkaonien.
Ree: ByZ li>U7, LH, p. 'S'il—MH v. J. S.

HofTniann-Kut'Schke, Iranisches bei den Griechen. Ph 1907, II, p. 173—IUI,

Lassei, DelphL Progr. Kronstadt 1906. 14 p. m. 3 Taf.

lUai, B., die Griechen in Sfidgallien. (Schlnss.) JOAI 1906, II, p. 165—182.

Xartes, W. T«, Karten y. Lenkas. Beiträge zur Frage Leukas-Ithaka.
6 Karten. 49x44,5 cm, 44,5 40 cm, 45,5 40 cm, 2 5 >"i2 cm,
2:' ' :m cm u. :-59.5 :U cm. Nebst Text. 31 >- 2.U cm. Berlin, Gea-
^"i rlag. 40 p. in. Abb. In Leiuw.Mappe lU M.

Schulten, A.. Ampurias, ciru« Grieclienstadt am iberischen Straude.
NJkiA 190 <, ö, 1. Abt., p. 0:34—;J46 m. a Taf.



78 £(bnologia, geographU, topographia Italiae et orbis Bomftiii.

Schwabe, E., Athen. l:'2m. 6 Blatt je 63,5 x: 80,5 cm Faibdr.
{Sammlung historischer Schulwandkarton . hrsg. v. A. Balilamus,
gezeichnet v. Ed. Gaebl.er. I. Abt., Ko. (S.) Leipzig l^uT, G. Laug.

15 M.; auf Leinw. m. Stioen 20 H.

Solan. A«, ricerche Spartane. Livoruo 1907, Uiusti. XX« 30«) p.
Ree: Boliol Xnt N. 9, p. 202—20» V. Ck>8taiin.

Tucker^ T. G., life in aucieut Athens. London lUUT, Macmülan & Co. 5 sh.

Beo.: JuSt 1907, N. 1, p. 142.

SaySovMtig, 2., (k A^iinj;. EifA 1906, N. ^\ p. 117—150. 5 niv. xal 8 ttx.

3. Ethnolo«Jcia, ^eograpliia, topographia Iiaiiao ot Orbis Romaiii.

Acher, (*., et T, Leblond, le balneaire gallo-romain de Beauvais. (Extrait
du Compte reudu du deuxiöme congrr.s archeologicjue de France, tenu
en 1905, & Beaavais.) Caen 1906, Delesques. 2X p. avec fig. et planebe.

Armand, le Ehone k Tarascon. Avec 1 planche (Queations Kanuibaliquea).
REA 1907, r, p. 19-21.

Au»feld, A., Neapolis und Brucheion in Alexaudria. Ph LXXII, p. 4til—4&7.

K^.: AP 1907, N. 1/2, p.* 232—233 v. M. Wilcken.

Baedeker, K., Italy. Pt. II. Central Italy and Korne. 14 tb rev. edit.

12. London 1907, Dulau. 7 sh. 6 d.

B^rard, A., Aläaia Isemore. Lyon 1907, Storok et de. 85 p. ayec grav.

— de Pemplacement d^Alesia. Conmranication faite 4 rAcad^mie des
inscriptions et ]>el1es-Iettros, le :)0 novembie 1906. Petit 8. Lyon
1907, Storck et Cie. 27 p. et 1 grav.

Blauchet, A., Ics cTiceintos romainoH de la ( Jau'c (Mtude sur rorigine
d'un grand nombre de vülc» franfaiaos). i'ariä liKl7, Leroux. III,

863 p. avec fig. et planches.

Bolssier. 0,^ l'Afriquo romaine (promenades archeologiques en Aii^cne
eten Tunisio). edition, rcvue et augmentöe. 16. Paris 1907, Hachette
et Cie. V, 372 p. avec 4 plans. 3 fr. 50 o.

Bolkestoiii , H. , de < olonatii Homano ejusque origine. Lex. 8. Dies.
Anisterdaiii Wmj. XV, 192 p.

Jlomaszewskiy A*T«y Wien zur Zeit der Kömer. In : Geschichte Wiens, Bd. 1.

Genters Führer. Nouo Folge der „StKdtebilder und LandHchaften aus
aller Welt. No. 243—245: Kom u. seine Üm^ebuuK- 2. neubearb. u.

verm. Aufl. Mit säblieicben Ansichten, sowie 11 Plänen, Karten n.
Grundrissen, kl. 8^ Bannstadt, Städtebilder-Verlag E. P. Geuter.
Ii, Ui^ p. 1 M. .>ü Pf.

CIrenler, A., habitations gauloisos et villas latincs dans 1a cite des
Mediomatrices. Etüde sur le developpement de la civilisation gallo-
romaine dans une province gauloise. (Bibliothöqne de l'Eoole des
hautrs ctudes. Sciences histor^ques et philologiques, 157« fasoieuleX
Paris lyOC», Champion. 199 p. atec phins et carte.
Kec; AeR N. 99, p. 9;i—9ö v. Ducati.

Julllan, C, Gallia. Tableau sommaire de la Gaule sous la doniination
romaine. 3* Edition. 16. Paris 1907, Hachette et Cie. VIU, 342 p.
illustr^es de 140 grav. d'apr^ les monuments et dHine carte. 8 fr.

^ les Ligures en Koxmandie. BEA 1907, II, p. 174.
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Anti^uitates generales. 8cientia matbematicaet naturalis. Mediciua. 79

Karte des Bömerkastelles Saalburg mit Umgebung. Photograpbisch
bfiATbeHet in der 1urt;hogTap]ii8caeii Abteilung der kgl. preufiisolieii

Landesaufnahme. 1:2500. 42,5x42,5 cm. Farbdruck. Berlin 1006,

K. Eisenschmidt. 50 Pf.

Xlepert^ H,, fonnac orbis antiqni. Mit 8fi Kart., kritisch. Text und
Quellenangabe. N. 13: Peioponnesus cum Attica. N. 14: Phocis,
Boeotia. Attica. Athenae.

Laczü, y., mirabilia Bomae. BeleefQhrer durch Born. Budapest 1906,

Mfüler. 96 p. (üiigari8Gh)L

Xelandra Castle. Report of the Manchester and district branch of the
classical Association for 1905. Edited by M. S. Conway. With an
introduction by E. L. Micks. Manchester lyOö, üniversity Press. XVI,
167 p. 5 sh.

Xerlln, A., rAventin dans i antiiiuit«. iHibliotheque des ecoles fran^aises.

VoL 97

)

Bec: WklPh V.m, N. 49, p. 1335-1336 v. Delbrück. — Bor 1907,

N. 21, p. 4US^410 V. Toutain.

PerHchinka, Frz., das alte Rom. Eine Geschichte und Beschreibung der
Stadt in 88 Bildern mit erläuterndem Text. Wien 1907, A Pichlera

Wwe. A Sobn. 62 p. 1 M. 70 Pf.

BMestft ehartarum Itallae. Hrsn^. Vom kgl. preuas. bistor. Institut u. vom
istituto stoiico italiano. (No. 1.) Regestum Volaterranum v. Fed.
Schneider. Lex. 8». Born 1907, Locsoher & Co. LVI, 448 p. 12 M.

8chinat/, J., Baiae, das erste Lnxusbad der Börner. Teil II. Progr.
Regeuaburg 1906. 44 p.

Ree.: BBP 1907, III/TV, p. 131 W[altzing].

Scliueider. B., Rome; complexite et harmonie. 16. Paris 1907, Hachette
et' Cie. 884 p. 3 fr. 50 o.

SchimMher« K*« zur Besiedcdungsgeschichte des recbtsseitigen Rhein-
nfers zwischen Basel und Mainz In : Festschr. zur Feier des 50jähr.
Bestehens -des röm.-germ. Zentralmuseums zu Mainz.

VIII. Antlqultates.

1, Antiquität« 'S generales.

Altertllmer, dif, un.^erer heidnischon Vorzeit. Nach den in öffcntl. und
Privatsammlgn. beündl. Originalen zusammengestellt und hrsg. v.

der Direktion des römisch-german. Zentrahnuseums in Kautz. V. Bd.
8. Heft. 31x24 cm. Mainz 1906, V. Zabem. p. 231-273 m. Abb.
u. 6 Taf. 8 M.

fustel de Coalanges, der antik.' Staat. Studie über den Kultus, das Recht
und die Einrichtungen (Triechenlands und Roms. Autor. Übers, von
P. Weiss. Begleitwort von H. Schenk 1. Berlin und Leipzig 1906.

W. Rothst^hild. XI, 479 p. 12 M.

Landau, Wilh. v., Beiträge zur Altertumskunde des Orients. V. Leipzig
1906, Pfeiffer. 48 p. 2 M. 60 Pf.

Bec: BphW 1907, N. 25, p. 781 v. Meissner.

2. Soientia mathematica et naturalis. Medicina.

Appel, B., Leonec Medigos Lehre yom Weltall und ihr Verhiltnis zu
griechischen und zeitgenöSBlschen Anachaaungen. I. A6Ph N. F.
XTTT, 3, p. 387-400.



80 Antiqnitates ad ins fmblicum et oivile remqve militsrem perünentes etc.

Cattillo 7 <(aartiellen, B. del, die Angeiilieilkundf in der H('>mer/eit.

Aus dem Span. v. M. Neuburger. gr. 8^ Wien 1907, F. l>euticke.

JX, l'dl p. ni. L'<; Fig. 4 M.

lledekind. A., ein Beitrag zur Purpurkumle. II. Bd. Fortsetzung der
äammluiig von Quellenwerken i. Purpurkimde. Gr. 8^- Berlin 1^(06,

Mayer AlCflUer. XXXII, »79 p. m. Abb. u. 6 Taf. 7 M.
Beo.: BA 1907, IX, p. 189 8. Bleinacb].

Dofonr, Geechicbte der Prostitution. 8 Bde in ie 2 Tin. 5. [Titel-]AufL

I. Bd.: Die vorchristliche Zeit. 1. Tl.: Altertum, Griechen, Die
röm. Kepublik. Drui-..!) v. Adf. Stille. XVI, 211i p. 1902. — 2. Tl.:

Komisches Kaiserreich. Deutsch v. B. Schweigger. 220 p. 1ÖU2.

II. Bd.: Die chriatliche Zeit I. 1. Tl.t Born, Byzanz, Frankreich bis
zum X. Jahrh. Deutsch v. B. Schw e igger. 211p. Lex. 8^ Orofi-

Xrfichterfelde-Ost 19o7, Dr. P. Lang« j im h cid t.

einzelne Bde. 10 M.; geb. 12 M.; einzelne Tie. 5 M.

Bupontf A., Grec et matbömatiquee. MB 1907, I, p. 03—95.

FaTler. A., un mrdecin grec du IT" s\h\e apr^s J.-C. ]^recurseur de la
metnoiic e\}»erimentale moderne: Menodote de Nicomöde. TbiflO.
Paris U)0»1. Uhr. liousset. 3bl p.

Georgiudes, N., la )>harmacie en Egypte. Le Caire 1906. 240 p. avec
planchea et gravures.
Bec: BA 1907, IX, p. 189 S. B[einachJ.

Haa», A. E., antike Lichttheorien. AGPh N. F. XIII, 8, p. 845—,386.

Xispoulet, J. ü., le regime dos mlnea k r^poque Bomaine et au moyen
age. NKH 1907, III, p. H45-.IDI.

BaiUHuaer, F., fiir aniikr \'ulk;mkuiu]e. Progr. Burgliau.st'ii liiuo, -U p.

yille de Mirmoiit, H. de lu, l'iistrologie chez leA Gallo-Komains. (5. article.)

KEA lb07, II, p. i:.5-i71.

Wasseryorsorgnng, die, von Porgamon. WklPh li>07, N. 12, p. 3;tö

—

Siö.

'Wellcome, U. S». anciemie müdecine Xvmi'ique.
Bec.: BBP 1907, N. S/4, p. 156 Masson.

>Villers, H., die römische Messingiudustrie in Nicder-Germanien, ihre
Fabrikate und ihr Ansfuhrgebiet. Mit 6 Abb. BbMPb 1907, I,

p. 183—150.

3. Antiquitates ad ins publicum et ci^üe reinque militareia

pertinentes.

a) Aiitit^uitates ad ius publicum et civile rem^ue militai-em pertijieuLes

generales.

Adam, L,, ober die T^nsicherheit literarischen Eigentums bei Griechen
u. Kömern. Gr. Düsseldorf Hm, Schaub. 220 p. 4 M.

Lebr, E., de la puissance et de la tutellc paternelle d'aprte les princi-
paux Codes de l'Europe. KDI 1907, II, p. 171—210.

Neurath, 0«, zur Anschauung der Antike über Handel, Gewerbe und
Landwirtschaft. Diss. Berlin 1906. 32 p.

Preisigke, F., zur iiuchiühruug der Banken. AP 1907, III, p. 95—114.
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b) Antiquitates ad ius publicum et civile remque militarem

pertiuentes Graecae.

Francof t(* , If . , etnde sur le Systeme dos impAtM dans los cit«^s ot les

royaumes grecs. Plioroa, Eisphora, Syiitaxis. MB 1^07, 1, p. 53—Hl.

Hirzel, R., Themis, Dikc u. Verwandtes. Ein Beitrag zur neschichte
der Bechtaidee bei den Griechen. Gr. b^. Leipzig li^UT, S Uirzel.
VI, 445 p. 10 M.; geb. 11 M. 50 Pf.

HuTelin, F., la solidante de la faiuiUe en Grece et la methodo du droit
compar^ d'apr^s im livre ricent. Paris, Larose et Tenin. 27 p.

Jadeicli, W.« Untersuchuugeii zur atheuischeu Verfaittiungsiresckichte.
RhMPh 1907, II, p. 295-^308.

Taabeaschlagy R.^ die ptolemäischen Schiedäru iuer und ihre Bedeutung
iQr die BexeptioD des griediisclieii Bechts in Ägypt«n. AP 1907, I/II,

p. 1—46^

Weiss, E., Beitrüge zum gräko^ägyptischen Vormimdschaftsrecht. AP
1907, I/II, p. 7:i-94.

ffflek«B, snr DrakonUsohen Verfassung. Ap 1908, p. 85—98.

Wltkowskl
, St., epistulae privatae graecae quae in papyris aetatia

Lagidarum servaiitur. Adiecta est taoula phototypica. Kl. S, Leipzig
lyOÖ, B. G. Teubuer. XXVI, 144 p. 3 M. 2u Pf.; geb. :i M. 60 Pf.

Bec.: BBP 1907, N. 5, p. 166^167 Delattie.

c) Antiquitatiö ad ius publicum et civile remque müitarem

pertinentes üomauae.

Antonio, le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Orogoriano,
ri.riiiogiauo . . . lEHtr. dal Bulletino dell'ifitituto dl dii'itto romanOf
auiio XVIII, fasc. 1—III.) 114 p.
Bec: AG 1906» N. 8» p. 511—518.

Anioldy W« T*t the Roman system of provincial administiation.

, Beo.: BA 1907, IX, p. 190 y. S. BleinachJ.

BelÜHsima, 6. B*« consnlaris scnrra. Benerent 1906, De Martini und
Öohn. p.

Kec: liphW 1907, X. 17, p. 52:5-527 v. Stemkopf.

Boppey A«« le consulat general de Moree et sgs dependances. (Athene»,
Vöron, Medon, Napoli ae Romanie. Patras, Arta.) REO N. 87, p. 18—87.

Buonaiiiici, F., rccitatio sokinnis. AG 190<>, III, p. 131 -140.

derlei, 0., sulla regola caloniaiia (D. 'M, 7). AG 19UG, III, p. 441-^56.

CoUard, Ch«, de lauthenticite de la loi des XII tables. I. BBP läJ7,

n, p. 143-170.

Comil, traite de la possession dans le droit romain pour servir de base
h ime etude comparative des legi.slat'ons modernes.
Bec: Beohtsg^eerd Magaaijn 1907, III, p. ;icO—821 v. Naber.

Egger, R., die Ämterfanfbahn des M. Nonius Macrinus. JÖAI 1906, II,

Beiblatt, p. 62-76.

Gatti, 6., la vera data della .J.ea Inlia Caninia" hvelata da un'isoriaicme.

BJDB liK)ü, I/II, p. 115—117.
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ChannTArnier, A,, le diea aus colombes. B£A 1907, N. 2, p. 186—187
1 hg,

Chud/inski, A., Tod xx. Totf-nkultus bei den alten Griechen. (Gymnasial-
bibliothek. Hrsg. y. H. Hoffmann. 44. Heft.) GOtenlob, C. Bert«Ks-
mann. p. 1 M.

Coinuieliii, F., nova luytholo^ia preca c romana. TtikIucc^o Brazileira.
1<S Jesus. Paris 190(5. (J;iriiior freres. VTI, 4><'\ p. avec nombreuses i?rav.

Cook, A. B., who wad tiie wife of Zeus? Cß 1906, VII, p. at)ü-37b;
Viri, p. 416—419.

Cnmont, F., lee religions orientales dans le paganisme romain.
Bec.: &EA 1907, II, p. 2ü2 v. Badet.

T. D«]ii«siew8kl, dei incerti und dei oerti. AB Z, 1, p. 1--17.

Ehrlich, H«, zor Mythologie. (I. Juni: II. MoStrit; m. *JB0r/«-yeeta;
IV. liüueB; y. Lares.) ZvSpr 1907, m, p. 283—304.

Engreliuann, E., H^raklto et Lines. BA 1907, IX, p. 84—9S av. 1 pl.

et 4 fig,

Friedländer, F., Herakles. SagengeschichtUche Untersuchungen. Unter-
suchtmgen, philologische, hrsg. v. A. Kiesaling o. ü. y. w'ilamO'
witK-MoeUendorfl 19. Heft) gr. 8^ Berlin, Weidmann. X,

eassies, G., Terre-Mtoe et Dresse comue. B£A 1907, p. 184—185
av. 2 fig.

Gandel, >V., de 8teHarum appellatione etlreligione Bomana. I. Tl. Diss.
Giessen 1906. m p.

Heierli, J., der „Feuerbock'* von Wouwil ASchA 1906, IV, p. 271—275
m. 5 Abb.

Helnihold, J., der Atlasmythos und Verwandtes Progr. Mfilhausen i E.
1906. aO p. m. 8 Abb.

Hrivoltn. F., stipnlatio stips et saoramentum. Naples 1906w L. Pierro et
Fils, in p.

Ree: ALL 1907, 11. p. 285—286 v v. Souffert.

Jfiilllanl, C, dis pater et dieu cornu. KEA 1907, II, p. 1Ö5—186,

Kern, 0., der Rebeugott Phokos. AB X, 1, p. 82—87.

Kdrte, A., das Land der Hyperboreer. AB X, 1, p. 152.)

Kropatscliek, Q.. de ainuletorum apud antiquos usn capita duo. Dias.
GreifsvvaM 1907. 72 p.

Koknla, B. C, Alkmaus Partheneion. Ein Beitrag zum lakon. Artemis-
kulte. (Aus: „Philologus".) gr. 8". Leipzig 1907, Diot<?rich. 31p. 80 Pf

.

Mejer, R. M., invthologische Fragen. Berichte. AR X, 1, p. 88—103.

Ot;to, W.j die wirtschaftliche Lage und die Bildung der Priester im
hellenistischen .Vgvpten. Breslau 1907. 70 p.

Paton, W. R., tho Pharmakoi and the story of the fall. RA 1907, X, p.'51—57.

Bauioriuo. F.« mitologia classica iUustrata. 2* edizione. Milano 1906
ü. Hoepli. Xn, 338 p. m. Abb. 8 Ii.

Keinach, S., Hippolyte. AR X, N. 1, p. 17—60.

Robert, Pandora. HPh\', p. 5:i.

— zur Oidipussage. Ap 1903, p. 99—115.
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Boseher, W, H«, ausfOhrliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie. Leipzig I90f5'n)07, B. G. Teubner. Lfg. 53: Pleionos-
Polvxena. p. 2501 -2720 m. Abb.; LEg.54: Polyxeoa-Poaeidon, p. 2421
bis 2880 m. 38 Abb.

Busch. A., de Serapide et Isicle in (iraecia cultis. Disa. 1906. 86 p. •

j

Ree: BphW 1907, N. 19, p. 597—599 v. Deubnor.

Samter, aus der Beligionswiasenschaft. NJklA 190C, IX, 1. Abt.,

p. 667-670.

SckSae. Job., griechische Personennamen als religionsgeschiehtlidhe
Quelle. Ein Versuch. Progr. Düsseldorf 1906. IV^ p.

Ree: BphW 1907, N. 26, p. 821—824 v. K. F. W. Schmidt.

8ctaaltz, W., Studien zur antiken Kultur. 2. ]u. 8. Heft. Altjonische
Mystik. 1. Hälfte, gr. Ö ^. Wien 1907, Akadem. Verlag. XIX, :i55 p.
DL Abb. 7 M. 50 Pf.

Stara-Tedde, G., i boschi sacri deiranticu Roma. (S.-A. aus Bulletino
dcüa Commissione andieologica oomunale di Borna 1905, H. 2.) Rom,
Loescher. 48 p.

Ree: BphW 1907, N. 12, p. 371—372 v. Gerland.

Thomson, A., Prometheus* Bedrag. NTF .XV. 34, p. 105—126.

Tholin, C, die Götter des Martianns Capella und der Bronzeleber von
Piaceaza. (Religionageschichtliche Versuche und Vorarbeiten heraus«
gegeben von A. Dieterich und R. Wflnsch. III. Bd., 1. Heft.)
iessen 190), Töpelinann. 92 p. 2 M. 80 l^f.

Ree.: Mu XIV, 4, p. 145-147 v. O. Wilde. - Befiel XIIT. 8. p. 180
bis 182 V. G. Ferrura. RA lüOÜ, VIII, p. 465—466 v. S. K.eiuacli|.

Weniger. L*. feralis exercitus. B. Das weisse Heer der Phoker III.

AB X, 1, p. 61—81.

WiiMwa* Bmf Kalendarisches; Tierkreiszeichen und Schutzgottheit; Land-
wirtsohaftiiches; Feete. Ap 1903, p. 29—51.

W«lf, H., Die Religion der alten BOmer. (Gymnasial-Bibliothek. Hrsg.
V. H. Hoff mann. 42. Heft.) Gütersloh 1907, C. Bertelsmann. 104 p.

m. Titelbild. 1 M. 50 Pf.

WllBChy B*9 antike Fluchtafeln. (Kleine Texte f. theologische Vor-
lesungen u. Übungen. Hrsg. Y. H. L i e t zm a n n. 20. Bd.) Bonn,
A. Marcus u. E. Wober. 28 p. 60 Pf.

Zehetmaier, Jos., Leichenverbrennung und Leichenbestattung im alten

Hdilas. nebst den verschiedenen Formen der Gräber. (Beiträge zur
Kunstgeschichte. Neue Folge XXXV.) gr. 8^ Leipzig, £. A. See-
mann. Vn, 196 p. 5 M.

LX. Archaeologia.
Annoalre des antiquaires et de l'antiquite (190t;). \{], Sceauz, L. Saint-

Far^eau Bernard. 84, rue du Lycee. 96 p. avec grav. 3 fr.

Archaeologlcal Institute of America. .Sun j>l(Miientarv papers of the
Aiaerioau School of classical studies iu Rome. Vol. I by H. H. Arm-
strong, Th. Asliby jr., H. B. Gross, A. Kahler, Cb. B. Morey, R. Norton,
6. J.>fei£for, A. W. an Buren. 4. New York, Macmillan Oompanv.
230 p. 8 $.

Ree: BphW 1907, N. 17, p. 534—5:^6 v. Eugelmaun.
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Asbby« Th., reoent excavation« in Borne. CB 1906, YII, p. 878—880.

AÜas Herder luetoiie de Tart. Sluatr. London 1907, Sands. Folio. 2B th.

AvIVIndimff des Grabes und der Mumie der Königin Tü WUPb 1907,
N. 12, p. 888-835.

Ansirrabi] Ilgen dee letaten Jahree zu Timgad. WklPh 1907, K. 15,

p. 421—422.

Ballu, A., fouilles arch('olo;^iilue.s d'Algerio eu 190ö. (Extrait du „Bullotiu
archt''oloj^i(|ue.) Paris 19U7, Inipr. nationale. 43 p. avec fig. et plaiicl««.

Bandoniii) M., «iöconverte d'une lu-cropolf gallo-roniaiiie ä puits funeraires

k Apremoüt (Veudeej. La ßoche-sur-Yon 1907, Ivounet. 55 p.
ayee 11 fig.

Becqnet, A., bol en bronae ömailU (II* siöole) trouv^ dans une tombe
romaint' ii la Plante (Nanuir). La bijouterie chez les Francs (Y** et
VI« Bittcle). Les poiidaiits d'oreillt's. Tete en Itron/.o (Ih' siecle) trouvee
Ä Mettet (Kaiiuir). TireR u part du t. XX\ I des Anna les de la iSociet4

archeologimie de Naiuur.
Beo.: BBF 1907, N. ä/4, p. 134^135 v. Bemy.

Behn, Frdr., die ficoronische Cista. Archftologiscbe Studifi. Mit 2 Taf.
in Avitotvp. Leipzig, B. G. Teubner. HO p. 8 M.
Ree: Rcr lUuT, N. p. 442—448 v. de Uiddrr.

Benndorf, O«. i^rzstatue eines griechischen Athleten.
Ree.: RA 1906, VIII, p. 459 y. S. R[einach].

Besnier, M., Ics catacontibes de Korne. L Leur Histolre dana Panti-
quitö. Bevue des Conra et Conf^noes 1908/4, N. 18, p. 27—89.

Blinkenberf, Chr., et F. Klndi, ezptoration archeologiaue de Rhodea
(Fondation Carlsborg). Quatrieine rapport. Acad. R ovale des 0(uencea

et des lettres de Lauemark 1907, p. 21—47 av. fig. ol—56.

Ree: BphW 1907, N. 24, p. 758-7r.O v. HiUer v. Gaertringen.

Blume, Th«, der Hildesheimer Silberfuud. Unter Benutzung der grund-
legenden Sobriften von H. Holser, sowie der Arbeiten von J. Leasing,

H. Graeren u. Bd. Baumann. Hildesbeim 1906, A. Lax. 47 p. m,
Taf. 2 M.

Bobean, 0., sepultureH gallo-romames a X'alleres et k Ligniferes (Indre-et-

Loire). (Extrait du „Bulletin archeologi(iue".) Paris 1907, Impr,
nationale. 12 p. avec. fig. et plancbe.

Brudenbnrg) E*« über prähistorische Grotten in Phrygien.* Dias. 4.

Marburg 1906. 17 p. m. 28 Fig.

BlHetbi de la commission archeologiaue de Narboune. Ann''» 1907
(ler semestre). Narbonne 1907, Caülard. T. 9. p. LV k LXV Ii et

Calderini, A.. di un'ara greca dedicatoria agli dei inferi exi^itcnti uel

Museo arcneologico di Mtlano. Milane 1907, II. Hoepli. 34 p. oon
due travole.
Ree: Bofid XTIT, 12, p. 281 v. Solari.

Carton, le sanctuaire de Tanit k Ll-Keuissa. 8.-A. aus Memoires presentets
par divers savauts k TAcademie des Inscriptions. T. XII, 1.

Reo.: BphW 1907, N. 15. p. 470—471 v. Schulten.

CfttelagQC general des antiquites egyptiennes du Musoe du Caiie.

28: Statue.s de divinites par G. Daressv. T. 1. 2. 24: Statues et Htatu-

eitcH de rois et de particuliers par G. Legrain. Tome I. 4^ Le Caire
1906. Leipzig, K. W. Hiersemann.
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Catalogne geuerai den autiquites egytieime» du Muaee du Caire. Vol.

XXaUI. NO8.28100—^28120. Pierr«, LacauiSArcopha^esant^ieiu«
au nouvel empiie. Tome II. 2. faso. Le Caire 1906. p. 7<—207 m. Fi<;.

20 M. bO Pf.

— des vases Cvpriotes da Mit8^ de Constantixiople par G. Nioole. Gent vp,

KOBdig li>07. p. a fr.

Caochemö, V., descriptions des fouilles archoologioues executees dans la

forf't de Compiegiie soiis la directioii dv M. A. ue Roucy. partie:

Leö cimeti^ireö gallo-romaiiif*. 4. Compiegue 1906, iiupr. du Progres de
rOise, p. 91—117 av. 10 pl.

Ckanel, foulile» de Moutreal-Lacluse (Aiu). Aunees 11)05— 190t>.

Bee.: RA 1907, IX, p. 190 S. RLeinach).

Chat^llier, P, du, les epoiiues prehistoriques et guuloitjes dans le finiatöre,

Iiiventaire des nionumente de ce d^partement dee temps prähiatoriques
k la fin de rdccupation romaine. 2® edition, revue et angllient^e.
Reimes U»tiT. Plihon et Hominav. 891 p. et 38 planches.

Collectioii Strozii* Medaillea Grecques et Romames. Home. 197 p.
av. 21 pl.

CoKor», P. ot R., huttes <r;niloises. RA 11^07, JX, p. 178.

ConipU'!» reiiUuH et Memoire« du comite archeologiuue de Senlis. 4® serie.

T. 9. (ADU^e lUOO}. Öenli» 1907, Dufreöüe. XIX, XiV, 334 p. avec
tableau et carte.
•

Coafi^g arch^ologique de France. Soixante - domdöme seaeion tenoe 4
Beauvais. en 190'), par la So( it'to fiinivfiise d'arch6ologie. Paris 1906»
Picard. LIX, 722 p. avec fig. et planches.

Conie, pro Pergamo. HPhV, p. 21- 36.

Cimont, Fr. F., .studia Pontica. 2:'Voyage d'exploration archeologiqne
daiis le PoQt et la Petite Anuenie. Bruxelles 1906, H. Lamertiu.
p. 107—876.

Beclielette, J., la pemture corporelle et le tatonage. RA 1907, JX,
p. 50 av. 4 fig.

Beonna, W., aar ime t6te en terre oaite de TAntiquarium de Berlin.
RA 1906, Vm, p. 402-406 av. 1 pl.

— deux potiers de T^poqne liell&uatiqiie. Askl^piadte et Azirton. BEG-
N. 87, p. 1—9.

— oenochoe de at^le göometrique. NTF XV, N. 3/4, p. 127—130 av. 2 fig.

— Btatue en terxe coite du Miu^e de Catane. Aveo 2 pL HEA 1907, II,

p. 121—131.

BisseL K., der Opferzug der Aza Pacis Augustae. Progr. 4. Hamborg
m*. 18 p. ni. Taf.

«» o-

BreMel. U.« fUnf Goidmedaillons aus dem Funde von Abukir. Lex.
Berlin 1906. 86 p. m. 4 Taf.
Ree : BEG N.137, p. 10^-104 Seymour de Riod.

Itaetti, F., sul Dioniso della Gigantomaehia di Pergamo. RA 1906, Vm,
p. 409-~412.

Itabn« eine Giebelkompodtion aus KeapeL HPhY, p. 94—05.

Dm, J., das korinthische Gapitell in Phigaleia. JÖAI 1906, N. 2,
p. 287—294 m. Abb.
BibUoilMoa philologie« elMtica. 1907. II. 7
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Engel, A.. et P. Pftrts. une fortereese ibdrique k Omna. Eztrait dee
Nouvelles Archives des Mission» A. XIII, p. 857—490.
Ree: REA 1907. II, p. 203 p. Kadet.f

Enfft'lmann, R., imids de'tisscrands. KA 1906, VIIl, p. 4'>:^45-l av. 8 fig.

fing^elmann, R., .lahi osbericht über Arcliäologie. Jahresber. d. Phüol.
Vereins zu Berlin 1907. In: ZG 1907, IV, V, p. 90—113.

Beeprochen sind folgende Schriften: L. Bloch, römische Alter-
tomskimde ; L. Bolle, die Bnhue des Äschyliis; St. Cybulski,
Kultur d. Griechen u. Römer; R. C. Fl iok Inger, Plutaroh as a
source of inform ation ou the Greek theatre; A. Furtwilugler,
die Agineten der ( > I \ ]>totliek König Ludwigs T. nach den Reeoltateii
der neuen l)ayorischen Ausgrabung; A. r"'urt \vä ri g If r, die Be-
deutung dnr (rymnastik In der griechischen Kunst: O. Hense. die
Modifizierung der Maske in der griechischen Tragödie, _'. Auflage;
R. Knorr, die verzierten Terra sigillata-Gefflsse von Cannstadt und
Köngen-Grinario ; A. Kr>ster, das Stadiuni von Athen: H. Loeper,
das alte Athen, erklärender Text zu den Cibulskischen Tafeln XIV*
und XrV^; R. Luckenbach, die AkropoHs von Athen, 2. AufL:
H. Luckenbach, Kunst u. Gescliichte; Meckel, Bilder aua der
Ingenieurtechnik; A. Michaelis, die archaeol. Entdeckungen des
19. Jahrh. ; A. M ö 1 1 e r , die bedeutendsten Kunstwerke mit besouderer
RfldDriclit auf A. Zeebes Lebrbuch der G^escbicbte susammengestellt
und bildlicli erläutert. Teil I: Das Altertum: F. Prix. Athen,
Bilder zur V'eraiischaulicliiing der topographischen Verh'ilfTiisse der
alten Stadt und ihrer la rvorragenden Denkmäler, zusaniuieugestellt
und besproeben; C. Robert, zinn Gedilcluiiis von Ludwig Ross:
A. Sc h vva rze n b erg . I.r-itfailen der römischen Altertttmer. 2. .\ufl.

W. Wägner, Rom, Geschichte des römischen Volkes und seiner
Kultur, 8. Auflage von O. E. Schmidt.

FOlzer, die Hydria. Ein Beitrag zur griechischen V aseukunde^I, IV.)
Disa. Bonn Vm. 120 p.

Fontrier* A., antiquites d'Jonie: VII. Topographie de Smyrue; la fontaine
KAjiESlN', le MÄlte. REA 1907, II. p. 114—190, av. 1 pi

Frtthllch, ein interessanter Stirnziegel der XI. Legion v. Vindonissa nebst
einig. )i (>inleitenden Bemerkungen. Lex. 8. Aaran 1907, H. R. Sauer-
länder & Co. 20 p. m. 2 Taf. ]£. 1.—

Führer durch die kgl. Staatssammlurm' vaterlftndischer Kunst- u. AUer-
tumsdenkniäler in Stuttgart, 2. Aufl. Stuttgart 1906, H. Lindoinaun.
XI, IL'Ö p. m. 25 Abb. u. 1 Grun.lriss. 70 Pf.

Bec.: WoKor 1907, II, p. eS—65 v. DrOck.

Faiiw&ng'ler, A., u. 0. Reiehhold, j^riecbiscbe Vasenmalerei. Auswahl
hervorrageiidfr Vasenbilder. l nveranderliche Phototypie - Repro-
ductionen. II. Serie, Lfg. 3. Manchen 190(>, J. Bruckmann. 10 Taf.

VI. Text. 40 M.

GaU, K., /.um Relief an römischen Grabsteinen. I. Teil. Progr. Poia
1906. '^^ p.

Ctoffroy, («^ las mtisees d*EuTope: la sculpture, au Louvre (Chap. VI:
Gröce. Gap. VII: Etrurie et Borne). Paria 1906.

0ertz, M. (i., et gra*'<k Oldtidamindesmaerke (tir. a part du Bulletin de
TAcadeniie rovale de Danemark, VM\. N. 5, p. 315—322).

Wvr : l?rr l{>07, N. iM. p. 447 14^ v. Mv.

Goldmauu, K,. die Ravennatischen Sarkophage, (Zur Kunstgeschichte
des Auslandes. Heft 47.) StraÜburg lÜOÜ, J. H. E. Heitz. m p. ö M.
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Clrueber, F., vorläutigd- Bericht über ütiteräuchung der Pergamenidoheii
Wahserhituiiiren. Si'rA 19(K;, XLVIII, p. 8:38—840.

Graef-Jeaa« eiu Kapitel zur gnechischeu Plastik. HPliV, p. 94.

Oralndor , P. « les fouilles de Tinos en 1905. At6C beaooonp d*üli]8tr.

MB 1907, N. 1, p. 5—öl.

Ha«ger, F., ApoUon oder Athlet? JÖAI 1906, U, p. 279—287.

H^ron de yaiefowe, A., petites notes d*aich6ologie. IV. (N»* 21 & 24).

Nogent-le-Botron, Daupeley, Goayemeur. 18 p.

— et B« lllelieii) Mue^ du Louvre. Ddpartement des antiquitda greo-
ques et romaines. Acquintioiis de Tannäe 1906. Paria 1907, Daupeley-
GouTerneur. 10 p.

Hiller y. GaertriageB, F«, Zeaaaltar ans Faros. SPrA 1906, XLIU,
p. 786—7.^8.

Airzel, Bericht über den archäologischen PfiDgatferienkurs in Bonn und
Trier. Progr. 4. Urach lÜOö. 23 p.

Hubert, H., la ( ollection Moreuu au Moste de Saint-Oermain. (Suite.)

KA im, VlU, p. 337—371, av. fig.

Jacqiiier, H., note sur la decouverto de saiimon.s de ploinbs romainB an
Coto Fortuna (Province de Murcie). KA 1907, IX, p. 62.

Jonlin, L., les etablissetnr nts antiques da basain sup4rieur de la Garonneü
KA 1907, IX, p. 94—118.

Jolliuu, C, notes gallo-romaiueB: XXXXV. Vo-contü. UEA 1901, II,

p. 172-174.

Jünge, T«. die Darsteliuugen der Löwenjagd im Altertum. Dias. Giessen
iSfOo. 83 p* 2 M*

KSrte, A., zu den Bechern von Vafio. JÖAI 1906, II, p. 294—295.

Aovoovn'orng A'., ' avaaxaurj {Puktutuv jduov iv Böi^tt). 'EtpA 1907, N. 3,

p. 211—240 m. 4 T^f. u. 15 Abb.

Srenker, D., die Aksnm-Ezpedition. (Rede auf dem WinokeUnannsfeat
der Arch. Gesellschaft zu Berlin.) I. AA 1907, I, p. 85—62.

-
• Ree : WklPh 1907, N. 17, p. 46Ö—478.

Knbitscliek. W., ein Sarkophag aus Dodea. Mit 1 Abb. JÖAI 1906,
II, Beiblatt, p. 87.

Kukula, R. ('., Alkmans Partheneion. Ph 1907, II, p. 192—200.

Lang, A«9 an onyx cameo. KA 1906, VIII, p. 449 av. 2 fig.

Lang'e, K. , das "Wesen der Kunst, nnintizflge einer ilIusionisti.-*chcn

Kunstlehre. 2. Aufl. Berlin 19U7, (i. Grote. XXVI, 068 p. 10 M.

liindeoHchmltf^L«, spätrömiHcher Uelm. In y^Ti'iQ Altertümer unserer
heidnischen Vorzeit V, 7, p. 222—226 m. 1 Taf. u. 6 Abb.

Lacai»9 H«, die Ganymedötatue von Epheaos. JÖAI 1907, II, p. 269—277
m. 1 Taf. u. 3 Fig.

Maodonald, 0., and A« Park, the Roman forts on the Bar Hill, Dum-
barton shire. With a noto on the architectural details by Th. Boss.
Reo.: JHSt 1907, N. 1, p. 136—137.

Mayence, F.) fouilles de Dolos en 1906. BBF 1907, I, p. 5~6.
7»
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Tontain, J. , nouvelles dt'fouvortcs Mir la voie de ('apt>a ä Tiirri*
Tamaiiöiii. liapport. (Kxtrait du „Bulletin aicheoiogique'".; i^aria-

1907, Impr. nationale. Up.
ToovPToe, ^HQtüs inl Bluv,>,. (1 (tx.) *E(pA 1906, 111, p. 243—248.

Yercontre, A. J., les basreliefs de l'autel des Nautae Pariaiaci. BA 1907,
IX, p. Öl—87 aT. 3 fig.

Vesly, L* de, .st'itultur. ^ Jecouvertos k Charleval et ä Morgny-la-For€t
(Lure). (Kxtrait du „Bulletin aroh^logique**.) Paris liK)7, Impr.
uatiouale. 4 p.

Vill<'fosKe, A, H. V., udditiou k la note sur la decouvorte de saumon.-*
de ploinb romaiu» au Coto Jb'ortuiia par 11. Jecquier. KA 11M)7, IX,
p. «d—68.

yiolller, D., fouillea ez^otte par les eoins da Muaäe National. (Suite.)
ASchA 1906, N. 4, p. 257—27U, av. 19 fig.; p. 286—288.

Wetti.sinann, K., sur Erklirung^dee Ostfrieeee des Parthenon. A 1906, IV»
p. Ü19—ö2:'..

W'int«'r, F., die Kilitimo aller Zeiten, von der Steinzeit bis zur Gegen-
wart. Kiiie Saiumluug von Abbildungen mit erläuterndem Text.
Leipzig 1907, L. Degener. 12 p. m. 84 Taf. 40 M.

Woltern, r., Darsstciluiigun doa Labyrinihö. SMA 1907, 1, p. il3—l:i2

m. 3 Taf.

X«9 the preeenration of ancient wall paintiuga. RA 1906, VIII, p. 451—452.

Xacher, Alb., Rom als Kunststätte. Mit 12 Vollbildern. 2. Anfl. (Die
Kuust. Sammlung illustr. Monographien. Hrsg. v. Rioh. Mutner»
18. £d.) kl. Berlin, Marquardt & Co. 68 p.

Kart. 1 M. 5ü Pf.; geb. in Ldr. a M.

X. £pl£^raphlca,Numismatica, Palaeog^raphica,
Papyroiofi^ica.

Allotte de la Fuje^ observations sur la numismatiqne de la Perside.
Paris 1907, Impr. nationale. 19 p.

BMsiy D», papiio Eioolanese inedito. RF 1907, II, p. 257—809.

Berger, P,, inscription.s punioues de Carthage. (Extrait du „Bulletin
archeologique''.j Paris li^of, Imprimerie nationale. 4 p.

Bissinger , K. , Funde römischer >rnnzen im Gron^herzogtnm Baden.
2. Verzeichnis. 4. Karlsruhe lUUtJ, (I. Braun. 2ö p.

Bormaun. Bronzeinschrift aus Lauriacum. JOAI 1906, II, p. 815

—

321
m. 1 Taf. u. 1 Abb.

Bnmsmid, J., unedierle Müuzen von Dazien und Moesieu im kroatischen
Kationalmuaeum in Agram. WNZ IkOO, I, p. 1—16.

Gagnat, B., etH^Besnlerj revue des publications^pigraphiquesrelatiTea
4 Pantiquitö Romaine. Juin-Decembre. RA IMM», VUI, p. 469—495.

— — l'annee ^pigraphique. Revue des puhUcations epigraphiques rela-
tives a Tantiquite romiiino (anne 19U6). Paris 1907, lior. I^ronz. 74p,

Capps, E. ,
cpigraphiciii problema in the history of Attic comedy.

A.IPh 1907, 11, p. 179-^1'jy.

ClaJUn, syntax of the Boeotian dialect inscriptions, vide sect HI, 3.
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Clermont-Gaiuieao, M., nouvelles inscriptioiis palmyrinieimeB. RA 1906,
VIII, p. 255i-267 »V. 2 fig.

Corpus inscriptionum latinarum, consilio et auctoritate academiae litte-

rarum regin»^ liorus^'^ioao «ditum. Vol. XIII, partis II fasc. II. In-
criptiones triuiu CTalliuruni et Germaniarum latiiiae, edd. Otto Hirsch-
fdld et Carol. Zangemeister. PartiB II faRc. II. Inscriptiones
Gerinaniac iiif(>riori.s ed. Alfr. Doinaszcwski. Miliaria Galliarnm ot

Germaniarum edd. Th. Momrasen (f), 0. Hirschfeld, A. Dorna»"
zewski. 40,5x29 cm. Berlin, G. Reimer, p. 31—iJ8 u. 505—713.

Kart. 28 M.

Sitreiiu 8.., tiotes on eomeGreek literary papyrl dunstiania 1906, Jac.
Dvl)\va(l. 13 p.

'Hoc: WklPli 1906. N. 50, p. 18ü:3 -1365 v. Crönert.

£DsrelDiann, R., lateinische Inschrift aus Afrika. BphW 1907, N. 15,

>. 478-479.

Fraenkel. S., zu No. 735 der Oxyili.vnchus-Pap. (IV). AP 1907, I/Il, p. 17k

«oodspeed, K. J., Field Museum inscriptions. CPh 1907, III, p. 275-280
av. 4 fi;^.

Oraindor, F., iusi.riptions dt>s ('vcladcs. BBP 1907, N. 2, p. 97—113 av. fig.

<aaudermann, G«, lateinische Inschrift aus Afrika. KhMPh 1907, 1, p, 1.57— 159,

Haaptro^el, F., die dialektischen Kigenttlmlichkeiteu der Inschriften von
Thpra. (1. Teil Vokalismus.) Progr. Cilli 1906, 81 p.

Hill, G. F., Dr. Haeberlin on the earliest Roman coiiiage. NCh 1907,

£ p. 111—120.
— Romain coins froui Crovdon.

Rf'C. : WNZ 1906, p. -253 v. Krnst.

Hiller v. Gaertringeu. F., Inschrift von Rliodos. JÖAI 1906, II, Bei-
blatt, p. 86—88.

— vide Inschriften v. Priene.

Insehiiften von Priene. Königliche Museen sn Berlin, ünter Mitwirkung
von C. Fredrich, H. v. Prott, FT. Schrador. TIi. Wiogand u. H. "Winne-
feld hrsg. vmn F. Frhr. ITillpr von Gärt ringen. 4, Berlin 190'*..

G. Reimer. XXIII. 312 p. m. 81 Abb. u. 3 Beilagen. 25 M.
Ree.: BSP 1907, N. 3/4, p. 123-128 t. Graindor.

Ittscriptiones grsBcse ad res romanas pertineiitee auctoritate et impensin
Acadomise inscriptionum et litterarum hurruxTiiorum collect* et odita',

Tomas tertius. Fase. 6. edoudum curavit K. Cagnat, auxüiante
O. Lafaye. Grand in-8 k 2 col. Paris 1906, Leronz. X, p. 561 k 694.

Kaecllloro, T*. il sincretismo religioso e Pepigrafia. RA 1907, IX,
p. 141 157.

Macdonald, G., Homan medailions in the Hunterian colleotion. WNZ
1906. p. 2.'. ;^2:)4.

Mahaffy, J. F., Magdola-papyri XXXV [ I aud XI. AP 1907, JfU, p. 56—59.

— a new inscription. AP 1907, I/II, p. 167—168.

Xafser, G^rammatik der griech. Papyri, vide sect. III, 3J)

Mc Clean, J. B., the true meaning o! 4» on the coinage of Magna Graecia.
XCh 1907, I, p. 107-110.

Fick, grioch scho Manzen aus der Sammlung Weber in Hamburg.
HPhV. p. 88 90.

Pick, numismatische Beitrüge zur griechischen Kunstgeschichte. HPhV,
p. 90—94.
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Baeder, H«, Papyru«fund©ne i El-Hibeh. NTP XV, 2, p. tJ5—72.

BelBach, A* J., bulletin epigraphiiiue. REG N. 87, p. Sl—96.
— le« manuBcrits Morj^an. RA 190R, VIII, p. 452—458.

Beisch, Urkundeu draiimtisciiLr Auifülauiigcu /.u. Athen. ZöGy 1907,
IVf p. 2b9^-815.

Kigtntl, B., fra i pupiri di Ravenna. U papiro Marini XC. Roma 1906^
Tipojj^rafia Sociale Polizzi e \'al.'ntmi. is p,
lioc: BJ]>K V.m, III, p. 120 V. V. A. R.

BobinsoOf !>. M., new inscriptioua from Sinope. AJPh 1906, TV, p. 447—

4

"a>.

*Plofittfo{, K., (myau^al ix i^g *Axffon6ltwt. 'JufA 1906, III, p. 189— l!*e;.

Saiivatro, H. E,, notos numi.^matiques. (Extrait <]\i „Bulletin rlr !a SociVte
aca<h jiiique(ieBoulogne-8ur-Mer", t. 7.) Boulogne-sur-Mer, üam&m. 12p.

^cheiik], Bühnenurkunden, vide soct. V'III, 5.

SchulthesBy 0.» zu BGM 347 I. AP 1907, I/II, p. m.
Spie^elhorg, W., deniotischo MiMselien. In: Reo. de trav. tel. A laphil.

eg. et aH.svr. XXVIII (190»;).

Ree: Al^ 190^, 1 Jl, p. 2(;4-L>(;5 v. V. Wilcken.

Stein, A., zu Conijiarcttis Militainirkuntlo. AP 1*J07, III, p. 1(55— 167.

Sturtevant, idem a i><l<'iii in Latin inscriptioiiH, vido sect. III, 4.

Tbiot, L., Ic's inscriptiona cn miroir «ur poterien gallo-romaiue^ dans
rOise. (Extrait du Compte rendu du soixaute-douzieme oongres
archeologique de France, tenu en 1905, A Beanvaia.) Caen 1906 impr.-
edit. Deleeqaes. 6 p.

ZtQAivTfif, 17. r., BvC»vumtn (myQtttph iu Nafov, ByZ 1907, 1/U, p. 285—286.

Tiereck, P., die griechiKchen Papyrosorkunden (1899—1905). BuJ 1906^
XI, p. 3Ö-144; 14Ö-240.

IfaTre, W., inacriptiona d'Ayencbes 0* artiole). ASchA 1906, N. 4,
p. 276—2<8.

Webb, P. H., the reigu aud coinage of Caruslus. NCh 1907, N. 1,

p. 1—88 m. 5 Taf.

Wilcken, ü., zu den Magdola-Papyri. AP UK)7, III, p. 47—55.

— aus der Strassburger 8aniiulung. AP 1907, III, p. llö — 147.

— 'Eniaxtouiay eine neue Papyru^quelle. AP 1907, LH, p. 163—165.

— anm Leidenais Z. AP 19o7. I II, p. 172.

— Papyrusurkunden. I. Class. Philol. I, p. 107 ff.; II. Mel. Nicol 187;
III. Mel. Nie. 19;^; IV. P. BruxcUensis I; V. Stud. Pal. I (4), p. 53/57;
Vn. Stnd. Pal. I (4), p. 114; VIH. M«. Nie. 555; IX. P. Hibeb I;

X. P. Theod. Inv. 15: XI. P. Aphrodite: Nachträge zum ürkundeD-
Referat Archiv III 502—569. AP 1907, PH, p. 173—189.

Wolf, J., aufl Inschriften n. Papyren der Ptolemaierzeit Progr. Feld-
kirch 1906. m p.

Z6it><chrift, numismatische, hrsg. v. d. nuniiamat. Gesellschaft in Wien
durch deren Kedaktionskomitee. 38. £d. Jahrg. 1906. Mit 2 Taf. u.

26 Abb. im Texte, gr. 8« Wien 1907, Mana. XVI, 808 p. UM.
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Yerzeiehois der Abkürzungen.

AA Arohftologifloher

Anzeiger.

Abb - AbbiMuii«?*'!!.

Abb = Abhaiulluii^^i'ii,

Acftd= Ac:i(iemy.

Ad = Acndt'inie des In-
»criptious.

ACSt== Atti delGongresBO
interna z. di aciense 8to-

rich.' 1903.

AE— Arcbaeolugiai £r-
tetitft.

ApR ^ Atone e Roma.
AG .\rcbivio fiiiiridico

,Filippo Seraliiii"^ da
£. Serafini.

•AOPh Archiv f. Ge-
schichte d. Philosophie.

AJ=Archaoological Jour-
nal (Royal Archaeol.
Instit. 0/ Great-BritaiD
a. Ireland).

AJA =s American jounial
I

ff archaeology.
A J Pb Americaajotinial

of philology.
AI\ -Atti d. R.l8titato

Vt'TIt'To.

ALL— Archiv f. lat. Lexi-
cograuhie U.Grammatik.

Ann— Amuüen, Annales
etc.

Anz = Anzeiger , Auzei-
j

gen etc.

Ap== Apophoreton. Der
[

aT.VII Vorsammluup

!

deutscher Philologen u. i

Schalmftnner überreicht
|

von t]ev riraeca HaUen-
sis. B.rliii 1903.

AP= Archiv für Papyrus-

'

furschung a. verwandte
1

Gf'biete.
'

ABANS =^ Atti della K.
\

Aeeademia dei Lincei,
{

Notizie degli Scavi.
AR =^ Archiv für Reli-

gionswissenschaft
Areli— ArchiVf Atchivio

AiscbA —- Anzeiger f.

Schweiz. Altertums-
kunde.

ASt= Archiv f. Stenogra-
phie.

AStSO» ArchivioStorico
per la Sicilia Orientale.

Ath Athenacum
B =^ liibliotheca phiiolo-

gica classiea.

BACT = Bulletin arch6o-

iogiquc du Comit^ des

travaux bist, de scientif

BAD — Bulletiao di ar-

cheologia e storia Dal-
mata.

BAG = Beiträge zur alten
Geschichte.

BavrGy — Blfttterf. bayr.
ö-jonnasiilscbulwosen.

BBP Bulletin biblio-

graphiaue de pedago-
giqne an Maa^e Beige.

BCAC Bollettino deTla

Commissione Archeolo-
ÄicH Comunale di Roma.
JA = Bulletin de la

ir)niini<-;tmi Imp<'rialt>

urch('ob)gicjUC. 'Izvesti-

ja iraperatorskoy ar-

rht'ol. kommunü.)
BCl 1 Bulletin de corres-

uoudauce heilenique.

Bd» Band.
Beitr Beiträge.

Bor Berichte.

BJ = Bonner Jahrbücher.
BJDR ^ Bu lettino dell'

latit. <li niritfn Ilumaiio

BKIS= Beiträge z.Kunde
der indogermanischen
Sprachen.

Bl -Blatt. Hlättor etc.

BMIl - Bulletin des mu-
8«'m«s royanx des arts

decoratifs et indnstriels

}i Bruxellea.

Bohcl = Bollettino di tilo-

logia classiea.

Boll = Bollettino.

BphW— Berliner philobi-

ffische Wochenschrift,
BS(}=r Berichte über die
Verhandlungen der Kgl.
Sächs. Gf^ellmbaft d.

Wissenschaften, i'li i l< >!.-

bist Klasse.
BSI Hiblioteca delle

scuole italiane.

B9NA Bulletin de la
Societe nationale des
antiquaires de France.

Bull BuUctin.
Buer <s Bulletin eritique.

BuJ = Bursian - MÜller'B
Jahresbericht.

ByZ^ ByzautinischeZeit-
schrift.

C= Centralblatt.

Cat Catalog.
CeN ^ Classici e Neulatini.

CMF - Ceskc Museum Fi-

lologick^.

Coram - Commiesion.
CPh ^ Classical PhUo-

logy.

CR »Classical Review.
CRAI Coraptos Rendus

de l'Acad^mie des In-

acriptions et Beiles-

Lettres.

Cu - (La) CnUura.
I>i88. _ Dissertation.

DL= Deutsche Literatur-

zeitnng.

EPhK = Egyetemes Phi-
lologiai Közlöny.

Et Ktudes.

Fase = Fascicule etc.

FFL = Frau Filoloffiska

F5reningen i Lund.
FH -= Festschrift £&r Otto

Hirscbfeld.

FO = Filologiceskoje
Obozrcnije.

Ges — Gesellschaft.

Gesch — Geschichte.

GGA = Cröttingische ge-
lehrte Anzeigen.

Gi = Gioniale.

r;;.X:i( hr Nachricht. v.d.

Kgl. Gesellsch. d. Wis-
senschaft, s. GOtdngen.

Gy Gjrmnasinm.
H — H'-nnos.

Ha = liermathena.
'Ao 'AouoW«.
HG === Das Hnmanistisehe
Gymnasium.

HJ ^ Historiaches Jahrb.



9Ö Verzeichnis der Abkürzuugeu.

HPhV Verhandlungen
der 48. Veraammlung
deutscher IMiilologen u.

SchulmUuuer in llam-
burg vom 8. bis 6. Ok-
tober 1905.

HÖt = Han'ard atudiea
in classical philology.

flV = Histor. Vieitel-
jahrsaehrift.

BZ » Iliätor. Zeitächrift.

J= Journal.
JAN — Journal interna-

tional d'archeologie uu-
mi8inati(}ue.

Ibd — Ibidem.
JDAI = Jahrbueh des
Deutschen Archäol. In-
stituts.

IF — Indogermanische
Forschung«'!!.

JUt' = Jahrbuch des
Freien Deutschen Hnch-
stifts Franlifurt a.^I.

JHSt---JuunialofllcUenic
studies.

i

JMV = Journal «hs Mi-
nisteriums für Volkn- 1

aufklÄruug ^Zurnal mi- •

nisterstva narodnago
{

proBvestM'iiija). Abt. f. |

klass l'hilol.

J^^I = Jahreshefte des .

Osterr. Arehftol. Insti-I

tUtH.

JPh .Inuni. tif pliilolof^y.

J8=^ Journal dct« savauts.
KGV = Korrespondens-

|

Blatt «b's («t'r>amt Ver-

eins d. Deutscheu Ge-

,

schichts- u. Altertums-

'

vr'reine.
,KWZ = Korrespondenz- '

bhitt der Westdeutschen
,

Zeitschrift f. Geschieht«
und Kunst.

LF = Listy til<il«><^ifke.

LZ — Litrrai i.-thes Zeu-
tralblatt.

MAH - MrlaiiircH d'ar-

cheolugit* et il histoire.

llAI = Mitteilungeu de»
Kais Detitsclien .\r-

fhsieolofxischcn Insti-

tuts, Atheu. Abteilung.
|

HAZB Beilage zur
Mün(*hiu>r Allgemeinen
Zeitung

MB — Musee Beige.
,

MHL »I Mitteilungen aus
dt-r hist(»r. Literatur.

Mh Seh ^ Mcmatssehrift
für höh. Schulwesen.

Mn = Mucmosyne.
Mon Monat-ssehrift.

MP ^ Monuments et Me-
moireB ete. (Fuudation
Piot

)

MKI —= Mitteilungen de?«

Kais. i>)eutäeheu Ar-
ehaeologisehen Insti-
riits. Köm Abteilung.

MSA = Memoires de In

Soeiete Nationale de.s

Antiquaires de France.
MSL — Memoires de la

bocietc de linguistique.
Mtt =B Museum.
MZD - Mitteilgn. d. Zcu-

tr;iIkommi.«<8ion z. Kr-
furnehg. u. Erhaltg. d
Kunst- u. hist Denkm.

N = Neu, iiew ete.

NA -= Ntio\';i Aiitolo^ia.

Naelir Nachrichten.
NBAC ™ Nuovo Bulletino

diArcheol<«jj;ia rristiana.

NOh » ^uiuismatic
Ohronicle.

NF Neue Folge.
NHJ ^ NeueUeidelberger
Jahrbücher.

NJklAssNeue Jahrbücher
für dasklassische Alter-
tum etc.

NphR »= Neue philolo-
gische Rundschau.

NlvH ^ N"Muelle re\-Uo

kißtorique de droit frau-
cais et ^tranger.

NTF-NoHLlldskrift f.

Fi!..|.

Nu — Numismatik.
ÖLbl » Österreichisches

Literaturblatt.

p. ^ Pairina.

PA --^ l^ädagogisches
Archiv.

Ph ^ Philologu.".

i'hJ — i'hiiosophisehes
Jahrbuch d. Görrcs-Ge-
sellschatt.

l'hW Philos. Wochen-
schrift.

PI « Planches.
l'CPhS = Proceeding8 of

tlie Cand»ri(lge Fhilolo-
gical Society.

IPrAPhA = Proceediiiffs
of the American Phi&

! logiral Assot'iation,

Proe = l'roceedin^s.

Q = Quartalschrift.
K — Revue.
RA = Revue archef Jx^^.

RACl— Rassegua di anti-
chitk elassiea.

RAGP - Rivista bin..-
strale di anticliitü Gre*
che e Romaue.

Rcrs Revue critiqne.
RKA — Revue des etndes

ancienues.

Ree = Keceusion.
K£a Bevue des 6tudet

grecques.

RKns ~ Revue intern, do
renaeignement,

Rep = Revue epigrajihi-
que.

RDl lU'vue de Droit
International et de Le«
gialation Gompar^.

RF« Rivista di iilologta
e d'istruzione elassiea.

RH — Revue histori»jUP.

RUR = Revue de i his-
toire des relig^ons.

KhMPh = Hheinisches
Museum f. Philologie.

IUP— Revue de Tiustruc-
tion publique en Bel-
gique.

Riv ^ Rivista.

RISG Rivista Ital. per
le Scienze Giurid.

RL - Revue de linga-
i.stique,

RMM = Rev. de MeU-
phys. et de Morale.

RN — Revue nuouama»
tique.

RNB = Revue Beige de
numismatique.

nvh Revue de philo»
logie.

Rl*hs Revue phüoso-
phi(|ue.

RQAK i= Römische Quar-
talssehrift für chri-itl.

Altertumskunde u. für
Kirchengeschichte.

RRA - Rendiconti d. tL
Accademia dei Lincei
Cl. morale etc.
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£StA= Kiviata di storia

anticft e sdense afifinL.

BStl — Bivista Storica
Italiana.

S = iSitzuügsboriclito.

SBA(i=-- Sitzung der Ber-

liner Archaeologiflchen
Gcäcllschaft.

ßMA — Sitzungsberichte ,

der philos. ,
philol. u.

hifit Klasse der Kgl.
bayr. Akademie der
Wissensch.

SPrA — Sitzungsberichte
d. K. Preuß. Akademie
'h'T SVissenschaftcn.

b 1A= Seances et travaux
de TAcad^mie des sd-
ences moraies et polit.

SteD= Studio e documen-
ti di ötoriii o diritto.

8teM = Studi e uiateriuli

di archeologia e nninit-

matica.

ßtIF = Studi itnliani di

tiloiogia classioa.

StPP» Btnilieii zur Pa-
lacngraphie tmd Pa-

SWA = Sitzungsberichte

der Wiener Akademie
der Wissenschaften.

Th = Theologie , theolo-

gisch etc.

ThLbl =« Theologisches
Litcniturblatt.

ThLZ ^ Thonb.gische Li-
teraturzeitung.

TrAIMiA TransaA'tions
<>f the Ameriean Philo-

logical Association*

V = vide.

Ver= Verein.

Verh Verhandlungen.
ViVrem Vicantiä^
Vremenuik.

Vol = Volumen.
VVDPh-rVerhandlungeu

der Versammlung dent-
r«<-her Philologen und
Schulmänner.
W Wochensehfift
Wiss - wisseuschaftlieli.

Wkli'h = Wochenschrift
f. kluss Philologie.

WNZ ^ Numismatische
Zeitschrift (Wien).

WSt«= Wiener Studien.

WüKor=Korrespondenz-
blatt f. d. Geleniten- tl,

Realsch. Württemb.
WZGK Westdentsche

Zeitschrift f. Geschichte
und Kunst.

Z-» Zeitschrift

ZDA = Zeitschrift fttr

deutsches Altertum.

ZDW = Zeitschrift für

Deutsche Wortforschg.

ZG— Zeitschrift f&r das
Gymnasialwesen

ZN = Z if sehrift für Nu-
mismatik.

ZuW<= Zeitschrift fürneu-
testament Wissensdi.

ZöGy = Zeitschrift f. d.
österreith. Gymnasien.

ZSR Zeitschrift der Sar
vignystiftung f. Beehts-
ffeschichte. Aomanische
Abteilung.

ZvK = Zeitschrift für
vergleichende Rechts-
wissenschaft.

ZvSpr= Zeitschrift f. ver-

gleicheudeSprachforsch,
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100 EncfairidiA in nBum acholanini

Seinach, S.j manuel de philologie classioue. 2« edition. Nouveau tirage

augmente d'une bibiiographie methodique de la phiiologie clasaique

de 1884 k 1908. Paris libr. Haohette et ae. ZXXnL ^1 p.
7 fr. 50 e.

Beiter, S., Fr. A. Wolf und David Ruhnkenius. Nebst ungedruckten
Briefen. (S.-A. aus den Neuen Jahrbüchern für das klassische Alter-

tum» G^eachichte und deutsche Literatur und tiXr Pädagogik, 2. Ab-
UtOsxDg, XVni, p. 1—18, p. 83—101.) Qt. & Leipzig 1906; TMbmv.
Bec: BphW 1907» N. 80^1, p. 979-961 Ludwich.

Weber. V» u. L*. ISikmenmg an Hngo Weber. Or. 8. Weimar 1908,
H. Böhlaus Nfg. VIT, 336 p. m 1 "Rildn. 8 M.
Bec.: WklPh 1907, N. 33/34, p. »20—923 v. Thiele.

b) £nchiridia in usum scholanxm.

Bttflly^ A«9 dictionnaire grec-fran9aiH, redige avec le loncours de M. E.
Egger, a Tusage dos eleveH de» Ivceoi et des coU^ges» d* Mition
revue. Paris m»«. Hachette et Cie. ' XXXI. 2227 p.

BB80h, H., u. W. Fries, lateinisches Übungsbuch. V. Tl. Für Sekunda
im Aiischluss an die Lektüre, nebat Phrasensammlung und Wörter-
verzeichnis V. Herrn. Knauth, 2. Aufl., hrsg. v. Osk. Alte nburg.
I. Abtlg.: FQr Unter^knnda. Berlin 1907, Weidmann. X. 94 p.

Geb. 1 M. 20 Pf.

CurtiuH u. V. Härtel, griechi.sche Schulgramraatik. Kurzg©fa.s8t« Ausg.
Bearb. v. Florian Weigel. Gr. ö". Wien 1907, F. Tempsky. —
Leipzig 1907, G. Freytag. 162 p. Geb. 2 M. Pf

.

Helas, A., Iatin8k& Citanka a eviCebnice pro prvni tHdu gymnasijni.
Str. Via K. tomu : T^ukovt^t' grammatickÄ, Str. Ha 24. V Praze,
nikladem C:c8. graf. akc. spoloi^nonti „Unie"" l'.ioT. Cena arukoFßti 3 £.
Ree: LF 1907, N. 8'4, p. 281—2X5 v. Nt«mac.

Jftg^« Y«, lateinische Elementargramuiatik mit eingerichteten iateiniachen
und deuteeben Übungastttoken für die unteren ^aaeen dea Oymnaaiimis.
2. Aufl.

Ree: WklPh 1907, N. 23. p. 631—632 v. Ziemer.

LIebert, N., lateinische Stilfibungen. Mit dem Bildnis des VerfaoeOH.
Ree: WüKor 1907, N 6, p. 240^242 v. H. Ludwig.

Midbiei« A.9 svutaxe grecque abregee. 2eedit. Tableaux muraux. Haateur:
l74o m.; ^ongueur: I m. L Smploi des cas. IL Emploi dea modae
et dos teiiips.

^

Ree : BBP 1907, N. 6, p. 221-223 v. Bemy.

Pfgtner, Jos., Übungsbuch zum übersetzen aus dem Griechischen in das
Deutsche u. aus dem Deutschen in das Griechische. 2. TL: Verbs
liquida, KigentQmliohkeiten v. Verben auf Verba auf fit, Verba ano*
mala, unregelmäss. Verba auf 4. Aufl., bearb. vom Verf. in Ge-
meinschaft ni. dem Hrsg. der 3. Aufl., Otto Lang. Gr. 8^ München
1907, J. Lindauer. TTT. 171 p. IM. 70 Pf.: geb. 2 M.

Beinhardt, K» u. £• Boemer. griechische Formen* u. Satzlehre. 2. AufU
baeorgt v. E. Brnbn. Berlin 1907, Weidmann. 284 p. Geb. 8 M. 60 Pf.

Bichardson, L. J«. helps to the readmg of classical Latiu poetrv.
Calüomia 1907.

"

Seheiiidler« A,, lateinische Sohulgrammatik, heranag. v. B.Kaue r. 8k.Aufl.
Beo.: WklPh 1907, N. 24, p. 668-664 v. ZiSer.
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Bibliographia. Scripte nusoallaiiA. ScriploreBGnMioainByzuitiius. XOl

3. Bibliograplüa.

Mdler, neuet Ober Sprach» u. LHeratarwisMseliaft. Mitgeteilt Sbmmer
1907. (Aus: ^ Vierteljahrskat. der Xonicrkeltoii des deatschen Buch-
handel»'-.) Leipzig, J. C. Jiiaricli» VerL p. 21-46. PL

iiAniat, R., Ics bibliotheques muniofnalcs dans rEmpifB ronudn.
Ree: WklPh 1907, N. 20. p. :)4M—j44 v. Nohl.

ProffnmmbibUofraplüe von 1824r-1906. ZG 1907, II/UI, p. 87~12&

4. Scripta misceUana.

II. Seriptores.
1. Seriptores (iraeci (cum Byzantinis).

Ai8cligri<>B9 Eumenideu. firkilLrende Ausg. v. Frdr. Blass. Gr. ü^.

Berlin 1907, Weidmann. III, 179 p. 5 M.

Anonymus. Origo Constantini Imuerütoriä sive Anou^mi Valefiiaai pars
prior. Commentario instruit D. J. Westerbuis. Groning 1906.
Dias. Kampen, J. H. Boa. 76 p.

Beo.; DL 1907, N. 36, p. 2286—22Ö7 v. Coarat. — WklPh 1907, N. 21,

p. 675—577 V. Weyman.
XÄyrami, Ph. E., rargumentation d'Euritbte iane 1« diacotun contre

Euboulidts. EEA 1907, ni, p. 228-232.

'White, J. W., an unrecognized actor in Greek oomedy. Printed
from the Harvard studies in classical philology, vol. XVXI, 1906.

Ree. : WklPh 1907, N. 20, p 541-642 mSk.

Apollonias KhodiuM. Oswald, M. M. F., the prepositions in Apoüoiiius
Rhodiu.s. compared with their use in Homer. STotre Dame Univeiuty-
Press. Notro Dame, Indiania 1904. 208 p.

Ree: WklPh 1907, N. 21, p. 56'; -.'ifjO v. Hclbing.

Archlas. Sn^f^ani, G., gli epigrammi di Axchia di Antiochia. Catania
1906, Giauotta. 89 p.

Bofiel XXV, 1, p. 3-6 Setti.

Aiistophanea« Bryattf, Ä, A., Boyhood an Tontb in the Days of Axwto-
fhanes. [S. A. aus den Harvard studies in class. philol. Vol. XVin.1
907. p 7:^-122.

Ree: DL 1907, N. 2H, p. 1442 v. Thalheim.

Aristoteles, Werke. Liefg. 9. 10. 11. Politik. Deutsch v. Adf. Stahr'u.
K.Stabr. 2. n. S. Lfg. 3. AufL 4. Bd., p. 41—144. Kl. 8» Bedin-
Schönoberg 1907, Langf nscheidte VerL Jede Lfg. 35 Pt

— de animalibiw hi.«itoria. Toxtiim rofoi^Tiovit Leonard Dittmejer.
Kl. Ö<». Leipzig 1907, B. G. Teubuer. XXVI, 467 p.

6 M.; geb. in Lonw. 6 If. 60 Pf.

HoNlii, G,t opinions et critiques d*Ari8toi>buie aar le mouvement
politiqne et intelleotnel 4 Äthanes. Paria 1907, F. Aloan. XXII,
91 p. 3 fr.

Airianns. GuthUng, ()., erklärende Anmerkungen zu Arrian CjnQgetieos.
Ree: WklPh 1907, N. 2h. p. 770-77:i v. Pollack.

Babrlaa. Hohmann^ Jb', de indole atque auctoritate epimythiorum Babria-
nomm. Dias. Königsberg \9\f!. 128 p.

CalllmacliUi». Komemann, E.^ uno xoi^viis nfvny. (Zu Kullim. Epigr. 28.)

BphW 1907, N. 28, p. 893-894.
8*
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demeng Alex. Faye, K. de, Clement d'Alexandrie. Etüde sur les

rapporto du christUuusme et de la philosophie ffrecque au 11« si^de.
9* Mition. Paris 1906, libr. Leronx. :158 p.

CüMici. Viatiellot N., una ouestione di pla^io fra due comici sreci.
EMr. d. BStA XI, 1, p. 19.

Be&: CeN 1907, N. ± v. 294 v. 6. C.

DeaMthanMf orationes, recaenoTit brevique adnotatione critica instruxit
S. H. Butcber. Tomi U pars 1. Oxford, Clarendon Pren. XII,
p. 4.M—XOH. 8 M.

Jiit^mnnn, fl.. über parenthetische Sätze und Satzverbindungen in
den Hcdon des Demosthenos. D\m. Erlangen 1907. 96 p.

Blogenes Laertins. ^ditnidt, H., studia Laertiaoa. Dias. Bonn 190G. 45 p.
Beo.! BfäiW 1907, K. 86, p. 1197—1181 Pohlens.

Bpletetos, manuel.^ Texte grec. PrMdö d'one introduction, accompagoA
de notes et SOiTl d\\n loxique dofi mots techui^ues aui se trouvent
danH Touvrage, ])ar Ch. Thurot. NouveUe Edition. Petit 16. Paris
1907, Hachottc et Cie. XXXVI, 75 p. 1 fr.

Eplcmus. Tpftcnriy 0., nota epicurea: diTixon^. Bofic! XIV, 1. p. II— 16.

JKaripides, Iphigenie en Tauride. Texte s^rec , recensiou nouvelle avec
uu oonunentaire critique et explicatü et une notice pur H. Weil.
8« ^tion revue. Paris 1907, Haobette et Cie. p. 487 4 690. 2 fr. 50 e.

Bahw, Chorlieder und Handlungen in den Dramen des Euripidee,
ide Sophocles.

HeraiOgencs. BalH, II., aus Khetoren-Handachriften. 1. Nachrichten über
das Leben des Herrn ogenes. 2. Aphonios der SchtUer dee Libanioa.
RhMPh 1907. N. 2, p. 247-264.

UerunduH. Fürst, A'., Bviy Horondovy mmiiamby urOeu\ K. provozo-
toi? n. LP 1907, n, p. 98-101.

ÜMledtt* WoMm^ de la port^e morale et 4e ranthentidt6 des osuvres
attribn^ 4 HMode. I. BEA 1907, N. 3, p. 205-227.

Hoineri carmina. Recensuit et selecta lectionis varietate instruxit A r t h.
Lud wich. Par8l:llia8. Vol.II. Gr.8» Leipzig 11K)7, B. G. Teubner.
XII, 652 p. 20 M.: geb. in Halbfra, 23 M.

— riliade et l'Odyssee. Abreaees et aunotees par A. Feilletsnr la
tradaction de P .6 ig u et. Nouvelle Edition. 16. Paris 1907, Haobette
et Cie. XII, 872 p. ayec 88 yignettes par Oliyier. 2 fr. 25 &

— Odyssee. Nacb der Übersetsg. v. Job. Heinr. Voss. Ft\r den Schul-
getrauch hrsg v Bruno Stehle. 2., durchgeseh. Aufl. Kl.
Leipzig 1907, G. Ereytag. — Wieu 1907, i\ Tempäty. löl p. m. Titel-

bild.
* " 6eb. 80 Pt

Meifer, P., die Gdtterwelt Homers. Progr. Ufeld 1907.

I^onik. F., Dörpfeldova tbeorie o Leukadf se ntanoviska Homerow
Odysseie. Mit 2 Karten. LF 1907, II, p. 81 -98: III/] V, p. 202 -21^.

jRankr. J. A., Präparation z\i Homers Odyssee Buch I u. V. Bearb.
V. Fr. Hanke u. H. Kelter. 12. Aufl. ^Krafft u. Hank&s Prä-
parationen f. d. Schullektftre. 1. Heft.) Hannover, Norddentsobe
VorlagsMistalt 0. Goedel. 81 p. 60 Pf

— Präparntionen zn Homers Odjssee Buch X: XI (Ausw.): NU.
Neubearb. v. M. K rafft. 6. u. 7. Aufl. (Krafft u. Rankes Prä-
parationen f. die Schullektflre. 13. Heft.) Hannover, Norddeutscbe
Verlagsanstalt O. GoedeL 82 p. 65 Pf.
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Homer. Sturmer, F., die Phäakendicktuiig in der Odysaee. ZöOy 1907,
N. 6, p. :>05.

Joannes Chrysostomns, llut't itotoaivTnide sacerdotio)e(i l>vj. Arbuthnot
Nairn. Cambridge 1906, University Press. LVill, 192 p.
Ree: Bor 1907, N. 82, p. 108 My.

Jastinus. Rimere, J., Saint Justin et les Apologistes du secoud si^Ie.
Avec une introduction de Mgr. Batiffol. iB. Paris 1907, Bloud et
Cie. XXXVI, 347 p.

IiVcianas. Bloch, R.^ de Peeudo-Luciani amoribus. (Dissortationes philo-
lo^cae Argentoratenses selectae. Ivid. B. Keil et R. Reitzenstein.
Vol. XII. Fase. III) Gr. 8«. Strassburg 1907, K. J. Trübner. 75 p.

2 M. 40 Pf.

Ljrici. Biese, griechische Lyriker in Auswahl, f. den Sprachgebrauch
hrsg. 2. Tl.: EinleitunjS U.fcrläutergn. 2., verh. u. vorm. Aufl. 2. Abdr.)
Leip»g 1906, 6* Freytag. — Wien 1906, F. Tempsky. IV, 100 p.

'Geb. 1 M. 20 Pf.

lijsfas. Simon, J., Pnipuration zu Lysias' ausgow. Kodon. 2. u. '1 Aufl.
(Krafft u. Kankes Praparationen f. die Schullektüre. T.i. Heft.) Hannover,
NorddeatBChe Verlagsanstalt 0. Ooedel. 15 p. 40 Pf.

Ificephoms. Ttrzaqhi, N„ sul commento di Niceforo Gregora al ntQl
(vonwttar di Sinesi o. Estr. d. Stil' XII (1904) p. 181—217.

Bee.: WklPh 1907, N. 20, p. 54.>-^7 v. Fritz.

PMroloprla orientall§. publio sous la directioii de R. r a f f in et F. Nau.
T. 1. Faacicule 2. i^es jilus ancions inonuments du rhristianisrae, ecrits

sur papyros. Textes grecs edites, traduits et annotes par Ch. Wesse ly.
Paris, Ftrmin-Didot et Cie. p. 99 A 209.

FauiMUilas. liogelf F.^ de usu coniunctionum temporalium qualis apud
Paoeaniam Periegetam faerit. Dies. Breelau 19&7. 76 p.

PUlo. Heinisch, P., der Einfluss Philos auf die älteste christliche Exegese.
I. f§ 1 Dies. Breslau 1907. 64 p.

PUlosophi. Auswahl aus den griechischen PhilcMophen v. 0. Weissen-
fels. I. Teil: Auswahl ausPIato. II. Teil: Auswahl aus Aristoteles
und den nachfolg. Philos. Text. Kommentar.
Roc: DL 1907, N. IS, p. lion -HO!» v. Xohle.

i^chmtdt, Henr., veteres philosophi quomodo iudicaverint de procibus.
(Religionsgesch. Versuche und Vorarbeiten. Hrsg. v. A. D i e t e r i c h
u. R.WOnsoh. LHeft IV. Bd.) Gr. 8^ Giessen, A. TOpelmann.
74 p. 2 M.

Pko«al€is ooronistae, HattU mimiamborutn fra^menta, mimorum frag»
menta et specimina varia nuper reperta. Editio minor. lioipzig 190.>,

Teubner. 132 p. 2 M. 40 Pf.
Reo.: BphW 1907, N. 28, p. 865-868 Zielinsid.

Plato. Bertheau, L., de Piatonis epistula septiraa. (Diss. philol. Halenses,
Ol. XVII. pars 2 p. 11.^ S\Q.) Halle a. S- 1907. Niomever. 8 M.
Bea: BphW 190i, N. ;i2;i:i, p. lOUJ-lOJO v. Wendland.

VatUu, r^uoaliion d'apr^ Plato. Paris 1907, F. Alcan. XXI,
• 232 p. {•> fr.

Gaumitz^ Ä, Präparation zu Piatons Protagoras. 2. verb. Aufl.
(Krafft U. Rankes Präparatioaen f. die .Schulh ktüre. ."»1. Heft.)
Hannover, Norddeutaohe Verlagsanstalt O. GoedeL 45 p. 80 Pf.
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Plalo. Gaumiiz, IL, Präparation zu Piatons Kriton. 3. Aufl. (Krafft u.

Rankes Präparationen f. die SchuUektOre. 27. Heft,) Hannover,
NorddeatBoh« YorUgwnstalt O. OoedeL 19 p. 55 Pi

Eoldf, novy pokns datorini Platonova LydclA. LF 1907,

p. 1T7—202.

Turner, E., quao8tione8 criticae in Piatonis Laohetem. (DiflMrtatUMMS
phil. Halenses XVI, 2.) Halle a. S., Niemeyer.

Ree: BphW 15)07, N. AOM, p. 929-936 v. Eickel.

FlatATchus, vies des Romains illuHtres. Abreceee et annotees par
A. Fei 11 et, aur la traductiou de E. Talbot. 8« edition. 16.

Paria 1907, Iii». Haohette et Cie. lY, 320 p. aveo 60 grmv. d*aprte
Pftntique par P. Sellier. 2 fr. 35 &

— lea nrands citoyens de l'antiquiti, eztrait«: Les vies des homines
Illustres de 'Plutaroue, avec prefaco ynr L. Chauvin. Grand fol.

lale, Libr. nationale d^education et de recreation. 320 p. avec
21 grav.

PiMtae graecl. Ghriecbieclie Dichterfru|i;niünte. 2. Hälfte. Lyrische u.

drainat. Fragmente. Bearb. v. W. Scnubart u. U. v. Wilamo witz*
Mo e 1 1 11 d o r f f. Mit (» Lichtiir.-Taf. (Berliner K las.sikertcxte. Hrsg.
V. der Geueralvcrwültg. der kcMii^l. Museen zu Berlin, b. Heft.) Liex.

8«. Berlin, Weidmann. II, ItW i>. 11 M.
Bec.: LZ 1907, K. 18^4, p. 44^-445 C. — Ber 1907, N. 29, p. 42
-44 V. My.

PÜjMoB. IhOa, F., Dejin PoIybioTVcli Kn. I. (XXXT. a XXXIL pn>-
granim c. k. VT§A{ho statniho gymnasia v Pfcrov£ 1905 a 1906.) aBp.
Ree.: LF V.^l. N. 3'4, p. 312-315 v. Schenk.

Laichantin de Gubernatia^ M., quo anno Polybius natus sit. Bofici
XIV, 1, p. 16-19.

Ptolemaeu». Neisscr, K., Ptolemäus od. Kopernikus? Eine Studie über
die Bewegung der Erde u. über den Begriff der Bewegung. (Xatur-
u. kulturpbUoBophiache Bibliothek. 7. Bd.) Leipzig, .1. A. Bartb. V.
154 p. 3 M.; geb. in Leinwand .3 M. SO Pf.

bnujkai. J£(Lf Kl. Ptolemaia zemepisne zpravy o zemich Ceskych a
BOiueomch. 45 j>. (Zpr&va c. k. redlky Pardubicfch sa r. 190>^)

Bec.: LF 1907, N. 2, p. 158 t. Niederle.

Sertetores orlyfaiVBi ConstaatUiopelllaBanim reo. Th. P rege r , Faaoiotiltis

alter pK.-Codini origincs contiiiens. Adiecta est forma urbis Constanti-
nopolis. Leipzig \Wl, Teubner. XXVI, 242 p. (135—376). 6 M.
Ree: BphW f9u7, N. 2(j, p. 804—808 v. v. Dob.schütz.

beorates. ChanitUoth Socrate. 16. Paris 1907, Blond et Cie. eip.

SophoklcB, Antigone von F. Schubert. Bearb. v. L. Hüter. 7. .Vxifl.

Wien, Tempsky. — Leipsig, G. Freytag. XLI, 52 p. m. Ii Abb.
l M. 20 Pf.

Beo.: WklPh 1907, K. 28, p. 625 v. F. H.

— OedipQs Tyrannoi, y. F. Schubert. 8., giazl. umgearbeitete Anfl.
von L. Hoter. Leipzig 1907, G. Freytag. — Wien, F. Tempskv.
LXII, 58 p. m. 11 Abbild. Geb. 1 M. 20 PL
Ree: WklPh 1907. N. 23, p. fi25 v. F. H.

Präparationen nebst Übersetzung zu Soj^okles Antigene. Von e.

8cbulmaim. 2. Tl. Vers 681 bu Sohlnss. 12^x 8 em. Dftafteldorf,

L. Schwaim. 101 p. 50 Pi.
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Scriptores Lfttim. 105

8«fholdes, ikitmtit, Jd^ Frikfmmüon zu Sophokles' Antigene. 6. Aufl.
QSzalfi Q. Baakw Prftparationen fOr cIm SdndlektOm 15. Seft.)
Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt 0. OoadeL 82 p. 00 II.

Vetehif, firklftnmg Sophokl. Stellen, vide Plato.

StflM. Erdbeeohreibung. Übers, u. durch Anmerkgn. erlftatert yon.
A. Forhi^er. Kl. 8" ITT. 2. Aufl., 1. Bd., p. 97-144. VIII. 2. Aufl.
2. Bd.« p. 14ö— JBeriin-Schoneberg, LangensoheidtH Verl.

Jede T.fg. 35 Pf.

Testamentom NoTUm. The gospei of Barnabas edited aud traiislated from
the Italian MS in tho Imperial I^ibrary of Vienna bv L. and L. ßagg.
Withafac8imile. Oxford 1907, Clarendon Press. LXXlX, 500p. 16afi.

Ree.: BphW 1907, N. 32 33, p. 1031—1035 v. Nestle.

Lanier, P., l'Evangile. Les disoonrs et les enseignements de JeRua
dans i'ordre chronologique. Traductiou sur ie texte grec jomte
& un abr^cö de Tinterpr^tation traditioiielle. 16^ Pana et Iiyon

'

1907, libr. Beauchesne et Cie. X, 406 p.

Majfor, J. ß., epistlo of St. .Jude and the Second Epistle of St. Peter.
Greek text . intro., notee, comments. London 1907, Maomillan
A Co. 444 p. U ah.

Skurky W., neuteatamentlicha Zeitgeschichte. I.: Der hiatorische
und knltur^^rsrhirhtliche Hintergrund dos rrchristentums, 192 p.
m. 3 Karten. 11.: Die Religion des Judentums im Zeitalter des
Hellenismus und der Römerherrschaft. Leipzig 1907, G. J. Göschen.
168 p. 4 ao Pf.
Bao.: DL 1907, N. 23, p. 1424—U27 Holtaaaim.

Tkeocritas. Tin'ixuh, A. J., Argeia et Speicbia dans lea .STraeuaanas*'.
B£A 1907, m, p. 238-200..

Tliukydides, Ge.Hchichte des peloponnesi.scheu Kriejges. Üb^s. v. Ad f.

Wahrmund. 18. Lfg. 2. Auil. Berim-SohönaSerff, Langenaoheidta
Verl. ö. Bd., p. 305-360. 35 Pf.

Xenophon, npologia Socrataa. Becaosait V. Landström. Leipzig 190t>,

Harrastiowitz. 15 p. 75 Pf.
Beo.: BphW 1907, N. 35, p. 1092-1008 v. Fuhr.

Simon, Jak., Präparation zu Xenophons Anabaais Buch II—IV. 6. n.
7. Aufl. (Krafft u. Rankes Präparationen fOr die Schullektüre.
9. Heft.) Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt 0. Goedel.
40 p. 65 Pf.

•

2. Scriptores Latini.

AaMJMW. £. äe Marchi, Scylla e Carnie. CeN 1907, II, p. 14ö—155.

Äo.«,*t*, .S., appunti oritici. l^ F l!Ht7. [I. p. 334—3:37."

Wick^ F. 6'., viudiciae carminum Pompejanorum. fol. Napoli 1907,
Tressitore. 38 p.

ApaJ^lus, Amor u. Psyche. Ein Märchen. Übertr. v. Ed. Korden.
3. Aufl. (Kulturhistorische Liobhaberbibliothek. 9. Bd.) Kl. 8^ Leipzig,
F. Bothbarth. 89 p. 2 M.

Ascouiu!» PediauuH. (harratano , A., due codici di Ascouio Pediano, il

Forteguerriano e il Madrilouo 1906. (Sonderabdr. ana den Stttdi Italiani

di filol. class. XIV, p. 195—20:.).

Ree: WklPh 1907, N. 21, p, ;>74—ö75 v. ätangl.



10(> Soriptores Latini.

AlMiüm. WagiMT^ J. JT., quaestiones neotericae imprimis ad Anaoniiim
pertinentes. Dias. Leipzig.
Bec: DL 1907, N. 2t, p. 1693—1694 v. Hey.

CaeHariH, Inlii» €«• commentarii de belle gallxoo. Zum Schulgebrauch
m. Anmerken, nrse:. v. Herrn. Rheinhard. Neu hearb. v. Sigm.
Herzog. 11. Aufl. Ausg. A. Mit 1 Karte v. Gallien, 2') Bildert&f.

u. 8 Registern. Durchgesehen Adf. Kohl eise. Stuttgart 1907,

A. Bonz & Co. in, 27« p. 2 M. 70 Pf.; geb. 8 M. 20 PL
Keim, A., Helvetius. Sa vie et son ceuvre, d'apn-s aes ouvrages, det

ecrits divers et des documents ineditä. Parifi 1907, F. Alcan et
Guillaumin. VIH, 728 p. aveo portrait. 10 tr,

Bafikf, Fr. u. JnL, Präparationen zu Cäsars galliechem Kriege Buch
VT ] ^'TT. Neu bearb. v. G. Lurlrwig. fKrafft u. Rankes Prä«
Darationeu für die SchullektQre, lö. Heft.) u. 6. Attü. Hannover.
Korddeutache Verlagsanstalt 0. Goedel. 44 p. 75 Pf.

SMXer, Interpolationen im Bellum ciyile. BpbW 1907, N. 29,

p. 926—927.

Cicero, TvlUiu, Werke. 67. Paradoxe der Stoiker an Maioue Brutua.
Ubcr> u erklärt v. Raph. Ktlhner. 2. Aufl. Durchgesehen v.

£. A. Bayer. Kl. 8^ Berlin -Schöneberg, Langenecheidts Verl.

p. 1—42. Pf.

69. Drei Bücher v. den Pflichten. Übers, u. erklärt v. Raphael
Kabner. 2. Lfg. 4. Aufl., p. 49—%. — i;i4. Rede t Publius Sestius.

Deutsch V. II. Köchly Lf{^. 4. Aufl., p. 17—64. Kl. Berlin-
Schönf'berg, Laugen.schcidts \'erl. Jede T.fo;. .T) Pfg.

— Discour» pour la loi Manilia. Kxplii_iue litteralement, traduit en
fran^ais et annote par G. Lesa^e. (Traductions juxtalineaires de»
principaux auteurs olaaeiques latins.) 16. Paria, Hachette et Cie.

117 p. 1 fr. 50 c.

— Oratio pro Murena. Texte latin publie avec une notice. un arsjument
analytiq^ue et des uotes en frau^ais par Noöl. Petit 16. Paris 1907,

Hacbette et Cie. 99 p. 75 e.

— GBuvres morales et philosophiques. Eztraita par O. Jacquinet.
12. Paris, Belin fr^res. 208 p. 1 fr. öO c.

— Dialoofuo sur la vioillesso. Kxplique littf'ralement. traduit eu franQais

et aiiuotf par MM. Paret et Legouüz. iTraductions juxtaliiH-aires

des principaux auteure elassiques latina.) 16. Paria 1907, Hachette et

Cie. Iis p. 1 fr. 25 0.

— Tuskul.skvch kniha prva. Pioio^.il .1. SiMlIai'ek, (XXIX progr. C. k«

statoiho gymuasia v. Tfebici 1905— PJOü J 8y p.

Eec.: Ef 1907, N. 2, p. 154—155 Capek.

Cataloguf des ouvrages de Ciceron. (Extrait du t. 29 du „Cataloguo
gcncral •los livrfs imprimes de la Bibliothdque nationale**.) Pana
1907, Iiupr. nationale. :^'J2 p.

DemritatiJiy F.. le cas de la feniine d'Arretium. Ciceron, pro CkBcina,

38, 84. Paris 1907. Larose et Tenin. 1*; p

Krause, A., Präparation zu Ciceros Rode go<ren Verrcs. Buch IV.
Aufl.. neu durchfjjo.^ehen v. P. Hirt. (Krafft u. Rankes Prä-

parat iouon tiir iio SchuUektüre. 44. Heft.) Hannover, Nord-
deutsche Verla^.sanstalt 0. Goedel. 24 p. 55 Pf.

— Präparation za Ciceros Beden f. Arebias u. f. L. Murena. 2. Aufl.«

neu durchge.sohen v. T\ Hirt. (Krafft u. Rankes PrHparatimi.n
für die Schullektüre. »iJ. Heft.) Hannover, Norddeuteche Veriags-
anstalt 0. Gödel. 2»J p. 55 Pf.
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Soriptores LatinL 107

Cicero« Präparatiotien nebst Übersetzung zu Ciceros 2. Rede gegen Katilina.
Von e. Sohulmann. 12,4x8 cm. Ddageldorf, L. Schwann. 71 p. 50 Pf.

— nebst Übersetzung zu Cioeroa dritter Bede gegen KtttUin«. Von
e. Schnlouum. 16^. Dfieseldoif, L. Schwann. 75 d. 50 Pf

.

Horattis, les ratiree, expliquees Httdralement per E. Sommer, traduites
en frauvai^ rt annott'cs par A. Desportes. (Traductions juxtaliiieaires
des priiicipaux auteurs oUssiqaes latins.) 16. Paris liK)7, Hachette et
Cie. 300 p. 2 fr.

Bdtrami, Ä., notorella Oxasiana. CeN 1907, N. 2, p. 147.

iMäwigt Ober den Oebraneh der Präposition a (ab) bei Horas. WOKor
190Tf, N. 6, p. 22*) - •J:?2.

Palin, A.^ der Lucidus Ordo des Horatins. Ein neuer Sehl Ossel f.

Kritik u. Erklärung, gewonnen aus der Dispoaitionstechnik des
Dichteis. Gotha 1907, F. A. Perthes. 48 p. IM. 20 Pf.

Pia«, T., zn Horas HI, 9. WklPh 1907, N. 19, p. 533-544.

Bekuuh, A, J., Pila Horatia et Pünmnoe poploe. Paris 1907,
Leronz. 82 p.

Bo^ffuhern, E , zu Horaz und Cicero.
Ree: WklPh 1907, N. miM, p. 909—912 v. J.oeschhom.

liiTia». nvquini, A., scoperta di frammenti d'on Livio del V> secolo.
CeN l'.X)7, N. 2, p. 21h -219.

Codices graeci et Intiiii pliotographice depicti duco Scatone de
Vries. Tom XI. Livius Coilex Vindobonenais Lat. 1.") phototypice
ed. Praefatus est C a r o 1. \V e s s e 1 \-. 42 - ;U cm. XC V j

i . u. 'Mi p.
in Phototvp. Leiden 1907, A. \V. Sijthoff. Geb. in Halbldr. 22.') M.

Fabbri, P., un passe ritmico in T. Livio. CpX 1907, N. 2, p. l'>6— 1.5«.

HoUeaux, zum Pylaicum conciiium. Kl 11)07, N. 9, p. 294—29.5.

Bötiu.% C, de imitatione scriptorom Romanorum imprimis Lucani.
Bec: WklPh 1907, N. SO/dl, p. 831-8.^2 Hehn.

Harlialis, des Marcus Talerius, Epigramme. In den YersmasBen des
Originals übers, u. erläutert v. Alex. Berg. 11. Lfg. 2. Aufl. K1.8.
BerIin-??cböiiebero^, Langenscheidts Vfrl. p. 8H7— ."^^JS. .V) Pfg.

Scinu'. N., de imitatione atque do inventiono in M. Valerii Martialis
epigranmiaton libri«. Pauormi 1900, apud fcjciarriuium. ij4 p.

»sc: WklPh 1907, N. 20^ p. 542-543 Manitius.

Ore«ivs. Coskt, G,, Orosio, IV, 13, 5. Bofid XIV, 2, p. 39—40.

OTidins. Dusanek, F. J., Slovnik k b&snim P. Ovidia Nasona. Progr.
Chnidimi lOOf). p. 87—62.
Ree: LF 1907. N. H/4, p. :m v. Schenk.

Movfi, A., nuovi studi Petroniani. II rotoiv .Arramemnone cd il

poöta Eumolpo nel „Satiricon" di Petronio Arbitro. Torino 1907,

0£Bic. cromo-graf. R. Pizzato. :il p.

Bec: CeN 1907, K. 2, p. 242—244 v. Levi.

Plaatns, Komoedie Pseudolus. Vrozmilrech originala pfeloÜl J. L. (' a p e k.

Praze 1907, ('"oska Akademie. XIV, 117 p. 1,50 K,
Ree.: LF 1907, N. 3 4, p. 27t)-280 v. R. Schenk.

Pmdentios. Dexel^ F.y des Prudentius Verhältnis zu Vergü. Diss.

Erlangen 1907. 66 p.

OuintlliuiUf Harens Fabinn, [Tnterweisunein der Beredsamkeit. 10. Buch.
Übers, v. Prof. Herrn. Bender. 1. Ltg. 3. Aufl , p. 1—32. 2. Lfg.

p. 33—^75. Kl. 8^. Berlin-Schöneberg, Langeubcheidts Verl. Je *iö Pf.
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SAllastio», Catilina. ^xpUque litteralemeut , traduii en fran9ai6 par
M. Croiset. (TVadootioiis jaztalin^aiiieB des wmcuMu Aatenis
.t—

= lAtiiis.) 16. Paiia 1907, HttMto «t Ow. 816 p. 1&.M&
Statias, Thebais. Deutsch im Versmasse der Urschrift v. K. W. Binde

-

wald. 2. Lfg. 2. Aufl. £1. Ö*'. Berlin-Schöneberg, Lancenscheid»
Verl. 1. Bd., p. 33-64. Pf.

TugUiuIi de origine situ moribus ac popuüs Gertuanorum Uber. Com-
manto de! A. G. Firman i. Torino 1906, Paravia. XXXI, 102 p.

Bee.: Boßel XIV, N. 1, p. 10—11 v. Perrara.

— Germania und Agricola. ÜbeCMtst VOn K. J. Sid^lL Hebingissi»
Weidiu & Göös. 42 u. 51 p. Je JÜBta 1,25.

Eec: J^phR 1907, N. 15, p. 342 -344 v. E. Wolff.

— 1. Tl. : Gkmiaiiia n. Auswahl ans den Annalan. Fflr den Sdralgebranch
bearb. u. hrsg. v. Jos. Franke u. Eduard Arens. 3. verb. Aufl.
Münster 1907, Aschendorff. XIX, 208 p. m. 1 Kart^. Geb. 1 M. 45 Pf.

Annibaldi, C, TAgricola e la Germania^ nel ms. latino n. 8 della
biblioteca del Conto G-Balleani in lesi. Con prefazione del Prof.
Nicola Feata. Gitta di Castello 1907, Lapi. In Kommission bei
O. Harrassowitz, Leipzig. XII. 176 p. fol. u. 5 Tafeln. 16 M.
Bec: BphW 1907, N. 3-^33, p. 1025—1030 v. Wünsch. — DL. 1907,
N. 87, p. 2380-2839 AndreMn.

Degel, F., archaistisohe Bestandteile der Sprache des Taoitas. Dias.
Erlangen 1907 in p.

Präparationen nebbt Cbersetzung zu Tacitus Historien. Von e. Schnl-

manu. Buch I. Tl. 2. (Kap. 46— Schluss.j 12,4x 8 cm. Düssel-
dorf 1907, L. Schwann. 105 p. 50 Pf.

Buch II. Tl. I. Dflaseldoif 1907, L. Schwann. 99 p. 50 Pt
Momim, A„ scorendo Tacito. CeN 1907, K. 2, p. 159.

Stanqc, K., Priiparat Ionen zu Tacitus' AnnaJen Buch 1, 1—52, 55—72.

3. u. 4, Aufl. (K rafft u. Kankes Präparationen f. die Schul lektOre.
26. Heft.) Hannover, Norddeutsche Verlagsanstait 0. GoedeL
18 p. 45 PC.

Teraitlui, Com^es, reproduction des 151 dessins dn mannsnit latin
7899 de la bibliotheque nationale, departement des mannscrits»
Kec: Kor 1907, N. 29, p. 27—29 v. P. Lejay.

Tibnllns. (Vrrina, G., saggio di ver.sione nietiiea du A. Tibullo (£1 L,
liber primus). CeN 190-. N. 2, p. ins—lTu.

JieiSf P., studia Tuiliaua ad „oratorem" pertinentia. (Dis»ertationea
philologicae Argentoratenses selectae. Edd. B.K e i 1 et R. Ii e i t z e a-
stein. Vol. Xll. fasc. 2.) Gr. 8. Strassburg 1907, &. J. TrQbn. r.

101 p. 3
Ree: WklPh 1907, N. 23, p. 626—629 v. StangL

Valerius Flaccus. Btukemay K H.^ obBervationes criticae et exegetic&e
ad C. Valerii Flacci Argonautica. Utrecht VMS.
Ree: WklPh 1907, N. 18, p. 448-486 v. Hublooher.

TeraUllBy CBUvres complfetes. Traduites en fran^ais par Tb. Cab&ret-
Dupaty. 16. Paris 1907, Hachett^ et (Me. IV, 400 p, 3 fr. 50 c

— opera recensuit ac notis illustravit J. Lejard. Sexta editdo. 18 jteus.

Paris 1907, Poussielgue. XXIV, 768 p.

— premier livre de l'Eneidc. Expliqiie litteralemcnt, tnnluit en frant^aia

et annotd par A. Desportes. (Traductions juxtalineaires des prind«
pnnx anteuTS oiassiques latins.) 16. Paris 1907, fiachette et Cie.

96 p. 1 fr. 50 o.
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GmmmatiG« genenlis et oompuratiya. Proeodi«, meteica etc. 109

Yer^ilius« Arata, L., il lingiiaggio poctico in Vergilio ad uso dello scuole
secondarie classiche. Studio. CittÄ di Castello 190G, Lapi. 70 p.

Beo.: CeN 1967, K. 8, p. 288—284 y. GentUli
Ihmmtf Pnidentius and Yergil, vide Prudentian.
EUiSfP., appendix \'orfz;iliana sivr cnrmina minora Vergilio attributa.
Recognovit et adnotatione critica inatnudt K. £. Oxford 1907,

Clarendon Preas. XVI, 126 p. 3 M. 50 Pf.
Be&: DL 1907, N. 36, p. ^78—2275 Skatsdi.

Ferrari, G., et Masera, G., dinonari Tiigüiaiii (Eneide lib. H, lib. VL)
Torino 1907, Loescher.
Bec: CeN 1907, N. 2, p. 241—242 v. Gentilli.

de Witt, N. W., the Dido episode in the Aeneid of Virgil. Toronto
1907, W. Briggs. 78 p.
Eeo.: IlEA I9u7, N. $ p. 286 Waltz.

III. Ars g'rammatica.

1. aiammatica geueralifl et comparativa.

JäDHu, 0., tri-obriB-troie-fonteinea. BEA 1907, m, p. 261—282.

Kaltür. Die, der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele, hrsg. von
P. H i n n fl) c r n:. Teil I, Abt. VIII. Die [griechische und lateinische

Literatur und Sprache von l*. v. Wiiamowitz-Moelleudorff»
K. Krumbacher, J. AVackernagel, Fr. Leo, E. Norden,
F. S kutsch. Zweite verbe.s.serte und vermehrte Auflage. Lex. 8.

Leipzig 1907. Teubner. VIII, 494 p. Qeb. 12 M,
Kec: BphW 1907, K. 29, p. 910 -912 v. Petor.

flckenk, R., postaw a v\ jcw z antickeho zivota Progr. Zibfese* 29 p.
Rpc. : LF 1907^ N. a 4, p. .H15 v. Jir4ni.

SchÖrifi'ld, M., proevo eener kritisclic verzarnelinp; van Of-rmaansche
Volks- en persoousnamen, voorkomende in do litteraire eu monumentale
overlevenng der Griekache en Bomeinsche oudbeid. Dias. Gr. 8.

Groningen 1900. XXVIII, m p.

Bec: BphW 1907, N. 35, p. 1104—1107 v. Sohmidt.

Tunewit^ch, L« plnlologische Studien und Notizen. Erstes Heft. Gr. 8»

Njeschin 1906, Mclenewski Nachf, 48 p. (Kxissisch.)

Beo.: BphW 1907, N. 27, p. «54—850 v. Kühl.

2. Prosodia, metrica, rhythuüca, musica.

Blcrnath, E.. die Giaitarre seit dem III. Jahrhundert vor Christas. Eine
musik- 11. kulturgeschichtlicho Darntellung mit genauer Quellenangabe.
Berlin II»'»?, A. Haack. VII, 144 p. 3 M.

(traf, G.« der Kampf um die Musik im griechischen Altertum. Progr.
Quedlinburg VM)i. Iß p.

Herkenrath, E.. dt r Enoplios. Ein Beitrag zur g^ierhischen Metrik.

Gr. Ö. Leipzig 1906, B. G. Teubner. X, lö6 p. 6 M.; geb. ö
Bec: ft07, K. 2, p. 134—136 v. Wenig. — DL 19A, N. 28,

p. 1752—1754 V. BiGkel.

PellinI, 8., versi reoonentes bilingues; Centones» aorostioha. CeK 1907,

N. 2, p. 160-164.
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110 Gramm, et iexicographia Graeca et Latina. Hist. literarum.

SjUa, F., qua ratione poetae vetercs Romani in hexametro aenaus inter»

stitiuni collocaverint. Diss. Broslau.
Bec.: DL 1^7, N. 29, p. 1819--lä20 v. GlAditaoh.

ThaHn, C, italische sakrale Poesie und Prosat Eine metrisoiie Unter-
suchung. Berlin 190ti, Weidmann. 77 p. 2 M.

Ree.: BphW 1907» N. 36, p. ILSl—1136 v. Weemer. — WklPh 1907,

N. :<;V.j4, p. 907—909 H. O. — NphB 1907, N. 2, p. 48-44
O. Weise.

Ii. Grammatica et loxicographia Graeca.

Do^r^f G. C, nota sui riomi greci in — «f«

—

c, (— «fif— tf.) Florens,
tjocieta Tioografica Fiorentina. 28 p.
Ree: DL 1907, N. 20, p. 1245—1246 v. Wackernagel.

Fahr, K., zu der sog. Diouvölscheu r^rtf} ^rjtoßtx^. BphW 1907, N. 34,

p. 1084—1087.

ProelUkdai. J«, Diaktoros. Progr. Bokyoaneeh 1906. 7 p.
Bec: IJ* 1907, N. 2, p. 15$(--154 y. Hujer.

Witte« Kay Singular \i. Plural. Forschungen nb. Form u. Geschichte der
griech. Poeue. Gr. 6«. Leipzig 1907, B. G. Teubner. VIII. 27Ü p.

ö M.; geb. in Leinw. 9 M.

4. ür^mmatica et lexicographia Latiiia.

Bncciarelli, L., por la interpretazione e di^^po^iziono della riporta dei
Met^'lii al vt rso iifviano. Boficl XTV. 2. p. ;l.">—;57.

PerirOT, P., die syntaktische Rolle der Konjunktion ut im Lateinischen
und der Uraprung des Kebensatses. S.-A. aus dem Jcmmal des
Ministeriums der Volksaufldärong St. Petersburg 1905, p. 423—4212
und .'>09— r»;i,><. (Russisch.)

Ree: BpliW liHiT. N. *il>, p. 921 v. Solmseu.

Plerleonl» G., Htames mis.si. Boficl XI\', 1, p. 19.

Sabbadini, R., noscit-nescit. Boficl XIV. 2, p. 87—38.

— „Dicito" nel Catalepton I. Boficl XIV, 2. p. 87.

Schochardt« H., die iberische Deklination. Gr.8^ Wien 1907, A.Hölder.
iHJ p. 1 M. 80 Pf.

Thesaom» iinguae latinae. Vol IV, fasc. 2. Leipzig, Toubnor. 7 M. 20 Pf.

Wenjfor, L., .,1a cite antique'^ in deutscher Übersetzung. DL 1907, N.2Ö,
p. 17;«~i7a7; N. 2y, p. 17U7— 1801.

IV. Hlstorla literarum.
1. Histoiia literarum generalis et comparativa.

Albeily P«9 la po4sie. Etudes sur les chcfs-d'ceuvre des poetes de tous
les temps et de tous les pays. 10« Edition, 16. Paris, Haohette et
("ie. 4*J2 p.

Beitel. .T., et E, Jollv«»«, les litteraturea anciennea. Kxtraits traduits des
plu.s giunds ecrivuins de la Gr6ce et de l'ltalie aucieunes, reliö.s par
une petite histoire des litteratures anciennes et des analyses. Publik
avec des notes. 2« edition, revue. 16. Paris 1907, librl Haohette et
Cie. Vm, 484 p. 4 fr.



Historia liter»niin. Philosophia. Historie iiniv. et orient. Hl

Wllamowitz - MÖlleadorffff griech. u« lat. Literatur u. Sprache, vide
sect III, 1.

2. Historia literarum Gra^'carnm.

Baiikin, K, M., the role of the MuynQot. in the life of the ancient Greeks
as depicted in Greek literature and insciiptions. Chicago 1907, The
UniTersity Press.

Traataer, die Amphiboiien bei den drei Kriechischen 'Oagikern und ihre
Benrteflimg durch die antike Aesthenk. Dies. Erlangen 1907. 1^ p.

WackemageL Jac«, Keiienistica. Lex. ä^. Progr. Göttmgen 1907, V anden-
hoeok A Bnpreoht. 28 p. SO Pf.

3. Historia literanim Latinaram.

JeaaroT, A«, et A. Pnech. histoire de ia litterature latine. iö» tix^e.
18 jeeus. Parle 1907, libr. Delaplane. YII, m p. 2 fr. 75 c.

V. Philosophia antiqua.
Bertling, 0., Geschichte der alten Philosophie als Weg der Erforschung

»1er Kausalität f. Sturlonton, GymnaKiasten u. Lohrer dargestellt. Gr.

LeipzifT 1907, Dr. W. Klmkhardt. VII, Vis p. 2 M. öv) Pf.

Zeller, Ed., Grundriss der Geschichte der griechischen J^hilcsophie. Aufl.

Gr. 8». Leipzig 1907, O, R. Keisland. X, :i2-4 p. M. 20 Pf.; geb. (> M.

VI. HistOFta.

1. Historia universalis et orientalis.

Atti del CongresHO int ernazionale di srieüzc storirhf^ (Ix'oma. ! aprilo

1903). Vol. I: Parte generale. Koma 1907, Mostra di topograiia
romana.

— Vol. II. Atti dellu Sezione 1: 8toria antica e filologia claiäsica. Gr. 8**.

Bom, Loencher. XXX\ II, 876 p. 12 Lire.

Beo.: BphW 1907, N. 27, p. 852—854 Curtäus.

KeramopouloH. A. I>.^ o a i i,i,<; xnl ro ' Y^xAvtcv ntHop. (Eztr. de 1' *ddtivu,)

Ath^ne.s, Sakellarios. XVI, p. IHl -l^s.

Kec.: REA 19«J7, N. p. 285 v. Kadet.

Munann-Haupf , ('. F., Materialien 7:iir filteren Geschichte Armeniens u.

Mesopotamiens. M. e. Beitrage: Arabische luscliriften aus Armenien
Q. Diyarbelcr v. Max ran Berehem. Mit 92 in den Text gedr.
Abbildgn. u. 14 Taf. (Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Güttingen. Philologiach-histor. ^fiaeae. NeueFolge. IX. Bd.,

N. X) Lex. 8«. Göttingen 1907. 18;^ p. 20 M.

Hoch. AI., dif Trugspiegelung orientalisrber Kultur in den vorgeschicht-
Ücnen Zeitaltern Nord- u. Mitteleuropas. Jena 1907, H. Costenoble.
i Bl., 144 p. m. 50 Abb.

Metj lluBtoize des Lapides d*aprte un livre i^eent B£A 1907, l,

uiy u^u j cy Google
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2. Historia Graeoorum.

Amlicci« A. G., HellMS disegno storioo della oultun greoa. Vol. ±
Bari 1907, G. Latena Ft«^ 345 p. 3 L.

nrile« A. van den, rorieiit hoUöne (Oröoe, Cr&to, Macedoine.) Grand 8.

Paris 1907, Juven. 320 p. aveo iUustvations d'apris des doeuments
photographiques. 80 fr.

CoAtanzi, V., nageio di storia Tessalica. I. Gr. 8^ (Estr. dai VoUuni
XXVI e XXV II degli Annali delle üniversitii Toscana.) Pisa 1906,

Nella Tipografia Vannuclii. 155 p.
Reo.: WßPli 1907, N. 83/34, p. «93--897 Scbneidar.

ilirard. J«, epitome historisB grseoeB. Edition simplifiee et ^adu^
publiee, avec uno introduction, des nntes, un vocabulaire, des iLIustra-

tions d'apr^s les monumento et ime carte. 6« Edition. 16. Paris 1907,

Hachettc et Cie. VIII, :i59 p. 1 fr. 5<) c.

Kasarow, G., zur Geschichte der sozialen Bevolution in Sparta. (Sonder-
druck aus Klio, Beitrüge zur alten Gesohicbte. Hrsg. y. Lehmann»
Haupt VI. K. Koi iiomann. Bd. VII, Heft 1.)

Bec.: WklPh 1907, N. p. 869-870 v. Schneider.

Schneller, L., Nicaea und Byzanz. Welt- und kirchengeschichtliche
ätxeiisage am Marmarameer und am Goldenen Horn. Gr 8*^. Leipzig
1907, H. G. Wallmann. 184 n. m. Abb. 3 M.: geb. 4
Bec. : LZ 1907, N. 10, p. 3SA—328 y. Gerland.

Swoboda, U., griechische Geschichte. •% verb. Aufl. (Sammlunc OfleokeB
49. Bdchn.) Kl. 8». Leipzig 1907, G. J. Güechen. 194 p

Geb. in I«inw. ÖO Fi

3. Historia Romanorum,

Bonducant, B. C, Decimus lunius Brutus Albinus. A historical studv.
Gr. 8'\ Di8s. Chicago 1907, l'uiversity of Chicago Press. 113 p. 0,75*|

Ree: BphW 1907, N. 85, p. liaS-1104 v. Bardt.

Cagnat, R., le r^glemeut du coUege des subiciuee de la legion Ille Augusia.
Kl 1907, N. % p 183-187.

CMlMii, V., saggio di storia Teaealiea. Parte L Pisa 1906| Yaniiflcld.

155 p.

Ree: Boficl XIV, N. 2, p. 32-35 v. Cardinaü.

Grenier, A., vari^tes Tintroduction k rbiatoire romaine de Modeator.
Paris lIHiT, libr. Leroux. 12 p.

Malet) A., Koma con la colaboraciön de M. Charles Maquet. Version
castellana por den Miguel Buis. 16. Paris 1907, Hachette et Cie^

179 p. aTec 109 grav. ^ 6 carte«. 1 Ir. 25 o.

HomuiMB, TMr»9 römische Geschichte. 1. Bd. Bis /.ur Schlacht von
Pvdna Mit e. Militärkarte v. Italien. 10. Aufl. Berlin 1907, Weid-
mann. X, 044 p. 10 M.

Bivi^re, J., !a propagation du christianisnio dans les trois premicrs
siecles, d aprüs les conclusions de M. Harnack. 10. Paris PJ07, Bloud
et Cie. 127 p.

Bfdber^r, T., römische Kaiser in Marmor. Lebensbilder der ersten
römischen Cäsaren. Aus dem Sdiwod. R Cornelius. Stuttgart
1907, P. Hobbing. 172 p. 1 M. 20 PL
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£thiioAogia, goognphia, topogr. geaandig. Ethnologie eto. Graeowam. 113

SekMlAf J.Mf zu GUiidiu8Qu«dng«nu8. BphW 1907, N.29, p. 925—d26.

gfalt, 6., aus WOrttenibergs Vor- und Frnhzeit. HcrMMgOgeben YOU
EUbethSixt. Stuttgart 1906, Kohlhammer. 3 H.

Iticin, H. Konr., Lehrbuch der Ooschichte f. d. obfren Klassen höbpror
Lehranstalten. 2. Bd. Römische Kaisereeschichte. Das Mittelalter.
Die Neuzmt bis 1648. (Lehrstoff der Ünter-Prima.) 10., umgearb.
Aufl. HxBg. y. Hans Kölligs. Pad6rboni,F. SchOningh. X, 300 p.

2 IC 20 Pf.

ttehttuchner, C. , legionare KriegsvwdUationon yon Claudius bis Hadrian.
INos. BiKolatt 1907. 60 p.

Wober, W.« L^utersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus.
Qr. a*. Leipzig 1907, B. O. Tenbner. VII, 28H p. m. 8 Abb.

8 M. : geb. in Leinw. 10 M.

Woerd, H. yao de, <*tn(lf historique sur trois legions du Ba«-I)anubo.
(V. Äiacedonica, XI. Claudia, I. italioa), suivie d'un aper9U generai sur
Farai^o romahi« de la provinee deMme inf^rioiire toiiB lo baut*en)pire.
Louvain u. Paris. 400 p.

Kec: WklPh 1907, N. 19;, p. 526-^28 v. Bitterling. — Bcr 1907,
N. 29. p. 29—81 V. Cagnat.

Ziogler, J., der Kampf zwischen Judentum und Christentum in den
ersten drei christlichen Jahrhunderten. Gr. 8. Berlin 1907, M. Poppelauer.
94 p. 2 M

Beo.: DL 1907, K. 81, p. 1958—1959 y. StShelin.

VII. EthnolOi^ld» geog^raphia, topog^raphia.

1« Etiiaologia, geogmphia^ topogn4>hia generaUs.

C^alloiS. E., Asie Mineure et Svrie: Sites et monuments. Paris 1907,

Ouümoto. 940 p.

Mahler, E«, Babvionieu und Assyrien. Budapest 190t), Akademie-Verlag.
370 p. m. 1 faf. u. 48 Abb. (Ungarisch.) 4&

Maeider. H,
geschici

Verlag.

Talette, G., promeoades dans le paasö <Bome, Corse, Gr^). Geuöye
1907, JuUien. 8 fr. 50 c

der. H., Kultur und Deuktn der alten Ägypter. (^Entwicklungs-
geschichte 1' 1 Menschhoii. Bd. 1.) Leipng 1907, B. Voigtländers

lag. XXXVI, 564 p. m. 1 Karte. 12 H. 50 Pf.

2. Etfanologia, geographia, topographia Graeciae et ooloniarnm

Graeoaram.

Cutoatf F. et £., studia Pontica. II. Vojage d'exploration archeoiogique
daaa lo Pont et la petite Armänie.
Boo.: miPh 190^ N. 35, p. 937—940 y. Goeesler.

CfHle, J., lemarqnss aar l'ethnographie de la Mac^doine. 2*> Edition,

augment^e d*uno carte de la vieille-Serbie. Petit 8. Paris 1907,
Bonsian. 56 p

loraltt, C. 0.9 Bisaaaio. CeN 1907, II, p. 180-14«.
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3. Ethnolofijia, geographia, topographia Italiae et Orbis Etomani.

Barthel, Waith., das Kastell Cannstatt. Nach der Untersuchung: von
Ernst Kap ff bearb. (Aus: „^er obergerm. raet. Limes d. Hömer-
miehes".) ^2,5x24^ cm. Heidelberg 1907, O. Fettere. 76 p. m.
9 Taf. 12 IL

Bandoain, M., la noayelle Seille de l'^oqne gaUo-romaine. Le Hau*
1907, Monnoyer. 12 p. ayec 3 fig.

Blanrhot. A., los euceintos Romaines de lu Gaule. Etüde sur Torigme
d'uu grand nombrc de villes fran9ai8es. Pari« 1907, G. Leroux. 15 Fr.

Hnraalt, E., de Home k Florenoe. ChAloiiMur>Manie 1907, Martin freres.
18 Jesus. 112 p. et grav.

Limes, der obergermanisch'raetiscbe, des Hömerreiches. Im Auftrage der
Beichs-Lünedcommurion bxu. von den Dirigenten Ose. Sarwej
u. E. F a b r i c i u s. 28. Lfg. 9^5 X 24,5 cm. Heidelberg 1907* 0. Petters.
76 p. m. Abb. u. 9 Taf. 8 M.

— der römisohe, in Österreich. Hr.sg. v. der kai.serl. Akademie der Wissvu-
schaftei). 8. Heft. M x 24,5 cm. Wien 1907, A. Holder. 224 p.

m. 85 Fig. u. 8 Taf. Kart. 12 iL

LloB, J., les yoiee romaines d'Amiens et de Cassel 4 Boulogne, d'aprte
la table Thöodosienne. Amiens 1907, impr. Piteux fröre«. 16 p. et
2 cartes.

Maedonald, G., and A. Park, the Roman forts on the Bar Hill, Dum-
bartonshire. With a uote on the architectural details by Th. Bosi».
Glasgow 1906^ J. Madehoee. XII, 150 p. mit 4 Taf. o. ^ Abb. 5 ab.

Mueeri, £^ Taormina. (»ColleBione di monografie illnstrate. Serie 1»
N. 28.) Bei^amo 1907, Istituto italiano d'arti grafiohe. 118 p. 3,50 L.

Xn8il, AI«, Arabia Petraea. I. Moab. Topographischer Reisebericht.
Wien IÖ07, A.Hölder. XXITI, 443 p. m. 1 Taf.u. 100 Abb. 15 M. 60 Pf.

»««be, H«, Aliso bei Oberaden. BpbW 1907, N. 80/31, p. 986-990.

Plreln, O«, Nachtrag zu Aliso bei Oboraden. Nene Fonohnngen u. Ver-
mutungen. Mllnster i. W., Aschendorff. V» Pf.

Ree: DL 1UU7, N. 20, p. 1256—1257 v. KübeL - LZ 1907, N. 12,

p. 401-403 N.

T^l&»i, G., Tiimes-Forsohungen. (^Abhandlungen der histor. Klasse der
Ungar. Akademie d. AVi.K.sonschaften, XXI. Ba., N. 2.) Budapest 1906,

Akadomi.-Verlag. 100 p. m. 1 Karte u. 1 1 Abb. (Ungarisch.) 2^.40H.
Toatain, J., le cadastre de l'Afrique romaiue.

Ree: Rcr 1907, N. 29, p. 45 v. R. C.

Windel, H«, Bericht Ober eine Studienreise nach Italien. Progr. Herford.

VIII. Antlqultates.
1. Antiquitatos p:enoralos.

Wendland, P., die hellenistisch-römi.sche Kultur in ihren Beziehungen
zu Judentum u. Christentum. Mit "i A1)L. im Text u. 12 Taf. (Schluas.)

(Handbuch zum Neuen Testament, lu Verbindg. m. H. Gressmann,
E. Klosterman Ti , F. Niebergall u. a. hrsg. v. Hans Lietz-
mann. 4. Lfg., 1. Bd., 2. TeilJ Lex. S«. Tübmgen 1906, J. C. B.
Mohr. IV, p. 97—190. Subskr.-Pr. 2 M. 90 Pf.; Einaelpr. 3 M. 20 Pf.;.

Vollständig 5 JL; geb. 7 M.
Bec.: WkLPh 1907, N. 29, p. 797—799 v. äoltau.
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Scientia mathematica etc. Autic^uitateü ad ius publicum etc. 115

2. Scientia mathematica et naturalis. Medicina.

Frölich, L., über römische Fuflsmftsse. ASchA 1907, 1, p. 89—42 m. 2 Abb.

FnrtwäniErler, A., zu Pythagoras und Kaiamis. (Aus: Sitzb. der bayr.
Akad.'der Wiss.) (ir. 8» München liK)7. G. Franz Verl.

Omont, manuRcrit latin SSlI de la Bibl. Nation., vide sect. X.

Schneider, R., Geräte zur Vogeljapjd. BphW IÖ07, N. :i5, p. 1117-111Ö.

Wej^el, J., die Halskrankheit^n bei don altfn griechisohen u. römischen
Ärzten. Leipzig 11K)7, B. Konegeu. 2U7 p. 4 M. 80 Pf.

3. Antiquitatos ad ius publicum et civile remque militaiem

pcrtinentes.

a) Autiquitates ad ius publicum et civ ile remque miütarem pertiueutes

generales.

YalginüffU, M., la poeda di una legge antica. CeN 1907, II, p. 124—129.

b) Antiquitates ad iun publicum et civile remque militarem

pertinentes Graecae.

Fergnsoii, W. S., researches in Athenian and Delian dociiments. I.

Kl 1907, N. 2, d. 213—240.

Sflterbock, K.. Byzanz und Persien in ihren diplnmatisch-völkerrecht-
licheu Bezieiiuugen im Zeitalter Justinians. iÄn Beitrag zur GescbiGhte
des Völkerrechts.
Bec: LZ 1907, N. 16> p. 501-502 y. 6. Kr.

llejer, P* M«« zum ptolemüsclien Gericbtsverfahren. Kl 1907, N. 2,

p. 289-291.

Pi«teigke, F., die ptolemlische Staatepoet. Kl 1907, N. 2, p. 241—277«

Befaneh, 8«, Sycopbantee. BEO N. 86, p. 385—358.

BuidwaBy J*9 de institutis xei publicae Athenieoalum post Arietotelie
aetatem commutatis I. A( ta societatis scientiarum Feuiicae. Tom.
XXXn^ 4". Helsiugforsia.- m6.
Ree: WklPh 1907, N. :\2, p. 869—870 v. Schneider.

Wenger, L., die Stellvertretung im Rechte dei i'apvri. l'estechrilt der
k. k. Franzens -TTnivers. in Graz aus Anläse aer Jahresfeier am
15. Okt. 190H.

Ree.: LZ 1907, X. lö, u. 4Ö4 v. Preisigke. — DL 1907, N. 29, p. l.S:17

—18:59 V. Frese.

Zieken, L«, leges Graecorum sacrae. Pars altera, fa.sc. 1 : Leges Graeciae
•t insolarum Gr. 80. Leipcig 1907, Teubner. 872 p. 12 M.
Bec: BphW 1907, N. 34, p. 1061-1007 y. Stengel.

c) Antiquitatis ad ins publicum et civile remque militarem

pertinentes Bomanae.

A1110M9 W« T«. the Boman systrin of provincial admini^tration to the
accession of ron«!tantine tlie at New edition revised from tke
autliors notes bv E. S. Shuckburi^h.
Kec: WklPh'1907, N. 23, p. Ü29-ti31 v. Hirschfeld.

Ittbliothttc« philologiea clanioa. 1907. III. 9



lit) Antiquitates privatae. Antiquitates soaenioae. Antiquitates sacrae.

Boraad, A., essai sur l'luaUnre dM bans 4 long tenbo k Borne. Paria
1907, libr. Arthur Boiuseau. 138 p.

Dnaaesne^ J., contribution ä Tetudt la ,,Caatio judioAtum BolTi\ Paria
1907. libr, LaroRe et Tenin. 82 p.

LegTBH, H., la tablr> latine d'Horaclee Ha PnHcndue Lex Julia munici-
palis). Th^se. l^aris 1907, Arthur Kousseau. 40(j p, et rartf.

Mar, ü,, sur quelques exemples de gömination juridique daos les autoui«
utt^rairea latins. Paria 1907, Larose et Tenin, 14 p.

Monaier, H.^ du jCasua uon exiätentiuiu liberorum ' d&na les Novelle«
de Juatiiuen. Paris 1907, libr. Larose et Tenin. 83 p.

SaMUe«» B., lei JPi» oana»* dana le droit de JnstinieB. Pens 1907,
libr. Laroae et Tenin. 39 p.

Mineidewin. M., eine antike Instruktion an einen Verwaltungschef. Mit
einer Einleitung nber rOmische ProyiBzialyerwaltong. Berlin 19i)7,

K. Curtius. Xr; r2:> p. 2 M. 50 Pf.

Schalten, A., die »Lex Hadriana de rudibua agri»" nach einer neuen
Inschrift. (Mit 1 Kart© im Text.) Kl 1907, N. 2, p. 188—212.

IVolMki, U., lex 51 jtr. D. ad ie^em Aquiliam (9. 2) und die Unterbrechung
des KauaalzusammenhangeB im r5miBchen und heutigen Beobte. Dias.
Erlangen 1907. 60 p.

4. Antiquitates piivatae.

a) Anti(iuitar('s privatae generales.

Birth) Th«9 die JBuchroUe in der Kunst. Archäologisch -antiauarische
UntwBucdiunsen zum antiken Buchwesen. Leipzig 1907, B. G. Teuboer.
IX, 3S2 p. m? 190 Abb. II IL

DOUldflOBf J«9 woman: her positiou and influeDoe in ancient Greoce
. aiid Rome and among the early Chriatiana. London 1907, I^eo^

maus & Co.

Berilloul, K., la feinme dans Tantiquitö. (i^eoonde partie.) Paris IdOti,

Imprunerie nationale. 167 p.

5. Antiquitates scaenicae.

Bieber, M., das Dresdner Schauspielerroliof. Ein Beitrag zur Geschichto
des tragischen KostQms und der griechischen Kunst. JDiss. Bonn 190i.

Jil p. m. 19 Abb. u. 1 Taf.

Wamecke, B., dio neueste Litt^ralur über die Mimen. Kasan 1907. 46 p.

(RussiscJi.)

Bec: BphW 1907, N. 28, p. 885-^ ZielinakL

6. Antiquitates sacrae. Mythologia. Histoiia religionnm.

Bnrkitt, F. Gr., Urchristentum im Orient. Deutsch Erwin Preuaoben.
Gr. 8«. Tübingen 1907, J. C. B. Mohr. Vm, 160 p. '\ M.; geb. 4 IL

Ree. : DL 19o7, N. 20, p. 1232—12:t4 v. von Dobschata.

Cmont, F., les religions onentales dans le paganisme roniain. Confe-
rences faites au College de France, en 1905. (Annaies du Mus^
Guimet. T. 24.) 18 j6sus. Paris 1906, Lerouz. XXn, 885 p. 8 fr. 50 a
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Lexikon d. grieob. o. t6m» Mythologie, hng. v. Boso her. 55. Lfg. Leipsig,
Teuhner. 2 M.

PUUos, D«9 *Sltvaie M^tiqQia fQeinut ußl uovatlov wj^t, Athen 1907,

SekeUarioe. 126 p. m. 1 Tat 2,50 Dr.

Pradel, F., griechische und sOditaUenische Gebete, Beechwörungen und
^

Rezepte d&s Mittelalters, hrsg. u. erklärt. (Reliirions<^eschichtliche Ver-
suche und Vorarbeitcu, hr^g. v. Albr. Dieterich u. iiich. Wünsch,
m. Bd., :i. Heft.) Gr. 8». Giessen 1907, A. Töpelmann. VIII,
151 p. 4M.

Renel, C.) les religions de la Gaule avant le christianiärne. (Annales du
Mvsie ßuimet. T. 21.) 18 Jesus. Paris 1906, Leronz. 424 p. avec
lig. daas le texte et hors texte. 3 ir. 50 o.

Bisco, 6. loggende latine antichissime. Mit 4 Fig. u. 2 Taf. MAI
1906, IV, p. Aggiunta: MAI 1906, IV, p. 398^-402 mit 1 Fig.

S^nldt, H., Jona. Eine Untersuchung zur ver^eieheoden Beligions-
geschichte. Mit .S9 Abb. im Text.

ttec: WklPh iy07, N. 28, p. 760-767 v. Fries.

Siecke, E., Mythus. Sage, Märchen in ihren Beziehimgeii zur Gegenwart.
Leipzig 190G, Uinriohs 29 p. 50 ti,

Ree.: BphW 1907, N. 27, p. 848—849 y. Broehmann.

l¥eniger. L., Olympische Forschungen. Ui. Dienst der Muttergöttinueu
md Verwandtes. (Mit drei Gnmdrissen im Text.) Kl 1907, N. 2,

,p. 145-182.

Wolfen., die Beligion der alten Griechen. (GymnasialhibUothek Heft 41.)

Gntf rsloh 1906, Bertelsniaun. 108 p. 1 M. 50 PI
üec.; BphW 1907, N. 35, p. U02—1103 v, Stengl.

Wunsch, B., heUenistisehe Wunderersihlungen. DL 1907, N. 19,

p. 1157—1167.

Xeketmaier, Je«, die Arten der Leicln iibergiug in der voimykenischen
Zeit GrieohenlMids. Dies. Jena 1907. 44 p. m. 2 Abb.

IX. Archaeoloffla.

Altmann, W., die italischen Rundbauten. Kino archäologische Studie.

Mit 20 Abbildungen. Berlin 1906, Weidmann. 101 p. 3 M.
Ree: Bp}i\V 1907. N. m'-il, p. 959—962 v. Engehnann.

Ansonla. Kivi.^ta della sociotä italiana di archeoloj:;ia h storia dell arte.

Anno 1. Roma lUuT, Loescher et Cie. 204 p. in 4" et 4 pl. 10 fr.

Bec: BBP 1907, N. 7, p. 277—278 Waltzing.

Borrel. K., les Ceutrona pendant les temps prehistoric[u&8 et Tepoque
giUto-romaine. Motltiera.

Bemonlli, antike Bildwcrki' in Bux^e^. vide (J i psabgüsse.

BmtaUsy A., la irise de Casseuü. REA 1907, N. 3, p. 267—^.

Oarottl, G., Corso elementare di storia delFarte. Vol I: L*arte delPevo
antico. Con 590 incisioni. Milano, Ulrico Uoepli.
Ree.: CeN 1907, N. 2, p. 2:{4-'237 v. Cerrina.

9*
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IIS Axohaeologia.

Gatalog'ue genrral des antic^uit^s ^gyptiennes du MuBÖe du Caire. 25:

Sculptors Studios and unfinished works. Par i\ C Edgar. XII, 91 p.

AI. 26: Graeco-£gyptiaii cofiinü. masbä aiid portraits. Par C. C.

Edgar. XIX, 186 p., 48 Tftf. 27: P. E. Newberrj, Scarab shaped
seals VTII :;<t p., l>i' Taf. 41 M. 60 Pf. 4«. Le Caire, Imprim^
de rinalitut Frauvais d'arcbeologie Orientale, 1ÜU5/6.

Collard, 0., notc sur nno mosaYque romaine tronv^e k Orbesaan (GersX
Paris 1907, Impr. nationale. 7 p. avec fig,

•Belbniork, Rieh., hellenistischr- Bauten in Latium. I. BaubeschreibungeaL
ätratisburg 1ÜU7, iL J. TrQbner. V, 92 p. m. üti Abb. u. 20 Taf.

-Efl^randiea, E., rocueil general des basrelicfs de la Gaule romaine.
T. If": Alpes-Maritiines. Alj)e8 Cottieones. Corse. Narbonnaise. Paris
r.M)7, Impr. uatiouale. X. 489 p. 4 k 2 col.

Fels^ Gral»ungon der Gesellachaft Pro V'indoni^a im Jahre iiMJ6.

ASchA 11>U7. 1, p.

Furtvväntfler, A., die neue Niobidonstatue aus Rom. (Aus: „Sitzungsber.

d. bayer. Akad. d. Wies.") Gr. 8». München 1907, G. Franz Verl.

p. 207- 225 m. 2 Taf. 60 Pf.

— u. K« BeicUiold, griecbisohe Vasenmalerei. Auswahl hervorragender
Vaspubilder. Unveränderliche Phototypie- Reproduktionen. II. Serie.

4. Lfg. {10 Taf.) 71.:) X 5:^,5 cm. Xebst Text. 88,5 26 cm. München
1907, Verlagaanstttlt F. Luckmaim. p. 1G7—211 m. Abb. u. 4 Taf.

Subskr.-Pr. 40 M.

0Ayet, A.. l art b\/uutiu d apres les monunients de ritalie, de l'Istrie

et de la Dalmatif, relev^ et dessinte par Gh. Errard. Texte, par
AI. Gay et. TTI: Iv'avennc et PompoBO. Paris, Gaillard. 76 p. et

o<> planches en uoir et on coul.

C^ipsabirfisse, die, in dor Skulpturonhallr zu Ba.sel. I. Die antiken Bild-

werke V. J. J. Be ru o ul 1 i. II. Die deü Mitteialten* u. der Renaissance
V. Rud. Bnrckhardt. Kl. 8«. Basel 1907, Halbing Idohtenhahn.
XIV, 176 p. m. 2 Tat. 2 M.

Guyer, S., die christlichen Denkmäler des ersten .Tahrtausen^ls in der
Scliweiz. (Studien über christliche Denkmäler, JfcL 4.) Leipzig 1907,

Dieterich. XIII, IK. p. m. .Sl Abb.

Uadaczek. K.« zur Geschichte des etruskischeu Einflusses in Mitteleuropa.
MAI 1906, IV, p. 387-898 m. U Abb.

Ueierli, J., das rOmische Kastell Burg bei Zurzach, untersnoht Im Auf-
trag der Kommissioii f:^r römisohe Forschungeii. I. AfliAA 19Q7,

N. 1, p. 23—82 m. 4 Abb.

Hesselniever, Saxum silex und Verwandte.s aus dem Gebiete der Sakral*
• altonnnior. WüKor ÜH)?. N. 7, p. 260 -L»70.

Hoiuolle^ M. , fouilles de Delphos, executt-fs sous la direction de
' M. Homoll.^ t. IV: Sculpture. PI. XXI XXll-XXIII (pl. triple,

en couleur . - t. V: Petit» bronzes; texte par M. Perdriset. l**

fascicole. 4*^. 96 p. avec 334 fig. dans le texte.

Haber, E., le H^apel. Les fouilles de 1881 4 1904. Strassburg 1907,

Fischbach.

lorab romains an

Leroux. 11 p-

avec 1 fi<

Jecüuier, H., note sur la decouverte de saumons de pl<

Goto Fortuna (Provinze de Murcie). Paris 190<,

l y Googl



ArohMologia. Uli

Hein, Wilh«, G^eechichte der <;^riechischen Kunst 3. (Schlus8-)B(1. Die
Kunst der Diadochenzeit. Lex. 8*, Leipzig 1907. Veit «t Co. \%
4-t_> p. 12 M.: geb. in Halbfrz. i:. M.

Körte. 6.« Pharinakow^ky, B., Zocker, F., Schalten, A., SchultlieHS, 0.,
LSor, F.. r. Findlax, archäologische Funde im Jahre li^Oö. (Türkei,
QrieeiieiiiaBd, Italien, Sttdruflsland, Äg^ten. Nordafrika, Frankreich,
Belgien, Schweia, Deutschland, Osterreich, Ungarn.) AA 1907, K. 2,

p. 102—

Krombacher, K., ein serbiscli-ljvzantinischer Verlobiui||;8ring. Mit einer
Tafel. SMA 1906. p. 421^52 m. 1 Taf.
Ree.: NphR 1907, N. 16, p. 370—371 t. Oster.

Leonhard, Rieh., die paphlagonischcu Felsengräber u. ihre Beziehung
zum griechischen Tempel. Ergebnisse e. Heise. (Aua: „84. Jahreaber.
ä. Hchles. Gesellsch. f. vaterl. ("iiltur".) Gr. b«. Breslau 1907, G. P.

Aderholz. 28 p. m. Fig. u. 2 Taf. 90 Pf.

Lioret, G., notes nur les fouilles des Gros, pres Moret'Sur>Loing. Fontaine-
bleau 1907, iinpr. Bourges. 15 p. et plan.

Lttckenbacb. £«j e €• Adauü, l'arte nel moudo autico: Monumenti dcU'

Oriente clasnoo, della Giecia, deU'Etmria e di Borna, scelti diaposti

ed illustrati. 4. Bergamo 1907, Istituto italiano d*arti grafiohe. vHI,
177 p. ni. 10 Taf.

Mt^lida, J. R., les e.s<>uUura8 del Cerro de los Santos. Cuestiön de autenti-
adad. Madrid IKüi;. 112 p. m. 10 Taf.

llossOi A«9 escursioni nel Mediterraneo egii acavi di Greta. 4. Milane
1907, Treves. 290 p. m. 2 Taf. u. 187 Abb.

Hilsson, M. P.« zur Erklärung deä Ludovisischen Marmorthronea. MAI
1906, IV, p. 307-318.

de Paehttre et C* Jnlliaii. le monnment des nautes Parisiens. BEA 1907,

N. 3» p. 263—264 m. 1 Abb. n. 2 Taf.

PoUak, L., archai.sohe ElfenbeinreliefB. MAI 1906^ N. 4, p. 814—330 m.
6 Abb. u. 2 Taf.

Ponlainc, un tumiilus dang la foret de Boulu, k Vontenay (YonneX Paris
1907. impr. nationale. 6 p. avec fig.

Powell, B., Erichthonius and the three daughters of Cecrops. Comell
atudles in clasaical philology ed. by Ch. E. Beuuet, J. R. S. Sterret
and 6. P. Bristol. Comell XJniversity, Itbaca. New York 1906,

MacmiUan Company. 86 p. u. 9 Taf. 60 Cts.

Bodoeanachi, the Roman capitol in ancient and modern times. Trans^
lated from the Frenob by Fr. Law ton. London 1907, Heinemann.
w. 1 pl. a. ">0 fig.

Schadow. 0,, Polvklf't oder von den Massen des Menschen nach dem
Geschlecht und Alter. 10. Aufl. Mit einem V^orwort von Max
Schäfer. Gr. Fol. Berlin 1905, K Wasmuth. 31 Tal.

*8nild, W., Landesmuseum Rudolfinum in Laibaoh. Bericht fOr das Jahr
iy06. Laibach 1907. 49 p. m. 2 Taf. (Darin p. 9—13: Archäologische
Abteilung; p. -VA—Ad: Die Kcltenmünzen des Rudolfinums)

StseUin, F., die Thensa Capitolina. MAI 1906, N. 4, p. 332—386 m.
12 Abb. u. 2 Taf.

Staig, Y«. guide iüustr^ du Museo national d Atheiiea. Marbrea et bronzes.
Aäitoee 1907, Beck A Barth. XVI, 322 p. ay. fig. 5 M.
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SteadingT) H., Denkmillfr antiker Kunst. Für das Gymnasium ausgewählt
u. in geschichtl. Folge erläutert. 2., umgearb. Aufl. 19,rix28 cm.
Leipzig 1907, K. A. 8eeiiiaim. 70 u. 20 p. m. Abb. Kart. 1 M. 80 Pf.

Trea, G«, Olympische Porächungen. I. Skoveaards Aüordiig. der Weüt>
giebelgruppe vom Zeustempel. Mit 22 Abb. auf S Ta?. (Abhand*
hiDgon der kgl. sächsischen Gesellschaft f(ir Wisseurichafteu. N. TU.
Philologiflch-hiator. Klasse. 25. Bd.) Lex. 8^ Leipzig, B. Xi. Teubiier.
Ebd. vn, 15 p. 2 M. 40 Pf.

VioUier^ D., etude aar les iibules de Täge du fer trouvees en iSninerfi

Eaaai de typologie et de cbronologie. ASohA 1907, N. 1 , p. 8—22
av. 4 pL

X, Bpi£rrapMca, NumlsmaticayPalaeograpliloa^
Papyrolofflca.

Anidtf WIUi.9 Sduilttafelxi aar Erlenmng der lateiiiischen Palaeographie
Begründet v. A. 3. Heft. 2., unveränd. Aufl., hrsg. v. Mich. Tan gL
42,.^x:^2,5 cm. Berlin 1907, G. Grote. Taf. 71-107 m. Text VI u
p. 3") 64. In Mappe 20 M.

Babelon, £«, traite des monnaiea grecques et romaines. 2« partie: Des-
oription historique. T. l«r, oomprenant Lea monnaiee jg-ecqaea dflpni»
les ori^ines jusqu aux gueirea xnMiquea.. 4. Paria 19v7, Leroox. IV,
col. 1 a lü70 avec fig.

Cagnat, R., et M. Besnier^ revuo des pw])li( ations epigraphiques relative»
k l'auti(jinte romaine (jauvier-avril iüUT). Paris 1907, Leroux. 22 pw

Carcopino, J., iuscriptions k Teutates. UEA 1907, N. 3, p. 265- 267.

Catalogue g^neral illustre de monnaies antif^ues. (Suite.) Carie, Lye;A.
Pamphylie, Pisidie, Cilicie, Chypre, L^die, Phrygie, Galatie« Cappa-
doce, l^jrie, Commagöne, Seleods, Pieiia. Pana, U, nie Bameas
(square Jjouvoiaji p< 105 k 134. 1 fr.

Corpus isacriptionum latinarum. VoLXIII, part. 2la80. 2.: Inscriplioiiea
Germaniae inferioris ed. A. Domaszewski. Miliaria Galliarom et

Germaiiiurum edd. Mommsen, O. Hirschf eld^ A. Domasze wski.
Fol. Berolina 1907, O. Beimer. p. 81—98; 505—71S. 28 IL

Engelmanu, B., eine Terloiene Handaolirlft. BphW 1907, K. 32/33,

p. 1049—1050.

Handa, A. W., conunon Greek eoine. Vol. 1 : The coinage of Athens»
Cori Ith. Aegina, Boeotiaii. Lca^ie, Alexander the Great. .\chacan
League and Lycian League. ijondou, fellow of the royai numiamaüc
Society 1907. XI, 163 p. ayec fig.

Head. Coroüa uumismatica. Numismatio essays in honour of Barclay
V. Head. 4. Oxford 1906, ünivereity Preas. XVL 386 p., 1 Portr.,
is pl. 30 a
Ree: BphW 1907, N. 30 31, p. 954-9Ö9 v. Weil.

Hohlweiu, les papyrus grecs d'Egypte. Besan^ou 1907, Jacquin. 43 p»

Kern, 0., de epigrammate Larisaeo commentariolus.
Ree: WklPh 1907, N. 3:i34, p. S97 v. Steuding.

Keane^ Kpoua. (»Sonderabdr. aus Paulys Bealoncyklopädie der kiasaisekaa

AltertumawisBenachaft, neue Bearbeitung.)
Bec.: WklPh 1907, N. 21, p. 575 y. Stending.

Kornemana, £«, "Atai nutvos jid^unos. Kl 1907, N. 2, p. 218—988.
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Herliu, A., les revets moniUireB de rempereur NerFa.
Ree : Bcr 1907, N. 25^ p. 486—487 y. Toatain.

MMX, P., cnqurte sur Tepigraphie chretienne d'Afrique.
Ree: DL 1907, N. 34, p. 2139--2140 Wees^.

Monamenta üElaoograiiliica. Hrsg. v Chroust. I. AbÜg. 1. Serie.

24. Lfg. MOncheD, Verlagsaostalt Bruckmann. 20 M.

OBOnt, H.j notice sur le manuscrit latin H86 des nouvelles acqiiisitions

de la Bibliotheque nationale, contenant differents opuscules mathe-
matiouee de €tozb«rt, von tnitA de Jeaa d'Argilly, eto. Paris 1906,
KlinrJnrieck. 94 p.

Slirflero, B. de. dizionario epigrafico di antichita Romane. Fase. 94/95:
Curator roi publicao — Dacia. jEloma 1907, L. Pa-squalucoi. p. IMl—1450.

SabbadinI, HL, Parasiti epitaphium. CeN 1907, N. 2, p. 187— 1H8.

Schenk!, H., zu den attischen Bfllmeniiikanden (Nachtoag). BphW 1907,
N. 27, p. 862-863.

St«ffeiiM, Frz., lateinische Paläographit*. 125 Taf. in Lichtdr. m. gegen-
Ubersteh. Transkription nebst Erläuterungen u. e. systematischen
Darstellung derEntwicklung der latein. Sehmt. 2., yerm. Aufl. 1. Abtlg.
47 Taf. m. Text auf der T^nck-Meito. 42,^x34^ cm. Trier 1007, Kunst-
u. Verlagsanstalt Schaar & Dathe. In Mappe 20 M.

Suppl. zur 1. Aufl. 1. Abtlg. 24 Taf. m. Text auf der Rückseite.
42,5 X 34,5 cm. Trier, Kunst- u. Veriagsaustalt Schaar & Dathe.

Mit Mappe 12 M.

TtttalB, J., le oadastre de PAfri^lue romaine. Etüde sur plnsieuzB in*
scriptions recnmllies par M. le Capitaine. Donau dans la Tunisie
m^ridionale.
Ree.: DL 1907. N. 37, p. 2341—234.3 v. Baale.

Tiereck. P.^ zu dem Corpus papyrorum Hermopoiitauorum. BphW 1907,
N. So, p. 894—896.

Willrich, K., Dositheos Drimylos' Sohn. Kl 1907, N. 2, p. 2f)3 -294.

WflsoD. H. L., eine neue Inschrift aus Terraciua. MAI 1906, N. 4,

p. 894-997 m. 8 Abb.
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Verzeichnis der Abkürzungen.

A A = Arohftologischer
Anzeiger.

Abb- Abbilflungen.

Abh Abhamllungeu.
Acad = Academy.
Acl = Acad^mie dea In-

8criptioua.

ACS t AttidelCongresso
intemaz. di sciense Bto-

riche im
AK Archaeologiai Er-

AeR Atene o lioma.

AG ^ Archivio Giuridico

„Filipi)o Serafini" du
K. Senitiui.

A(iFh ^ Arcliiv f. Ge-
schichte d. PhUosophie.

AJ"Archaeological Jour-

nal (Royal Archaool.

Instit ot GroatrBrit&in
a. Ireland).

AJA American jounuil
uf archacology.

A.i \*\\ Americaajournal
Ol" ulalülogy.

AIV ^ Atti d. R. Utitato
Veneto.

ALL^ Archiv f. lat. Lexi-

vj )graphieii.6nuninatik.

Ann Annaleii, Annales
etc.

Anz= Anzeiger, Anzei-
gen etc.

Ap — Apophorcton. Der
XLVif Vrrsammlmig
ü»;ut.-» li<'r Philologen u.

Schulmänner überreicht

von der ( Tra<M'n Ilallen-

äia. Berlin 1^0^.

AP= ArchivfürPapyms>
torHehung u. verwandte
Gebiete.

AKANS^Atti delhi U.
Aeeademia dei Lincei,

Xofizie def^li Seavi.

AM Archiv für Reli-

giouaw i »8«'nschaft.

Arch i-« Archiv, Archivio
etc.

ASchA Anzeiger f.

Schwei«. Altertums-
kunde

ASt - Archiv f. Stenogra-
phie.

AStSO— Arehi vio Storico

per la Sicilia Orientale.

Ath -= Athcnaeun^
B ^ Bibliütheca philolo-

gica classica.

BACT ^ Bulletin aroheo-

iogique du Comit^ des

travaux hist. de scieutif.

BAD^BnUetino di ar-

cheologia e storia Dal-
mata.

BAG^ Beiträge zur alten
Geschichte.

BayrOy Blätter f. hayr.
Gymnasialachulwefien.

BBI* ^ Bulletin bibüo-
praiihifine de p^dago-
gi(jue du Musee Beige.

BCAC BoUettino della

Gummissione Archeulu-
gica Oomnnale di Roma.

BCJA — BuUetin de la

commission Imperiale

arcln^ologique. (Izvosti-

ja imneratorakoy ar-

chrol. komnnmü./
BCH Bulletin de correa-

pondance hell^niqod.

Bd ^ Baml.
Beitr-=- Beilni^je.

Ber^ Berichte.

BJ = Bonner Jahrbücher.
BJDR = BuUettino dell'

Istit. di Diritto Romano.
BKIS= Beiträge Z.Kunde
der indogermanischen
S])raehen.

Bl — Blatt. Blätter etc.

BMB Bulletin «los mu-
nvi'ti royaux des arts

deeoratifa et industriels

ä Bruxcllef«.

Boficl BoUettino di filo-

logia classica.

Boll - Bollt tthio.

BphVV— Berliner philolo-
gische Wochenschrift.

BS(t Berichte über die

Verhandlungen der Kgl.

Sachs. Gesellschaft d.

Wi8sen8chaften,Philol.-
liist Klasse.

BSI - Biblioteca delle

scuolc italiane.

BSNA Bulletin de la.

S«»c!i't(' nationale des
antiquaires de iVance.

Bull = Bulletin.

Buer ^ Bulletin critique.

BuJ Bursian - Malier*»
Jahresbericht.

ByZ— ByzantiniacheZeit-
achrift

C= Centraiblatt.
,

Cat = Catalog.
CeN^ Classici e Neolatini.

CMF

=

CeM Museum Fi-
lologick^.

Comm = Commission.
CPh ^ Claasical Phüo-

logy.

CR — Claasical Review.
CRAI =^ Comptes Rendus

de TAcademie des la-

scriptions et Beilea-
I.«ettre8.

Cu =(La) Cultura.

Disa. = Dissertation.

DL-» DeutscheLitentnr-
zeitung.

EPhR= Egyeteme« Phi-
lologiai hL0sl5ny.

Et Etudes.

Fase= Faacicale etc.

*PPL = Pran Pilologiska

Füren ingen i Lunu.

FH ^ Festschrift für Otto
liirschfeld.

FO -= Filologiceskoje

Obozrenije.

Ges = Gesellschaft.

Gesch — Geschichte.
GGA = Göttingische ge-

lehrte Anzeigen.
Gi = Ginmale.

GöN ach r— Nachricht.v.d.

Kgl. Gesellach. d. Wis-
senschaft z. GOttingeii.

Gj s= Gymnasinm.
H = Hermes.
Ha =^ Hermathena.
'A<> — 'Aoiiitvi'n.

HG ^ ]>n^ Hiimanistisehe
GjTnnaaium.

HJ » Historisches Jahili.



Verzeichnis der Abkürzungen.

-

1

HPhV = Verhandlungen
der 48. Vowammlnng
deutlicher Philologen u,

Schulmänner in Ham-
burg vom '6. bis 6. Ok-
tober 1905.

HSt = Harvard studies

in classical philoluj;y.

HV = Hist»»r. Vicrttd-

jalirsschrift.

HZ -= Hir^tor. Zeitschrift.

J ^ Jounial.

JAX = Journal interna-

tional d'archiologie nu
mi^finatiquc.

Ibd— Ibidem.
JDAI » Jahrbuch des
Deutschen Areb&ol. In-

stituts.

IF = Indogcrmaniöcho
Forschungen.

JHF = Jahrlnirli .Irs

Freien Dtnitrfehen Hneh-
stifts Frankfurt a.,M.

JHSt»JonrnalofHellenic
Studios.

JMV = Journal des Mi-

oiflteriumB fttr Volks-
spfklärting (Zumal mi-

nisterstva narodnaj^o

prosvescenija). Abt. t.

Bus. Philol.

JOAI - Jnhro?:hefte des
Östf TT. Archäol. bisti-

tuts,

JPh= Jouni. (»f philology.
.IS Jiturnal des s;i\ .nits.

KGV Korrespi'udeuz-
Blatt des Oesamtver-
eins d. Deutschen Ge-
schieht s- u. Altertums-
vereiue.

Kl » Klio.
KWZ — Korreripoudeuz-
hlattdcr We.stdeutsehen
55eit8ehrift f. G<'schiehtc

und Kunut.
l.«F— Listy filnln<xii-k('.

LZ = Literariächüä Zeu-
tralblatt.

MAH = M^laiigeH d'ar-

iln'olntrit« et (('liintoire.

MAI = Mitteilungen des
Kais. Dentschen Ar-
chaef)l«t^isiliin Insti-

tuts. Athen. AbtfilnnL'.

MAZB — Beilage /-ur

Münchner Allgemeinen
Zeitung. .

MB=Musue Beige.

MHL Mitteilungen aus
der histor. Literatur.

Mli S( h Monatsschrift

für hi)U. Schulwesen.

Mn - " Muemoayue.
Mon ^ Monatsschrift
MF - Monuments et Mr-
moires etc. (Foudatiou
Piot)

MRI -= Mitteilungen des
Kais. Deutschen Ar-
chaeologisclien Insti-

tuts, Uöm, Abteilung.

MSA — M^moires de la

Si<>»i('f<' Nationale des

Anti(iuaircs de France.

MÖL — Mcmoircö de la

Sod^t^ de linguistique.

Mu Mu.«<eum.

jMZI) Mirteilgn. d. Zen-

I
tralkonuniäsiou Er-

forschg. u. Erhaltg. d.

Kunst- n. hist Denkm.
N = Neu, ncw ntc

NA — Nuova Auttdogia.

Xachr— Nachiiehten.
NBAC NnovoBulletino

' diAr»'li('"l"L'-ia oristiana.

NCh — JNumismatic
Chronide.

NF — Neue Folge.

NIM Ni- II* Heidelberger
Jahrbücln'v.

N J klA=-Neue J a lirbücher

fQr das klassische Alter-
tum etc.

NphK " Nene pliilolo-

gische Rundschau.

NRH «= Nouvelle revue
kistorique de droit htM-
^•ais et etranger.

NTF = Nord. Tidskritt f.

Filol.

Nu Numismatik.
ÖLbl - <>-tr: rcichisches

Literaturbiatt.

p. SS Pagina.

FA ^- Pädagogisches
,\rclii\-.

Fh ^ l'hil«»loguö.

PhJ » Philr>8onhi8chp8
Jahrbueh d. Grdrres-Ge-
sellsehatt.

FhW ^ Fhilos Wochen-
schrift.

Pl»>Plauche8.

FCFhS »= Froi eediu^b of

the Cambridge Philolo-

I

gical Societv.

iPrAPhA ruceedinirs

of the American Philo-
logical Association*

Fi'.c ^ Proccedings.

Q^ (.^uartalschrift.

R Bevue.
RA ^ R(rvue archeolog.

I

K ACl ^ Hassegna di anti-

I

chitä claasica.

RA6R Rivista hime-
strale di autichitA GlC-
che e Romane.

Her Revue critique.

RFiA -= Revue des Stüdes
aneiennt's.

I
Ree = Receusiou.

' REG= Revue des Stüdes
'jrecques.

REns ^ Revue inti rii. de

renaeiguement. lijue.

Rep=Kevue ejiigraphi-

RDI =- Re\ue de Droit
Intematimial et de Le-
gislation Cunqtaree.

JUP^ Rivista di lilologia

e d'istrnzionc classica.

RH = Revue historiuue.

RUR = Revue de Phi»-

toire des religions.

Rh MI Ml - Rheinisclies

Museum f. Philologie.

RLP= Revue de Finstruc^

tion publique en Bel-
gique.

Riv — Rivista.

RISG Rivista Ital. per
le Scienze (Jinriil.

lU. Revue de lingu-

istique.

RMM » Rev. de M^ta-
phys. et de Mnrale.

KN = Revue uumisma-
tique.

RKB-' Revue Beige de
nnmismatifpie.

RPh ^ Revue de philo-

logie.

RPhs = Revue philoso-
phiqne.

Ki^AK = Rönjiselie Quar-
talsschrift für christl.

AlttTtniiirkniiii«' M. für
Kirclu'Mgeschichte.

RRA Rendiconti d. Bj
At caticniia dei Liucci
Cl. morale etc.
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R6tA -~ Kivista lii storiu

mntiea 6 seiense afifini.

RStl = Biviste Storica
Italiana.

8= 8itzuQg»beriehte.

SBAG -< Sitzung der Ber-
liner Archaeolositehen
Gesellschaft.

SMA " iSitzungsberichte
' der phiios., phUol. u.

hbt. Klasse der Kgl.
bayr. Akademie cter

Wlsseuack.
SPrA Sitzungsberichte

d. K. PreuB. Akademie
der Wissenschaften.

STA= S^ance« et travaax
de PAcad&nie dea ici>

enoe^i morale» et pofit.

SteD= Stndi't e dovnmen-
ti di storia e diritto.

StoH= Stiidi e materiali
di archeologui e »«vie-
mutica,

IStlF =-Studi italiani di

filologia classica.

StPP— Studien zur Pa-
lii^'O'rraphie md Par
p^ruäkuude.

SWA --^ Sitzungsberichte
der Wiener Akademie
der Wissenschaften.

Th » Theologie, theolo-

gisch etc.

ThLbl — Theologischef

'

Liferiiturblatt

TliLZ TbfoiogiBcheLi-
teratnrzeitung.

TrAPhA = Transacticms
of the American Philo>
logic»! Aiaoeiation.

V ^-^ viiie.

Ver — Verein,

Verh—' YeihandlimgeB.
VlVrem « Visan^Sy
Vremennik.

Vols=: volumeu.
VTDPh—Vefhaiidlfingen

der Verr<>iinmlung deut-
scher Philologen und
SelmlmäuDer.

W^Woehensehrift.
Wis« = wissensrhatYltch
WklPh Wofhenschvift

f. klass. Philologie.

WNZ — Numismatische
Zeitschrift (Wien>

WSI» Wiener Studien.

WüKor=Korrespondenz-
blatt f. d. Gelelirton- u.

Realsch. Württemb.

WZGK Westdeutsche
Zeitschrift f. Geschichte
und Knnat

Z<» Zeitschrift.

ZDA — Zeitschrift fir

dentsehes Altertum.

ZDW Zeitschrift för

Deutsche Wortforschg.

ZG— ZeitMhrift för dti

Gymnasialwesen

.

ZN~=:=Zeitschiifl fOr Hn-
mismatik.

ZuW-=» Zeitschrift für neu-

tesCament Wiaseuel.
ZöGy — Zeitschrift f. d.

Österreich. GjTnuasien.

ZSR= Zeitschrift der Ss-

viguYstiftuktf f. Be^fah
sescbichte. Itomaiiiichs

Abteilung.

ZvU = Zeitschrift für

vergleichende Bechto-

wiaeeusehaft.

ZvSpr= Zeitschrift f v^r-

giekhendeSpiaeyorscii.

FisBMMito Hof bttohdruolMr*! MaplMMi GMbaJI 9t Do, in AitMilnuK.
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Scriptorum

historiae Augustae lexico
confecit

C. Lessing.

1901— 1906. 47'/4 Bogen. Lex.-8". M. 36. .

Aus einer Besprechung in der Berl, ph. Wocli. 1906, Nr. 49:

InnorliHll) oinoM »orhr«,)ahrigen ZeitmuniPN Hoit dorn Ernciioinfn de« erttten Heftes ist

Lexikon xu Kndo gvfUhrt worden. Möglich wnr dios nur nach dun norgf&Itigxton Vorb«rett

von denen wir schon durch die im Jahre 1899 orschienenun Studien untl durch eine Prot

Lexikons solbst im Programm des Friedrichs -Uymnaiiums in Berlin ein« Vorstellang er

I se Woohenschr. 1897 Hp. 8U ff.). Da« gttnstige Urteil, mit dorn das int Jahr«^

s . :; ji - erste lieft in dieser Wochenschrift (1"M 157S) ff.) begrüfst wurde, hat
nnunt«rbroch(«ner Reihe folgenden acht Hefte nur ) 'n knnnen. Die erste Fordei
solches Lexikon ist grtlndliche Daroharboitung und Kenntnis des vorliegenden Materials,

hat es L. nicht fehlen lassen: er hat sich sogar mit dem Text« der letzten Ausgab« nioht

und, durch neue Kollationen dos Palatinos und Bamborgensis , die ihm H. I^essaa zur
Ntollte. in den Stand gesetzt, die handschriftliche Überlieferung noch einmal reridiert;

olnon durch Zeit<ichriften seit 1884 zerstreuten Konjekturen y.nsammepgwmcht , um d«

' :!.' r inOglichHt gereinigten Gestalt zugrunde zu legen. Nachträgliche Einsi' Vt ''^rPAlati

in Koiu hat mich von der Kioliligkeit der .Vneaben Dosaaus, eigene mg too
tlAndigkoit der liessingschen Oberzeug^t. Die zweite Forderung, Sorgfalt im Zitieren, ici

' lUt ; die Zitate sind zwar nach M ' ' "it gokürr.t, a>>or nur selten auf Kosten des V«i
'/ iMen h^ben mich beim Nach.s< it dos Textes nirgends im Stich gelassen. . . .

Die Wisnenechttft wird durch Neifsige Ifenotxung deni Verfasser fOr seine mal
• ii'sagungsreiche Arbeit ihren Dank abstatten; aber auch er salbst wird uns gewifs
1 I I hr'>ri beschenken, Ton denen wir an vielen Stellen die AnaAtze in dem I.«xikon

I it< I at urguHchichte findet reiche Belehrung in dem Vorkommen oder Fehlen gewis«" r M'i

dem einen oder an<loron der Scriptores , namentlich bei den beiden letzten . «leren ^

:.-<-ur> n<il>er den Vorfassern der ersten H&lfte des Corpus schon im Wortscitatz deutlieh hei

« r bestätigt unn, dafs sie den Stoff nicht bereits geordnet ^ •- ^ Hutten und nicht eixw Vs

nur exzerpierten, sondern dafs sie den Anspruch auf .keit und AusprS^tinr
bestimmten Individualität erhoben und sich auf ihre, freilich staniperhafte Rhetorik
taten, wahrend die dioclf»tianinche Koih«« der Blo^'- i wogen ihrer AbhKngigkott voftj

'.'<'ni< in- Timn (jtielle auch in den Worten eine gewi^ - v vrcinstimmung axifweist und
L>r sich weniger hervordrJüigt , am wenigsten die dos Spartianus. der sich aiir}

l:irdichtung angeblicher Aktenstücke und von Lieblingsworti>n der Rhetorik (z. B. Tirf

fern gehalten hat. Einige Proben für die Vert« ' • m dos WoKsohatzos der einzelnen 5>cri|

habt« ich iiu Jahre.nlterioht fflr AUertumswiss. i \ ü. 32 I, zusammAngesteili.

Wertvolle Hilfe verspricht endlieh das Lexikon dar Textkritik: vor «Dem mahnt
icht. .Man wird in Zukunft eine Konjektur nicht wagen kOnneo, ohne in dasselbe

ii'>minen zu haben, z. h. Mcire nicht in d^n Text den Spartianus v^<' in emendieren . da «»^

lli'iiial, alwr bei ihm nirgends vorkommt. Auch Ober ulte Konji . wird man nuiuueli

weilen anders denken: ich füge noch ein Beispiel an, wo nicht einmal Lessing eine nalielk

F'olgerung gezogen hat. Für 9ccu8 (p. 585) kennt er alfi Keteg iv ro. 5,R »'

suac «|uam in privutu domo parcus ac diligt-ns. iOr »etiu.« (p. '
i i<ihrt er it.. :. .

.

mit einem Fragezeichen) nach einer Konjektur .Mommsens an ut domum prlvatam
-ens non setius norit; die Iis aber liest non satia nouit, und et wird also hier naeh derj

lind einer frtlhoren i ' ' •
. ' inzusetzon sein.

Auf andere Einzel I. ' «^ rk will als ein Gan?"-«

und beurteilt worden; übrigens würde auch ira einzelnen bei der Gewiftsenhuftigkeit i>

ler Arbeit wenig auszusetzen sein.

M. ;r ••ti ii

.
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1. Pehodica. Amiales et acta societatum academicarum.

IpMkoreton. Der XLVIL Versammlung deutscher Philoloeen und
oehulmänner überreicht von der Oraeca Hallensis. v. B. lm)5| p. 1,

Ree : WklPh lOOf», X. .M, p. i:i9:{—1895 v. Haoberlin.

Eranos, acta phUologica suecana, vol. VI. Kdenda curavit W. Lund-
ström. Upsaliae, aoud editorem. LipaiaelDOS—1906| OttoHarraasowits.
Ree. : Rcr 1907, N. 49. p. 4»0-4Sf v. P. Lejay. - NphB 1907, N. 24,

p. 560-566 V. Weise.

Festschrift zum '_*"> j;ihr. Stiftungsfe.st des historisch-phüologiachen Vereioa
der Universit&t Muuchen. v. B. 1905, p. 235.

Ree.: BphW 1907» N. 15, p. 454—461 Wttnsoh.

Hanard Studie» in Classic. Philologv. Ed. by a Committee of the
daasic. lustructors of Harvard Univeraity. Vol. XVI—XVII: 1905»
1906. V. B. 1906. p. 39.

Ree.: DL 1907, N. 48, p. 3040—3041 v. B. Helm. — NpkR 1907,

N. 6, p. 132—135 P. Wcaanep. — ZöGy 1907, n, p. 124—126 v.

E. Eaunka

Htmathena, a serieB of papers on literaturi . nee and philosophy, by
members of Trinity College, Dublin. No. XXXI.
Ree: Her 19*J7, N. 46, p. HsO—as7 v. P. Llejay].

Papers of the British school at Korne, vol. III. Gr. ^. Macmillau 1906.

Xll. 314p. avec 32 pl. et deu-\ cartea. v. B. 19i)6, p. J4i.

Ree: RA 1906, Vni, p. m v. B[einaeh].

BtbUolbMa phllolofiea daatlea. CXXXVI. A. 1907. IV. 10
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Szanto, E., ausgewählte Abhandlnngra. Hzsg. H. Swoboda. v. B.
1907, p. 40.

Ree : WklPh 1907, N. 51, p. 1385-1889 y. Cauer. — LZ 1907, N. 36,

p. 1158 T. Drenip.

Tnrz^witscfek I., eine Kaiterrede. Philolog. Stadien und Notisen, Heft 2.
Band XXIII der Nachrichten des hist.-philol. Institiits dea Forsten
Bezborodkö in Nr«zin. 1V>07, p. 49— 7H (Titel in russischer .Sprache).
Kec: BphW 1907, N. 40, p. 1449-14;)0 v. Wendiand. — ^\ klPh 1907,
N. 45, p. 1224—1226 v. Lesius.

Usener, H., Vortrüge und Aufsätze. Leipzig 1907, B. G. Teubiier. \ I,

259 p. m. 1 Portrit. 5 M.
Be( : R( r IviOT. N. 4K. p, 429—490 v. P. L(ejay]. — LZ 1907, N. 44»

P 1410—1411 V. O. J.

iKhu arU, A'., Rede auf Herrn. Usener.
Ree: WklPh 1907, N. 14, p. 881—882 v. A. PrOmers.

Vahlen, J«, opuscula academica. Pars prior : Prooemia indicibus lectionum
praemissa I—XXXIII ab a. 1875—ad a. 1891. B. 1907, p. 40.

Bec: WklPh 1907, N. 41, p. llO'.-lluO v. Stangl. - LZ 1907, N. 30»
p. 957. — DL 1907, N. a*^, p. 2013—2014 v. Jacoby.

Westeniiannj W. L., Interstate arbitration in antiquity. Reprinted from
the Classical Journal, vol. II, No. 5, March 1907. p. 197ff.

Ree: WklPh 1907, N. 87, p. 99.S—99Ö v. Schneider.

Whibley, L., a companion to Greek studies. Kiiited for the ayndics
ot the University Press. Cambridge, v. B. 1905, p. a.

Ree. : NphR 1907, N. 6, p. 180—182 v. A. Kraemer.

Wohlrab, Mari., die ultklaäsiischen Kealicn im Gymnasium. 7. Aufl.
Leipzig 1907, B. 6 Teubner. VIII, 104 p. m. 2 Plänen. Geb. 1 M. 20 Pf.

b) Enehiridia in usum scholamm.

Agrahd, R,, attische.s Ühungsbuch. Anhang: Kini^es über "Masse und
ähnliches, sowie Abrisse der Gesch. der griech. Lit. und Philos. 1905.
Ree: WklPh 1907, N. 6, p. 158-159 J. Sitzler.

Ammoii, 0., lateinische Grammatik-Anthologie, v. B. 19o7. p.

Ree: NphR 1907, N. 15, p. 35S v. K Krause. — WklPh 1907, N. 50,
p. 1868*1369 Ziemer.

Ceci» L,, grammatica Latina ad uso delle scuole. Part I: Morfologia,
V. B, 1905. p. i:._>.

Reo.: RF 1907, N. a, p. 517-521 v. Curcio.

CevoIam% osservazioni al § 191 della „Sintaeei latina** del Oocehia«
MB 1907, IV, p. 299-Hll.

Cronzef, F., et G. Berthet, methode latine et exerciccs illustres, de
Version: le niot a mot; de th6me, la correction (Classes de cin«^uieme
et sixieme, programmes de 1902). Lexiques et vocabulaires speciaux.
4< edition, revue. 16. Paria 1908, libr. Didier. XVI, 424 p. avec
22 grav. 2 fr. 80 c

Cnrtlas, t. Harte! u. F* Ifeigel« griechische Schnlgrammatik. 26. AnfL
V. B. 1907. j). UM)

Ree: ZöGy 1907, VIII IX, p. 715-717 v. Stolz.— WklPh 1907, N. 2,

p. 85—8^ V. J. Sitzler.
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DicUOMtrjr, a new, of the Latin and English lano:ua£:o.s. AVith an appen-
<liz of Latin geographica!, historical. and nivthological proper namea.
15. ster. ed. Kl. ö". Leipzig 19U7, B Tauchnitz. V, 198 u. 212 p.

1 M. 50 Pf.; geb. in Leinw. 2 M. 25 Pf.

Dräck, irriechisches Übungsbuch für Secunda und Einübung der Syntax.
:;. Aufl. V. B. 1907, p. 41.

Bec: WoKor 1907, N. 6, p. 242—243 v. DOrr.

Sion, G., et E. Siiuore. grammAire pratique de la langue latine. 12.

Paria 1907, Belin. VI,^5 p. 1 fr. 75 e.

feclit, K., u. J* Sitilerf grieehisohea Übungsboch für Sekunda, y. B.
19»)4, p. Hu.
Ree: NphH 1907, N. 19, p. 452 v. Neuburger.

4]iarth, B., griechische Schulp-ajumatik. 8. Aufl.
Ree: WklPh 1907, N. 45, p. 1226-1227 v. Vollbrecht.

Ciolflbacher, -VI., lateinische nrammatik f Si Ijuleii. 9. im wesentlichen
unveränd. Aufl. Gr. b". Wien 1907, Öchworella & Heick. 286 p.

Geb. 2 M. 60 Pf.

€low, J., Minerva. Introductiou ä l'etude des classiuues acolaires grect»

et latins. Onvrage adapte aux besoins des ^colea fraofaiaes, par
Rein ach. 6^ edition, revue et corrigee. 16. Paria 1907, Hachette

et Cie. XX, p. aveo fig., grav. et planchea. 3 it,

Crrusbr^ Perd., u. Au»;. Steinbauser, griechisches Übungsbucli. I. Tl.

f. Klasse W (rntortortia). In 8. AufL neu bearb. Gr. Ö®. Stuttgart
1907, A. Bonz tt Co. VIII. 1:12 p. Geb. iJM.

Harre, F., latelni^srhe Schulgrammatik. I. Teil: Formenlehre. 5. Aull.,
besorgt V. U. Meusel. v. B. 1906, p. 167.

Ree: WklPh 1907, N. 88^, p. 918-920 v. Nitacbe.

Hmegs lateiniaehe Übungsbticher , hrsg. v. Pianok u. Kiracbner.
Bd. ni: Far die dritte Lateinklasse. 5. Aufl.

Ree: "WnKor 1907, N. 6, p. 2;is-240 v. Knn.lr.].

Hesselmeycr, E., deutsch-griechisches S< hul\vr)rt( i hm }). v. B. 1906. p. 167.

Ree: W'üivor 1907, N. Ü, p. 245—246 v. Steinhäuser. — KphK 1907,
N. 5, p. 99—101 r. A. Scblenssinger.

Ha&sej, G. B., a handbook of Latin liomonyms, comprising the homo-
nvms of Cseaar, Nepos, Sallust, Cicero, Virgil, Horaoe, Terence, Tacitua
and Livy. v. B. 1906, p. '{5.

RfM-.: Boficl XIII, 10, p 226 v. L. V.

Kautzumnn, Th., K. Pfaff u. T. Schmidt, lateinischo Lfso- und Übungs-
bücher f. Sexta bis Tertia. 4. Tl. Für Quarta. 4. Aufi. Leip^cig
1907, B. G. Teubner. VII, 148 p. Geb. 1 M. (S&vt,

Kersten, W. , lateinisobes Elementarbuch fflr Reformaehulen. t* B.
HK)7, p. 8.

Ro<-.: NpkR 1907, N. IS, p. 427-428 v. Nissen.

Knesek, Rnd., u. Jos. Strlgl, lateinisches Übunjrs])U(h f. dif 1. unii
2. Klasse der Gymnasien u. verwandter Lehranstalten. Im Anschlüsse
an die latein. ISchulgranunatik V. Jos. S tri gl u. unter gleichzeit.
Bt rlr ksicht. der Schul^rannnatikon v. S o h o i n d 1 er u. K. .Schmidt,
2 , umgearb. AufL Gr. ö«. Wien 19ü7, F, Deuticke. VI, 151 u. VII.
175 p. Geb. je 2 M.
Bec: WklPh 1907, K. 87, p. 1007—1009 v. Stegmann.
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Knkula. K, ("., Martlnak, H. Schenkl, der Kanon der altsprach-
lichen Lektüre am österreichiachen Gviuuasium. v. £. lUUti, p. 107.

Bec: ZöGy 1907. V, p. 458-471 v. v. Iiedur. — NphB 1907, N. IS»

p. 305—W7 V. Fonok.

ItftrOlltlfle, P., jardiii dos racioes latindSf k l'usagc de» ecoK's noniialoset
superieures, des lycees, des pensionnats de jeuiies fillcs de lensei^ne-
ment primaire auperieur. Livre de l'el^ve. 22« edition. Iti jesus.
Paris, Xiarouaae. 210 p. 1 fr. 60 e.

Livre du mattre. 17« ^tion. Paris, Laroosse. $24 p. 2 fr.

Liebert, N., lateinische StUflbungeu. v. B. 1905, p. 152.

Bec.: NphB 1907, N. 10, p. 231—282 v. E. Krause.

Lndwii^, H., lateinisdir st ilfUjungen for Oberklassen an Gymnasien und
TioalgvmnaHien. Teil XI: Übersetsung. Zweite, umgearbeitete Auflage.
V. B. 190(5, p. 244.

Ree : NphB 1907, N. 4, p. E. Krause.
— lateinische Phraseologie unter BerQcksichtigung der Sprichwörter und

Fremdwort r<r. Stuttgart 1906, Bonz * Co. p.
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Kahrliafi, J., hiteinisdu' t'bungs])(^'b«'r zur Grammatik des AI. G.)ld-
• b ach er. Ü., im \ve»cutlichen uuveränd. Aufl. Mit Zugrundelegs:. der
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Ree: REG N. 87, p. III v. Hauvette.

— Agamemnon, The choral odes and lyric scenos set ti» mnsir bv
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N. 3, p. 49—51 V. K. Weiflsmann.

Kitrem , .S. . Aischylos, populaere forolaosninger over graekernea
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Anaximenes. NUsche, W., Denio.^theiu's und Anaximeues. Kino rm» r-

SQChung. V. B 1906, p. 247.
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der ffriechischen Popularpliilo.soj^hif. Festschrift der kla.-isisch-

philriloo;. (ipsollschaft zu Tlanibur^ iler 4^. \"ers. d»utsclier Philo-
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Ree: Kcr 1907, N. 5, p. a'V v. P. Lejay.
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p. 245—247 V. A. Martin.
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Seriptores Gmeci oom Bysantiiiis. 1^

AHstophanes, Boyatzidrfi, J. f., le poete Crates et la paiftb&M des Che-
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— de Sensu and de Memoria. Text and translation with introdllCtion
and commentarv by G. R. T. Roms. v. B. 1906, p. Öl.
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— Theory of conduct, by Th. MarahalL v. B. 1906, p. 171.
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Ree: Bph 1907, N. 19, p. 582—590 v. Arleth.
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Ree: NpHR 1907, N. 5. p. 97- !N v. M. Hodermann. — Rcr 1907,

X. 24, p. 466-46S v. My. — l\Iu XIV, 9, p. .•V24-;{25 v. Kniper.
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Beitrag zur Geschichte der Universalienirage im Mittelalter. Gr. x

Aachen 1907, 1. Schweitzer. 60 p. ^0 Pf.
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Ree.: BphW 1907. K. 43, p. 1350—1853 Neiaser.

JVeti^-, M., quid de Babrii poetae vita indagari poasit, quaeritur.
V. B. 1906, p. HI.

Bec: BphW 1906, N. 51, p. 1001—1604 v. A. Hausrath.— WklPh
1907, K. 2, p. 37—38 £. Oroag.

Getilafft E.^ quaestionea Babrianae et Pa. Dositheanae. Diaa. M&rbarg
1907. 55 p.

BacchvHdes, the poems and fraginont.«!, edited with introductioii, notee
anti prose translation bv Rieh. .febb. v. B. 11>0">. p. 242.

Kec: BphW 1907, N.";U, p. lu.-)7--lO.VJ v. Schroeder.

— epinici, ditiiaiabi e franuiieuti con introduzione, conimeuto e appen*
dice critica di A. Taccone. v. B. 1907, p. 45.

Kec: WklPh 1907, N. 80-81, p. 817-821 Sitaler. ^

Bncolicl Graeci. Recensuit et riiiendavit IT. de Wilamowitz-
Moellendorf f. v. B. lÜOO, p.

Ree: BphW 1907, N. 51, p. 1604— 160^ v. Sitzler. — LZ li^u7, X. 7.

p. ZV.^ 242 V. M. — RK( J N. 87, p. 100 v. A. J. Reinach. — WklPh
1907, N. 47, p. 1276-1291; N. 48. p. 1308—1816 V. Bannow. — Bcr
1907, J^. 19, p. 881-364 v. My.

Wilamowüz-NorlUtulorfff U. Textgesclüchto der griechischen Buka>
liker. B. 1906, p. 82.

Ree: WklPh 1007, N. 47, p. 1278 1291: N. 48, p^ 1:10><— l-'^IG

V. Rannow. — BphW 1907, N. 4\h p. 1037—154^ v. R eitzenstein.
— LZ iy(»7. N. 7, p. 239-242 v. M. - NphR 1907, N. 13, p.
289-'^"*»; V. Sitzler. — Rcr 1907, N. 19, p. 361—884 v. My. —
Bofid Xm, 8^ p. 174—176 v. 6. Setti.

CÄei'IlIf CalactinI fragineiitu. rolleirit Erncst. Of on! oc h. Kl. 8". Loipzic
1907, B. G. Teubner. XL, 24'J p. 6 M.: geb. in Lcinw. ü M. »it.» Pf.

Ree; WklPh 1907. N. 51. p. i:i92-1395 v. Tolkiehn. — LZ iy07,

N. 49, p 1576—1577 v. C.

Oallimaclii Hymni et epigrammata, tertium ed. U. de Wilamowitx-
M o e 1 1 e n ^ o r f f

.

Ree: NphR 1907, N. 23, p. 5:>,1^.>32 v. Wörpel.

ClemenH Alexandriniu* Bd. I, II hrsg. von Otto Stähl in. v. B.
1905, p. 9.

Bec a.): BphW 1907. N. 38, p. 1121-1127 v. Winter. — (H.) WklPh
1907, N. 33 34. p. 912-918 v. Dräseke. — (II. Rcr 1907, X 4^5.

p. 42s V. P. Lejav. — (II.) LZ 1907. N. 20, p 625—026 v. G. Kr. —
(II.) BphW 1907, N. 41, p. 1281—1290 v. Pohleuz. — (II.) NphR
1907, K, 19, p. 437-438 v. Nestle.
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Clemens Alcxaudrinns, Gahrielsson, J., über die QueUen des Clemens
Alexaadrinus. Erster Teil. v. B. Ii^ü7, p. 5.

Rea: LZ 1907, N. 21, p. 670-671 bW
iidierer, W., Klemens von Alexandrien und seine Erkenntnispiuisipien.

V. B. 19ii7. p. 46.

Eec: WklPh 1907, N. 30, p. 982—985 v. Drfi^e.

Ceaici. Baier, W, de comids Qraecis Utterarom indicibns. B«
\m, p. 9.

Ree: NphR 1907, N. 26, p. 609—611 v. P. Wessner. — KF 1907, I,

p. 1^131 V. Zmetti.

Blatfdes, F. H. M., analecta comica graeca. v. B. 1906, p.
Bec: NphR 1907. N. 1, p. » v. Pongratz. — Ecr 1907, N, 13, p.
245—j;47 V. A. Martin.

Strottx, tT., ein neues Komikerfiagmeut iu der iieu gefundenen Hand-
schrift des Photins. H 1907. N. 4, p. 644.

Constantinu!» Poritli^rogen. Excerpta historica iu.ssu Imp. Constantini
Porphvrogeniti confecta ediderunt L'. Ph. lioissevain, C. deBoor,
Th. B'attner-Wobst. Vol I, II. 1, III, IV. Ree Th. Bottner-
Wobst. ed. cur. A. G. Koos. v. B. 1907, p. 6.

Ree 1.): BphW 1907, N. 48, p. 1516-152» r. Kallenberg. —
(II. I.) Boficl XIII, X. 12, p. 2f».s-2r,0 v. Zuretti. - LZ 11H)7, N.34,
p. ],,s,;_ 1H87 V. Gerland. — (JI. 1.—IV.) WklPh 1907, N. 49, p.
Vm—VMij V. Hirsch. — LZ 1907, N. 34, p. 1006 -1087 v. Gerland.
— (in.) BP 1907, I, p. 187--189 Zuretti. — (IV.) BphW 1907,
N. '66, p. 1189-1196 V. Kallenberg.

Crates. ./.. de Cratetis Mallotae stadiis criticis quae ad Iliadem
»pectaiit. V. B. 19u6. p. 82.

Hea: BP 1907, III, p. 527 v. BaUamo. — WklPh 1907, N. 12,

p. m-m y. J. Tolkiehn.

Daaiaseiu. Otthäde, A., zu Damaskios* Tita Isidor! § 98 W. BphW
1907, K. 87, p. 1182-118S.

Denetrii Phalerii ^ui dicitor de elocntione llbellua Praefatus reoensait
adnotavitquo L. K a derma c her.
Ree: AVkIPh 19(J6, N. 51, p. 1892— l.S^.'i v. Haeberlin.

Denioftthenes against Midias. \vith critical and explanatory notes and
au appendix bv AV. W. Goodwin.
Ree.: WklPh 1907, N. 1, p. 4-7 v. Th. Thalheim.

Ludwifff qiiao fuerit vocis *Amiri vis ac natura ante DemoBthenis
exitum. Dissertation. Leipzig 1906. 52 p.

Ree: BphW 1907, N. 17, p. 1494—1495 v. Nestle.

Xitüche, Demosthene.s, vide A n a x i in e n e s.

DUymDS» Foucart, P., etude sur Didymos d apres un papyrus de Berlin.
V B. 1907, p 46.

Ree: BphW 1907, X. 37, p. llo;l-lL56 v. Wendland. — WklPh 1907,

N. 27, p. 735—736 v. (Jrönert — LZ 1907, N. 25, p. 799—801
Schubart.

Oiodoms, bibliotheca historica. Kditionem primam curavit L Bekker,
alteram L. Dindorf, recognovit C. Th Fischer. Vol. V. v. B.
1907. p. 46.

Ree: BphW 1907. X. 30 31, p. 936—942 v. Jacobv. — WklPh 11K)7,

N. 14, p. 372-376 v. F. Reuss. — (IV, V.) LZ 1907, X. 16, p. 512—
513 V. Blase.

Biritf de particulom et ov usu Diod«, vide sect. III, 8.
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DIodorus. Siguaii, G,, rOmiscbe Fasten und Annalen bei Diodor. t. B.

190(5, p. m.
Ree: DL 1907. N. 5, p. m

Diogrene»« Laortius. Srhmidt, H., stiidia Lik Ttiana. Dias. Bonn löutj.

Ree: DL 1".A»7. N. JJ, p. 1^73-1.^77 v. Ronhöffer.

Biogenis Ornoundensis fragmeuta. Ordinavit et explicavit J. William.
V. B. 1^07, p. 46.

Eec.: DL 1907, N. 51/52, p. 3233-8285 v. Kaiinka. — LZ 1907, N. 50.

p. 1604—1Ö05 V. a
BiüBfbI Halicarnasensis Antiqaitatiim Bomanarum quae supersnnt edidit

Oarolus .Tacobv. Vohmien quartuin. v. R. 1 ;»<»(). p. o.

Ree: BphW liXj^ N. 22, p. 67:i-(>s3 v. Kalieuberg.

Diosciiridis « Podanii. Anazarbei, de materia medica libri quiuque ed.

Max Weil manu. Vol. I uuo coutiueutur libri I et II. Gr. 5^'.

Berlin 1907, Weidmann. VI, 255 p. 10 IL

Vol. TI quo continentur libri III et lY. B. 19Ö6. p. 83.

Ree. : WklPh 1906, N. 48» p. 1820—1821 v. E. Fuchs.— Bcr 1907, N. 4,

p. 6:3—66 V. My.
PremersUin, A. de, C. Wesxely, J. Mantuani, de codicis Dioscuridei
Aniciae Julianae. nunc Vindobonensis Med. Gr. I historia forma
pictnris. T. B. 1VH)6, p. 11.

Eec: Rcr. 1907, N. 4, p. r,.S-66 V. My. — BphW 1907, N. 87. p.
11.S6 IKlu V. Ganltliaiison.

Empedocies. Jobst, F., Uber das Verhältnis zwischen Lukretiuä und
Kmpcdokles. Diss. Erlangen 1907. 61 p.

EpicharuiUH. IVwtero, A., Kpicarmo e la commedia dorica siciliaua. v. B.

1906, p. 173.

Eec: Boiid XIY, 2, p. 29—80 v. Fraccaroli.

Epiktet, Haiidbachlein derMoraL Einael. u. herausg. von W.Capelle.
. B. 1906, p. 174.

Eec: ZöGy VM)1, V, p. 472—473 v. Adler. — Boficl XIII, 10, p.

220—221 y. A. Covotti. — NphB 1907, N. 4. p. 7M7 v. E. MOdce.
«~ BphW 1907, N. 8, p. 69-70 y. H. SchenU.

— Ausgewählte Partien aus den Diatriben Epiotets, ins Gseehische Aber*
setzt V. K. n o d i !) a. Prag 1907. 20 p.

Mek'her, P., de sennone Epicteteo quibus rebus ab Attica re|KuIa

discedat. v. B. 1906, p. «3.

Ee&: NphE 1907. N. 1, p. 1—2 v. E. Macke.

Epicnma« Arnim ^ Ff. r., Epikurs Lehre vom Minimum. Vortrag.
Wien 1907, A. Hölder. 22 p. 70 Ä

Liudc, J\, de Epicuri vocabulis ab optima Atthide aiienis. y. B.
1906, p. 88.

Eee:: WklPh 1907, N. 88/34, p, 903—904 v. Helbing. — BphW
1907, N. 15, p. 451-452 v. Wilke.

EodoxttB« Höphen^ Jl, Ober die Entstehung der Phaenomena des Eudoxos-
Aratos. v. B. 1905, p. 243.

Hec: WklPh 1907, N. 19, p. 515—020 v. Moeller.

EnripideS) v. Wolf, vide Aeschylus.

— Phoini^sen, hrsg. von Chr. Muff. Bd. I: Text; Bd. IX: Kommentar.
V. B. 1906, p. 84.

Eec: DL 1907, K. 8^ p. 158—159.
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EnripideH. ('hivfo, M., ^Vn]on\i psicologici di £uripide neirippoUto.
Roma idUi, Albriglii e Segati. 57 v.

See.: Boficl XIV, p. 51—52 v. Gesajreo.

Dt charme. P., Euripides and the spirit of bis dramas. Translat. by
J. Lnob. V. Ii. V.m p. 84.

Kec: CPh lUtiT. N. M. p. 809 v. P. Shorey.

Kuiper, K., de Perithoo fabula Kuripifloa. Mu 1907, IV, p. ^^54—

Imoh, 1\ A. van der, de nagn praepositionia vi apud Euripidein in

compositiQiiie erborum. Dias. Amsterdam 1907. XI, 9i p.

Sehroedtr^ O., de tichoscopia Euripidia Phoeniaab inaerta. (Eur.
Phoen. 108-192 ) v. B. 190G. p. »4.

Ree: DL 19U7. N. 5. p. 280-286 v. 8. Mekler. — NTF XV,
N. 2, p. 96-97 V. Kragh. — WklPh 1907. N. 26, p. 712—714
V. H. — Ecr 1907, W. 10, p. 1^4 v. My.

Verfall, A. H'.. ossays on four playa of Euripides. v. B. lÖO-V, p. 84.

Ree.: JHSt lim, II, p. 290- 29 r.

Ensehfns. Werke. Vierter Band: Gegen Marcell: Über die kirchliche

Theologie; die Fragmente Marcells. Hrsg. im Auftrage der Kirchen-
väter-Kommiaaioii der kgl.-prcuss. Akad. der Wiss. v. £. Kloster«
mami. v. B. 1906, p. 12.

Ree: Rcr 1907, N. 4^. p. 427—428 v. P. Lojay.

Eostathii. S., episcopi Antiocheni in Lazarum. Mariani et Martham homilia
chrifitoiogica. iNimc primum e codice Grouoviauo edita cum com-
mentario de fragmentis Enstathianis. Accesserunt fragmeota Flaviant
I. Antiocheni. Opera et .studio F. Cavallera.

Reo.: BphW 1«>U7, N. 13, p. M91 v. Wevmann.
Mercati, Eustathianum. RliMPh 19u7. X. :;. p. 4^*2.

FaTOiiaos« Gahrielsson, J.^ Uber Favoriuua uud beiue Uavioäanii ImonUt,
B. 1906, p. 250.

Eec: LZ 1907, N. 21. p. 670—671 v. Blaaa. — WklPh 1907, N. 14.

p. 378—381 V. J. Drilsekc.

Ctalen! <]ui fertnr qualitatibus inoorpoieia libeliua ed. J. Weaten-
b erger. v. B. 1906, p. 2Ö0.

Bec.: WUPh 1907, N. 45, p. 1219-1222 Bonhöffer. — Boficl XIV,
^ p. 80—81 V. Ceaaxeo.

öo««e>J. ./.. de Galoni libro qui -l'i^roi/'ic TitQi nq vQfiüw inacribitur.
Ree.: WklPh 1907, N. 36, p. 9^1^982 v. Fucha.

Oregrorlas Nazianz. Hürth, X, de Gregoni Naaanaeni orationibuia fune-
bribua. v. B. 1907, p. 6.

Bec I BphW 1907; N. :^5, p. 1093—1096 v. Smko. — WklPh 1907,
N. 3(1 :n, p. 8.34—841 v. Drflaeke.

MerifHer, L.. Tinfluence de la seconde sophiatique 8Ur l'oeuvre de
Gregoire de Nvase. v. B. 19ijf>. p. 178.

Ree: REG N. 88, p. 279—280 v. Labaste.

HephaeBtloniti En< hciridiou cum commentariis veteribus ed. M. Cona-
brach. v. B. 1906, p. 175.

Bec.: Rcr 1907, N. 28, p. 448-449 v. My.

Heraclftns. Schultz, W., Pvthagoros und Heraklit. v. B. 1905, p. 160.

Ree: NphK I9(i7, N. 2, p. 25-29 v. A. Patin.

Wundt, M., die Philosophie des Heraklit von Enhesus im Zu-
sammenhang mittler Kulturloniens. AGPh N. F. XIII, 4, p.431—455.

Heron. ^l/eter, R., de Herouis aetate. Dias. Leipzig.

Bec: BphW 1907, N. 11, p. 821^-325 v. A. A. Bjömbo.
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HerodotDS. Buch I— IV, Teztausgabe für den Schulgebrauch v. A. Fri tscli.
Ree: Mu 1907, N. n'12, p.^ y. Groeneboom.

— Auswalil von A. Scheindler für den Schulgebmicli. I. Teil: Text
2m ilurrh-f.sc'lioiio Aufl. Kit 1 Titelbild u. 5 Karten. Leipzig
O Frevta^. VI II, 262 p. Geb. 1 M. 60 Pi.
Kec i W klPh 1907, N. 44, p. 1197—1199 v. Biümner.

— Srf,n>{(t, //, Präparation zu Horodot. Buch V u. VI (Aiisw.). (Krafft
u. Rauke« Präparationen für die Scbuliektfire. 77. Heft.) 2. Aufl.
Hannoyer, Norad. Terlagsaost. O. Goedel. 27 p. 65 PL

Herondae mimiambi quartum edidit O. Crusius. v. B. 1906, p.
Ree.: BphW 1907, N. 28, p. 865—868 y. Zialindd.

Votjlianoy A., ricerche .^opra Tottayo mimiambo di Heroda (<y»>rMo»)i
Mailand. Cordani. 5(! p.

Ree: BphW 19D7, N. 28. p. 865—860 v. Zielinski. — LF 1907,
N. 2, p. 129—130 y. Jidmi.— Boficl XIV, 8 4, p. 54--57y. Taeoonei

Heüiodas. Arfelli, 2>.. Hes. Op. et D. 179—181. BF 19D7, IV^. 583—584.
Cranertn H^., NachprOfang der Berliner B«ste der Aaiodlscben

Kataloge. H 19u7, N. p. 608—dia.
St^gmann, Hesiod u. Homer, yide Homer.

HIeroUes, ethische Elementarlehre (Papj-r. 9780). Unter Mitwirkung
von \V. Schubart bearb. von H. von Arnim, v. B. 1906, p. 2.'»0.

Ree. : Mu XIV, 8, p. 28:3—2?<ö v. J. M. Fraenkel. — Rcr 19v)7,

N. 29, p. 42-^ y. Mv. — LZ 1907, N. 11, p. 870—871 v F. B. —
WklPh 1906, N. 51, p. 139U-i:^!>-_» v. Crönrrt. XphR 1907, N. 8,

p. 169-172 v. A. Patin. — DL 1907, N. 2, p. 86—b9 v. A. Bonhöffer.

HIppokrates, Krkpnntni.sse. Im griich. Text ausjsrcwühlt, übers, u. auf
die moderne Heilkunde vielfach bezogen v. Thdr. Beck. Jena 1907,
£. Diedericha. XI, 879 p. m. Bildnis. 7 M. 50 Pf.; geb. 9 IL

Homer, Werke. Dentscb in der Veraart der tTrsohrift y. J. J. C. Don n er.
lx-20. Die Odyssee. 8.— 10. Lf^.. 3. Aufl., 4. Bd., p. 81—191. KL 8".

Berlin-Schöneberg, Langenscheidts Verl. Jede Lfg. :i5 Pf.

— Tlias. Für den Schulgebrauch erkl. v. K. F. Am eis. bearb. von
C. flentze. l. Bd. 4. Heft, Gesang X—XII. 5. AufL 2. Bd. 4. Heft.
Gesang XXII—XXIV. 4. Aufl. y. B. 1906, p. 86.

Rcc.T NTF XV, :V4. p. 1S1_1S2 v. Trojel. - BphW 1907, N.24,
p. 737-740 V. D. Müller. — ZöGy 1907, VULIX, p. 713—715 v.

\'o<;rinz.

Deutsch von H. G. Mever.
Ree: LZ 1907, K. 50, p. 1614.

— IHadis pictae frag^mputa Ambroaiaiia photot \ pice edita cura doctonun
Ant. ^f. C« I iiini et Ach. Ratti. Praefatus est Ant M. CerianL
v. B. ltMJ6, p. 87.

Ree: LZ 1907, N. 29, p. 926—927 v. Bette. — WklPh 1907, N. 28^

p. 617—624 y. Thiele.

— Oily.ss^ ChantVI. Texte grec Publik ayecnn argomeutanalytiqae
et "des notes en frnn^ais, par A. Pierron. Petit 16. Paris 1907,
Harhette et Tie. 31 p. 25 Cent.

liemhardi, B., de alliterationis apud Homerum usu. v. B. 1906, p. 87.

Ree: BphW 1907. N. 24, p. 7jf7-740 y. D. MaUer. — WklPh 1907,
X. 32, p. 867—869 y. Sitzler.

BölU, F., rhapsodische Vortragskunst. Ein Beitrag zur Technik des
homerischen £pos. NJklA 1907, 8, Abt. 1, p. 571—581.
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Homer, ßre'al, M., pour mieux connaitrc Honu're.
Hec: REG N. ö7, p. v. S. R. — AJPh liK)7, N. 2, p. 208—217 v.

Oilderaleeiye. — Boficl XIII, 9, p. 196-197 t. O. Fraccaroli —
BBP mi, X. 9 10, p. 365—867 v. Simar. - NphR 1907, N. 20,
p. 457—45;^ V. Kluge. — LF 1907, N. 2, p. 127—129 v. Jir4ni.

JBroicne, handbook of Homeric study, v. B. 1905, p. 162.

Kec: WklPh 1907. N. 5, p. 113— 116" v. Ch. Härder. — DL 1907,
N. lU p* 678.

CenoHempOt F., Isoliia neir Odissea. Napoli 1907, Pierro. 8$ p.
Bec: AeR N. 102. p. 190—191 v. N. Tewaghi.

JJeecke, (r., de Hectons et Aiacis cerUmine siagulan. Dies. Gt^ttiiiffeii

1906. 67 p.
Bec. : BphW 1907, K. 45, p. M09-U18 v. Mttlder.— WklPh 1907,
K. BSnÜ, p. 889—898 v. Härder.

i^^MeJ, F. J., Ethnograpliiscliee zum Homerieolien Kriege- und
öchQtzlingfirech t

.

Ree: WklPh 1907, N. H2, y.. >G5—Kfw v. Härder.

J-inslerf 6?., das erste Buch der llias in Prosa Übersetzt. Eio Ver-
nich* Progr. Bern 1907. 17 p.— die olympischen Szenen der llias. Ein Beitrag zur Homerischen
Präge.
Ree: WklPh 1907. N IJ. 1198—1197 v. Härder.

Freund
f If., rormerilehre der Homerischen 3iundart. 2. Aufl.,

Elpenor. B. 1906, p. 88.

Ree. : XphR 1907, N. 21, p. 484-485 v. Eberhaid. — WklPh 1907,
N. 28, p. 775-777 v. Sitzler.

Garnier, K. r., die Präpositionen als sinnv^rstärkendes Präfix im
Rigveda, in den Homerischen Gedichten und in den Lustspielen
des Plaiitus und Terenz.
Ree : Zr.C v 1907. X, p. 875 -876 v. Stolz.

Grimui, JJ., Homers llias. 2. Aufl.
Ree. : WüKor 1907, N. 10, p. 389—iJ91 v. Nestle.

Helck vide Crates.
Htnkc, 0., Vademecum für die Honierlektüre. v. B. 1906, u. 251.

Bec: NTF XV, N. 2, p. 90-91 v. Tirojel. — BBP 1907, N. 9/10,

p. '.m -m V. Nihard.

Jordan, H.. der Ersählungsstil in den J&amplszenen der llias. y. B.
1904, p. 251.

Bec.: NphB 1907, N. 15, p. 888 * Menge.
Kammer, £1, ein ästhetischer Kommentar zu Home» llias» 3. AufL

B. 1906, p. 88.

Bec: NphB 1907, N. 16, p. 361-362 v. L. Koch. — WklPh 1907,

K. 8, p. 64 V. Ch. Härder.

Lang, A,, Homer and his age. t. B, 1906, p. 251.

Beo.: JHSt 1907, 1, p. 131. — WklPb 1907. N. 20, p. '^37- Ml
V. Rotlie. LF 1907, N. 34. p. 260—264 V. Peroutka. — Bcr
1907, N. p. U4~14H V. My.

— G,, L'ntersuchungon zur Geographie der Odyssee, v. B. 1905, p. 162.

Bec: DL 1907, K. 8^ p. 169-lt2 y. H. Michael.

L'}'h't\ F.. homerische Oöttergestalten in der antiken Plastik, t. B.
1906, p. 14.

Ree: WklPh 1907. N. 57. p. 996-990 v. Härder.

J^udwich. A., de Iresione carmine Homerioo« B. 1906, p. 176.

Bec: BphW 1907, N. 20. p. 609-613 v. Mtllder.

BlUioilMea philologica «lastie». CXXXVI. A. 1901. IV. 11
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Houier. Li/r/tnV;, J., rkalegon in llias inid Aeii^is. Gr. S*\ Prag H»<»T. "»p.

Marx. F.t der blinde Sänger vou Chioa und die delischeu Müdcheii.
BhMPb 1907, IV, p. eil-620.

Mtyer, G., de Homeri patronvmieis. Diss. OSttingen 1907. 72 p.

Ree: BphW 1907. K. :^2{t^ p. 90 ^ 1002 v K. f. AV. Schmidt.
— J\, die Götterwelt Homers. 4. Progr. Ilfold 1907. 'J6 p.

Murhatt, Jf., Hilfsbuch zu Homer. Zum Gebraut h für die Lektüre der

dcutttcheu Odysöee und Ilia» (Voß-Kubatsch) au Healgvmnasieii
zusammengMl^llt. (Velhoeen A KlasingB Sammlung deutscher
S« hulaus;^abf Tl. Hrsg. v. J. \V v c h gramj Bielefeld 19U7, Velhairt r.

& Klasiug, XIV, 290 p. m. t?4 Abb. Geb. 1 M. >0 PL
MiUdety J).t Homer und die alt ionische £l^e. v. B. 1906, u. 69.

Bec.: NphB 1907, N. II, p. 24(5-258 t. Eberluurd. — BpbW 1907,

N. 8, p. 65—87 T. J. Scbdne.

No(i<ira ,
Ii., le nozzc AMobrandino. I paesaggi con s<t iio dell'

Ödistiea o \e altro pitture murali antiche couscrvate nella BibHo
tc'ca \'uticana c lu i iiuisci jtontifici (— CoUezioni archeologi«. hr,

artistiche e numi.suiatiche dei palazzi apostolici vol. 2X Milano
1907, U. Hoepli. XV, 9:> p. fol. con 53 tav. e 28 illustr. 250 L.

J*(no(h\ K (r.. l lisse c Penelope nelle ultima ecene dell' „Odiasea''.

AeR N. 102, p. Ifll

rmlor, W., Homer, v. 1>. 19Uü, p. 14.

Bec. : NphB 1907, N. 28, p. 529—581 v. Eberhard.

herzog Ludwig Salvator uud G. Laug). Athen l;*<i*;. 808 p.
Ree: BphW 1907, N. .'»O, p. 15()9 - 1571 v. Heimiiii:^.

.ScAro€//tT, O., die Vorgeschichte des Homerischen HexameLträ. .>MA
1907, p. 229-239.

SetU, G„ il Tassoni erudito e critico d*Omero. Venezia 1907, TemiL
70 p.

Ree: liofirl XIV, 6, p. 121—122 v. Fraccaroli.

»V*7-/t'r, ,/.. ein ästhetischer Kommentar zu ilouiers Odvssee. 2., verb.
Aufl. V. H. 190<J, p. H«.

Ree: Mu XIV, 4, ji. 124—126 v. R. van Oppenraaij.

ütahl, J. M., über irreale WunschBätze bei Homer. BhMPh 19o7,
IV, p. (515 - 019.

iiteH''mnn)i , F. G., de »Scuti Herculis Hesiodei poeta Homeri car-
rainum imitatoro. v. B. 1904, p. 2.52.

Ree: AVkl 1907, N. 48, p. 1305-1308 v. Peppmüller.

WaUefy (r., de Lvcophrone Tfonieri imitatore. DIss. Basel 1908.

Ree: WklPh "PJOf. N. .".1, p. l:ll».i~1896 v. Haeberlin.

Uyperldis orationes et fragmenta. Kecognovit breviq^ue aductatioue criU
mstr. F. G. Ken von.

Bec.: Boficl XlV, :i4, p. 62—5.S v. Ceeareo. — WklPh 1907, N. 40,

p. 1088-10^9 v. GüliBchewski.

iBOCratis orationes. Recognovit, }»raefatus e.st, iudicem nominum addidit

Gust. Eduard 13 enseler. Kd. ster. altera curante Fr.Blass. VoLlL
Kl. 80. Leipzig 1907, B. G. Teubner. LX, 824 p.

2 M.; geb. in LeiBw. 2 H. 40 Pf.

— Opera omnia, rcc. Engelb. Drerup. Toi. L v. B. 1906, p. 177.

Ree: WklPh 1907, N. 1:5. p. :U0-:U2 v. H. Gillischew.ski. — DL 19v»7.

N. 10, p. 60><—010. V. P. Weudlaud. — ZöGv 1907. I, p. 24 2G v.

E. Kaiinka. — XphR 1907, N. 18, p. 409—418 v. AVörpel. — Rcr 1907,

N. 11, p. 208—205 V. A. Hauvette. — JHSt 1907, N. 1, p. 182—188.
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Isoerati». Hfujen, Ii. ätf num aimiütas interoeeaerit Isocnte cum Platone.
T. B. 1906. p. 180.

Kec: WklPh 1907, N. a, p 68—69 v. Gillischewski. — BphW 1907,

N. 51, p. 1601—ie04 V. Altwegg. — LZ 1907, N, 48. p. 1540 bis
1541 V. S.

Wnyte, (\, de Isocratis quao feruntur epistulis qaaestiones mlectae.
Dias. Leipzig 1907. 53 p.

JoamM Chrysostoinii«!. Baui\ Chr., S. Jean Chrysostome et ses oeuvres
dans rhistoiro litteraire. Easai pr^ntö k l'occaaion du XVe oentenaire
de St. J. Chrysostome.
Bec: DL 1907, N. 42, p. 2641—^2648 v. Bftuaohen.

Nfmjele, A., Uber Arbeitaliedor bei Johannea Gbryaoetomoa. v. B.
190*,, p. ir..5.

Ree: WklPh 1907, N. 16, p 4:i5 4;W v. .T. Dräseke.

Vance, J. M., Beiträge zur byzautinischen Kulturgeschichte am Aus-
gauge des IV. Jahrhunderts aus den Schriften des Jobannes Cbry-
aoatomoa. Dlaa. Jena 1907. 82 p.

Josephns FlaTlns, ceuvres complötes, trad. par Th. Beinach. Tome
troisi^e: Antiquites Judaiuues. Livrea XI—XV. Trad. de J. Cha-
in onard. V. B. 190.5, p. 247.

Hec: BphW 1907. N. 51, p. 1608-1610 v. Frick.

Kriiacr, I'., Philo und Josephus als Apologeten des Judcutuma.
V. B. 1906. p. 177.

Bec: BphW 1907, 38, p. 1188—1189 v. Bouaaet

Leonldas Tannt. Mouqnet, lea epigrammeb de Ltenidaa de Tar«ite.
Bec.: Bofia XIV, K. »^4, p. 57—59 y. Settt.

Ittbanivs, opera rec. B. Foerater. Vol. III, Orationea XXVI-L. B.
1906, p. 90.

Ree: Kor 1007, N. 2. Jl-'i'i v. M v. — WklPh l'.MtT. N. 6, p. 151—1.^
V. R. Anmus. — BphW 1907, N. 14, p. 417-429 v. Schenkl. —
NTF XV, 2, p. 91—92 v. Baader.

Seedtf O., die Briefe des Libanius. v. B. 1906, p. 2->2.

Bec: NTF XV, N. .S'4. p. 174-175 v. Rae l. r - LZ 1907. N. 12,

p. ;i98—399 V. C. — LZ 1907, N. 24, p. Vm 1511 v. Fritz.

LonglnuH, Ubellna de aublimitate, ed by A. 0. Prickard. v. B. 1906,

p. 252.

Bec.: NphR 1907, N. 12, p. 27iV—276 v. Meinel.

liDcianos« Funk, K., Unternuchungen Uber die Lucianische Vita Demo-
nactis. Ph 1907, N. 4, p. 561—672.

Utlm^ B.. Lucian und Menipp.
Bec.: Ma 1907, N. 11/12, p. 404-^10 y. J. J. Hartman.

Legnmd, Ph. E., les .DialogucH des Courtiaanea" oompar^ ayeo la

com^e. REG N. S8. p. 176—2:^.

Meiser, K., Studien zu Lukian. v. B. 190^?, p. 178.

Ree: BphW 1907, N. 42. j.. l;U:: 1^22 v. Bolmeublust.

Jiabe, H., ticholia in Lucmuum. v. B. 190Ü, p. 90.

Bec: BphW 1907, N. 26, n. 801-804 y. Wendland. — Rcr. 1907,

N. 6, p. 101—102 V, :\fv. - LZ 1907, N. 1, p. 18—19 v. E. Martini. —
ZöGy 19(17, Vll, p. 59Ü-591 V. J. lYitsch. — RF 1907, 1, p.l41—142
V. CosHttini.

Ittihl, Fr., die Makrobier des Lukianoa. BhMPh 1907, N. 8, p. 421-437*
11*
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Lycnrgo» Ketic gegen Leokrates, hrs^. von E. Sof er* V. B. 1906^ p. ITÖt

Kec: NIF XV, N. 2, p. 94-95 v. Kragh.

Lyrici. JBf/r>v, J., grierhisi hc Lyriker in Auswahl ftlr den iSchuleebrauch.

2. Teil: Einleitung und Erlauterungen. 2., verb. u. verm. Aufl. (2. Ab-
druck.) Leipzig 1906, 6. Frevtag. [V, 100 p. geb. 1 M. 20 PL
Bec.: WklPh 1907, N. 50, p. 1»64-1H65 v. Steuding.

Stuhr, J., Jahresbericht über die grieohischeii Lyriker. (Forts.) BaJ
1907, N. d-7, p. 161—2i>^'.

tjMlas, Red. 11. hrsg. v. H. Windol, v. B. 1906. p. 1«.

Kec: WüKor I9ü7, Ii, p. 06 v. Beckh. — ZöGy 1907, Nr. 6, p.
V. Kolnn.

Meoander. lutrem, tS'., observations on the Colax of Menander and the

Eunuch of Terence. Christiania 1906, Dybwad. 28 p.

Ree; WklPh 1906, N. 50, p. 1363-1865 v. Crönert.

Jjffebvrt, .V. (f., fragments d'un nianusorit de Menaiulre dt'couverts

et publies. Le Caire, imprimerie de riostitut fraQ9aiti d'arche-
ologie Orientale.

Beo.: LZ 1907, N. 48, p. 1541—1545 v. C.

Kretsehmari A„ de Meoandri reliquüs nuper reperds. B. 1906,

. p. 2Ö2.

Eec: BphW 1907, N. 21, p. 041—Göo v. Körte. ~ KA lüoü, VlU,
p. 459-460 V. S. Bfeinacli]. — WklPh 1907, N. 12, p. 321-^22
V. W. CrOnert.

Wil">h(n( it:-Mo€Uendorff, ü, r., neue Menanderfunde. DL 1907, N. 50^

p. ai4l—Hl4:i.

Metrodoms. Sii<Vinu^, S., dif Schrift dos Mrrrodonis rrfn) ttIoitoi in

Papvrus 1424 der Herculanonsischen Bibliothek. H liHjT, p. 045—047.

üicephiirus. Ter^atjhiy A'., 8ul commeuto di Kiceforo Gregora &1 xifj*

h vjivitor di Siuesio.

Bec.: BphW 1907, N. 7, p. 196-197 v. W. KroU.

OnMMila« OMenburgiff de oraculorum STbillinorum elocutione. Y.B.
I90;i. p. .'ns.

Ree: WklPh 1900, N. 51, p. 1895 v. Haeberlin.

OrlgliieN, Werke. 4. Band: Der Johanne.skommentar.
Kec. : Her 1907, N. 5, p. 82-84 v. P. Lejay.

FartheuU Kicaeiii ouae supersuut ed. E. Martini, v. B. 1902, p. 236.

Bec: DL 1907, K. 89, p. 2461—2462 y. Kleingfmther.

PatreN apost. Peres apostoliques. I—II: Doctrine des apotres; epitre

de Barnabö. Texte grec, traduction fran9aise, introduction et index
par H. Hemmer, G. Oger et A. Laurent. (Textos et documents
pour l'etudo hiätorique du christianisme. T. 5.) 16. Paris 1907, libr. Picard
et fils. CXVI, 122 p. 2 fr. 50 c

— die apostolischen Väter. Hrsg. v. F. X. Funk. 2., verb. Aufl.

Bec.: BphW 1907, N. 43, p. i:Hr>.S-l,S54 v. Weyman. — DL 1907, N. 27,

p. 16K4 V. Kuu-. hr n — NphR 1907, K. 17, p. :38.i—389 v. Eberhard.

Goodspecd, K. J., index patristicus sive clavis patrum apostolicorum
operum. Ex editione minore Gebhardt, Haruack, Zahn,
lectionibus editionum minoruxn Funk et Lightfoot adraians
compos. E. J. G.
Bec: DL 1907, N. 48, p. .H028—Ä029 v. Lauchert. - WklPh ly*»7.

N. 44, p. 1201;— 1205 V. Dräseke. — Rcr 1907, N. 8«, p- 2;J0 v.

P. Lejay.

. . i.y Google
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EMfelit Ad., die oratio variata bei Pausanias. Gr. 8^ Berlin
1907, Mayer & Müller. IV. 159 p. 4 M.
Nnliuin, ,4., hat Dörpfold die EnneakruDos-Episode bei Pausanias

tatsächlich gelöst, oder auf welohem Wege kann diese gelöst
werden.
Ree: Rcr 1907, N. p. 227—228 v. Tlauvette. — WklPh 1907,
N. 35. p. 940-945 v. Dörpfeld. — BphW 1907. N. 45. p. 1417—
1419 V. Blümner. — Boficl XIII, 10, p. 229—230 v. A. Soiari. —
BA 1906, Vm, p. 458 S. B^einacKl. — NphR 1907, N. 12,

p. 272- 273 V. A\'oizaäcker. — JHSt 1907, N. 1, p. 187—138.

May, S., Pausanias Olympiaja az AsatAsok vUÄg&ban. Temeay&r
1907, H. T'hrmanu. 8<> p.

Philoctetas. Curssen, P., der ursprOnjirUche VerbaimunKsort des Phiioktet.
Ph 1907, III, p. 346-361.

PMl^demi nroi oixovoufai qui dicitur libellus. £d. Chr. Jensen.
Bea: LZ 1907, N. 45, p. 1435—1486 v. C.

Mneidetcin, W., studia Philodemea. v. B. 1905, p. 167.

Ree: BphW 1907, N. 47, p 1477—1478 v. Sudhaus.

Phllolaiis. Heidel, W, notes on Phüolaus. A.IPh 1".K)7, T. p. 77—Sl.

Philonls Alexandiini opmra quae supersiuit. Vol. V. £d.L. Cohn. v. B.
1906, p. 2d3.

Bec: BphW 1907, N. 43, p. 1345—1350 v. Stählin.

Fatter, G., Beiträge «nr Geeohichte der Idee. Teil I: Philon und
Biotin. V. B. 1906. p. 2.5:1

Ree: Rcr 1907, N. 22, p. 422 v. My. — DL 1907, N. 19, p. 1175—
1177 V. Dvroff.

Kriigtr, Philo und Josephus, vide Josephus.
Beft, JT., der Optativ bei Polybins und Philo von Alezandria. Gr. B^.
Lwpzig 1907; II, 197 p.

*

Ree: DL 1907, N. 35, p 22Ul-22oa v. Thumb.
FhiloMtratus. Mnenxcher, A'., die Philostrate. Ph 1907, IV, p. 469—557

Phocjlideti. Limkc. K. F. A ., Saniaria und seine Propheten. Ein religions-

feschichtlicher Versuch. Mit einer Beilajsre: Die Weisheitslehre des
hokvlides, griechisch und deutsch.
Bec.: BphW 1907, N. 2, p. 47—50 J. W. Bothetein.

Pkotfng. Der Anfang des Lazikona des PhotioB. Hrsg. v. B. Beitzen-
stein.
Ree: LZ 11K)7, N. 9, p. :?05 -:K)7. v. M.

Pludaros. ISdiuUz^ H , de ciocutionis Pindaricae coiore epico. v. J3. 1906,

p. 16.

Bec: BphW 1907, N. 39, p. 1217—1219 v. Sohroeder.

Platou Apologie vnd Kriton nebst Abschnitten aus dem Phadon und
Symposion. Hrsp;. v. F. Rosiger, v. B. 190r», j). 248.

"Ree: BphW 1907, N. 7. p. 193-196 v. F. Haug.

l'Jatcyoty^r^ jinolovfttTf KQfrmw^ Ihoyfav. Gr. 8. Athen 1905, Sakellanoa.
XVI. 8»)2 p.

Bec. : LZ 1907, N. 9. p. 304-305 v. O. J. — Ui:u N. ÖÖ, p. 282-285
V. Rivaud. - NJKIA 1907, N. 7, Abt. I, p. 589 Apelt.

— Staat. Übers, v. Prdr. Schleiermacher, erläut. J. H. Kirch*
mann. 3. Aufl. Durchgesehen v. Th. Sie gort. (Philosophische
Bibliothek. 80. Bd.) Leipzig 1907, DOmche Buchhandlung. VI, 426 p.

4 M.; geb. 4 M. 60 Pi.
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Piaton. Adam, R, Ober die £chtheit der platomechen Briefe.

1900, p. 92.

Bee.: BphW 1907, N. 82 p. 1014—1020 v. Wendland.
— zu PUto Apol. aO. B. NphB 1907, K. 22, p. 50&-d06.

AUmann, G., de Posidonio Timaei Platonia commentatore. v. B.
1VKJ6, p. 94.

•

Ree: Boficl XIII, X. 11, p. 246 v. Fracraroli.

Apeltf 0.1 die beiden Dialoge Uippia^. Eme Platonstudie. NJKIA
1907, N. 9, L Abt, p. eSlS-95».

Arb$t Ä, de Alcibiade I qui fertur Piatonis. Dias. Bonn 1906, GeoigL
71 p.

Ree: BphW lÜoT, X. 4S, p. 1007—1012 v. Raeder.

BertheaUj J., de riatoais epistula septima.

Beo.: DL 1907, N. 41, p. 2585—2506 v. Baeder.

Crain, P.. de ratione quae inter Piatonis Fhaedmm S^nnposiumque
intprcodat. (rommcntationee phiiologae lenenses. VII, 2.) X<eipsig
1906, Teiibner. 7s p.

Ree: iiphW 1907, N. 89, p. 1219—1220 v. Wendland.

JJumug
f

F., de legum Platouicarum compositione. Di&s, Leipzig
1907. 87 p.

Gayet R. K., thc platonic conccption of immortality and ita omi»
nexion with tlic thoorv of ideas. v. B. 1904, p. l7.

Ree.: XphR 1907, N. 4, p. 74-75 v. E. Wüst. — BphW 1907,

N. a^'3d, p. 1002—lOia t. Schneider.

Sagen, B. de, laocratea und Plato, yide laocratea.
Htrwerden, H. v., Platonica. II. Mn 1907, IV, p. 896—402.

Soifnmnn, A., de Platonia in diapoaitione Legum oonaüio. Dias»
(IreifswaM 1907. CO p.

Uohiimnu, K, Plato ein Vorgänger Kants? v. B. 1906, p. 98.

Ree; WUPh 1907, N. 27, p. ISi—Tni:) v. Kaussen,

iTom, F., Platonatndien. Neue Folge, v. B. 1904, p. 254.

Beo.: NphB 1907, N. 7, p. 152—1% v. E. Wflat

Kleemann, A. r., das Problem des platonischen Symposion.
Ree: WklPh r.>07, N. 18, p. 48:5 -4S4 v. Döring.

Kro^ih-Tonnifuj, K., Essau s I. Plato als Vorl&ufer des Christentums.
11. Leibüiz als Theoldg.
Bec: Boficl XIV, N. 8/4, p. 58—54 Fracoaroli.

Xm, A., contributo ad un* interpretazione del penaiero di Protagora.
V. B. 190H, p. m.
Ree: BphW 1907. N. 10, p. 289—294 v. F. Lortzing.

MarttnSf L.f die Platolektftre im Gymnasium, v. B. 1906, p. 180.

Bec.: BphW 1907, N. 3:>, p. 1089-1092 v. Schneider.

Odau, 31. f quaestionum de septima et octava Piatonis epistola capita
duo. V. B. 190G. p. 98.

Ree: BphW 1907, N. 32.«, j.. 1014—1020 v. Wendland.
Fiat, C, Piatou. v. B. 1906, p. 263.

Ree: RPhs 1907, N. 8, p. S»7—210 v. Lebreton.

l^ulu, Jo9,y Alcibiadefl prior quo iure vulgo tribuatur PlatonL
(Dissertationos pliil -Io-rac Vindobononses. Vol. VHI, p. 1—68.)
Ree: BphW U>u7, X. :19, p. 1229— 12:n v. Kroll.

JHaeder, If.^ über die Echtheit der platonischen Briefe, v. B. 1906»

p. 204.

Bec; BphW 1907, N. 32'38, p. 1014-1020 v. Wendland.
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PlatOB« Saedeff Platons philosophische Entwicklung, v. B. 1906^ p. 17.

Ree: Rcr 1907, N. 20, p. 382--S5 v. My.
Reuiher, IT., de Epinomide Platonica.

Ree. : DL 11)07. N. 47, p. 2975—2976 v. Sinko. - WklPh 1907, N. 47,
p. 1275—1276 V. V. Hagen,

Sabbadam^ iS'., epoca del Gorgia di Platone. v. B. 1904, p. 255.

Bec: DL 1907, K 3, p. 1^—150 P. Natorp.

Schneider, (7., Schfllerkommentar zu Platons Phaidon. v. B. 1906»

p. 1>^.

Ree: WklPh li>06, N. 52, j.. 1120 v. D.

— Schülerkommentai,* zu Piatous Apologie des Sokrates und Kriton.
2. Aufl.

Ree.: ZöGv 1907, X, p n4H-950 V. J. Sohm. — WklPh 1906,
N. 52, p.' 1420-1421 v. H. D.

— Piatons Philosophie in ihren wesentlichen Zügen durch aus-
gewählte Abseimitte aus seinen Schriften dargest^t.

Bec.: NphB 1907, K. 23, p. 532'-5Bd y. Jakob.

Schnieder, W., Platonische Staatserziohung. Progr. Qeestemünde 1907.

47 p.

Schulte, J., quomodo Plate in Legibus publica Atheniensium instituta

reßpexerit. Dias. Münster liM)7. 80 p.

Shenr, Th. L., the influence ol Plato ou St. Basii. Diss. Baltimore
1906. 60 p,

Bec: WklPh 1907, N. .37, p. 1001—1008 v. GiUisohewski.

Sitiko^ Th.^ sententiae Platonioae de philosophis regnantibus fata
quae fuerint. v. B. 190«, p. 17.

Bec.; ZöÜy 1907, VULDi, p. 857-Ö60 v. Bednarski.

FlotlBM* Fofter, zur Geschichte der Idee, vide Philo.

Horst, ( ., Plotins Ästhetik. Vorstudien zu einer Neuuntersuchung, L
V. B. 1906, p. 250.

Kec.: BphW 1907, N. 17, p. 520 v. Ii. P. Müller.

Pl«tarchu«i. Frisch, P., do compositione libri Plntarchei qui inscribitur

Ree: WklPh 1907, N. 41, p. llU-1117 v. Nonstadt.

H^artmanJ, J. J., ad Plutarchi de Tran^. Au. c. 1. Mu 1907, IV,

p. 439.

ad Plntaichum. Mn 1907, IV, p. S85.

Mewddtt J., Seibetzitate in den Biographien Plutarchs. H 1907, IV,
p. 564-578.

Polyblos. des, Geschichte. Deutseh v. A. Haakh & E. Eraz. 8. Lfg.
Aufl. Kl. 8«. Berlin-Sohdnebexg 1907, Langensoheidts Verlag. 3. Bd.

p. 289-HH6. 35 Pf.

Birle, O., de particularum «»} et ov usu PolybiauoDionyaiacoDiodoreo
Straboniano. Diss. ipzig 1907. 82 p.

Rrik, Optativ, vide Phil o.

Wumhrer, K., die psvchologischcn Anschauungen des Hvatorikers
Polvbios. V. B. 1904, p. 169.

Ree: ZöGy 1907, V, p. 477 v. Swoboda.

— Gleichnisse aus dem Gebiet der Malerei bei Pol^'bios. Ph 1907,

III, p. 471—475.
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Polystratns Epicnr., IttQk aloyov xMttff'Qorii^ntos lihelluB, edidit C. Wilka
V. B. 100»;, p. 18.

Kec: Her 1907, 1, p. 4-^5 v. My. — Iti' 1907, I, p. 139-141 v. Co-

nOM^YPlOY A'POPMAi JIP02: TA .\ Uli TA. Porßiijrü seutentiae ad
intelligibiiia duoentes. Praefatus reoensuit tostimonUsque instrazift

B. Mommert. Leipzig 1907. Teubaer. XXXIII, 46 p., 10 p Index.
1 M. 40 Pf.

Ree: BphW 1907, N. •J9, p. 900—l»0;i v. H. F. Müller. - LZ 1907,

N. 38, p. 1056-1057 v. C.

Prodi IHadochi iii PlatouLs Timaeuiu commeutaria. Ed. E. DiehL
Vol. n-III. V. B. 190.-), p. 19.

Ree: LZ 1907, N. 6, p. 218 v. E. K.

Pastiuali. Ci.. {)rolegomena ad ProoU commentarium ia Cratylum.
V. B. 1906, p. 248.

Reo.: WklPh 1907, N. 4, p. 96—97 t. W. CiOnert.

^faiti, F.^ de Procli chrestomathia quaestionea seleotae. Diaa. Bonn
19U7. 57 p.

Procopii CaeRarlenMis opt ra omnia. Reoognovit J. Haury. VoL III, 1:

Historia quae dicitur arcana.
Ree. : LZ 1907, N. 28, p. 894—895 v. Gerland.

Finky L., das Verhältnis der Ani-^brücken zur miilowcheu BrQcke in

Prokops Gotenkrie^i;. .Jena. Berlin 1907. '>8 p.

ProHaici. Michaelis, G.. Meisterwerke der griechischen Literatur. Teil 1:

Prosaiker, v. B. 190ö, p. 254.

Ree: NphB 1907, N. 1, p. 8—12 v. B. Parsch.

Ptolemaei, Claudil, opera uuae exstaut omnia. Vol. II. Opera a^tro-

nomica minora. Ed. J. L. Heiberg. Accedit tabula pnototv pica.

Kl. 8«. Leipsig 1907, B. 6. Teubner. OCin. 282 p.

9 M.: geb. 9 M. ^ Pi.

Pjthagoras. J^echat, IL, Pvthagoras de Hhegion.
Ree: NJklA 1907, N. 7/Abt. I. ]). 534-5:^8 v. W. Amelung.

I)aiutus Smyrnaeus. Ptuchaly G, H'., a study ol Quintus of Smyma.
V. B. 1904, p. 255.

Bec.: BF 1907, I, p. 182-138 Zuietti.

Bhetoricl. Bririkmann, A., Rhetorica. RhMPh 1907, N. 4, p. 625-681.

teppho. liratult. P., Sappho. ein Lebensbild aus den Frühlingstagen
altgriechiiseher Dichtung, v. B. I'.»<i5, j>. 194.

Ree: WaKor 19o6. N. 12, p. 477—4 <8 v. P. Feucht.

SiUler, J.. zu äappbo. KphK 1907, N. 24, p. 55.S-556.

Steiner, It., Sappho.
Kec: LZ 190<. N. M, p. 1182— 118^^ v. Pr.

Scriptoros. Griochiselie Dirliterfragmento. Zweite Hälfte : Lyrische und
dramatische Fragmeute. Bearbeitet von W. Schubart und U. v.

WilamowitZ'Moellendorff.
Ree: BplAV 1907. N. 4(1. p. 1441—1447 V. Schroeder. — Boßel XIV,

;5 4, p. 49—51 V. Zuretti.

Siiiionides* Boas, Jtf., de epigrammatis Simonideis. Pars I. v. B. 1905,

p. 169.

Beet CPh 1907, N. 3, p. 849—850 v. C. £. Biahop.
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Sinionides. Schröter, W,y de SimouidU Cei meiici sermone quaestiouea.
V. B. 1906, p. 94

Bec.: ZöGy 1907, lEE, p. 217 v. H. .Turenka. — Boficl XIII, 9,

p. 1117 V. P. Tesareo. — BphW 1907. N. 15, p. 449-450 v. Schöne.
— AVklPh 1907, N. :^J H1, p. 821—S2>J v. Webor.

Hophoclis cantica. Digessit 0. Schroeder. Kl. S'*, Leipzig 1907,

B. G. Teubner. VI, SB p. 1 M. 40 Pf.: kart. 1 M. 80 Pf.

— Ajax with a commentary abridged from the larger editiou of äir

B. C. Jebb by A. C. Pearson.
Beo. : WklPli 1907, K. 45, p. 1217—1219 t. Steinberg.

—- Antigone. Denuo rec. Fr. H. M. Blavdes. v. B. 1906, p. 94.

Ree: BphW 1907, N. 29, p. 897-900' v. Melder.

— OedipoB, V. Wolf, vide Aeschylut.
— Oedipe k Colone. Traduite en vers frau^ais p«r M. Legrand avec

une preface par G. Fougeres, v, B. 1906, p. 182.

Rec : Boficl XIII, 7, p. 147—150 v. P. Cesareo.

— TEdipo a Colone di Sofocle, volgarizzameuto in prosa condotto sopra
tm testo riveduto ed emendato dal traduttore L. A. Michela n Ii.

Bologna 1906, ZanichoUi. XII, 71 p.

Kec: Boficl XIII, N. 10, p. 217—219 v. V. Brugnola. — CeN 1907,
N. 2, p. 23:^ V. Romizi.

— Kdipo Re, con introduzione e comento di P. Cesareo. Roma 1907,

Albrighi-Segati. XXXI, 265 p.
Be£: Boficl XIV, 6, p. 122^124 v. ValgimigH.

— Oedipus Tvrannos, v. F. Schubert, Aufl. V. L. Hütei^
Ree: BF 1907, N. p. 521—526 V. Taccone. .

— Philoktetes. 10. Aufl. v. L. R a«! »m- m a r h er.

Ree: Boficl XIV, N. Ii, p. 124 v. JJrugnola.

Campbell, L.. paralipf^niena Sophoclea: äupplementary notes ou the
text aud interpretation of Sophocles.
Bec: JHSt 1907, K. 1, p. 18d.

Baier, l'h. J., da.s Antigonf-Problem. v. H. 1906, p. 182.

Ree: DL 1907, N. 6, p. :l50-8ol v. H. Moeller.

Kxoi,; K., zu Sophodea Elektra. BphW 1907, N. 37, p. 1182.

Liidwig, H., Schttlerpräparation zu Sophokle» ödipos rex.
Ree.': WaKor 1907. X. 7, p. v. Dürr.

Moeller, //., ein Problem aus der Antigone. (iSouderabdruck aus
.Ehrengabe der Latina".)
Bec.: WklPh 1906, N. 46, p. 1249—1251 v. Kleingflnther.

Präparationen nebst Übersetzung zu .Sophokles* Ajax. Von e.

Schulmann. 1. Teil (Vera 1—717). Düaseldorf 1907. L. Schwann.
90 p. 50 Pf.

— zu Sophokles' Ajax. Von e. Schuhuaiiu. 2. Teil. 16"^. Düssel-
dorf 1907, L. Schwann. 106 p. 50 Pf.

Jiahm, A., über den Zusammenhang zwischen Chorliederii und
Handlung; in den erhaltenen Dramen des Sophokles (und Euripid.ss).

Bec.: WklPh 1907, N. 33/34, p. ÖÖÖ—901 v. Draheim. - NphK 1907,

N. 19, p. 433—496 v. PaetzoU. — DL 1907, N. 50, p. 8164—3165
Pe^orr.

BeUer, IT., Beiträge zur Erklärung des Sophokles, v. B. 1906, p. 95.

Bec.: WklPh 1906, N. 52, p. 1417—1419 v. Loeachhom.
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Kophoi-len. ühle, IL, Bemerkungen zur Anakolnthie bei griecluBcheii
Schriftstt lleni, besonders bei Sophokles, v. B. 1905, p. 9£
Ree: BphW 1907, N. 47, p. 147:i—1476 v. Wecklem. — Bar 19Ö7,

N. 22, p. 421—422 v. My.

Vlachos, N. P., some aspects of the religiou of Sophocles. (Sonder-
abdruck ans der Reformed Ghuroli Review. Vol. X, Ko. 2.) April
1906, 21 p.

Uec.: BphW 1907, N. 40, p. 1249—1251 v. Alekler.

Strabo, Erdbeschreibung, übers, u. durch Anmerkgn. erläutert von
A. Forbigor. J. Lfg. 2. Aufl. Kl. 8^ Berlin - Schöneberg 10o7,

Laui^enschoidts Verlag. 1. Bd., p. 9ö. Pf.

JJabritz, Ii., de Artenndoro Strabonis auctore capita tria. v. B. I90(»,

p. 95.

Ree: WklPh 1907, N. 7, p. 177—178 v. W. Ruge.

Mon', (r., nea roiH. (A. Pytheas' Fahrten in der Hstsee. B. Zu nlfi umv
ifuluaaios bei 8trabo 11. 104. C. Über eine bautechii. Eigentnraiich-
keit der Mauer der Pergamos des Priamus.) Gr. 8^. Marburg a. D.
1907, W. Blankea Naobf. 12 p. 50 PI

Tele». CföneH, W„ eine Telesstelle. RbMPb 1907, K. 4^ p. 620—625.

Te.stanientiiin uovuni, latine. Ttxtuiu \ aticanum, cur, E. Xeslle. v. B.
1906, p. 2 .5.

Re<\: WklPh 1907, N. 30 .-il, p. 8:32 -8:U v. Soltau. - Her 1907,

X. 22, p. 427—42ö v. Lejay. — WüKor 1907, III, p. lOö-lOö v.

Buder.

— — graece et latine. Textum cur. E. Nestle, v. B. 1906, p. 255,

Ree.: WklPli 1907, N. p. 882—884 v. Soltau. - Rcr 1907, N. 22,

p. 427-428 V. Lejav. — WttKor 1907, III, p. 106-106 V. Buder. —
DL 1907. X. 9. p. 530.

— die Offenbarung Johannis in einer alten armenischen Übersetzung,
nach zwei Han&chr. zum erstenmal hrsg., mit dem griechisdien. Text
verglichen und mii . i " r Kiultntung unci Anmerkungen v< rs» lien, von
F. Mura<] Hoft 1 V. (;r. Ö. Jerusalem 1906, Buchdr.. d. amien.
St. Jakobubklobters. 415 p. 8 Fr,

Ree.: LZ 1907, N. 42, p. Id29—ISSl E. Preuschen.

Bergh van ßysinga, G. A. tan Jen, Epictetus en het Nieuwe Testa^
ment. Mu 19Ö7, N. 11/12, p. 489-441.

CUmen, C, die Entstehung des Neuen Testaments, v. B. 1006, p. 18S.
Ree: WklPh 1906, N. 50, p. 1365-1367 v. Soltau.

JJei'if'iiinnn, A., die Septuaginta - Papyri und andere altchriatliche
Texte.
Ree: BBP 1907, N. 8/4« p. 128-129 y. Hohlwein.

FanWt F. W., St. Paulus. Sein Leben und sein Werk. Autoris.
deutsche Bearbeitung v. O. Brand ner. Durchsicht der Epistel-
erklärungeu v. Ed. Ilupprecht. II. Bd. Lex. 8^ Frankfurt a. M.
1907, 0. Brandner. p. 249- 516 m. Abbildgn. 4 M.

Hoffmaitm^ B. A.^ das Markusevaogelium und seine Quellen. Ein
Beitrag zur Lösting der Unnarkusfrage.
Ree: LZ 1907. X. 5, p. 1.54-156 v. Schm.

A'woj)/', Ü., der Text des Xeuen Testaments. Xeue Fragen, Funde und
Forschungen der neutcstamentlichen Textkritik. (Vorträge der
TheoIogiMhen Konferenz zu (rossen. ' 25. Folge.) GiesKn 1906,
Töpelmann (vormals .1. Kicker). 4S p. 1 M.
Ree; BphW 1907, X. 40, p. 1254—1256 v. Xestle.
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Tcstanientuiu. Müller, F. W. K., ncutestamentliche Bruchstttcke in
aojxhdischer Sprache. SPrA 1907, XIII, p. 260—270, in. 2 Tafeln.

J^tru,<vhefi. K, Antilcgomeiia. v. B. 1906, p. 97.

Kec: BphW 1907, 17, p. 520—523 v. A. Hilgeufekl. — WklPk
190«, N. 49, p. 1387—iaS8 y. Soltan.

5lcAmuft, A'., der 1. CIeinen.sbri< f ii^ altkoptisoh«r Uebenetzung.
Ree: Rcr 1907, N. p. 12.^-^124 \ . ^[aspero.

iSottter, A., a studv of Ambrosiaster, v. B. 1906, p. 163.

Ree: ALL XA"", 1, p. 151—162 v. F. X. Burger.

Testamentmu Yetns. The Old Testament in Greek accordiug to the text
of Codex Vaticaniis, supplemented Irom other uncial maniiacripU,
ed. bv A. E. Brooke and N. Mclean. Volume I. Part I. y. B.
1906. "p. 97.

Ree; BphW 1907, N. 39, p. 1220—1228 v. Schenkl. — NphR 1907,

N. 15» p. 838-^1 y. Eberhajfd.

Dittmar^ \V., Vetus Testamentum in No\ o. v. B. 1903, p. 871.

Eee.: BphW 1907, N. 4, p. 99-101 y. A. Hilgenfeld.

Thenistiu« MSHdiert L., le philosophe Th^iatios deyant Topinion de
aes contemporain.«!. v. B. 1906, p. 1S4.

Ree: REG X. s8, p. 2ö0—281 v. Labaste.

Tlieopbilas Antioch. rommnch, A., die Gottes- und Logoslehre des
Theophilus von Antiochia und Athenagoraa von Athen.
Ree: DL 1907, N. 28, p. 1745—1746 y. Schneider.

Thukydides. Far den Schulgebrauch erkL v. G. Böhme. Von der
4. Allflage an bearb. von S. Widmann. 6. Blndohen: Buch VI.
6. günzlieh umgearb. Aufl.

Rer. : BphW 1907, N. 38, p. 1185—1167 v. Hude.

— erkl. von J. C lassen. 6. Band, 6. Buch. 3. Aufl. v. J. Steup. v. B,
1905, p. 258.

Bec: AVklPh 1907, N.29, p. 785—791 y. Widmann.— Bcr 1907, N. 10,

p. 182 V. My.
JJamson, J. E., primitive Athene as described by Thucydides.

V. B. 11K)6, p. 184.

Ree: WklPh 1907, N. 7, p. 17H— 174 v. W. Judeich.— BphW 1907,

N. 13, p. 385—387 v. Gerland. — Rcr 1907, N. 23. p. 444 v. My.
Ridtfi-, It., de ratioiie codicum Laur. Plut. 69.2 et Vatie 126 in
extrema Thucydidis Historiarum parte, v. B. 1906, p. 250.

Ree.: WUPh 1907, N. 27, p. 729-788 y. Widmann.
Stohl, 3/., zu Thukvdides Aniniadversiones in Photiü fragmentum

Berolinense. RhMPh 1907, III, p. 479-482.

Wütmann, S. , endliche Lösung einer Thukydides-Schwierigkeitr
WklPh 1907, X. 40, p. 1099—1100.

Tragicl. Griechische Tragoedien, tibersetzt von U. von Wilamowitz-
Moellendorff. Dritter Band. v. B. 1906, p. 184.

Bec: Bor 1907, N. 10, p. 188 y. Mj.

Bd. 1. 4. Aufl. 1904. Bd. 2. 4. Aufl. 1904. Bd. 3. 1906.

Kec: (I.—III) AeR N. 97 98, p. 2^-11 v. G. Levi della Vlda.

Fehch, G., quibus artificiis adhibitis poetae tragici Graeci imitates
iilas et temporis et loci observaverint. v. B. 1906, p. 257.

Ree: DL 1907, N. 25, p. 1565-1566 y. Bethe.

Xenocrates« Wellmann^ J/., Xenokrates au.s Apltrodisias als (Quelle für

die Bacher 28—80 des Pliniua. H 1907, N. 4, p. 680—642.
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XfiiBOBhon. Apologia Socratis recensuit V. Lvindström.
Bec.: WklPh 1907. N. 40, p. 1066—10b8 v. GemoU.

— opu8cula polittca equeBtri* et venatica. Becogn. O. Pierleoni. B.
1906, p. 185.

Ree: RF N. 4. p. iWJ 61>1 v. Car laianza.

— Economique, texte Grec avec iatroduotiou et note^ par H. Petit-
m a n g i n. v. B. 1900, p. ^6.

Bec.: Mu XIV, 4, p. 126-127 v. A. H. Garrer.

— Exinnerungen an Sokratee. Übertrag, von O. Kiefer. B. 190t>, p. 99.

Beo.: KpbB 1907, N. 9, p. 200—21^ y. Bteiger.

— Bespubltca Laoedaemoiiioram. Beo. O. Pierleoni. v. B. 1905, p. 25S.
Bec.; BF 1907, I, p. 183—134 y. Zuretti.

— la .speilizione di Ciro, commentata da A. Bersi. 3. ediz. Y.B. 1906. p. 185.
Ree: RF 1907, N. .S, p. 52() v. Coaattini.

JSaronty M., Seuofonte e gU Stoid. AeE N. 101, p. 145—151.

JSünfier, ('., SchQlerkommentar cur Auswahl Yon Xmaophone An»-
basis. 2. Aufl.
Bec: KphB 1907, K. 19, p. 436—437 v. Hansen. — WklPh 1907,
N. 38, p. 1027-1028 y. GemoU.

Frick\ C, die Darstellung der PeraOnliehkeit in Xenoplions Anabasia.
V. B. 1905. p. 25:1

Ree: BphW 1907, N. 4, p. 97—99 v. H. Schtukl.

}1ofmann. Cr., Beiträge zur Kritik und Erklärunj^ der ps. xenophont
Uüi]v. nol. Progr. Mtincheii 1907. 40 p.

Klimek, P., kritische Studien zvi Xcnophons Memoraliilit-ii,

Rfc: WklPh 1007, N. 38, p 10'JS-1031 v. L.'.schhorn.

Fräparutionen uebst Übersetzung zu Xeuophons Meniorabilien.
Von e. Schulmann. 1. Buoh. 2 Tie. 16^ DOsseldorf 1907,
L. Schwann. 92, 59 p. Je 50 Pi

Bidmrdt, //., notes on Xenophon und others.

Ree: WklPh 1907, N. 43, p. 1164-1165 v. Gemoll

iSchenkh K., rhrcstomathie aus Xenophon, aus der Auabasis, der
Kyropädie, den Erinueruugen an äokrates zusammengestellt und
m. eru. Anmerkung, u. e. wörterbnche Yersehen. 14., durcbgeeeh.
Aufl. besorgt v. AI. Kornitzer u. H. Scbenkl. Wien 1907,

C. Gerolds Sohn. XIV, 112 u. U, 184 p. m. 15 Abb. u. 1 Karte.
Geb. :^ M. 2" Pf.

'Thalhtim, Th., zu Xeuophons Oikononiikos. H 1907, IV, p. 0 50—042.

Vollhrtrht, W., über den Wert von Xeuophons Anabasis aU Ge-
schichtsquelle. (Festschr. der 48. Vers, deutsch. Philol. u. Schulm.
in Hamburg, dargebracht Yon dem Lehrerkolleg, des Kgl. Chn-
stiaueums in Altona.)
Bec : BphW 1907, N. 10, p. 299 v. Ziehen.

WagneTf i?., Pr&paration zu Xenophon, Anabasis. 1. Heft: Buch L
3. Aufl. Leipdg 1907, B. G. Teubner. 32 p. 50 PI

2. Scriptores Latiui.

Aeclny«. Kolcrhii, L., de sermone Pacuviano et Acoiano. Dissert. philoi
Vindob. Vlll, p. 113-192.
Ree: BphW 1907, N. 39, p. 1229-1231 v. KroU.

. ,j . .. .^ . y Google



Scriptores Latini. X53

jLetna. Text latiii. publieaTectaradactioiietcommentairepar J. Vesserau.
V. B. 1905. p. IHl.

Kec: DL 19u7, N. 5, p. 287 v. F. Volhi.er.

Ambjbos. Nemihy, 0., zur Ciris-Ftage. RhMPli 1907. III, p. 482—485.
yiedervtanti, M., notes critiqiie«; sur le gloflsaire Latio du manuscrit

de Bnixelle« 10615— 1'> 729. MB 1907, IV, p. 817—318.

JRani'j F., do oodice quodani Ticinensi, quo incerti amptoria camieil
de Pascha continetur. v. B. 190G, p. 186.

Bec: BphW 1907, N. 49, p. 1554—1555 v. Tolkiehn.

Aiithologria Latinasive poesis Latinae supplementum edid. F. Buecheler
et A. H iese. Pars prior: Carmina in codicibus scriptor, reo. A. Riese.
jPaac. II. Reliquorum libronim carmina. Kditio altera denuo recognita*
Ree: LZ 1Ü07, N. .',152, p. 1657 v. C. \V-n.

Apulei opera quae supersuiit. Vol. I. Apulei Platonici Madam oiisis

metamorphoseou libri XL Becensuit Bud. Helm. Kl. Leipzig
1907, B. (J^. Teubner. VIH, 296 p. 8 M.; geb. in Leinw. S M. 40 Pt
Luniak, J., Terinmilium decas (zn Apul. Ovid. etc.) Odessa. 11 p.

ASC^aii Pedlani orationum Ciceronis oiiinaue enarratio. Becogn. brevi-
gae adnotatione < rit;< a instruzit A. C. Clark. Oxford 1907, Clarendon
^resB. XXXV, hH u. 3 sh. 6 d.

Bec.: BphW 1907, N. 49, p. 1550-1551 NoM. — Boüd XIU, 12,

p. 275-277 Oiarratano. — WklPh 1907, N. 22, p. 598-597
V. 8tan gl.

OtarrataiiOy ('
, due codici di Asconio Pediano. v. B. 190G, t). 186.

Bec.: BphW 1907, N. 49. p. 1550—1551 v. Nohl. — WklPh 1907,

K. 17, p. 456-457.

AflMT* Wtswer, P., Aemilius Asper. y. B. 1906, p. 20.

%c.: BpbW 1907, N. 45, p. 1^-1427 v. Kauer.

AacilitiBlS. Atif:its. 5, the sources of the firat ten books of Augustiners
^r)e civitate Dci. Diss. Princeton 1906, Universitv Librarv. 27Hp. $ l.

Bec: CPh 1907, N. a, p. 061-362 v. Bechtel. — Böficl XIII, 11,

p. 250—251 V. Ferrara.

J}anU>art. h., zur Textgeschichte der Civitas Dei Augustins seit dem
Entstehen der ersten Drucke. (Texte u. Untersuchungen zur Ge-
schichte der altchristlirhcn Literatur. Archiv 1 die v. der Xirchen-
Tftterkommisaion der kgl. preuss. Akademie der Wissensehaften
unternommene Ausg. der älteren chrietl Schriftsteller. Hrsg. v.

Adf. Harnack u. Carl .S.hniidt. III. Keihe. II. Bd. Der
ganzen Beihe XXXII, 2a ) Gr. b^'. Leip;dg, J. C. Hiurichs Verl.

fV. 56 p. 2 M.
Sogendorfert Frs. Xar., der hl. Augustinus als Pädagoge u. seine

Bedeutung f. die Tieschichte der Bildung. (StrassburMt theo*
logische Studien. Hrsg. v. Alb. Ehrhard u. Eue. Mttller.
Yul. Bd. 8. Q. 4. Heft.) Gr. 8^ Freiburg i. Br., Herder. T,
XIV, 238 p. 5 M.

BoÄt, R, ad Auj.nistii,i Confession. XIII 38, 53. v. B. 1906, p. 186.

Ree: WklPh 1900, N. 50, p. 1367 v. Weise. — BphW 1907, N. 49,

p. 1554—1555 V. Tolkiehn.

VUlani, L., quelques observations sur les chauts chr^tiens d'Ausonne.
V. B. 1906, p. 258.

Ree: Boficl XIIL N. 9, p. 21l'-21:: v. V. T'ssani.

Zurel\ J., de S. Aurelii Augustini praeceptis rhetoricis. Diss. philol.

Vindob. VJil, p. 71-109.
Bec.: BphW 1907, N. 89, p. 1229-1231 v. Kroll.
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AVHoninH. Wnrjnrr, J. K.. quaestiones neotericae imprimis ad Ausoninm
pertineotes. Diag. Leipzig 1907. 72 p.
Beo.: BphW 1907, N. 48, p. 1523—1524 v. Ho.sius. — WkiPh liK>7,

N. 45, p. 1222-1224 H. 6.

Boethius, in isagogen Porph vrii commenta cd S. B r a n d t. v. B. 1906, p. 25:'.

Bec.: ALL 1907, N. 2, p:293-2H4. — WklPh 1907, N. 48, p. 1169—1174
V. Stangl. — ZöGy r.>07, X, p. 87«—s77 v. Huemer.
Jtfc Kinley, A. P., stylistic of tests and the chrouology of thr» works

of Boethius. Prihted from the Harvard Studie« iu classic. Phüol^
vol. XVI] I. 1.. 123—15«.
Ree: VVkiJ?li 1907, N. 37, p. 1004 -lOO'. v. Stanj^l.

WiUulttt, JTr., Maximianiu und Boethius. BhMPh 1907, IV, p. 601—617.

Oaesar, civil war. Book L Literally translated (from a 6. Peskett'^*
edition in the Pitt Press Öeries) by A. D. C Arnos. Cr. f^. I^ondon
1U07, Simpkin. 1 sh. <'i ,i.

— commentarii de hello civili erklaert von F. Krane r u. F. Hof manu.
Elfte Aufl. von H. Mensel, v. B. 190«. p. 25a
Ree. : Rcr 1907, N. 4, p. 6« «8 v. E. T. — BphW 1907, N. 24, p. 74(V-74:?

Fröhlich. — LZ 19J7, N. 3, p. 97—99 v. H. M. — WklPh 1!X»7.

N. 24, p. 65:i—657 v. Gehler. — ZöGy 1907, IV, p. 318 -;i24 v.

Bitschofsky.

— de belle civil! couimentarii ed. H. Mensel, v. B. 1906, p. 258.
Ree: BphW 1907, N, 24, p. 743 v. Fröhlich. — ZoGv 1907, TV,

p. 31H—324 v. Bitschofsky. — WklPh 1907, N. 21, p. (;:m v. <^ehl
— gallischer Krieg. (Kleine Bibliothek. 451. Bdchii.) Leipzii; l.«'T.

C. Bange. 77 p. 30 Fi.— Kalliacher Krieg. Hrsg. v. Frz. Fttgner. Kommentar'. 2 Hefte.

r
^-^^2. - 2.^uch V-Vn. XVTO p. 113-

221. 6. Aufl. Leipzig 1907, B. G. Teuhner.
Je 80 Pf.; in 1 Bd. geb. 1 M. 60 Pf.

— commentarii de Belle Gallico. Nouvelle edition. publice d apres les
meilleurs travau.x de la critique, aveo des notes explicatives portant
Sur la langue, I hi.stoire et la geographie, suivie, d'un imfex d^
iioms proi^.res historiques et geoersübiques, par H. Goelscr. 18 j^su*
P^J:^ i'*?'- ^^araier frerea. XII, 492 p. avec 25 cartes et 4 planches.
Ree: BBP 1907, N. 9/10, p. 372-373 v. X P. Wfaltaingl.— Bellum Afrioannm. Hrsg. u. erkl. von B. Schneider, v. B. 1905.

p. 1<3.

Beoj BphB 1907. N. 28, p. 540-543 v. Polaschek. - ZöGv 1907.
VIIMX, p. 719—721 V. Polaschek.

'

Adam, J., Cäsars Persönlichkeit nach seinen Schriften. ITmschlao-
Die weltumfa-ssenden Gesichtspunkte in Ofisars Geschichts-
schreibung. (Vortragsstoffe f. Volks- und Familienabende. Hr^^
v.H. Barth U.K. Schirmer. I. Beihe. 22. Heft.) Gr. Leipzig
r. Lngeimann. 20 p. 50 PL

£onneun, K, si^^e d'Aluze par Jules Cesar. Charlon-siir-Saotie
1907, Impr. generale et administrative. 123 p. et carte. 2 Fr.

Brituhäwer, G., Präparatiou zu Cäsars Bellum gallicum 1 Heft

JJahms, ir. Cnrao Hirtianao. v. B. 1906, p. 101.
Ree: WklPh 1907, N. 47. p. Iij91— 1292 v. Wolff.

J^^Jj"»iw«r, zum Bellum Africanum. BphW 1907, N. 40,
p. IsTo—1279«
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Caesar. Othler, K, zu Cäsars bellum GaUicum (1 l,ö; V 24,2; V 2b,4).

BphW 1907, N. .S9, p. 1245—1246.

— Büderatlas zu Cäsar« liücheni de hello Gallico.
Ree: WttKor 1907, N. 8, p. 326-827 v. Kohlheise. — WklPh 1907,
N. H9, p. 1052^1058 v. Wolf f. - ZöOv 1907, VIT. ]». 504 59s v.

Veith. - NphH 19u7, N. 28, p. 546—546 V. Menge. — BpliW 1907,
N. 85, p. 1Ü97— 1099 v. Menge.

lU^tei', E., kritiBche Bemerkungen zu Caesars CommentariuB VII
de belle Gallico. 2. Teil.

Ree. : WklPh 1907, N. H8, p. 1031 v. Nitsche.

Schmalz, J. H.y zu Caesar und Livius. BphW 1907, N. ;38, p. 1214.

Schmidt, Ii. K.. Vokabeln und Phrasen zu Cäsars bellum gallioum
nehät kurzen Anweisungen zum Übersetzen. I. Heft. 1. Buch,
Kapitel 1—29. 2., verb. Aufl. Königsberg 1907, F. Beyer. .31 p.

30 Pt.

Veith, G., Geschichte der Feldztlge U. Julius Caesars, v. B. 1906, p. 101.

Hec.: NJklA 1907, I, p. 7ö—80 v. K. Lehmann. — ZöGy 1907, I,

p. 28—34 y. B. Biteohofsky.

Wingert C, der Caesar-Ariovist^ache Kampfplatz.
Ree: LZ 1907, N. 45» p. 1429 A. S.

Calpumliu* Ferrara, JFl, Oalpumio Siculo e il panegirico a Calpumio
Pisone. v. B. l'.Mifi, p. 22.

Ree: BphW 1907, N. 27, p. 841—842 v. Schenkl. — DL 1907, N. 12,

p. 731 V. Kroll.

C'atnIH, TibuIlU l'roperti Canuina a M. Hauptio recognita. Lditio sexta
ub J. Vahleno curata. v. B. 1904, p. 18Y.

Ree.: Bofid XIII, 8. p. 177—178 v. £. Menozzi.

CatuUus. Beduaru, K., de sermone dactylicorum Lalinorum quaestioues.

Catnllus et Ovidius quibus rationibus linguam metro dactvlico acco>
modaverint. v. B. 1906. p. 3H.

Ree: DL 1907, N. 10, p. 010—611 v. H. Gieditsch. - Rcr 1907,

N. 28, p. 26 V. E. T.

(foldbadier, A., das 51. Gedicht des Catullus. WSt 1907, X, p. 111-115.

Nmcini, l'Elegia di Catullo ad Allio (c. GS^). Roma-Milano 1907. 81 p.

Ree. : WJdPh 1907. N. 48, p. 1316—1318 v. Schulze.

6trdlh quaestiones Catullianae. Progr. St. Paul 1907. 31 p.

GttlflViy Alias Cornelius, aber Arzneiwisscuschaft in acht BOchem. über-

setzt u. erklärt v. K Sc hell er. 2. Aufl. Nach der Textausgabe von
Daremberg neu durchgesehea, von W. Friebos. Mit einem Vorwort
V. B. Kobert.
Reo. : LZ 1907, N. 15, p. 475-476. — ZöGy 1907, VmiX, p. 728—728

V. Lackenbacher.

101.

essner.
Censoriavs» Bakny A.^ de Censorini fontibus. v. B. 1906, p. 10

Ree.: BphW 1907. N. 3, p. 70—78} N. 4, p. 101—107 v. P. W
C^iarlslns. Tolhithn, J., von der Tendenz und ursprnnp:lichcn Gestalt der

Grammatik des Chansius. WklPh 1907, N. 37, p. 1020-1022.

Cicero, M. ToIHus, Werke. 2. Sämtliche Briefe. Übers, v. K. L. F.

Metzger. 2. Lfg. 4. Aufl. 1. Bd., p. 38—80. l.ief. 131. — Brutus od.

Von den berttlimten Rednern. Übers, v. W. B in der. 3. Lfg. 2 Aufl.,

p. 97—148. Kl. 8^ Berlin-SchOneberg, Langenscheidts Verl.
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Cicero, in M. Antonium oratio Philippica tertia deciiua. Con intro-
duzione e note del I). Fava. >£ilano 1906, Fr. Vallardi.

Aec: WklPh 1907, N. öd, p. 972—975 v. Nohl.

— Äede f. T. Annius Milo. Für den Schul- u. Privatgebrauch erklärt
V. r. Richter u. A. Kberhard. In 5. Aufl. bearb. v. II. Nohl.
Lv.}./ig 19o7, B. (i. Teubncr. Ibs p. 1 M. 20 Pf.: geb. 1 M. 60 Pf.

— orationes j r«) Sex. Uoscio, de imperio Cu. Pompei, pro Cluentio, in
Catilinam. pro MuTena, pro Caelio. Bee. A. C. Clark. B. 1906,

p. 1^^7.

liec: NTF XV, N. 2, p. 97 -KM v. .lorgensen. — HF 1907. II, p.
:;72—373 V. Marchesi. — WklPh 1907, N. ;'.2, p. h70—S72 v. Folkiehn.

— fUoite Hede geeeu Verres. Für Schüler erklärt v. 0. Dreuckbahu.
Text u. AsnierKiiiicaii.

Reo.: WklPh 199?, N. 25, p. 676-681 Nohl.

— Epiatulae ^ielectae. Fflr den Schulgebrauch erklärt tob P. Dett-
w ei 1er. 4. Aufl.

Ree: NphK VM\1. X. l;{, p. 296— Mo4 v. Xolteuiur..

— extrait des Oeuvres moralos et philosophicjiies de Ciceron. Avec un
commentaire et des uoten grammaticales, litterairea et historiques par
B. Veraisi. 18 j^sus. Paris 1908, Garnier fir^res. 247 p.

~ Tusculanarum disputationum libri quinaue. Für den Schulgelmuch
hrsg. V. T. Srhiche. 2., verb. Aufl. Leipsig 1907, G. Frevtag. —
Wien 1907. F. Temp8kj% 194 p. Geb. 1 M. 8ü Pf.

Ansstra-, A., de clausulis Minuciauis et de Ciceronianis quae quidem
inveuiautur in libello de Senectute.
Reo.: BSP 1907, N. 5, p. 167—168 v. Hubanx.

Bofdt^ C ein verirrter Brief des Cicero an Cornificius. (Aus: .Novae
Rymbolae J oachimicae'*.) Gr. 8^ Halle 1907, Buchh. des Wai^^eu-
hauses. 17 p. 50 Pf.

Bögelf Ih., Inhalt und Zerlegung des zweiten Buches von Cicero
de legibus.

Ree. : WklPh 1907. N. 88, p. 1082-1064 Löeohhoni.

Bönli. H., über Ciceros Rede für A. Caecina. v. B. 1906, p. 102.

Kec: BphW 1907, N. 2, p. 43—47 v. A. Manigk. - DL 1W7, N. 7.

p. 42ö—430 V. B. Kubier. — WklPh 1907, N. 3, p. 69—72 v.

J. Pfatf.

BUnüeifh F.^ de locis quos ex Ciceron i> orationibus laudavit Quin-
tilianus. Diss. Heidelberg. Karlsruhe 1907. ö7 p.

Nwbmr, Iii., de Ciceronis oratione pro Q. Roscio comoedo quae-
stiones rhetoricae. v. B. 1906. p, 103.

Ree: BphW 1907, N. 6, p. 165—167 v. G. Ammon. — WUPh
1907, 5s. 11, p. 2s7—290 v. W. Barczat.

Junfiblut, H., die Arbeitsweise Ciceros im ersten Buche aber die
Pflichten.
Ree.: Boficl XIV, 1, p. 9—10 Sabbadani.

Kwippy Ch., Cicero« de officüs, I, §§ 7, & AJPh 1907, I, p. 59^—65w
Launnid, L., do M. TuUi Ciceronis studiis rhetoricis. Thesim. Patis

1907, Picard ft fils. XX. 116 p.

Ree.: licr 1907, K. 34, p. 146—151 v. Thomas. — BBP 1907.
N. 9/10, p. 870-872 y. Nibard.

— etude sur le style des Discours de Cieiron avec une eequiase de
l'histoire du „Cursus".
Ree; Kcr 1907, N. 34, p. 146—151 v. Thomas.

^ . l y Google
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Cicero. Merouet. //., Harn 1 lex ikon zu Cicero, v. B. 1906, p. 108*
Kec: BphW 1907, N. p. s72.^s74 v. .^clmialz.

MoUueuie, E., textkritische Beiträge zu Ciceros Oilizien. III. WiJt
1907, L p. 116-129.

Xvtting, H. C, the unreal oonditional senteuce iu Cicero. I. AJPh
1907, I, p. 1-10.

Präparirtionen nebst Übersetztmg zu Ciceros 4 Rede gegen
Katilina. Von e. Schulmaim. 12,5x8 cm. Dflsseidorf 1!(07,

L. Schwann. 77 p. 50 Pf.

Hudtmannf A.y Vorlugeu zu lateinischen StilObungen im Anschlims
an Ciceros Tosknlanen, Buch I, II u. V. Berlin 1907, Weidmann.
68 p. 1 M. 90 Pt

Soseiiberg, E., zu Horaz und Cicero. 4. Progr. Hirsohberg i. SchL
1907. 28 p.

^'(ibhfulitii, R., i codici Miianesi del de officiis' di Cicerone. Sonder-
abdr. au.s den Kendironti del K. l.stituto Lomb. di sc. o lett.

8er. II, vol. XL, li>i)7. p. ö0s-ö21.
Kec: ^\ klPh 1907, 24. 36, p. 951. — BphW 1907, N. 38, p. 1196

V. Hosius.

&tan<jly Tli.y Erklärung gegen Dr. Paul Hildebrandts Teubneriana
der Bobienser Ciceroscholien. BphW 1907, N. 47, p. 1501—1504.

WrtHhniok,, JB., de Cicerone Lucretioque Ennü imitatorlbuB. Diss.
Breelao 1907. 62 p.

Clsvdfann«!. Paramdni, A., studio di retorica sulle opere di Claudio
Clauili.iiio, Milane. Sinola Tip. Sales. X, 190 p.
Kec; RF 1907, N. 3, p. 515—516 v. Curcio.

ColuieUae, L. Juni Moderati, opera quaeexstant lec.V. Lundström»
Fasciculns septinius rei rusticae librum nndecimum OOntinens.
Ree: WklPh UMiT. X. 47, p. 125>2 -12^».; v. Gemoll.

Kraus, 1\ Li., die Quelle des Columella in dem liber de arboribua.

Progr. Mttnnerstadt 1907. 50 p.

Comlci* liümiäche Komüdien, deutHch von C Bar dt. 2. Bd.
Bec.: DL 1907, N. Hl. p. 1949-1950 v. Hosius. — LZ 1907. N. 28,

p. 895-896. — NphR 1907, N. 21, p. 485—489 v. Klammer. —
WklPh 1907, N. 21, p. 509—571 v. Draheim.

Comntns, Feppc, F., de L. Annaeo Comuto. Diss. Leipzig 1906.

Ree. : WklPh 1907, N. 22, p. 600—604 v. AV'essner.

CortioK RofoH, 0,, historianim Aloxandri ^fagni MacfMionis libri uui
suporsunt. Für den Schulgebrauch erklärt von Th. V ocel. Band Ii:

Buch VI—X, Dritte Auflage, besorgt von A. Weinhold- Hit einer

Karte. Gr. 8'\ Leipzig 1900, Teubner. lY. 250 p. 2 M, 25 Pf.

Ree.: BphW 1907, N. 41, p. 1293 v. M. C. P. Schmidt.

— von den Taten Alexanders ilos Grossen. Übers, v. J. i o b p 1 i s.

1. Lfg , T). Aufl. Kl. ö*. Berlin -Schöneberg 1907, Langeuscheidta
Verl. p. 1-48. 85 Pf.

Präparatianen nebst Übersetzung zu Q. Curtius Bufns. Von den Taten
Alexanders des Grossen. Von c. Schulmann. VIL Buch. 1. Tl.

Ujo. Düsseldorf 1907, L. Schwann. p. 50 Pf.

Tosatfo, C, de infinitivi historici usu apud Curtium Bufum et Florum
et Sulpicium Severum. v. B. 1906, p. 190.

Bec. : BphW 1907, N. 12, p. 36d--366 StangL

BibtlothMft phflolegiea clMtioa. CXXXYI. A. tW7. IV. 12
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DonatuM Aellns. Karpfen, II. J. , de coniin.nti Doiiatiani ad Terenti
fabulas couipositioiie et origiue. Lugd. Bai. 1^07, Brill. VL iy2 p.

Ree.: WUFh 1907, N. 51, p. 1895-1407 v. Wesnier. — Bcr 1907,

N. 47, p. 414—418 . R ThomM.

— de commenti Donatuuii oompoflitioiie et origtne. n. Mn 1907, IV,

p. 403-489.

Bonatos. Tfberlu Claadiiis, interpretationee Vergilianae ed.H.GeorgiL
Vol. II.

Ree: LZ 1907, N. 26, p. 033—«34 v. W. K.

Eleurlel. hih-^h r. >'
, Beiträge zu einer Topik der römiaehen ElegScar. Progr.

Ree: BphW IBUT, N. 42, p. 1326 v. Zingerle.

Enuins. llmhc, K, qiiaostiones archaicae. II: De Ennii Euhemero
Diss. Breslau 1907. tiU p.

Wreschniokf vide Cicero.

Eu^raphfnH. Wesf^nery 1\, der Terenskommentar des fSugvapbins (SchluM).
RhkPh 1Ö07, in, p. 339—365.

Fmto. flMer, E., su Fronto. WSt 1907, K. I, p. 172.

Floros. To9aUOy de üifmitivi historici um, vide Gurtius Ralue.

I'ulgeutius. NtsUeif J., die Latiiiität des Folgentias. v. B. 1906, p. 101
Ree.: ZöOy 1907, X, p. 955—^56 y. Golling.

(tallus. Slut^ch, Gallus, vide Vergil.

Gellius. ffarhe, ?\ miaestiones archaicae. 1. De GeUio veteris aennoma
imitatore. Diss. Breslau 1907. 60 p.

Gclasins. LofscJukr, (f., dA» Syntagma dos Gelasius CyzicenTis. Inaugrural-
dissertation der ovangplisch-theol. Fakultät. Sonderabdruck aus dem
Rhein. Mus. LX (1905 , p. 594ff. und LXI (1906), p. 34«. B9im 1906.

Gforf^i. 71 i).

Ree.: BphW 1907, N. 2, p. 33^-37 v. C. Weyman.

Hieronynms. Gnitzmachrr. Ct., Hieronvnuis. 2. Bd. v. B. 1906, p. 104.

Rct^: NpliJi 1907, N. 2U, p. 462—46:'. v. Xostlc.

TolkkUn, J., Hieronymus" Angaben über den Wahnsinn und Selbst«
niord des Lukrez. WkiPli 1907. N. 49, p. l.'.ör, -l.'l^s.

Historicorum Romanorum reliqiiiao. Collegit disposuit recensuit prae-
latus est H. Peter. Vol. altenun. Gr. M". Leipzig 1906, Teubraer.

CCX, 20M p. 12 M.
Ree: BphW 1906, 47, p. 1479—1480 v. M. Ihm. — Rcr 1907, N. 4,

p. 70—72 V. E. T.

Uoratius, opera piirgate ad uso delle si iuJc per cura d) E. Bindi. 1"2*

edizione. Gli Epodi e ii primo libro delle Odi col commeuti di Ermene'
gildo Pistelli, Prato, Alberghetti, 1907.

Ree. : AeR K. 97/98, p. 32-34 Fuochi.

— lamben- und Sermonendichtung , vollst&ndie in heimisohen Vers-
formen verdeutscht vonK. Städler. Berlin 1907, Weidmann. VIII,

• 2n<; p. :^ M.
Kec: BphW 19u7, N. ÖO, p. 1564-1587 v. Röhl. — WklPh 19u7.

N. 36. p. 978-981 v. Nitsehe. — Rcr 1907, K. 46, p. 887 t.

P. Ll.ejay].

^ j .i^L,d by Googl
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Horattis, aus&rewäUte Oden in modernem (Gewände. Übensetziing von
E. Ba^t^^ll. v. B. 1906, p. 2m.
Ree: WklPh mi, N. 14. p. :^76—878 v. H. Steinberg. — LZ KHiT,

N. 28, p. 8a5—81«). — N[)hR 11)07, N. 8, p. 174— 17ö v. A. Scheffler.

— die Oden» iu freier Nachdichtung von A. Hesse, v. B. 11>06, p. 260.
Ree: DL 1907, N. 14, p. 859-860 v. Gramme. — WüKor 1907, IH,

p. I0:i—104 V. Ludwig. - LZ 1907, N. 28. p. 895-896. — ZöGy 1907,

I, p. 39-40 V. J. M. Stowasser. — WklPh liK)7, N. 14, p. 376-.378
V. H. Steinberg.

— Oden imd Epoden v. A. Chambalu. v. B. 1906, p. 191.

Ree : WklPh 1907, K. 21, p. 571—574 Sick.

— erUirt A. Kiessling. Zweiter Teil: Satiren. 3. Auf!. Bes.
B. Heinz e. v. B. 1905, p. 259.

Ree: WaKor 1907, I. p. .^2—33 v. Ludwig. — NphR 1907, N. 4,

p. 78— 80 V. O. ^Va(•k^'rlIlanll.

— Öermoneu, deutsch v. C. Bar dt. Dritte vermehrte Auflafire. Berlin
1907, Weidmann. Vni. 258 p. 4M.
Ree: BphW 1907, N. 50, p. 1682—1584 v. (Röhl]. — WkPh 1907, N. 50,

p. 1365— i:U38 V. Steinberg. — Her 1907, N. 46, p. 387 v. P. L|ejayJ.

— le .satiro tradotto dal P. Giardelli. Rom 1907, Scuola tipogr.
i^alesiana. 142 p. 0,60 L.

Ree.: WklPh 1907, N. 6, p. 147--148 Petri.

Bede, J. W., eine verkannte Ode des Horaz „Donarem pateras''.
RhMPh 1907, IV. p. 631-634.

Jiirk, J.. Horazkritik seit 1880. v. B. 1900, p. 104.

Ree: BphW 1907, N. 16, p. 496-499 v. Endt. - BBP 1907, N. 910,
p. 373—375 V. Debafctv. — RF 1907, N. 3, p. 506—512 y. Raai. —
ZöGv 1907, I, p. m:. - :'.9 v. H. C. Kiikula. — DL 1907, N. 3,

p. 156—158 v. A. Grumme. - WklPh 1907, N. 30.31, p. b2ö—831
V. Häussner. — LZ 1907, N. 32, p. 1023—1024.

JBoistier, G., nouvellee promenades arch^logiques. Horaze et Vir-
gile. 6« Mitton. 16. Paris 1907, Hachette et Cie. :381 p. et
2 cartos 3 fr. 50 c.

C'acciaiama, Ph., analct ta Vergiiiana et Horatiana. v. B. 1905, p. 178.

Ree.: WklPh 1906, N. 47, p. 1285 v. K. P. Schübe.

ChamhulH, A., Präparationen zu Horas* Briefen. 2. Aufl. (Krafft n.
Rankes Präparationen für die Schullektttre. 74. Heft.) Hannnover,
Norddeutsche Verlagsanstalt O. Goedcl. 64 p. IM,

Corsseu, P., zur Erklärung der Römerorden des Horaz. NJKIA 1907,
N. 8, Abt. I, p. 582-598.

J^/ter, A.^ donarem pateras. (Horat. carm. 4,8.) Tl. 11,1. 4. Progr.
Bonn 1907. 79 p.

Tl. III. 4. Progr. Bonn 1907. 40 p.

JEndt, J., Studien zum Commentator Ornr^nianus. Hrsg. m. Unter-
stützung der Gesellschait zur Förderung deutscher Kunst und
Literatur in Böhmen.

Ree. : WklPh 1907, N. 22, p. 597-598 v. HUus.sner. — LZ 1907,

N. 32, p. 102:'.— 1(121. — NphR 1907, N. 22, p. ä08—513 v. Rick.
— CPh 1907, N. 3. p. 367 v. Hendrickson. — BphW 1907, N. 14,

p. 429* 4SS2 Y. Wessner.
Fno'hi, M., in Horatium observationum specimea primum. v. B.

1906, p. 2';i.

Ree: W'kiPh 1907, N. 16, p. 429-431 v. H. Steinberg.

Hlartmanl, J. ad Horatii Ep. I, 16, 51. Mu 1907, IV, p. 402.

12*
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HoratiuH. KeUer, O., zur Überliefemngsgcflcliichte des Hoxas. y. K
1906, ]). 1?:).

Koc. : ZöGy 1907, I. p. v. R. C. Kukiüa.

Kornitzer, A., noch einmal zu Horat. Carm. III ö, 27 f. ZöGy 1907,

Krause, L\, Horaz und die griechiscliea Lyriker.
Bec.: WUPh 1907, N. 88, p. 1034-1035 y. Petri.

MerriB, PV. Ä., on the influenoe of Lttcretius on Horace. v. B.
1906, p.

Ree: ZöGy 1907, VII, p. o9:3—594 v. Golling.

Prodinger, K., zu Honzeiu Ode I, d. WSt 1907, I, p. 165—172.

Jteinarh . A. J. , Pila Horatia et pilumnoe poploe. In: BeYue de
l'histoire Ues reiigions 1907, p. 310— :J46.

Jiichnrdmn, L. ./.. Horaces alcaic strophe. T^niversity of California
publicatious, clas-sical philology, vol. I, No. 6, p. 175—204. Berkeley
1907, The üniversity
Ree: BplAV 190f, N. 34, p. lOOC-lO^H v. "Röhl. — DL 1907,

N. 38, p. 2398 -%m v. G leditacb.— R£A 1907, N.3,p,2Ö6 v. WaiU.

Jtoseiihfra. /*'., Horazens "Mutior.

Ree: AVklPh 19o7, K. -Sr,, p. 970—977 v. Löschhoru.

ütcmplingtrt K, das Fortlebeu der Horazischen Lyrik, v. B. 1906,

p. 105.

Ree: BnhW 1907, N. l', p. 452-454 v. Iraolmann. - WoKor
1907. N. 8, p. 320—322 v. Ludwig. — DL 1907, N. 8, p. 480—
482 V. F. Vollmer. — Rcr 1907, N. 47, p. 407 v. P. Lfejayl. —
LZ 1907, N. 81, p. 994. - ZöGy 1907, N. VIII/IX, p. 7S-722
V. Huemer.

Vollmer, Fr,, die Überlieferungsgeechichte des Horas, y. B. 1906,

p. 106.

Ree: WklPh 1907, I, p. 7—16 v. J. Bick. — ZöGy 19o7, I,

p. 85—^ y. R. C. KtiJrala.

Wedhiu, N.f Vindiciae zur ars poetica des Horas. Ph 1907, III,

p. 459—468.

JnlitiM Yalerlns. Cillie, G. G., de lulü Yalerii epitoma Ozoniensi« I>i8B.

Strassburg 190r>. XXXIII, ;>4 p.
Ree: BphW 1907, N. 27, p. ö43—Ö48 v. Heraeus.

Jnrenalls. Saturae ed. E. A. Housman. v. B. 1905, p. 260.
Ree: WklPh 1907, N. 13, p. :^42—349 v. R. Helm.

Ftlippis, (r. de, una fönte classica del „Prologo'' dei Juvenilia de!
Carducci. AoR N. 102, p. 188--1K.5.

Urltts. römische Geschicliie. (Kleiue Bibliothek. 474. Bdchn.) Leipzig,
C. Bange. XXV, p. 1-32.

Deutsch V. Fr. Dor. Gerlach. 3. Lfg., 7. Aufl., 1. Bd., p. 91— 138.

25. Lfg., 6. Aufl., 3.Bd.,p. 157—204. Kl.8^ Berlin-Schönebeig, Langen-
Scheidts Verl. Jede lig. 35 Pf.

— il XXTTI libro delle storie commentato da Fr. GraztanL Mailand
1907, Sandron. 12'2 p. I L.
Ree: BphW 1907, N. 45, p. 142.i-1424 v. Fttgner.

Ubri I, XXI, XXII ed. E. B. Lease. v. B. 1906, p. 106.

Bec: BBP 1907, N. 6, p. 225 y. Halkin.
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IiItIus, ab urbe condita Uber XXIII. Für den Schiilgebrauch erklärt von
• F. Luterbacher. 2. verb. Aufl. Leipzig 1906, Teubiier. IV,

lOB p. 1 M. 20 Pf.
Ecc. : BphW 1907, N. 86, p. 1136—1138 v. Pügner. — Rat 1907, N. 4,

p. 6S- 69 V. K. T.

7— ü libro VIX delle storie conimoutato da G. B. Masvero. Milano
1907, Vallardi VIU, 150 p.
Bec: Boficl XIV, 5, p. 106-107 v. Nottola.

: Uber XXII, hrs^. v. Ed. v. Wölf fl in. 4. AttfL V.B. 1906, p. 106.
Kec: Rcr 1W7, X. 4, p. fiS-W) v. E. T.

— ab urbe condita libri ed. A. Z Inger le. Pars VII, faa. IV. Liber
XXXIY. Ed. maior.
Bec. : WldPli 1907,K 19, p. 520-524 y. Heraeus; N. 40, p. 1091 WoUf.
Chahert, S.. la vue des Alpes (ä propos dfi Titc-Live, XXI, 82,7).

(Questions Hannibaliques.) REA 1Ü07. I, p. 26—42.

Marchi, A, de, Tito Livio. v. B. 1905, p. lÖO.

Bec: BF 1907, I, p. 124—125 Costansi.

JUebt Wl, Pi^Murationen zu Lmua* eeater Dekade. Aiuwahl aus
Buch VI—X. Leipzig 1906, B. G. Teubner. 50 p. 80 Pf.

Bettore, A., Tito Livio Patavino preotmoro della deoadenza della
lingua Latina. v. B. 190ü, p. 2b.

See.: NphB 1907, N. 1, p. 3-4 v. F. Luterbacher.— Boficl XIV,
SI4, p. 64—67 V. Ferrara.

Schmalz, J. //.. zw Cäaar und Livius. BphW 1907, N. 38, p. 1214.

JSdimidty A. M. .!.. Beittfige 8ur Livianiacheu Lexikographie, V. Teil.
V. B. 1905, p. 260,

Bec: WUPh 1907, N. 1, p. 16-18 W. Heraeus.

IV. Teil: eis, dtra, extra, intra. B. 1908, p. 112.

Ree: WklPh 1907, N. 1, p. 16—18 v. AV. Hoiueus.

— Schülerkommentar zu Livius' Buch I, II. XXI. XXII und den
Partes seloctao (nach der 4. Aufl. der Auagabe von Zingerle). 2. Aufl.
Bec: NphB 1907, K. 19, p. 439-440T. Klett.

FoltoMO, jHf., frammenti d*ixn Livio del V aeoolo receotemente
ecoperti, codice Vat. Lat. 10 GOß. Rom 1906, Tipografia Vuticana.
18 p. Imp. Mit Tafeln in Phototvpie. 10 L.
Ree: BphW 19u7, N. 20, p. 90-1—910 v, l'ügner.

Lacanus, de hello civili libri decem, iterum ed. C. Hosius. v. B.
1905, p. 261.

Kec : BphW 1907. X 1. p. 6-8 v. J. Tolkiehn, — BF 1907, H,
p. 871—372 v. Marcheai.

Lacretias Cams, de renim natura libri sex. Edited by W. A. Merrill.
New York, American Book Company. ö06 p.
Bec: Boficl XIV, 6, p. 125—127 v. Pascal.

Bälaamo, A,, snl poema di Lncreaio. BF 1907, III, p. 500—505.

Siadiita^ O. D., the Lucretian invooatioii of Venus. CPh 1907, Ilt

p. 187—19:1.

Johftf, Innere/ nnd EmpedoclcK, Empedocles.
Merrill, W . A., T.ncretius 5,lO(J<3. AJPh 1907, X. 1, p. 66—76.
— Lucretins a. Horace, vide Horaz.
Wreschniük., vide C i c u r o.

Lygdami Garmina. Accedit Panegyricus in Measalam. Ed. G. Nemethy«
B. 1906, p. 178.

Bec: Mn 1907, N. 11/12, p. 410-412 v. Damst^.
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Mauliny M«, aätrouoiiiica. Ed. Theodor. Breiter. I. Canuina. Gr.6'\
Leipzig 19(97, Dieterich. XI, 149 p. 8 M. 80 PL
Bec: DL It)07, X. 42, p. 2655—2659 Xleinganther. — LZ 1907,
N. 4», p. 1578 V. C. W-n.

— Astronomicon, Libro primo. Versione italiana, da C. L. BossettL
Boiii, Albrighi-Segati & Co. XII, 58 p. IL.
Bec: DL 1907, N. 15, p. 919-921 v. EleingUnther. — NphB 1907,
K. 22, p. 507—506 v. Kraemer.

Kldnijünther. If , textkritische und exegetische Beiträge zum astro-
logischen i.ohrgedicht des sogenannten Maiiilius. Leipzig 1907. 50p.
Koc: DL l'J07, N. 47, p. 2^)76—2^78 v. Kraeiner.

Kraemer, A.^ de locis quibusdam, qui iu Aatronomicon, quae Manilii
feruntur esse, libro primo ezstant, ab Housmano, Britannomm
viro doctissimo, nnperrime corniptis. v. B. 1^>Ü6, p. VJ'X

Kec: BphW VM'i, N. 2Ö, p. 776-778 v. Ötoecker. — WklPh 1906,
N. 49, p. 1888—1884 v. Breiter.

Martialiii, euigrammi tradotti in versi italiaiii di K. Moraute. 16\
Como 19W, P. Cairoli. 24 p.

Bec: Bofiol XIV, 8/4, p. 67-68 y. L. V.

Friedrich, (?., «a MarUal. BhMPh 1907, in, p, 866-879.

Scimiy S.y de imitatiouc atquc de inventione in M. Valerii Maztialis
epigramniaton libris. Palermo I'JvMk Soiarrini. 34 p.

Uvc: BphW iyo7, N. ',y.K p. 1220 V. Hosius.

][. Minuci Felicis Octaviua inuBUiulectioiiumauanim ed. J.P. Waitzing.
V. B. lyua, p. 32.

Bec: Ber 1907, N.«48, p. 426—427 P. L(eiay].

Auaaenr viele Cicero.
Btftohli, G. B., M. Minuzio Felice e il sao dialogo .Ottavio". v. B.

1906, p. 2G2.

Bec. : KF 19iJ7, II, p. :i.^7-3S8 v. Calonghi.

Deffsau, JI., Minucius Felix und Caecilius Natalis. v. B. 1905, p. I8l.
Kec: WklPh 1907. N. 7, p. 184—18() v. Boenig.

i*.. Htuilia Minuciana. v. B. 1906, p. 262.
Kec: liiv r.HlT, N. 4.-<, p. 426-427 v. P. Lejay.

— Minucius F. lix. Codex Prisinu« IGGl. MB 1907, p. 319—<}21.

Uei)Os, Jldackcy JI., Wörterbuch zu den Lebensbeschreibungen des
Corneliu» Nepos. Für *len Schulgebrauoh hrsg. 15. Aufl. von
0. Stange. £1. 8^ Leipzig 1907, B. G. Teubner. VII, 216 p.

Geb. 1 M. 40 Pt

Ovid. Werke. 18. Lfg. Festkalender. Deutsch hn Vermaese der Urechrift
Üuers. u. erläutert V. E. Kl ussni a Ti II. 1. Lfg . 5. Aufl. XVI, p. 1— 16.

30. Lfg. Kunst zu lieben. (Ars amandi.) Deutsch im N'ersmasse der
Urschrift. Übers, u. erläutert v. Alex. Berg. 3. Lfg., 4. Aufl., I. Bd.,

p. 97—186. Kl. 8*^. Berlin-Schöneberg, Langeneoheidt^ Verl.

Jede Lfg. 35 Pf.

— ausgewählte Gedichte. Für den Schalgebrauch hrsg. von H. St.
Sedlmaver. 7. Aufl.

Bec: WklPh 1907, N. 88, p. 1085 v. H. W.
— Amorea. Ed., adnot. exegeticis et crit. instroxlt 6* Nemethy,

Budapestini 1907, Sumptibus Academiae Litterarum Hungariicae. 295 p.
Ree: Befiel XIV, ü, p. 129-l.SO v. Vaimaggi.

Bednara vide Catullus.
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OTidius. Castiglionü L.. stu«li intonio alle fonti e alla composizione dello
metainorfosi di Ovidio. Gr. Pisa l^OÖ, NiHtri. VI, 3ö5 p.

Ree: BphW 1907, N. »0/31, p. 948-947 y. Magnus.
Hartman^ J. J., de Ovidio poeta oommeDtatio. v. B. 1905, p. 30.

Ree: BphW 1907, N. 5, p. 134-136 J. Tolkiehn. — NpHB 1907,
N. 12, p. 276—280 v. O. John. * •

iMfaye, Cr., les Metamorphosen d'Ovide et lours modales grecs.
T.B. 1905, p. 30.

Bec: NphB 1907, N. 18, p. 418—421 y. Leosohke.

Luui'nJ:, J., verisimilium decas. (Zu Ovid.) Odossa. 11 p.

^^(l!trr, 7\ Uber Ovids Begnadigungayenacb. (Tristien IL) Manchen
1907. u-j p.

Mandf E. K.j a Harvard mauuticript of Oyid, Palladius and Tacitus.
y. B. 1905, p. 262.

Bec: BphAV 1!)07, N. 7. p. 197-109 y. B. Wflnadh. - WklPh
1907, N. 29, p. 7itö—794 v. Wolff.

PacDTlu». KoUrlni, de somione PacQviaoo, yide Accins.

Palladiu. Itondf yide Ovid.

Patres. Florilogium Patristicnm diges-sit vertit adiiotavit 0. H a n si h on.
Fase. VI. T e r t u 1 1 i a n i Apologetici receusio uova. v. B. r.H-M». p. lus.

Ree: BphW 1907, N. 21, p. öö;i-Cö4 v. Nestle. — NphR 1907, N. 17,

p. 390—394 y. Hoppe.
J'reuschenf J?., die philologische Arbeit an den älteren Kirchen-

lehrern u. ihre Bcdcntuiig f. die Theologie. Kin Koferat. Für den
Druck m. Anmerkungen versehen. (Vorträge der theologischen
Konferens zn Oieeeen. 27. Folge.) Gieeeen 1907, A. Töpelmann.
4^ p. I H. 20 Pf.

Sdietikl, //.. Bibliothora patruni latinorum Britaiuiii ;i.

Ree: BphW 1907, N. lo, p. 29n -298 v. W. Weiuberger.

Persii Flacci Saturarum libor. Con introduzione e COmmento dt

G. Albini. Torino UM »7, Paravia. XLI, l<i7 p.
Reo.: Boficl XIV, 5. p. 107—i09 y. Brugnola.

Attnnit O., di chi 11 primo yeno di Penio? AeB K. 101, p. 129—182.

Hasiy nota a Persio I 58 agg. BF 1907, III, p. 485'-488.

Fetroiiias, Cena TriuialchioniH v. L. Friedlander. 2. Aufl.
Roc: Boficl XIII, N. 7, p. l.%4—156 v. V. U.s.sani. - ZöGv T " T,

VliriX, p. 722 72:5 v. Sedlmaver. - REA 1907. X. :I, p. 287—
v. Perdrizet. — NphR 19o7, X." lu, p. 220—2:il v. K. Bürger.

ed. bv W. D. Lowe. v. B. 19o6, p. 28.

Hec.: BphW 1907, N. 10, p. 294—295 y. C. Weyman.
— aatiraeet Über Priajteorum quartnm ed. F. Buecheler. y.B. 1905, p. MO.

Bec: WklPh 1907. 7, p. 179 -181 v. K. Lommatzsch.
AbboLF. F,j tho use o£ iauguage as a means of characterization

in Petrooiug, pag. 48—50. (Reprinted from OPli, yol II, K. 1,

Jannazy 1907.) Chioago, Umyersity Preee.

FMlänäer, L., Petronianum. RhMPh 1907, III, p. 488.

Ui^snni, V., quaestiones Petronianae.
Ree: WklPh IIW, N. 7, p. 179-lsi v. E. Lommatzsch.

PlautntK, Mo^tellaiia. Ed. by E. \V. Fav.
Ree; UL 19u7, N. 1, p. 29—:iO v. P. E. Sonneubupg.

Amainieei^ A, <?., quaestiones Plantiiiae. IL y. B. 190(i, p. 263.

Beo.: AeB N. 97/98, p. 44—45 y. A. Bomici.
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Plautus. Fredershausen, O., de iure Plautino et Tfirntiano. V.B. 1906ip.2d.
Eec: BphW lODT, N. 4'X p. l.r>4—l:r>8 v. Kvhm.

Giardelli F., Plnuto. La pentola ed epidico tradotte. Koma li.»u7,

Libreria Salesiaiiu editnce. l'V2 p.

Ree: Bofirl XIV, N, ^'4, p. 59-60 v. GiambeUi.
Langrehr, Plautina.

Ree.: WklPh 1906, N. 52, p. 1422—1424 v. Loeaehhom.
lAndsaij, W. Jf., svntax of Plautoa. St. Andrews Univeraitv PaVli-

catioiis, No. IV'. Oxford 1907, Parker & Co. p
Kec: BphW liK)7, N. 41, p. IJOu-Uini v. Schmalz. — DL 19«>7,

N. 49. p. 3102—;no4 V. Landgraf. — WklPh 19U7, N. 49,

p. i:J:U-l V. Blase. — BBP 1907, N. 8, p. 812—:U3 v.

J. P. VValtzing.

Lo(ige, 0., lexicon Plautinum. VoL I, läse 2, 3, 4. v. B. lÖÖÖ, p- 194.

Ree: ALL 1907, N. 2, p. 2M.

MeyäTj M.y de Plauti Persa. Diüä. Jena 1907. 47 p.

JBcMf, P., de tribt» inaoriDtionlbuB Latinis, quarum duae priores cum
loco Plautino (Trin. 'J-V2), tertia cum loco Pseudacroniano (ad
Horat. sat., I, <», 11:{) couferri possuii*. CeN 1«H)7, N. 2, p. 105— 1G7.

Srhmring, W., ad Plauti AmpliitruoQcm. prolegomena. Dies.
Münster 1907. 69 p.

FdUm, J., krltiflche Bemerkungen zur Versteolinik des Plautus.
Lex. 8«. Berlin 1907, G. Beimer. 15 p. :>0 Pt

WnrtKi kr. T{.. zur Fra^o Hbor die Namen der bei Plautus und Terens
auftreteiuien Porsonf-n. In: ZMXP 1907, N. 5, p. 44"»—459.

Zimmermann t A., zur Entstehung deä Gentilnamen« des Dichters
Plautus. RhMPb 1907, III, p. 486.

Pliniu8 Secandtts« naturalis histonae libri XXXVU, ed. C. MavhofL
VoL 1. V. B. 1906, p. 195.

Bec.: BphW 1907, N. 'M, p. 1100—116:3 v. Frick.

— «lie goographi.schen Bnchor (IT 242—VT Scliluss) der Naturalis bistoria,
hrsg. von D. Detlefseu. v. B. 190ö, p. 106.

Kec: BphW 1907, N. 87, p. 1160^1 l&J v. Frick.

Sahe9Üior!*t, M., der Sltere Plinius als Epitomator des Vemas Flaccus.
Eine Quellenanalvse des 7. T3\iches der Naturgeschichte«
Ree: NphTi 1907, N. 24, p. :>öi\—:ybi< v. Stadler.

lUkk, TT., die Anthropologie der Nat. Hist. des Plinius im Auszuge
des Robert von Cncklade. v. B. 1906, p. 109.

Bec: BpbW 1907, N. 10, p. 295—296 y. B. Betleisen.

Wellwann. M., Xonocratos aus Aphrodisias als Quelle fOrdieBOcher
28—30 des Plinius. H 19U7, IV, p. ():{0~642.

fliniiis minor., Briofo. hrsg. v. R. C\ Kukula. v. B. 1905, p. 31.
Ree: ZüGv 1907, IV. p. ;324—;L'7 v. Burkhard.

Poetae lat. Anthologie des po^tes latins k l exclusion des auteurs com»
pris dans le proo^ramme du 8 aoAt 1895, avec notices et uotes par
A. C o 11 i g n o n. Troisi()me, scconde et premii^re. 2» ^tton. 18 jesus.
Paris 1908, Garnier fr^res- II, -'^^ p.

Propertii Elogiae selectae ed. G. B. Bornino. V. B. 1906» p. 195.
Hcc : AeR N. t»7 1)8, p. 4;i v. L(aurenti).

— edd. Haupt- Vahle n, vide Catullus.
•— carmina solecta ed. F. Calougiii. v. B. 1900, p. 262.

Ree: Befiel XIII, N. 8, p. 178—180 v. L. Cisorio. — AeB N. 97^90,

p. 35-^6 T. Laurent!.
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Propertins. FosUr^ B, 0., on some pMeages in Propertins. CPh 1907,
n, p. 208f.

Lechner, F., Propenstudion. Progr. Bayreuth 1907. 30 p.

PhiIlimori\ index verborum Propertianiis. v. B. 1900, p. 109.

Kec: WklPh liK>Ö, N. 46, p. 12.M;-12:)7 v. K. P. Schulze.

Ouintlliani quae Fernntor dedamationee XIX maiorea. Ed. G. Lehnert.
V. B. 1905, p. 183.

Kec: DL 1907, N. 7, p. 411 v. E. Lommatzsch. — HP 1907, I,

p. 166—167 Manzen.
— instittttioiiis oratoriae libri XII. Edidit LudovicusRadermaclier.

Pars prior, lihros T~VI continens. Leipzig 1907. Teubnor. XIT. -">9 p.

Kec: BphW 1907, N. p. 1099—1102 v. Meiater. — Kcr l9oV,

N. 14, p. ;?40-;i42 V. E. Thomas.

Baltamo, A., Quintiliano adulatorc. RF 1907, III, p. 498—499.
F«>, K., sotrouannte Verbal-Ellipse bei Quintilian. B. 1906, p. 29,

Ree: WJciPii 1906» N. 47, p. 1286—1288 v. Blase.

Rnfiiius Antioch. Cybulln, A'., de Hufini Antiochensis commentariis.
Kec: WklPh 1907, N. 43, p. 1167—1169 v. J. X. Wagner.

Cl. Bntnius, Naniatiaims. Ed. J. Vessereau. v. B. 190*), p. '^9.

Ree: DL 1;kj7, N. 45, p. 2844-2846 v. Schenkl. — Kcr 1907, N. 26,

p. öo»;—.SOH V. Dimoff.

Manfrtdt, L., rultimo poeta claääico di Koma, Cl. Kutilio Naiuaziauo.
V. B. 1904, p. 269.

Reo.: RF 1907, H, p. 875—377 y. Märchen.

SalliiMtius. Catilina et Jugurtha. Texte revu et amiote par P. Guillaud.
10* edition, revne et corrig^e. 18. Paris 1907, Pouseielgue. YIII^ 113 p.

— Bellum Jugurthinum, hrs«:. v. C. Stegmann. v. B. 1905, p. 183.

Ree: ZöGy 1907, N. (5, p. :)12-Ö13 v. Perschinka.

Scriptoros. Liitzcv, i?., de priorum scriptoram argenteae» quae didtur,
latinitatis studiis scholasticis. I.

Ree: WklPh 1907, N. 41, p. 1112-1114 v. Löschhora.

8cri)»toreä hlst. Ang. Paaciucco, G., Elagabalo. v. B. 1905, p. 184.

Ree: RP 1907. I, p. 156 v. Langani.

Seueca, opera quae supertumt, rec E. Hermes. Vol. L, fasc. 1. v. B.
1905, p. 184.

Ree.: ZöGy 1907, N. 6, p. 511—512 Burkhard

— — Vol. I. fasc. II. Ed. C. Hosius.
Ree.: BphW 1907, N. 47, p. 1478—1490 v. Rossbach.

— — Vol. II. Naturalium quaestionum libros III ed. Alfr. Oercke.
Kl. 8". Leipzig 1907, B. G. Teubner. XL VIII, 278 p.

3 M. Co Pf.; geb. in Leinw. 4 M.
Bec: BphW 1907, N. 47, p. 1478—90 y. Rossbach.

— Apokolokyntosts. FOr den Schulgebrauch hrsg. y. A. Marx.
Ree: WklPh 1907, N. 85, p. 951—952 v. Gemoll — BphW 1907, N. 42,

p. 1326 V. Hoaius. — LZ 1907, N. :\S, p. 1217--121S v. Pr.

FancaJ, C, Seneca. Catania HM»6, Concetto Buttiato. VII, 83 p.
Kec: NphR N. 14. p. .U«—H21 v. E. Wolff.

Hehm^ A., Anlage und Buchiolge von Seneca» Naturale» uuaeätioues.
Ph 1907, N. 3, p. 374-a96.
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Seneea« RoJlatuJ.K, de rinfluenco de Sencquo le pk« et des rhetean
S^n^quc ]o pliilosophc. v. B. V.iOiy, p. 19<).

Ree: WklVh ItKiT, N. «, p. 148-150 v. ^\\ Gemoll.

Steym^ M., etiide Mir les metaphores et les comparaisons dans les

oaavNS de S)''n»''iuo le Philosophe.
Ree: BBP 11HI7, N. 0 lo. p. :?7:.-:{77 v. Honen. — WklPh mi,
N. 4:^, p. 11<>:>—IKw V. Gomoll.

Heneca Ira^leu». CUasby^ H. L.f the Medca of Seneca. I^iuted from
the Harvard Stadies in Olassical Philology vol. XVIII, 1907, p. 39—71.

Düring, Th., die Überlieferung des interpolierton Textes von Seoecaa
Tragödien. (Forts.) H 19(J<, IV, p. 579^594

Schrthier, lt., Seneca quoniodo in traf^oediis usus sit exemplaribas
Graecis. Parsl. Progr. Gr. x'». Straubing r.m7. H. Appel. 2<j p. 2M.

Wfhn\ //., zu Senecas Tragödion. Ph llMJT, N. A, p. ;»)1—374.

Sidonius Apoll. HoUond, i?., studia Sidoniana. v. B. PJOö, p. 184.

Bec.: DL 1907, N. 2, p. 96—97 E. I«ommats8ch.

ScAiMter, Jlf, de C. Soliii Apollinaris Sidonii imttationibus studiisque
Horatianis. v. B. 1^«»*). p. 192.

Bec: ZüGy ll«07, I. p. 91—«h2 v. B. Bitschofsky.

Htatius. Silvae. Ree. J. S. Phiiiimore. v. B. lUüO, p. lUü.

Ree.: LZ 1907, N. «9, p. 1249—1250 v. C. yf-n.

— Thebais. Deutsch im Versmasse der Urschrift v. K. AV. Bindewald.
u. (;. T.fg., 2. Aufl., Bd., p. 49—110. KL 8». Berlin-Schöneberg,

Langeiischeidt« Verl. Je ^i.'» Fi.

- Thebais et Achillei». IJec. H. W. Garrod. v. B. 1906, p. 110.

Ree: BphW 1907, N. 19, p. 590—595 Klots. — NphR 1907. K. 2%
p. :.;iB .>40 V. Gustafsson. - Mu XIV. 1. p. VI", \ . .1. H. Damst^.
(iiri, (i.y SU alcuni puuti della biografia di «Stazio. B.F 19o7, III,

p. 4:J;{—400.

LegraSf L., les „Puuiuucs" et la „Thebatde". t. B. 1905, p. 265.

Ree.: BBP 1907, N. 5, p. 170—172 W[altsing].

— etudo sur la Thi'baido de Stace. v. B. 1905, p. 265.

Kec: BBP lUtiT. N. 5, p. 170—172 v. WLaltzingJ. — DL 1907,

p. :r.l-:r,2 V. AV. Kroll.

Sc^amherf/er, ^f.^ de P. Papinio Statio verborum novatora. (Disaer-
taiionf s philologicae Malenses, vol. XVII, pars 8, p. 2BI—iviG.)

Gr. S«. Halle, M. Nieniever. :^ M.

üchillinff, A., huuibrat ionuin Stalianarum pars prior, v. B. 1905, p. 265,

Ree: WklPh ISHMi. N. 4(j, p. 12.'.7— 125.S v. Helm.

Snetonius Traiiquillus, opora ex rocensione M. Ihm. Vol. I : De vita

cae.sarum libri VIII. Adiecta sunt cae.sarum imagine-i selcotae et

tabulao phototypicae tree. Gr. 8*. Leipaig 1907. B. G. Teubner.
LXVI, :\,r, p. 12 M.; geb. b". M.

— de vita Caeiiarum libri VIII, rec. L. Preud'homme. v. B. 190ti, p. 110.

Ree: LZ 1907, K. 8, p. 271—272 ts.

C(K]ia^a graeci et latini photographice depicti duce Sc atone de
Vries. Supplementum IV. Taciti dialr.gus de oratoribns et

Germania. — äuetonii de viris illustribuä fragmentum. Codex
Leideneis Perizonianos pbototypice editus. Praeiatnsest Oeorg;
Wis sowa. •'^2><25,>5cm. Leiden, A. W. Sijtbofi. XXSLH p. n.

119 p. in Phototyp. 42 M.

JJnhnas<o, 7... la grammatica di ( '. Svetonio Trunquillo. v. B. 190<>, p. IVH
Ree: BphW 1907, N. lö, p. 501 v. Ihm. — Rcr 19o7, N. 5, p. i<i-~6^

V. E. Thomas. ~ ^VklPh 1907, N. 7, p. 181—184 v. Th. StangL
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Suetouins TraiU|iiiIlus. Gottanla, F., Suetous Verh&itnb der Denk«
Schrift des Auguätus. y. B. 1904, p. 260.

Ree.: WklPh 1907, N. 19, p. 524-526 t. Opits.

SmiOiy C. L., a preliminary study of certain manneoripts of Suetonras'
Lives of the Caesars, v. B. 190f), p. III.

Eec: BphW 1907, N. 18, p. 560—561 v. Ihm. — WklPh 1906,
47, p. 1288-1289 v. Opitz.

WibeTt P,, quaettionum Suetoniaoaram oapita dno. y. B. 1904, p. 35.

Reo.: BpBW 1907. N. 3, p. 70-78; N. 4, p. 101—107 v. P. Weuer.
Svlptdu 8eTera§« ToiottOt de mfinitivl historici vsu, yide CnrtiusBu ins.

Taeitas, opera qnae supersuot. Ree. J. Maller. £d. maior. Vol. II.
Historias et opera maiora continens. Edit. altera emeodata.
Bec; WklPh 1907, N. 35, p. 9.iü—956 v. Wolff. — ZöGy 1907, N.6,

p. 509—511 Bischofsky.

— la Tita di Giulio Anioola, comin. da G. Beoia. y. B. 1904, p. 35.

Ree : NphR 1907, N. t\ p. .>4-.55 v. E Wolff.

— de vita et morihns .Tulii Agricolae liber. Tiitrod. commento ad ubo dei
licei di ü. Nottola. Milano 19U.^, Fr. Vallardi. XV, 98 p.

Reo.: RF 1907, N. 4, p. 622—625 y. Consoli.

— TAgricola e la Germania nel ms. latino N. 8 della bibliotheca del
contc G. Balleanis in Jesi a cura di C. A n iiib a 1 d i. Cou i)r(>fa/.ione

del prof. N. Festa. 4. Gitta di Castello 1907, S. Lapi. Al, i7.j p.
mit ö Taf. 16 M.

Ree.: WklPh 1907, N. 42, p. 1145-1148 v. Ihm. — LZ 1907, N. 49,
p. l.'>7ö— 1579 y. tz.

— Aiinalium ab ezceasu divi Augosti libii. Reo. C. D. Fisher, y« B.
iy06, p. 264.

Ree.: LZ 1907, N. 46, p. 1472—1478 y. ta. — Rcr 1907, 4, p. 69 v.
E. T. — AVklPh 1907, N. 15, p. 401-40M v. J. ^[nl]or. - NpliR
1907, N. 19, p. 440- 442 v. Wackermaim. — Boüd XIV, N. 2,

p. 31—32 V. \ almaggi.

— — Second edition.

Ree: WklPh 1907, p. 1035-1086 y. Andreaen. — BphW 1907, N. 88,
p. 1197-11'»^ V. Wolff.

.— gli Annali, libri XV e XVI coinuientati da V. Ussaui. Mailand 1906,

8andron. 135 p. 1 L. 50 c.

Ree: BphW 1907, N. 46, p. 1454—1457 y. Wolff.
— Germania. Für den Schulgebraucb erklärt von E. Wölfl 2. Aufl.

Kec: WklPh 1907, N. 47, p. 12!>;',^1294 v. Zoruial.

Bncha, K, le geuie de Tacite, la creation des Aimales. v. B. 1906.

p. 197.

Ree.: Bofid XIV, N. 3/4, p. 68-71 y. ValmaggL
Codicea graeci ed. de Vries: Tacitus, vide Sueton.
Dienel, R., zur Textkritik des Taciteischen Rednerdialoges. ZöGy

1007, X, p. H69-H7:r

Fossataru, I'., Tacitiana. lioficl XIV, 5, ]>, III 115,

Ouatafsson, F., Tacitus als Denker. Helsingfors 1906, Akademisk
inbjndningsskrift. 40 p.

Ree: NphR 1907, N. 20, p. 459—462 v. Wolff.

Hartman, J. J., analecta Tacitea. v. B. 1906, p. 30.

Ree: BphW 1907, N. 49, p. 1551—1553 v. Renz. — Nphli 1907,
N.9, p. 202-208 y.E.Wolfe-WklPh 1907, p. 872-875 yfE. Wolff

.

Krauge^ Übungen s. Übersetzen im Anschluss an Tacitus' Germania.
Ree.: ZöGy 1W7, II, p. 183—134 y. J. Fritsch.
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Tacitn». J.u(hvig, H., SobUlerprftpaxfttion zu Taoitus' Annalen. v. B.

Beo.: WOKor 1907, II, p. 65 -66 Dürr.

PräparatiOfun nelist Ühcrsf^tziing zii Tacitus' Historien. Von e. Schul-

mann. Buch II, Tl. 2. (Kap. 51 bis Schluas.) 16«. Düsseldorf
l'J07, L. Schwann. 98 p. ÖO PL

— zu TacituB' Geapräch üb. die Kedner od. Von den Ursachen des
Verfalls der Beredsamkeit. Von e. Schulmann. 1. Bdehn. 16*.

Düsseldorf 1907, L. Schwann. 88 p. .50 H.
Rand vide Ovid.

Jitvz, W.. Allitorationeu bei Tacitus. t. B. 190&, p. 266. Aschaifen-
bürg 1905. 40 p.

Kec: BphW 1907, N. .5, p. 136-138 v. E. Wolff. — WklPh
1907, N 17, p. 457-^450 v. Th. Opita. — CeN 1907. N. 2.

• p. 220 -22:i V. Kasi.

Terentins, Kontö<Iirn. erklärt von A. Spengel. 2. Bdohn. Adelphoe.
2. Aufl. V. B. 1900. p. 2iu.

Ree: ZöGy 1907, III, p. 219-224 v. R. Kauer.

Flickimjtt, Ji. C, on the prologue of Terences Heauton, CPh 19C»7,

II, p. 157-163.

FredenhoMsm, de inre Terentiano, yide PIantue.
Oudegeed, H'. (ie Iviiiuchi Terontiuiuie exeniplis Graecis di^utatio.
Ree: WklPh lin>7, N. 4(5, p. 1256-15250 v. Lezius.

«S'iV.«.<«, //. , über die Charakterzeichnung in den Komödien des
Terenz. Tl. WSi I9<i7, I, p. sl— 109.

W'ngeiiinycn, J. r., album Tereiitianum.

Bec: LZ 1907, N. 2.5, p. 801^u2 v. Bethe. — Rcr 1907, N. 29,
T) 27 -29 V. P. Lejay. — BBP 1907, N. 7, p. 264—266
\\';iltziTi_H^.

WarnrrLe, Personennamen bei Terenz, vide Plaut us.

Wessner, I\, der Terenzkommeutar des Eugraphius (Schluss). RhMPh
1907, m, p. 399-865.

TertuUiani, Quinti Scptimi Florentis, opora. Ex recensioue Aemiiii
Kroymann. Pars III. v. B. 1906. v-

Bec.: Bot 1907, N. 2, p. 27—28 v. P. licjay.

— adversus Praxean. Hrsg. v. E. Kroymann.
Ree. : Rcr 1907, N. 4(5, p. v. P. L[ejay].

— de paenitentia. De pudicitia. Texte latin, traduction iranyaise, intro*
dnotion et index par P. de Labriole.

Ree.: Boficl XIII, N. 12, p. 278—279 v. üssani.

•— de praescriptioTu ITiioreticorum, texte latin, traduotion iran9aisef in-

troductiou et iudex, par P. de Labriole.
Bec: Bcr 1907, N. 41, p. 282—283 y. Pichon.

— ed. Bauschen, vide Florilegium Patrist.
Adam. K., der Kirchenbegriff Tertullians. Eine dogmengeschichtl.

Studie. (Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmen-
feschichto. Hrsg. v. A. Ehrhard u. J. P. Kirsch. VI. Band*

. Heft.) Gr. 8». Paderborn 1907, P. Schöningh. Vm. 229 p.
6 M. 20 Pt

Lefort. Th.. la niort d'Asklepios d*apres TertuUien (ad nationea, II«

14.; Apolog., 14). MB iWi, IV, p. :n:;-:il6.

TiballnS) edd. Haupt-Vahlen, Tide Catulius.
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Tibnlli aliorumque caminum libri tres. Ree. J. P. PoBtgate. v. B»
190<;. p. 113.

Ree: CPh 1907, N. 3, p. 304—;36ö v. l'oster. — RF 1907, U, p. 373—
jn4 T. Mareheei. — AeB N. 97/98, p. :38—40 t. Menoszi.

Cafiaviltj A., k propc» du Oorpns ^bulHanum. TJn ai^e de philo*

logie latine classique.

Ree: DL 1907, N. 1'). p. 1181-1183 v. Vollmer.

EaBty P., de positione debili, quae vocatur, seu de syllabae ancipitis

ante mutam cum liquida usu apud TibuUuin. S.-A. aus Rendi-
conti del R. Ist. Lomb. di sc e lett a II, vol. XL, 1907,

p. 653-673.
Ree: DL 1907, p. 278:^—2784 v. Gleditscli.

ripianus. SchuL\ F., Sabinua-Fxagmente in Ulpiana Sabiiiua-Ck>iiimentar.

V. B. 1900, p. m.
Kec: LZ 1907, N. fi, p. 205-206 v. Kröger.

Yarro. ^yiUetnsf>l, H., de Varronianae doctrinae apud fastorum scriptore»

vestigiis V. B. 1900, p. 198.

Bec.: BphW 11M»7, N. 3, p. 70—7H: N. 4, p. 101—107 Y. P. WesBiier.
— WkiPb 1907, N. 11, p. 290-292 v. W. Soltau.

TelleiuH Paterculns, Novdk, R.j zur Kritik das Yelleiua Pateieulus.

WSt 1907, N. 1, p. 180-149.

Tergll, Getlichte. Erklärt v. Th. Ladewig u. C. Scbaper. 1. Bdohn.:

Bukolika u. Georgika 8. Aufl.» bearb. v. P. Deu ticke. Berlin 1907,

"Weidmann. VIIi; p. 3 M.

— Aeneis nebst ausgewählten Stücken der Bukolika u. Georgika, hrsg.

V. W. Kloucek. 6. AufL v. B. 1900, p. 31. ^ _
Bec: WklPh 1907, N. 24, p. 657. — NphB 1907, N. 19, p. 438-439

V. Heitkamp.

— FEn^de. 18 j^aus. Paria, Flammarion. 364 p. 95 c
— Aeneis in Auswahl, hrsg. v, J. Sander.

Ree: NphK 19o7, N. 23, p. .534—537 v. Heitkamp.

— le Bucoliche. Con introduzione o commento di E. Stampini. Parte

prima. 3. ediz. v. B. 1905, p. 34.
. ,

Bec: NphB 1907, N. 16. p. 362-363 L. Heitkamp.

Bign&ne, K, note critiche all'Appendix VargiUana. BF 1907, IV,

p. 588-602.

IfoiMMT, promenadia aroihiol., vide Horas.

Caeeiälmuay analecta Yergil., vide Horaz.

Cottino, G, Ä, U fleaaione dei nomi Greci in VirgiUo. Turin 1906,

Casanova. 55 p. „ , ^ m» t -«ri-r

Ree: BphW 1907, N. 49, p. 1548-1550 V. Hehn. — Boftd XH,
7, p. 152-154 V. O. Ct^aiuolo.

EUU, Ä, appendix Vergiliana aive carmina minora \^rgilio adtributa

recognovlt rt adnotatione critioa instruxit B. E. üxlora 1907,

Clarendon Prc-^s. ^, „ _
Ree: BphW 1907. N. 50. p. 1580-1S«2 v \oUiner. — Rcr 1907,

N. 4 t p 3J^9-340 E. T. - Boßel XIV. N. 6, p. 127-129

V. Sabbadini.

Fairdouah. H. /f., tlio Helen episode in \ ergils Aeneid U, 559—623.

Reprinted from Class. Phil., voL I, N. 3, Chicago 1906. 10 p.

Bec: miPh 1907, N. 46, p. 1258-1260 v. Körte.
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Teniling. Galdi, 3f., Cornelio Oallo e la critica Virgiliana. Padua 190«,

Prosperini. p.

Hoc: BphW 1U07. N. 1:'., p. '-^m m v. Tollcielin.

J(nhn, P., aus Vergils DichterwerkstÄtte. Georgica 201— v. B.

1905, p. 187,

Bec: NphB 1907, N. 8, p. 173—174 L. Heiikamp.

Lange, Ä., Auawahl aus Vergila Aeneis. I. Teil: Einleitunj;, Test,

VerzoichniH der Kigennamen. 4 Aufl. 2. Teil: AnmerkungeiL
Ree: NphR iwf. N. iM, p. .VU—587 v. Heitkump.

Marchi, E. de, im enigmatico epi^amma attribuito a Virgilio. i>tr.

dellaBivista di Filologia e a'Istruzione clasdca. Turin 1907. 6pb

Ree: WklPh 1907, N. 46, p. 1258—1260 Körte.

— di un altro oscuro epigramma attribuito a Virgilio. BF 1907,

N. .S. p. 492-1*17.

JVrizan, O , Tepigrainuia X dei nCataleptou^ pseudoTergiliaui. KT
1907. III, p. 4.S9-491.

Neuhüfer, Basnö Oatalepton pHcitane P. Vergiliu MaronoTi.
V. B. 19<»-">. p. Iü8.

'Ree: WklPh lUOfi, N. 4^, p. 1:^18-1819 v. Vanfk.

Pafical C. patrias ad aras. Aon. III, 830— BolioIXIV, 6, p, iJiÜ—ÜU.

Skut8cJi, F., Gallus und Vergil.

Äec.: LF 1907, N. 2, p. 132—134 v. Wenig. — NTF XV, N. 2,

p. 76-87 V. Larsöu. - WklPh 1907.1?. 49, p. 1.W—1842 v.

K5rt6.

Stutcaaser, J, M., Bomerkungen zu den Glossae Vergtlianae. WSt
1907, N. 1, p. loO-ie:?.

Thibeau, Th., int«rpretation des vers 25 82 du IX« livre de rJBneide.

MB 1U07, IV, p. 267-21)7.

WHmore^ M. N., the plan and scope of a Vereril - Lexicon. V.B.
1905, p. III.

Ree: BphW 1907, N. 51, p. 1610-16i:i v. Kaiinka.

Wintirorih <U- Witt, N., the Dido episode iu the Aeueid of Virgil.

Toronto iU07, W. Briggs. 78 p.
Bec.: NphR 1907, N. 2a, p. 5^-..538 Heitkamp. — Bofid XIV,

8'4. p. 61-62 V. TTaeam.

Wicl% F. C, Virgilio e Tucca rivali? Per rinterpretazione del priroc

dei Cataleptou. Napoli 1907, Tipogr. deila R, üniversitÄ. Iti p.

Reo.: Boßel XIV, :V4, p. 82-« de Marohi. — WUPh 1907,

N. in. p. 1258—1260 V. Körte.

Zivichr, J.. de vocabulis et rebus OaUicis aive Tnuiflpadaius apad
Vergilium. v. B. 1900, p. 114.

B60.: BphW 1907, N. 40, p. 12.56-1258 v. Tolkiehn. — WklPh
1907, N. 5, p. 122 T. M. Stowasser.

UraTinS« Deqering^ J?., wann schrieb Vitruv sein Buch über di«

Architektur? BphW 1907, N. 4::. p. 1M71 -I:i76; N. 44, p 1404—1407:
N. 46, p. 1467 -1472i N. 47, p. 1499—1501} N. 48, p. 1638-1536; N.4»,
p. 1.564—1568.

Dktrich. G,, quaestionum Vitruvianarum specimen. Dissertatioa-
Leipzig 1906. Stauffer. 84 p. 1 M. 50 PL
Ree: BphW 1907, N. 41, p. 1292—1298 v. Degering.

MoYijntt, M. IL, notes on Vitruvius. v. B. 1906, p. 267.
Ree: ALL 1907, N. 2, p. 287—289 v. Hey. — WklPh 1906, N.46,

p. 1252-1256 v.Nohl. .
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TitniTiag. Morgan, M. IL, on the languapf» of Vitruvius. v. B. 10t tf"). p. '2m.

Eec: ALL *iy07, N. 2, p. 2ö7— v. Hey. - BphW 19U7, N. 41,

p. 1292—1298 V. Degering. — WklPfa 1908, N. 4C. p. 1252—1256 V.
Nohl. — RF 1007, n, p. .Wl—393 v. CalonghL
Hortet y

V.y recherches critiqaee aar Vitrave et eon oeuyre. v. B.
lyOÖ, p. 267.

Ree.: NphR 1907, N. 15, p. 342 v. Kraemer.

Tolcaciua Sedigitu». Ymi€u:hy A.^ ad Yolcaoi Sedigiti frg. 1. WSt V^l,
N. 1, p. 164.

VopiscuB* Girif U., in qual tempo abbia scritto Vopisco le biografie dcgli
Xmperatori. B. 1906, p. 81.

Bec: SF 1907, I, p. 15^—156 v. Lanzani.

III. Ars graminatica.

1. Grammatioa generalis et comparativa.

Barthelomae , Chr., zum altiranischen Wörterbuch. Nacharbeiten und
Vorarbeiten.
Bec.: WkiPh 1907, K. 1, p. 1—3 v. F, Solmaen.

Bragmann, K. u. B. Delbrück, Grundriss dor vorgleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen. 2. Bd., L Teil. 2. Bearbeitung.
V. B. lOüÜ, p. 191).

Ree: LZ 1907, N. 5, p. 167—169 v. W. Streitberg.

Bock. C. D.. a grammar of Oscan and Umbrian. v. B. 1905, p. 188.

Bec: DL 1907, N. 11, p. 669-678 y. F. Skutsch.

— Elementarbuch der oskisch - umbriachen Dialecte. Deutsch von
E. Prokos ch. v. B. imi p. 114
Kec: DL 1907, N. 11, p. t)<ii>— »17;! v. F. Skut.scli.

Cbrist, W., sprachliche Verwandtschaft der Grüko-Italor. v. B. 1900, p. 200«
Uec: BphW I0U7, N. 20, p. 02U-021 v. Nifdermann.

Dittricli, 0.« die Grenzen der SpraehwiHsensohuft. v. B. 1900, p. 114.

Hoc : BphW 1907, N. 4s, p. l.VJ7-i:.20 v. Schwyzer.

£dnioudSy J* M«« au introchiction to comparative philologj lor das^ical
students. v. B. 1906, p. 267.

Moc: NphR 1007, X. 7, p. i:)7 -l.V) v. P. - NTF XV, N. 84,
p. ir.i -W\ V. Wulff. ™ Boficl Xlll, 11, p. 241—242 v. Levi. —
Mu XIV, 0, p. :i2:{-:{24 v. Speyer.

Eusebiettl, P., Svüuppo storico deila parola. Element! di filosofia del
luiguaggio. Toxino 1907. 24 p. IL.
Hees WWPh 1907, N. 60, p. 1370 Weise.

FiBCk, F, N«, die Angabe und Gliederung der Sprachwissensdiaft.
V. B. loo:), p. 26S.

Ree: BphW 1007, N. 4^, p. 1.^27 -1520 v. Schwyzer.

JLaroaSM, P«, nouveau dictiounaire iliustrü comprenuiit :
1^ Langue Iran*

caiee: Etymologie, pronon<nation, etc.; 2*^De6 dÖTeloppemento encyclo-

Fediqutjs sur les lettrea, les srirnces et les arta; 8^ la geographie,
histoiro et la mythologie; 4" les locutions etrangeres: latines, ang-

laii»es, etc. Quatre dictionnaires en un seul. 207«- editiou. Paris 190Ö,

Larouase. 12 & 2 col., 1224 p. avec 500 portraits, 24 cartes, 2000 grav.,

56 drapeauz en coulenis, So tableaux encyelop^ques.
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Mdllcr, H., Senutiiäich und Indoj;ermanisrh. Erster Teil: Konsonanten.
Kopenhagen iyv)7, Hagerup tLoipzig, Harraaöowitzj. XVI, 304 p. 16 M.
Ree.: BphW 1907. 17. 46, p. 1459—1462 Pedanen. — LZ 1907,

y. 48, n. l$89-1540v.BroQkelmAim. - DL 1907, N. 6, p. 948-S49
V. O. Weber.

06rtel, H., and E. P. Morris, an cxamination of the theories regarding
the nature and origin o£ iudo-european inflection. v, B. 19l>(>, p. 274.

Hcc: BphW llMjf, N. *2S. p. i<78-K81 v. Schwyzer.

Schräder, 0.. Sprachvergleichung u. Urgeschichte II. Teil, 1. Abschn.:
Die Metalle. 11. Teil, 2. Abschn.: Die Urzeit, v. B. 1906, p. S^.

Ree: NpbB 1907, N. 34, p. 558>-66$ Stols.

Schrijueu, J., inleidiug tot de 8tudie der vergelijkende indogermaaoäcbd
tMtwetenschap vooral met betrekktog tot de klasneke en gezmaui*
sehe talcn. v. B. 190<;, p. 115.

Hoc: BpliW 1907, N. 22, p. 695-«97 v. Niedermann.

TorbiörnsKon, T., die voro:leichonde Spruchwissenschaft in ihrem Werte
fUr die allgemeine Bildung und den Unterricht. Leipzig 19CH). Haber-
land. 55 p. 1 M. 50 Pt
Ree: BphW 1907, N. 49» p. 1559—1561 v. Schwyzer.

UrihUBOwftz-Moelleiidorfr, U. t», die griechische und lateinische Liteimtnr
und Sprache. 2 Aufl.

Ree: Her 1907, N. 4ö, p. 424—425 v. P. L[ejayJ,

2, Prosodia, metrica, rh3rthxaica, mosica.

Bednara , E. , de sermone dactvlicorum Latinoram quaeetionee. . B.
IfHw;, p.

Kec: BphW 1907, N. 42, p. 1325—1326 v. Zlingerle].

Braam, 0., de monosrllabis ante caesnias hezametri latini oollocatis.

V. B. 1906, p. 266.

Reo.: BphW 1907, N. 42, p. 1.^4—1825 v. [Zingerle].

Bnchercr, F., neue Choliamben. NphR 1907, N. 21, p. 481—484.

lierkeurath, E. , der Euoplios. Ein Beitrag zur griechischen Metrik.
Gr. 8. Leipzig 1906, Teubner. 186 p. 6 M.
Ree: BphW 1907, K. 51, p. 1614—1617 Juienka.

Kräl, J., ein einheitliches prosodisches Prindp des Nonnos. WSt 1907,

N. 1. p. 50—so.

Leo« F., der satumische Vers. v. B. 1905, p. 189.

Ree.: NphR 1907, X. 2, p. 'M\—i:\ v. P. Wessner.

Marz» F.y zwei Auslautgesetze der katalektischen Jambisch-trochäischen
Verse der altlateiniBchen Dichter. BSG- 1907, III, p. 129—200.

Masqueruy. 1'., Abriss der griech. Metrik. Ins Deutsche übersetzt von

ReeV DL 1907, N. 46, p. 2909—2911 v. Conradt.

JHever. W., ^^rsanimelte Abhandlungen znr miiteUateinischen Rhythmik.
V. B. 1905, p. 209.

Kec: BphW 1907, N. 40, p. li-'T:: 1274 v. Kroll.

Riemann. H., Handbuch der Musikgeschichte. I. Band, 1. Teil. v. B.

1904, p. 118.

Ree: NphR 1907, N. 15, p. 350-852 y. Kiessling.
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Schroeder, O.9 Biimeurefiponsiozi in den Siugvenen der Griechen, v. B.
1005, p. 36.

Kec*: BphW 1907. N. 23, p. 705-717 Maas.

WUte^ J« W., ,Lopardic'* metre in Groek coiuedv. Harvard ötudiots in
daaa. phil . vol. X\'HI, i'joT, p. l-2s.
Reo.: WklPh 1907, N. 48, p. 13^2—1334 v. H. G.

Zitelniann, E., der Rhythmus des fünffQssigeu Jambus. NJKIA 1907,
K. 7, Abt I, p. 500-^^3; N. a, Abt. I, p. Md-570.

3. Grammatica et lexicographia (xraeca.

Brngiuann, K., Baravoos fiuitfvtrai ßavov, KhMPk 1907, 2^. 4, p. 634—(>36.

Claf lln, E. F., the syntax of tiie Boeotian dialeot inaoriptioiis. B.
19<h;, p. 268.

Koc: BphW l!Hi7, X.-42, p. 1H22- 1324 v. .Soliusen.

Clapp, E. B., Hiatus in Greck mcVw |Mietry. v. B. 1905, p. 35.
Kec: KF 1907, I. p. v. Zuretu.

Corradi, ti., (fontfu^of. Boficl XIV, G, p. 134—138.

Fick, vorgriecb. Ortsnamen, vide sect VII, 2.

Foaty F. G.9 fresh evidence for T. JHSt 1906, N. 2, p. 986.

Fl^nkel, E«, griechische Denominativa in ihrer gesdiichtliolien Eni-
wifklung und Vor})reitiinK- v. B. 1906, p. JM.

Ree: BphW 1907, N. lo, p. 471—472 v. Niedermann. - Rcr 1907-
N. 24, p. 4«3-4feT. My.

dirard, P., quelques reüexious sur lea sens du mot .Sycophante". Rfüfi
N. 88. p. f43-:i68.

Günther, R., die PräpoHitiouen in den griechischen Dialektiuschrifton.'
Diss. 8.-A. ans Inaogennan. Forsohnngen XX, p. 1—163. Stras8l)urg
1906. Trübner. jtinltt?

Ree: BphW 1907, N. 41, p. 1302—130ö v. Solmson.

Uansratb, A., xultluovs tig MVfos avvätlf«h auvifth-M. BphW 1907, N. 48,

p. 1:>32-1ö:3:{.

Lambert) Ch., de dialecto Aeolica quae^tioues selectae ad grammaticam
pertinentes. B. 1{;04, p. 40. ^.f .totfd/
Bec: REG N. 87, p. 108—109 v. Vendryes. j o-.kmh »

— ^tude sur le dialecte eolien. Sa plaoe dans Tensembll^'^dW diaUctes
srecs. V. B. 1904, p. 40.

,

t • . »|

Ree.: REG N. 87, p. 106—108 v. J. Vendryes. •

••"•'-^

Lambertz, M., die gripcli. Sklavennamen. Progr, Wim 1907. 'Iti8 |>.

Lndwich, A., Ai!r'k<!ofa zur griecliisclien OrthogrupL'o.' '
NT. I*rogr.

Königsberg 19U7, Akadem. Buchh. v. Schubert & Seidel» ••*.»l«9i^1601
• • f . SO Pf

Majrser, E., Grammatik der griechischen PapyrK aiiÄ Ider ^ttflefl^ltiveit

mit Einschlu8.s der gleichzeitigen Ostraka i^d d,eir ÄßVjj^^U. very

fassten Inschriften. Laut- und Wortlehre. .Or'.. B., *I»ei{)zig' l9üö,

Teubner. XIV, r.:i8 p. ifoffftifhdfllf /*i .iio^H MI
Hec.: BphW 1907, N. 30 .ü. p. 971-979 v. Naduuanson. — .NVJvlA

1907, N. 9, 1, p. ' 7- »580 v. Melt/or. - LZ l9{)1,1f^]ll^j^^X~-'^y,<t

BibliotheoA philologic« cUmica. CXXX.V1. A. 1907. IV. 1:{
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Heister, M«. Dorer und Achäer. I. v. B. 1905, n.

Ree.: BphW 1906, N. 44, p. 1:^92—UWy v. O. Hoffmanu.

KilMOii^ M« P«, die Kausalsätze im Gheckischen bis Aristoteles. I.: Die

Ree.: ZöOy 1907, VUIIX, p. 715-717 Stola.

Praeehler, K«, fiC^v^ot im Sinne von owtHWf, H 1907, IV, p. 647.

Prellwitx. W., etymologisches Wörterbuch der g^echischen Sprache.
2. Aufl. V. B. 190.'), i). 271.

Ree: CPh 1907. X. :?, p 8.52-:''.>-. v F. A. Wood. - WüKor 19o7,

II, p. (i8 t)9 V. Meitzer. — WklPh 1907, N. 19, p. 510—ölo v.

Kretschmer.

Babehi, W. , de Hermoue defixiouuiu Atticurum. Disü. Berliu 1906,

Drieaner. 18 p.

Ree: BphW 1907, N. SO, p. 1574—1679 v. Wonach.

Rehme, R., de Graecorum oratione obliqua. v. B. 1906, p. 117.

Reo.: BphW 1907, N. 9, p. 275—278 v. M. Broschmann.

RoMcnberg', J., phöiiikische Sprachlehre und Kpigraphik.
Her : \u r li><)7, N. :W, p. 224—22U v. Clermont-Ganneaii. — NphR 1907.

N. J.i. p. r>4:{-544 v. Sitzler.

Schöne, U.» Kepertorium griechischer Wörterv'erzeichuisse und Öpezial*

lexiaa. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teabneriana.
Supplementum *anctorum Oraecorum.) Leipsiff 1907, Teubner. IV,
2H p. do Pt
IW.: BphW 1«H)7, N. 50, p. 1579 1580 v. Fuhr.

HiebüiirK« M., ungewöhnliche Schreibung von yirq und vivo. HhALPh
UM IT, N. 4, p. i^is— ÜU).

Solmnen, F., weiteres zum Suffix «jior. KhMPh 1907, IV, p. (>:i6—(>.icS.

Hoiiiiuer, F., griechische Lautstudieii. v. B. 1905« p. 113.

Kec: LF l'.H)7, I, p. 47- 49 v. 0. Hujer.

Stürmer, F., griechische Lautlehre auf etymologischer Grundlage. Gr. >

Hallo 1907, Buchh. des Waisenhauses.^ ik) p. IM.

4. Grammatica et lexicographia Latina.
>

Abbot, F. F., the ac^ent in yulear and formal Latin. The ünivemtr
of Chicago Pre ss. Chicago 1907; p. 444—460 (Cüatac. Philology, 701. U.
N. 4, Octoh. 1907).

Canioy, A., le Latin d'Espagne d'aprAs lea iu.scriptions. Etüde Hnguisti-
^e. 2*''»« editiou revue et augmentee. Brüssel 190<>, Misch & Thron.

r£.: BphW 1907, N. .16, p. 1142—1143 . Solmaen.

CeToianl, O«, aul genetivo partittvo latino. Bofid XIV, H'4, p. 75—TS.

— sul periodo ipotetico latino. v. B. 1904, p. 277.

Ree.: Boficl XUI, N. 11, p. 246-248 t. GandigUo.

Dalmaaso, L., Palladiana. Boficl XIV, 3 4, p. 78—61.

DennlsM, avllabification in Latin inacriptiona, vide seek X.

Diehl, E., das Siguum.(SoliIag- oder Rufnamen auf iuaX ShllPh 1907,
N. k p. 390-4^.
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Do Bol», E. H., the stress accent in Latin poetry. frolumbia üniversity
Studien in. ülassical Philology.) New York 1900, The Macmillah
Companv. 96 p. 1,25 1.
Kec: fephW 1907, N. 'Mi, n. 1181—1188 WesBBer. — WklPh 1907,
N. 40, p. 1089-101)1 V. H. G.

F. ILf oxor b^nemorientiaBinia. BhMPh 1907, N. 4, p. 640.

Felder, J.. die lateinische Kirchensprache JMoh ihrer gesehichtlicben
Entwicklung, v. B. 1905, p. 192.

Koc: ZöNy 1*X>7. X, p. 9Ö6-957 v. Golling;.

Ferrara, F., della voce "HcutulH'. v. B. 19o6, n. 118.

Bec.: BphVV 1907, N. 47, p. 149&-1496 Niedennaim.

FitE*Ilagh, Th., prolegomena to the hiatory and lexicography of the
prepoe. de. Proc. Am. Phil. Abs. .37, XVIl—XX.

Gaffiotf F., le subjonctif de eubordination en Latin. I. Properitions
relatives. II. Coujoiiction cum.

Kec.: WklPh 1907. N. 27, p. 786-742 v. Blase. — DL 1907, N. 89.

p. 2462—2464 v. Niedermann. — ZöGy 1907, X, p. 877—881 v. Golling.

— ecqui fuerit „si" particulae in interrogando latine neos.
Ree: DL 1907, X. 89, p. LMr,2-2464 v. Niedermann. — Bofid XI7, 1,

p. »j-O V. fiaai.-— WldPh 1907, N. 27, p. 786—742 v. Blase.

C^oufll, le latin appris par lo fran<;ai8. Methode prt'par.itnire et aiudliaire
des ctudes classiquos. .'>•• odition. 12. Tours, Allard. 91 p.

C^radeuwitz. O»« laterculi vocum latinarum. v. B. 1904, p. 41.
Ree.: WklPh 1907, N. 8, p. 210—213 v. W. Heraeos.

Ciraniinutik, hi.storische, der lateinischen Sprache, hrag. von G. Land-
graf. III. Bd.: Syntax den einfachen Satzes. L Heft V.B. 1908, p. 198w

Bec.: Her 1907, N. 22, p. 423-427 v. Lejay.

0r0her u. L. Traube, das niteste rfttoromanische Sprachdenkmal. SKA
1907, N. 1, p. 71—96 mit l Tai

€}ll8tafsson, F.. de dativo latino. v. B. 1904, p. 200.

Bec: BphW 1907, N. 5. p. 150-152 v. J. H. Schmalz. — Rcr 1907,

N. 11. p. 205-207 V. P. Lejay.

de gerandüs et «^ei undivis latinis. v. B. 1904, p. 200.
Ree. : Rcr 1907, N. 18, p. 344 v. Lejay.

Hahn, L., Rom und Bomaniemiis im griechiech-römiachen Osten, v. B.
1906, p. 270.

Ree: BBP 1907, N. 8'4, p. 181—1:« v. Delatte. — WklPh 1907,

N. 48, p. 1177-1178 V. A. — LZ 1907, N. 13/14, p. 422—423 V.
Stein. — NJKlA 19iiT. N. 7. Abt. I, p. 539—540 v. Dieterioh. —
DL 1907, N. as, p. 2:599 v. AVessely.

Kon|et2ny, VV«, de idiotismis syntacticis in titulis Latinis uxbanis (C. L
L. vol. VI.) conspicuis. Pars prior. Diss. Breslau 1907. 30 p.

Körting, ö.. lateinisch - roinauisches Wörterbuch. (P^tymologisches
Wörterbucn der roman. Hauptsprachen.) 8. verm. u. verb. Ausg.
Lex. 8«. Paderborn 1907, P. Schöning^. VU, 1374 p. 26 M.; geb. 29 M.

Krebs, J. Ph., Antibarbams d. latein. Sprache. 7. Anfl. Sehmal z.

9. Lfg. Basel. Schwabe. 2 M.
Ree: BphW 1907, N. 18, u. 564—568 v. M. C. P. Schmidt. — LZ lbu7,

N. 7, p. 242—248 G. W-n.

Leue, £• B.« notes on the Schmals-Krebs Antibarbams. AJPh 1907»

N. 1, p. 84-5S.
13*
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Moillct, A., de quelques ümovatioos de la declinaisou latiue. Paris
Jv 1 j liclvöiGclv . 47 j^.

Ree: BphW 1W7, N. 51, p. 1621-1025 v. Niedermann.— Boficl XJIl,

12, p. 269-271 V. Valmaggi.— LF 1Ö07, N. 3/4, p. 264—266 v. Hujer.

Xeüuier, R., dor Modusgebrauch bei antequam uod priusqaam und sein
Verhältnis zum Modu8g;ebrauch bei cum, donec und dum.
Ree: NJklA 1907. N. 7, Abt. IT, p. 5^^—592.

Meyer, W., übungsbeispiele über die Satzschlüsse der iatemischen und
griechischen rh3'thmischen Prosa. Berlin 1905, Weidmann. 88 p. 60 Pf.

Reo.: BphW 1907, N. 40, p. 127^1274 t. KroU.

Haase^ter, W,, Beiträge zur Lehre vom Deponens u. Passivum des
Lateinischen. fÄuH: „Novae symbolae Joacnimicae".) Gr. 8*. Halle
llMiT, Buchh. des Waisenhauses. 34 p. 60 Pf.

Kiederiuann, M*. preci^ de phonetiuue historique du latiu. v. B. 1906, p. 119.

Ree.: LP 19OT, N. 2, p. 186—1»J Hujer.

Olcott, thesaunis linguae lat. epigraph., vide sect. X.

Badford, U. 8., the prosody of ille. A study of the anomahes of Roman
quantity. II. AJ^h 1907, K. 1, p. 11—88.

Bk«den, P., lateinische Etymologien. ZöQy 1907, VIII/IX, p. 699—701.

Schmidt, M. C. P., stilistische Beiträge zur Kenntnis und zum Grebrauch
der lateinischen Sprache. Erstes Ueft: Einführung in die Stilistik.

Ree: NphR 1907, N. 20, p. 4G3 - 466 v. Ruppersberg.

SchSiifeld, M., proovo ociirr kritische vcr/fiinr'ÜTii:: van germaans. he
Volks- en penioonsnameu, voorkomende in de litteraire en monumen-
tale overlevering der Grieksche en Roroeinschc Oudheid. Gr. i*.

Groningen 190H, M. de Waal. XXIIT, 132 p.

Ree: WklPh 1907, p. 1117—1118 v. Wolff.

Schsvade, J., do udiectivis raateriemsigiiifiruutibus, quae in ytrisca Latinitate
suffixorum- no et -eo- ope formata sunt. v. B. 1900, p. 270.
Ree: WklPh 1907, N. 17, p. 455—456 . R. Meringer.

Sjögren, H., zum Gebrauch des Futurums im Altlateinischen, v. B.
1906, p. i Lu

Ree: WklPh 1907, N. 24, p. (>.'^7—6ß:3 v. Blase.

SicWalser, J. M., nochmals die Konstraktion von .Interest". ZöGv 1907,
VIII IX, p. ü97-«98.

Sturtevant. some unfamiiiar uses of idem and isdem in latin inscriptious.
ChPh il, p. 813- 828.

Theganros lingaae latinae. Vol. IV, fasc. 8. I^eipzig, Teubner. 7 M. 20 PL
Toiatto, C.9 de praesenti historico apud Sallustium Yelleinm Valerinm

Curtium Florum. v. B. 1905, ]>. 27.1.

Ree: Boficl XIII, M -4, p. 6o~6i v. L. Dalma.sso.

Uppgreii, A., do porfecti svstcmate latinae liiiguae quaestiones. iS.-A.

aus dem Kranos, Bd. VI, p. 101-131.) Upsala 19ot>, Alma vist u. Wiksell.
Ree: BphW 1907, N. 4'k p. 1482 v. M. Niedannann. — NphR 1907,
N. 21, p. 4!<9-490 V. Weise.

Walde, A., lateinisches etvmologisches Wörterbuch, v. B. 1906, p. 12^X

Ree: LF 1907, N. 3/4, p. 266—272 v. Bohkt. — WklPh 1907, N. 25,

p. 681—685 V. Ziemer.

Weise, F. 0.« Charakteristik der lateinischen Sprache. 8. Aufl. Leipzig,
B. G. Teubner. VI, 190 p.

Ree.: Boiid XIII, N. 13, p. 221—m v. P. Raai.
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fVinaud, B.« \ OLubulorum latinorum quae ad mortem spectant Historia.
V. B. 1906, p. 120.

Bec.: BBP 1907, N. 5^ p. 172^173 v. Henen.

Vinter, Th., de ellipsi verbi esse apud CatuUum. Vergilium, Ovidium
Statium, luveualem obvia. Diss. Marburg 1907, 62 p.

IfoltersforfT, G., historia pronominis »iUe** ezemplis demonatrata. Di88.
Marburg 1907. 75 p.

Zielinski, Th., das Ausleben des Kiauselgeaetzes iu der römiacheu Kuust-
prosa. y. B. 1906, p. 204.

Ree: BphW 1907, N. 40 p. 1259—1260 v. Ammon. — NphB 1907,
N. 1, p. 12-13 V. 0. Weise.

IV. Historia llterapum.
1. Historia literarum tr^neralis et comparativa.

Adam, über die Unsicherheit literar. Eigentums, vide sect. VIII 3a.

Fuhr, K., rhetorica. Gr. 8«. Berlin 1907.

Histolre abregeo des Httoratures ancionnos et modernes, avec tableaiix
«ynoptiques. morceaux choisis et portraits d'auteurs: I. Litterature
fran^aise; II. Litt^ratures anciennes et modernea etraug^rea. 2^« edition.

16. TonxB, V« Pousnelgue. Vm, 487 p.

KaTSer, J., de veterum arte poetica quaestiones selectae. v. B. 1906, p. 37,

Ree: BvZ 1907, N. 12, p. m v A. H. ^ BphW 1907, N. 1. p. 1-6
V. W.\Schmid. — BF 1907, II, ü. 309-391 v. Calonghi. — ZöGy
19(y7, Vimx, p. 711-718 V. Paofe.

Keil, Br., zwei Id» niific-ationon. ET 1907, N. 4, p. 548—563.

Koehler. W«, Geschichte des literarischen Lebens vom Altertum bis auf
die Gegenwart, in den Grundzflgen dargestellt. 2. Halbbd. 2. Teil.

Das christl. Zeitalter u. die Auforsstehung der Wissenschaften. Gr. 8".

Gera-l'nteniihaus 1907, W. Koehier. p. 109—220. 2 M. 50 Pf. : geb. 3 M.

Kuiixe« die Germanen in der antiken Literatur. I. v. B. 1006, p. 206.

Bec.; BphW 1907, N. 48, p. 1524-1525 v. Haug. — WüKor 1907,

N. 8, p. 822-824.

Peten^ C» de rationibue inter artem rhetoricam quarti et primi saeculi
iateroedentabus. Diee. Kiel 1907. 101 p.

Seenndits, Geschichte der Salome von Gato bis Oscar Wilde,
gemeinverständlich dargestellt. II. Ur-Marcus u. Pseudo-Marcus, der
Dichter der Täufertragödic. Leipzig, O. Wigand. IV, III p. 2 M. 70 Pf.

^^C'hobart, W., das Buch bei den Griechen und Römern. Eine Studie
aus der Berliner Papyrubsammlung (= Handbücher der Kgl. Museen
zu Berlin). Berlin 1907, G.Reimer. 2 Bl. 159 p. m. 14 Abb. 2M 50 Pf.
Bec: LZ 1907, N. 41, p. 1313-1314 v. C.

Sehweitzer, A., \on Beimams za Wrede. Eine (Jeechicbte der Leben«
Jesu-Forscliuiig.

Hec: WklPh 190(J, N. 49. p. 1:W— 1:345 v. Soltau,

Settegast, F., antike Elemente im altCranzösischeu Merowiugerzyklus,
nebst e. Anb. nb. den Chevalier au Hon. Or. 8^ Leipsrig 1907.

e. Hameeowitz. m, 87 p. 8 M.

Smiley, Ch. N., latinita.s imd'rAlijvinutJi. Bull, of tho T'iiiv. of Wisconsin
N. 143, philol. and litter. series III, 3, p. 205—272. Madisou 1906. 30 c.
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8peek, H., KaUlixut im Dnuna der WeltUtmtiir. B. 1906, p. 121.

B«c.: LZ 1907, N. 1» p. 19 K. Thmnaer.

Wilraowlte-MMlleB4oiir, ü. t., die griechiaebe und lateiniaehe Idtexatur
und Sprache, v. B. 1905, p. -i'W (Kultar).

Bec.: JKät 1900, N. 2, p.

2. Historia Jiterftram Graecamm.

Aufeld, kirn 9 der gnechiaehe Alesundenoman. Kadi des Ver&sMrt
Tode hrsg. von w. Kroll. Leipsig 1907, B. O. Tenbner. 23,
•J.%3 p. 8 !L

Christ, W«, Geschichte der griechischen Literatur. 4. Aull. v. B. 1905^

p. 275.

Eec. : BphW 1907, N. 10, p. 29^%5 L. Radermacher.

Crtfnert. W.« Koiotos und Menedeinoa. v. B. 1906, p. 206.

Bec.: DL 1907, N. 20, p. 1285—1239 v. Schmidt. - BF 1907. ü,
p .^fir^^Mß« V. Ba8«i. - Kcr 1907. N. 80, p. 68—64 My.— LZ 1907,
N. L% p. 734— 7.j7 V. Sudhaus.

Blehl, eh.. fiffiires Byzantines. v. K. HKXJ, p. 128.

Kec.: WlclPh 1906, N, 19, p. 1U66—1067 v. G. Wartenberg. — Boficl

Xni, a^, p. 70—71 V. P. Oesareo.— Bor 1907, N. 10, p. 19^194 . Mj.— Mu Xnr, 6, p. 218-219 v. D. G. Hesseling.

Egger, P. J, B., einf altklassi^e FrsuentragOdie in moderner Form.
^trfMfli' htcr a'if die Frauenfrage.
Kec: WklPh IDoT, N. 21, p. 5«7 v. Moellcr.

Elderklii, 0. W., aspectij of the (speech in thc lator Greek epic Inaug.*
Diss. Baltimore 1906, J. H. Funit Company. -"»2 p.
Bec: DL 1907, N. 45^ p. 2843-2844 Aly.

Fdteh, 0., ({uibuB artifioüs adhibitis poetae tragici Graeoi nnitates iilas

et temporis et loci observaverint. v. B. p. 257.

Kec: WkiPh llAiT, N. 5, p. 115-116 v. Ch. Muff,

Galli, F., Medea Corinzia nella tragedia dassica e nei monnmeuti
fif^nrati. Con tav. Fol. Napoli 19Ö(>. 5 fr.

Geffcken, J». zwei griechische Apologeten.
Ree.: LZ 1907, N. 86, p. 1152—1154 -l-ii.

Hcrsuiaii , \, B. , ntudics in Greek allegorical interpretation Disb.

Gr. 8. Chi. ago 19D<), The Blue 8kv Press. 64 p.

Ree: BphW 11)07, p. 1391— l:i9J v. Nestle. — Boficl XIV. 5, p. 102-
lu:i V. Fraccaroh — BF 1907, N. 4, p. 618—619 v. Covotti. —
DL 1907, N. 43, p. 2716—2718 v. Gudeman.

Huoni. G., la h ttonitura filelleuica uel romanticismo italiauo. Milauo
PJUT, .Soc. K(l. Libr. 90 p.

Ree.: AeR N. 101, p. 158.

Paepcke, C«« de Pergamenomm litterahin. Rostock 1906, Warkentien.
87 p. 1 M. 50 PL
Ree: BphW 1907, N. 49, p. 1555-1557 v. Larfeld. — WklPh 1907,

N. IH, p. 481-488 T. Larfeld. — ZOGy 1907, N. 6, p. 506-^7
y. Paolu.

Reitzeiistelii . R. , Poimamires Studien zur griechiBcb-Agyptisoben und
frühchristlirhpn Literatur, v. B. 1904, p. liTJ.

Kec: AP 1U07, N. 12, p. 210-211 v. U. W'ilcken.
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Beltienstein^ heilenist. WundererzShlungcu, vide sect. Vm, 6.

Romizi, A«, compendio di storia deila ietteratura greca. Settüna odi-

zioae nfatt« mteramente. Borna 1906» AlbrigH Segati A Co. 256 p.
Bec.: BF 1907, K. 4, p. 61d--614 y. Bassi.

Schr06der, 0., griechische Zweizeiler. (Aus: „Novae flvmbolae Joaohi*
micaa*.) Gr. 8». HaUe 1907, Buohh. dee WaisenhauseB. 23 p. 50 Pf.

Setti, la Greoia letteraria nei „Pensieri" di Giacomo Leopardi. v. B.
190«, p. 122.

Ree: CeN 1907, N. 2. p. 2:^7 241 v. Cerrina.

8ieckiuann, H. £., de comoediae atticae primordii». v. B. 1906, p. 272.
Ree: BphW 1907, N, 44, p. 1377—1:^2 v. Süss.

Sinko, T*. poezya aleksandrvjska. Pröba cbarakterystyki. (Die alexan-
driaiscne Poeme. Yenack einer Charakteristik.) (PolniBOh.y Erakau
1905. 67 p.

Bec: BphW 1907, N. 4, p. 109—110 v. Ö. Witkowaki.

HtelBinanii, H., de artis poeticae veteris parte quae est n^p» Parel.
Diss. Güttingen 1907. bö p.

Sfiss, IV., de personarom antiquae comoediae Atticae nsa atque origine.
V. B. 1906, p. 205.

Bec.: WläPh 1907, N. 88, p. 1025-1027 v. J. W.
Tenaghi. N., appunti^ni paragoni nei tragici greci. Florence 1906, Seeber.

Bec: Bcr 19OT, N. 85, p. 160 v. My.

Timilln, L., Beiträge zur Geschichte der dorischen Komödie.
Ree: DL 1907, N. 22, p. 1381—1382 v. Pschor.

WItkowski , St. , opistulae jjrivatae Graecae, quae in Pap^Tis aotatis
Lagidarum servantur. Leipzig 1U07, Teubner. 144 p. iJ M. 20 Pf.
Kec: BphW li>07, N. 44, p. l:J«2— l:3i^ v. Helbiug.

3. Historia literaram Latinaram.

Bleeky G* W* Tan, duae de hominum post mortem cmidiGione dooeant
cannina sepulcralia latina. Dies. Amsterdam 1907. 156 p.

Fakly L., de poetarum T^oiiKinoi-uiii doctrina magica. V. B. 1905, p. 116»
Bec: BBP 1907, N. G, p. 2J ; 'J24 v. Kemy.

Lamarre, C«, bistoiie de la Utteratore latine, an tempa d'Augnste. B.
1906, p. 122.

Bec: BBP 1907, K. 7, p. 266-2«'8 v. W[altaing]. — LZ 1907, N. 29,
p. 927—928.

Leo* P#, die Originalität der römischen Literatur. V. B. 1904, p. 281.
Ree: BBP 1907, N. a'4, p. 133- 134 t. Hubeanz.

Ii$fstedt, E., Beiträge zur Kenntnis der spftteren Latinitftt. Gr. 8. Diss.
rpsalu 15*07. 180 p.

Ree: DL 1907, N. 40, p. 2Ö22-2023 v. G. Landgraf. — WklPh 1007,
N. 40, p. 1092-1098 v. Stangl.

Llltsen, L., de priorum scriptomm areenteae. (iuae didtur, latinitatis
studiis .scholasticis. L 4. Progi\ Eschwego 1907. 87 p.
Ree: BphW 1907, N. 40, p. 125-s v. Hosius.

Herrill, W. A., latin hymns scloctod and annotated. v. B. 1905, p. 2.

Ree: NphR 1907, N.^ lö, p. 6-ib—350 v. J. Werner,
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PfckOB, B., ^tudee rar rhistoire de la litt^rature latine dans les Gaulea.
Lesderniers ecrivains profanes: TjOs Paiiegyristes-Ausone-Le Querolua-
Äutiliua Namatiaiius. Paris PHHi, Loroux." IX. .'V_'2 jj. 7 fr. .'>0 c.

Kec: BphW mi. N. 44, p. i;3>^^"l:i'Jl v. Hosius. — KeA VAÜ, N. ri,

p. 288—290. — DL 1907, N. 21, p. 1813—1814 y. G. Laiu^f.
Schanz, M., G^eechichte der rOmiadieii Literatur. Erster Teil. 8. AniL

Kec.: RF HM)?, N. 4, p. 608—610 v. Cima. — DL IlXiT. N. ls\ |.. 111.5—
1117 V. Jacob V. — Boficl XTV, N. r,, p. 103—106 v. ValinaggL —
NphK PJtiT. N. !8. p. 426 427 v. Weise.

Speck, U. G. B., Katiliiia im Drama der Weltliteratur, v. B. 1906, p. 121.

Ree.: DL 1907, N. 2:3, p. 148fr—1489 v. Landau.

üivllii, scriptorum disciplinae etruacae fragmenta. L
Ree.: WklPh 1907, N. 40, p. 1089 Steuding.

V. Pbilosophia antiqua.
BImc, E.j dictioiiiiaire de philoHophie. v. B. 1906, p. 206

Ree: Mu XIV, H, p. ;H9 :t:>o v. Ovink.

Capelle, W., die Sclirift von der Welt. v. V>. TMt8, p. 240.

Ree: LZ 1Ü07, N. ÖO, p. 1612-1614 v. Xeuiuaun.

Ciccottt, E., la filosofia deila guerra o la g ierra alla filosoüa. Mailand,
iSocieta tipografica editrice popolare. 46 p.

Ree.: BphW 1907, N. 20, p. 681-683 v. Cauer.

Crdatrty Kolotos und Menedemoe, vide aeci. IV, 2.

Biels y H«, die Fragmente der Vorsokratiker, griechisdi und deutaeli.

2. Aufl., 1. Bd. Berlin, Weidmann. X, 466 p.

Ree: Her liK)7, N. l.\ p. 2s;{_2H4 v. .T. Didez. RF 1907, N. 4.

p. 616—618 V. Covotti. - LZ 1907, N. 3, p. 95 v. Drug, — WklPh
1907, N. 8, p. 204—206 v. A. Döring.

Baeken, R., die LebensanHchauungen der grossen Denker. Eine £nt>
wicklungjsgeschichte des Lebeiisproldems der Menschheit von P'ato
bis zur Gegenwart. 7. verb. Aull. Gr. 8**. Leipzig 1907, Veit & Co.
Vm, 528 p. 10 H.; geb. in Leinw. 11 M.

Feoerbach, L., sSmtItclie Werke. Neu hrsg. W. Bolin u. F. Jodl.
\). Bd.: Theogonie nach den Quellen des rassischen, hebräischen und
christlichen Altertums. Durchgesehen u. neu hrsg. v. W. B o l i n.

iir. Stutt^^art 1907, F. Fnniimann. IX, 417 p. 4 M.; geb. ö M.

Cicutilli. 0*9 dc{£li antichi contratti d'affitto. Studi Italiaui di Filologia
olaasica, vol. XIII, p. 269-^878.
Ree: RF 1907, I, p. 1:H—185 v. Zuretti.

Heide], W« A.^ qualitative change in preaocratic philosophy. v. B. 1906,

p. 123.

Ree: WklPh 1907, N. 4, p. 95—96 v. A. Döring.

JoiU, K., der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mv.stik.
V. B. 1906, p. 207. ^ ^ ^

Ree: LZ 1907, N. 34, p. 1077-1078 v. Drng.

Jorandld , F., Prinzipiengeschichte der griechischen Philosophie, t. B.
1906, p. 123.

Recu: DL 1907, N. 15, p. 911—912 v. A. Schneider.

Kinkel, W«. Geschichte der Philosophie als Einleitung iu das System der
PhiloKopnie. 1. Teil: Von Thaies bis auf die Sopnisten. v. B. 1906,

p. 207.

Ree: BphW 1907, N. 24, p. 744-757 v. Lortzing.
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Kirchner, Wörterbuch der philosophischen (irimdbegrifte. Aufl. Neu-
bearbeitung von C. Michaelis. (Philosophische Bibliothek. Neue
Aufl. 67. Bd.) Leipzig, Dflnsche Buchh. V, 708 p.

8 M.: .i^eh. 9 M. '.'» Pf.

llarqaardf M«, die pessimii^tische Leben^auffassuiig des Altertum», v. B.
1906, p. 124.

Ree: Bofid XTTT, N. 12, p. 265—266 v. Fraooaroli.

XilliMdy 6*9 Stüdes 8ur la peiisee ecientüique chez les Gkrecs et chez les
modernes, v. B. 1906, p. 39.

Ree: Rcr 1907, N. 14, p. 264-2f>.') v. Mj.

Modn^o, G., il concetto della vita neila füosofia greca. Bitouto 19o7,

Garofalo. XV, 526 p.

Ree.: REG N. 88, p. 281 v. Hoit.

Blehter, R., der SkeptiziBinus in der Philosophie. Bd. 1. B. 1904i p. 124.

Ree.: WklPh 1906, N. 51, p. 1385-1390 y. Bonhöffer.

Roscher, W« H., die Hebdomadenlehre der giiechiechen Philosophen u.
Ärzte. V. B. 190d, p. 2f<?.

Ree: WklPh 1907, N. a, p. C4- 68 v. Pagel. — Rcr 1907, N. :il,

p. 85—86 My.

Schnldt, H., veteres philoeophi quomodo iudicayerint de precibue.
Ree.: T)L 1<K)7, N. 4 p. 2700-2701 v. M. Wundt — Rcr 1907, N. 4^

p. 425 V. P. Llejay].

Schneider, G., der Idealismus der Hellenen und seine Bedeutung für den
g\Tniiasialen Unterricht, v. B. 1906, p. 124.

Ree.: BphW 1907, N. 4, p. I20-12rY. L. Ziehen.

Seidel, 6., symbolae ad doctriuae Graecorum harmonicae historiani.

Dise. Leipang 1907. III p.

Soerates. Ldnqe, /•:., Sokrates.
Ree.: LZ 1907, N. 20, p. 628—620. - AVüKor 1907, X. lO, n. 402-404

V. NesÜe. — WklPh 1907, N. 2Ö, p. 67a-67ö v. Nohl. - Befiel XI\',

1, p. 2-3 V. Fraecaroli. — NphR 1907, N. 93, p. Ö45—546 v. Hoder-
munn.
Fmmann, 2?., sokratischc Studien, v. B. 190»), p. 94.

Ree: WklPh 1907, N. 5, p. 117—119 v. B. v. Hagen.

tfrordik, K., H«Mspio]o xur Logik aus der altklassisohen Sehul- und
Privatlfktare. Progr. Braunau 1907. 39 p.

Wludelband, >V., Tiohrbuch der Geschirlite der Philosophie. 4. Aufl.

Ree.: WüKor 1907, N. 9, p. 365 v. Buder.

VI. Historia.

1. Historia imiveräaiis i t urii iitalis.

Atti del congresso internnz. di scienze storirhe (lioma, Aprile 1903).

Vol. I: Parte gen. Roma 1907, Loescher. iV, 324 p.

Ree.: WklPh 1907, N. 38, p. 1036-1037 Schneider. — BphW 1907,

N. 50, p. 1591—1592 t. Curtius.

BaldamuH, A.. Sammlung historischer Schuhvandkarten, {gezeichnet von
Ed. Gaobler. Abt. I, Nr. 1 : E. Schwabe, Wandkarte zur Geschichte

des llömischeu Reichs. Nr. 2: E. 8chwabe, Wandkarte zur Geschichte
der Stadt Rom. Nr. 3: £. Schwabe, (Germanien u. Gallien zur Römer-
zeit. Nr. 4: E. Schwabe, die grieohiBche Welt Nr. 5: E. Schwabe,
Itaiia. Leipzig 1907, 6. Lang. & 22 M.

Digiii^L-Q üy Google



182 Historia Graecorum.

Breasted, anciont reconlö of Egvpt. v. B. lOOß, p. 208.

Bec: DL 1907, N. 25, p. Id77—157Ö T. y. Biwiog.

ßeffcken. J., axm der Werdeceit des Christentums. B. 1905, p. 198.

Beo.: NphB 1907, N. 7, p. 168—164 v. G. Fr.

Jahresberichte der flesdiichtewissenschaft im Auftrage der Hist. G«-
sells« liaff zu Berlin, hrsg. v. G. Schuster. T. Hälfte: Altertum.
Deutsciilaud. II. Hälfte : Aualaud. Allgemeiueö. Register. Jahr-
gang 1905.

Bec: DL 1907, N. 46, p. 2922—2928 t. Kende.

Kilo, Beitrltge zur alten Geschichte. VI. Bd^ 2. u. 9. Heft: YII. Bd.,
1. u. 2. H^ft.
Bec : Bor 1907, N. 48, p. 422—424 v. Hauvette.

Tiehnianii -Haapty C. F., Materialien zur älteren Geschichte Armeniena
und Mesopotamiens. (Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Pliiioiogisch-historische Klasse. N. F. Bd. y.

N. ».) m p. m. 14 Taf. n. 92 Abb.
Bec.; DL 1907, N. 50, p. 8179^180 y. Bleaing.

Lnckenbach, H., Kunst und Geschichte. I. Teil: Abbildungen zur altea
Geschirlitf-. 6. venu. Aufl. v. B. 1906. p. 209.

Kec; BphW 1907, N. 2.J, p. 722—727 v. Reinhardt. — ZöGy 1907,

III, p. 259—200 V. J. Dehler. — NphB 1907, N. 13, p. ^04-005
L. Koch. — WklPh 1906, N. 50, pf 1361-1868 CrOnert.

Xerer, E., Geschichte des Altertums. 2. Aufl., 1. Bd., 1. HÜfte. Ein-
leitung. Elemente der Antluropologie. Gr. 8^. Stuttgart 1907, .1. G.

Cotta Naohf. XU, 250 p. 4 M. 50 Pf. ; geb. m Halbfrz. 6 M.

Hodestow, B., die Griechen in Italien. ZMNP 1907, N. 5, p. 1—27;
N. 8, p. 100—131.

Pragek. J. V,, Gesschichte der Meder und Perser, v. B. 1906, p. 274.
Bec: JHSt 1907, N. I, p. 187. — NphB 1907, N. 1, p. 5-6 v. C. Pries.

Revillout, E., Pancienne Kg3i)te d'aprös les papyrus et les monuments.
T ': femme dans l^antiqaitö ögyptienne (2* partie). Paria 1907^
Leroux. 167 p.

2. Uistoria Graeoorum.

Barbarag-allo, C, la fine della Greota antica. B. 1905, p. 199.

Bec: BF 1907, 1, p. 157—160 v. Lansani

Bliidaii, A,, Juden und Judenverfolgunj^en im alten Alefliandria. Gr.
Mnuster i. W. V.m, A.schendorff. VII, 128 p. 2 M. 80 Pf.
Hec: BphW 1907, N. 26, p. 876-877 v. Nestle.

Cousin, («., Kvros le Jeune en Asie mineure. v. B. 1905, p. 46.

Ree: BphAV 1907, N. 14, p. 4:W~440 v. Schmalz.

Crasins, 0., Alezander und die „Schöne der Berge*. Ph 1907, 8y

p. 475—477.

Gilliard, Ch., quelquos refornies de Solon. Essai dl critique historique.
Ree: Bcr 1907, N. 41. p. 'Jsl—2^2 v. Huuvette.

Heibig, \S\ml'nnHS Athenieus.
Bec.; KjUA 1907, N. 8, L Abt., p. 610—616 v. Lanunert
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Kromavt r, J., antike Schlachtfelder in Griechenland. Bausteine zu einer
antikfii Kriegsgeschichte. 2. Bd.: Die heUeniat-xGmische Periode;
Vou Kyuoäkepbalae bis PharKalos.
Kec; WkJPh 1907. N. 35, p. 94ö—950 Oehler. — LZ 1907, N. 48,

p. 1526-1529 y. Stern. — OGA N. 109, p. 490-446 v. B. Schneider.

M9g9^ II«, appunti di eronologia ellenietioa. BF 1907, N. 4, p. 576—582.

Xaliftffy* J. P.j the eilver age of the Greek world. y. B. 1906, p. 210.

Bec: BphW 1W7, N. 19, p. 595—597 y. Pohlens. — Bor 1907, ^. 21,

p. 403 V. My.

— the progress of HeUenism in Alexanders empire. v. B. 1905, p. 200.
Kec: RF 1907, L p. 122-12H v. iVHcciiroli.

Xarshail« J. U«. the second Athenian confedcracy.
Bec.: BEO N. 87, p. 110—111 v. A. J. Keinach.

May, S.« die Oligaiehie der 4o0 in Athen im Jahre 411. Dis6. Halle
1907. 77 p.

Bec.: WklPh 1907, N. 46^ p. 1256 y. Schneider.

elser« O*« yom Ende dea Königs Eroisos. Progr. Speyer 1907. 43 p.

Herten, E., de hello Persico ab Anastasio gesto. y. B. 1906, p. 41.
Kec: BphW 1907, N. 16, p. m v. Gerland.

mtteiH, L., zur Statthalterliste der Thebais. Mel. Nicole, p. 367—377.
llec: AP 1907, N. 12, p. 22G—227 v. U. W'ilckon.

Paiicritius, M., Studien über die Schlacht bei Kunaxa. v. B. ll>uG. p. 27.3.

Ree.: BphW l'JOT, N. 40, p. 12Ü0-1265 v. Berudt. — Nphli 1907, N. G,

p. 128—129 y. B. Hansen.

PoeUnaiui, B.^ Grundrias der griechischen Geschichte. 3. Aufl. y. B.
190'), p. 2.U>. (Handbuch.)
Kec.: BphW 1907, N. 4. p. 110-111 v. Th. Lenachau. — ZöGy 19U7,

IV, p. 343 V. Swoboda.

Böniger, F., Geschichte Griechenlands. (Hillgers illustrierte V'olksbücher.
»3. Bd.) Kl. 8*. Berlin, H. HjUger. 84 p. mit 15 lUnstr.

30 Pf.; geb. 50 PI.

Solar!, A., ricerche Spartane. Livomo 1907, Ginsti. XX, 803 p.
(>N 1907, N. 2, p. 2.'V2 v. Uomizi.

V&rtheiDi, J., de Aiacis origiiu'. cult u, patria. Accedunt roinmeiitationes
tres de Amazonibus, de Carueis, de I'elegonia. Lugduni Batav. 1907,

A. W. Sijthoft 227 p. 6 M. 50 Pf.

Wener, £., griechische Geschichte. (Miniatorbibl. 743/744.) Leipzig 1907,

A. O. Paul. 77 p. 40 Pf

.

3. Historia Bomanoram.

Allen, 0. H., the Boman cohort l u.-itella. (University Studies uubl. by
the Univ. of Cincinnati. Ser. II, vol. III n. 2j. Cincinnati 1907. 4:*p.

Jlrendt, A.« Syrakus im zweiten punischen Kriege. II. Teil. y. B. 1905,

p. 2i9.

Bec.: WklPh 1907, N. 17, p. 452—455 y. G. Bathke.

BabK) M., die Germanen im römischen Dienst bis zum Regierungsantritt

Constantins I. V. V>. Vm, p. 4:5.

Bec.: BphW 1U07. N. ;!S. p. 1199—1201 V. Haug. — DL 1907, N. 17,

p. 1065-1006 V. Kittcriing. — BBP 1907, N. 7, p. 203-204 v. van
Se Weerd. — WWPh 1907, N. 43, p 1174-1175 y. Wolff.
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Bassani, Commodo e Marna. v. B. 190^ p. 43.

Beo.: EF 1907, I, p. 162-105 v. Lanzani.

Bluiehet) les enoeintea romaines de la Gaale» Tide aect. VEL, 3.

Boissier, G., la coujuration de Catilina.

Heo.: LZ 1907, N. 4, p. 119—120 v. L. B.

Brnna, B., lu tor/a guerra SannitiGa. v. B. 1908, p. 210.

Bec.; AeK N. 97/9ä, p. 45-46 Caocialanza.

Bnglani, O.« atoria dt Esio generale deirimpero aotto Valentuüano HL
V. B. 1906, p. 127.

Ree: HF 1907, I, p. 160— lül v. Lanzuui.

Cantarelli, L., la sorie dei prefetti di Egitto. I: Da Ottaviano Augusto
a Diocleziano (a. 30 av. Cr. — a. D. *J88). l. Kouia 19ü6. 5 L.

Cardinali, G., il regno di TVrgamo. v. B. lOüfi, p. 125.

Ree. : DL 1907, N. 2, i>. iOÖ. — RF 1907. I. p. 127—129 v. Cost&nzi. —
REG N. 87, p. 100—101 v. A. J. Reinaeh.

Chapot) T.) la provLuce romaine proconsulaire d'Asie. v. B. 1904, p. 2o6.

Bec.: BphW 1907, N. 4, p. 116—120 y. W. Liebenam.

Clerc, M., la bataille d'Aia. v. B. 1906, p. 275.

Bec.: REA 1907, I, p. 104 y. G. Badet. — BA 1907, IX. p. 184-188
A. J. Beinach.

DalMassOy L*, Caligola al Reno. Estr. dalla Biv. di Storia Antica N. S.

XI, 3—4. Padova 1907, Tip. della Bivista di Storia Antica.

Dramann, W., G^eachiohte Roms in seinem Übei^nnge von der republi-
kanischen zur monarnhisdioii Verfassung. 2. Aim., Sieg. v. P. Groebe.
a. Band: Domitii — lulii. v. B. 1906, p. 210.

Ree: BphW 1907, N. 1, p. 10—16 v. C. Bardt. - WklPh 1907, N. 4,

p. 97—1()5 V. M. Niedermann.

Ferrero, U«« grandezza o decadonza di Roma. Vol. IV: La repubblica
di Augoato. Milane 1906. 3 L.

— — Vol. V: Augusto e il Grande Impero. Mil. 1907. 8 Ij.

Filow, B. , die Legionen der Provinz Moesia \oii Augustu» hU auf
Diokletian, v. B. 1906, p. 128.

Bec: BphW 1907. K. 5, p. 149—150 v. F. Hang.

Franziss. F., Bayern zur Rönierzoit. v. B. 1905, p. 206.
Ree: DL 190"?, N. IL p. 682—6ä8.

Greenidir^'* A. H. J., a historv of Home Düring the iater Bepublic and
earlv principale. v. B. VMi, p. 121.

Bec.: Rcr 1907, N. 25, p. 484-486 v. Toutain.

Uardjr, E. G., studies in Roman hibtory. v. B. 1906, p. 4:1

Bec.: LZ 1907, N. 20, p. 629^S0 v. Stein.

Hartmaui. K», Flavina Arrianua und Eaiaer Hadrian. Progr. Augsburg
1907. .H8 p.

Baverfleld, F. J., the romanizntion of Roman Britain. T. B. 1906, p. 128.

Ree: BphW 1907, N. 16, p. öol -502 v. Hang.

Heibig, W. , zur (beschichte des römischen eqnitatua. A. Die equites
als berittene Hopliten. v. B. 1905, p. 211.

Bec.: N.ThlA 1907, N. 8, Abt I, p. 610—616 v. Lanimert.
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Hesselmeyer, E., EanniLaLs Alpenübergaag im Lichte der neueren Kriegs-
gescliicht«. V. B. Iüü6, p. 128.

Kec: DL 1907, N. 2, p. 105—108 v. E. Lammert.

HolmeS) W«, G*9 the age of JustiniaD and Theodora. A bbtory of the
gizth Century A. B. Vol. I, II.

Kec: il) tz 1907, N. WIK, p. 428-425; (U) N. 80, p. 049-950
Gerland.

Jnllian, C, Vercingetorix 2. Aufl. v. B. 11K)4, p. 50.

Ree: AVklPh 1906, N. -iU, p. 1251—1252 v. Oebler. — ZöGv 1907, U,
p. 128- l:n V. A. Polancliek.

Kaiser, B.« Untcrsudbaugen zur Gesdüchte der £>amDiten. I.

Reo.: WklPh 1907, N. 42, p. 1141—1145 v. LOschbom.

Jie^8ler, G., die Tradition über Germanicus. v. B. 1906, p. 44.

Ree : BphW 1907, N. 9, p. 261-269 v. E. Wolff.

Knoke, F., neue Beiträge zu einer Geschichte der Römerkrie^^e in
Deutschland.
Ree: LZ 1907, N. 49, p. 1565 v. A. R. — AVklPh 19^7, X. 40,

p. 1092 V. Wolff. NphR 1907, N. 23, p. 54^ -549 v. Wackonuann.

Koch, J., römischo Geschichte. 4. Aufl. v. B. 1906, p. 129.

Ree. : ZöGy 1907, V, p. 422—423 v. Goldfinger. — BBP 1907, N. 8,

p. 829 y. L. H.

Kopp, Fr., die Römer in Deutschland, v. B. 1905, p. 48.

Ree.: WklPh 1907, N. 10, p. 268-266 y. £. Wolff.

Koraemaiin, £., Kaiser Hadrian, y. B. 1905, p. 280.

Ree.: LZ 19ü7, K. 5, p. 158—159 y. A. y. Fxemerstein.

KoeMTf £*9 de captivis Romanonim. Diss. Giessen 1904. 186 p.
Ree.: BphW \m, N. 48, p. 1859—1860 y. Liebenam.

Kromarer, J.. Hannibal und Antiocbus der Grosse. NJUA 1907, K. 10,

L Abt, p. 681—699.

IiSDterbach, A., T^ntcrsuchungen zur Geschichte der Unterwerfung yon
Ober-Italion durch die Könior v. B. 1906, p. 44.

Ree: KKA 1907. N. p. J^•"> JS« v. Jullian.

Lehmann* K.« die Angriffe der drei Barkiden auf Italien, v. B. 1906, p. 44.

Ree; KJklA 1906, N. 10, L Abt., p. 721—724 y. Rüge. — ZöOy 1907,
III, p. 242—258 y. J. Puchs. - NphB 1907, N. 16, p. 864—870 y,
Luterbacher.

Lnterbacher, F., Boiträge zu einer kritischon Geschichte des ersten
piinischcii Kriegen. Ph 1907, N. p. :Vjr, }_'7.

JIQhl. F. Ton der, de L. Apuleio iSaturnino tribuno plebis. v. B. 1906,

p. 270.

Reo.: DL 1907, N. 4, p. 285—286 y. M. Ziegler.

Hlese, B., Omndrifls der rOmischen Geschichte. 8. Aufl. y. B. 1905,

p.
Ree: BphW 1907, N. G. p. 108 v. Th. Lenscliau. — ZöGy 1907, III,

p. 241—242 V. E. Groag. - Kcr 1907. N. 28, p. 26—27 v. JP. L. —
NphR 1907, N. 8, p. 55—56 y. Erichsen.

PMcfooco« G«) Marda, concubina di Commodo. y. B. 1906, p. 45.

Ree.: BBP 1907, N. 1, p. 19—21 y. de Ceulener.

Patsehf Narona, yide seot. VII, 8.
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Pieper, A., rhristentum, römisches Kaisertum und heidu5"*c}H-r Staat.

2 akadem. Kedeu. Gr. 8". Münster 1907, Aschendorff. Iii. 66 p.
1 M. 25 Pf.

Plnro, A.« le orlgini di Napoli. Studio storieo-topoffrafioe. Parte IL
Palepol i e Napoli. Salerno 1906, FratelU Jovane. 70 p. mit 2 Tafeln
und 1 Stadtplan.
Hoc: BphW 1;h)7, N. 41, p. 121H \:m v. Gerlaud.

Profoiiio, A., le fonti ed i tempi dello iucendio Neroniano. v. B. liM>4,

p. 121.

Ree: BphW 1907, N. 28, p. 874—876 Ziehen.

i^ueisM» K., dio Landteiluug zwischen deu Jiömera und Geriuauen m
den Rei( h(Mi der Westgoten, Vandalen, Ostgoten tmd Langobarden.
Progr. Wi«-ii

Ree: Zr.(;y r.>07, III, p. 285-26Ö v. A. Stein.

Ranisay. ^\, M., stiidioH in the historv and art of the eastem provincci
of thü Koman Kmpire. v. B. 1906, p. 276.

Ree: LZ 1907, N. 1, p. 20—22 v. F. B.

Batfake. 6». de Romanorum belUs civüibua capita aelecta. v. B. 190->,

p. 129.

Ree: BphW 1907, N. 2, p. 52>^ y. J. W. Rothstein.

Bjdbergf T*9 rOmi.sche Kaiser in Marmor. Lebensbilder der ersten rüm.
Cäsaren. Aus dem Scliwod. v. K. CorneliuB* (Aufgabe mit 8 Bild-
nifisen.) Stuttgart 1907, P. Hobbing. 172 p.

1 M. 50 Pf.: ^eb. in Lemw. 2 M. 20 Pf.

Saiictis, G. de, storia dei Komani, la conquLsta del Primate in Italia:
tome I: Xll, 458 p.: tomo II: VIII, 575 p. Torino, Fratelli Booca.
Ree.: Rcr 1907, N. dä, p. 161—162 v. Merlin.

8€hj0tt, P. 0., die röm. Gresohichte im Lieht der neuesten Foischniiffen.
V. B. 1906, p. 129.

Kec: BphW 1907, N. 6. p. 168-170 v. H. Peter.

tk^hirmer, K., aus dem alten Rom. v. B. 1906, p. 212.
Ree.: DL 1907, N. 4» p. 236.

Süllniten, A., zwei Erlasse des Kaisers Valens Ober die Provinz Asia.
V. B. 1906, I). i:',0.

Ree; REA 1907, I, p. 104 v. G. Radet.

8eeck, 0., neue und a1tt> Daten zur Geschichte Diodetians nnd Con-
stanliiis, HhMPh 1907, N. 4. p. 480 550.

hieinwender, Th., die Marschordnung des röiTiisclu ii Heeres zur Zeit der
Manipularstellung. Dan/.ig 1907, A. W. Kaftniaun. 42 p. m. 1 Taf.
u. 6 Abb. 80 Pf.
Ree: WklPh 1907, N. 42, p. 1148—1150 v. R. Oehler.

Tentnrlnt, L., Caligola. 2. Bd. v. B. 1906, p. 277.
Ree: RA 1906, VlII, p. 460 v. 8. H|einach|.

— Tarquinio il Superbo. Saggio di interpretaa. della storia di Roma
antirhis.sima. Mjlano 1907. 1 L.

IVüguer, >V., Rom. Geachichte des römischen Volks und seiner Kultur.
8. Aufl. Bearb. von 0. £. Ekshmidt. B. 1906» p. 186.

Reo : WaKor 1907, N. 10, p. 891-894 y. Miller:

Weber, W., t^ntersuchungcn zur Ge.schichte des Kaisers Hadrianus.
Leipzig 1907, B. G. Teubner. VIII, 288 p. m. 8 Abb. 8 M.
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Wer waren die alten Börner? MAZB 1907, N. 20.

Wener, P.. de incendiia nrbie Romae aetate imperatorom. v. B. 1906,

p. 1:50.

Kec: WkiPh mi, N. 28, p. 77;3-77ö v. Pohl.

VII. BthnoloiTic^f ereoeri*aphla, topogrraphla.

1. Etlmologia, geograpliia, topographia generalis.

Balle, H., OrchomenoB. I. Die älteren Ansiedlungegeediiebten.
Hec.: LZ 1907, N. 47, p. 1507—1508 v. Wfld.

Censin, G., otudes de göograpbie ancienne. v. B. 1900, p. 219^

Eec.: BphW 1907, N. 11, p. iJ36—339 v. E. Gerland.

Betlef^eii, D.
,
Ursprung. Einriclitiuig und Bedeutung der Erdkarte

Agrippas. v B 1900, p. 277.

Ree: WklPii li^u7, N. :iy, p. 10:»o— 1062 v. ParUch. — Kcr 1907, N. 4.

p. 78—75 E. T. — Bofid XIV, 3/4, p. 72-78 CaotareUi.

Hirt, H., <Jie Indo^^ermancn, ilire Verbreituiig. ihre Urheimat und ihre

Kultur. 2. Bd. Strassburg 190«, Trübner. p. m. 4 Karten. 9 M.
Ree: Her 1907, N. 11, p. 201—203 V. V, Henry. — LZ 1907, N. 9.

p. 298—MOO V. Much.

Kiepert, H., forma orbie antdqui. XXII: Peloponnesus cum Attica.
V. B. 1906, p. V78.

Ree.: WldPh 1907, 19, p. 505—510 v. P. H.

XIV: Phori.s. Boootia. Attica. Atiienae. Mit 8 p. Text. Beurb. u.

hrsg. V. II. K i epe r t.

Aec: WklPh 1907, N. 19, p. 505^10 v. F. H.

XIX: Italia iiifi rior cum insulie. Mit 5 Seiten Text, EIrgtnzt u.

hrsg. V. R. Kiepert.
Ree: WklPh 1907. N. 19, p. .m^—51U v. F. H.

XX: Italiae pars media. Mit 8 Seiten Text. Erg. uod hrsg. von
Bich. Kiepert.
Bec: WWh 1907, K. i9, p. 505-510 y. F. H.

— — XXI: Roma Urbs temporlbus libeirae reipublicae. Magna Graecia.
Mit 4 >5oiton Text
Kec: WklPh 1907, N. 19, p. 505—510 v. F. H.

XXII ; Roma Urbs inde ab imp. Augusti aetate. Mit 4 Seiten Text.

Beazb. u. brag. B. Kiepert.
Bec: WklA 1907, N. 11^ p. 505-510 F. H.

XXni: Italia superior cum regionibue Alpinis. Mit 11 Seiten Text.
Erg. u. hrsg. von Tl. Kiepert.

Ree.: WklPh 1907, N. 19, p. 505-510 v. F. H.

Landau, Frhr. W. r», die Bedeutung der Phöniaier im Völkerleben.
V. B. 1906. p 282.

Bec.: WkfPh 1906, N. 49, p. 1829—1882 v. Meitzer.

Partsch, J., Ägyptens Bedeutung fOr die Erdkunde.
Bec: BpliWl907, N. 18, p. 4<»^404 Bieeing.

BalaiMdl, J., i Frentani. v. B. 1906, p. 27(3.

Bec.: BA 1906, VIII, p. 459 y. S. BieinachJ.

L^iyiu^uü cy Google
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Täuber, neue Gebirgeiiiamen-Forschimgeu. Stein-Schutt-GeroU. KI, &
ZQnch, FQsaU. III p. 1 M. 80 PL

Ree.: BphW 1907, K. 5(K p. 1592 t. Schmidt

Wandt, Völkerpsychologie II. Bd., Tide seot VIII, 6.

2. Etlinologia, geograpliia, topojG:raphia Graeciae et coloniarum

Graecarum.

Baedeker, K,, Griechonlaud. Handbuch f. Reisende. Mit e. Panorama
V. Atheu, 15 Karten, 25 Plänen, ö Grundriascn u. 2 Tai- 5. Auü.
Kl. 8» Leipzig 15HJ.K, K. Baedeker. CXXVIII, 442 p. Geb. 8 M.

Bauer, Unteräuchungen zur Geoerapiüe und Geschichte der nord-
westUcnen Landechanen Griecheuands Dioh dem delphiacken In-
schriften. Diss. Halle 1907. 80 p. mit 1 Tftf.

BnUe, H., Orchomenos. I. Die älteren Ansiedelungsschichten. Lex. ti*.

München 1907. V, 128 p. m. 88 Abb. u. 80 Taf.

Bu98e, A,. der Schauplatz der Kämpfe vor Troia. NJklA 1907, N. 7,

I. Abt, p. 457-481.

FIck, A., vorgriechische Ortsnamen als Quelle fQr die Vorjjeschichte
Griechenlands, v. B. mO'., p. 282.

Reo.: Rcr 19(17. N. 14. p. 205—266 v. My. — DL 1907, N. 17, p. 1052—
1054 V. Wackernagel.

Fougreres, d}., Ath6nes et ses environs. v. B. 1906, p. 131.
Ree: RKG N. s7, p. 105 v. J. P.

barduer, £• A., note on the Atalanta of Tegca. JHät TJOd, N. 2, p. 28

Gross, J., Bericht über eine Fahrt nach Mykenae, Tiiyns, Argos, Kauplia.
Progr. Braasö (Kronstadt) 1907. 14 p.

HofTniann, 0.« die Makedonen, ihre Sprache und ihr Yolkatiim. t. B.
hm, p. 277.

Ree. : NJklA 1907, 1, 1. Abt., p. 70- 7ö v. A. Thumb.— BphW 1907, N. 9,

p. 270—275 P. Solmsen. — Boficl XTV, 1, p. 1—2 IävL —
Mn XTV. 5. p. ir.4-lG(> v. D. C. Kesseling. — Rcr 1907, N. 28,

p. 445-446 V. My. — WklPh 1906, N. 47, p. 1276-1284 v. Fick.

Hflbler, F.. 7a\ o\ Reisen nach Griechenland u. KleinsflieD. Teil 2 (Sehloa^
Progr. koirlieuberg 11XM5. 12^^ p.
Ree: Z..(;y l!)ii7, V, p. 477- 478 v. Hehler.

Jadeich, W.« Topographie von Athen, v. B. 1905, p. 203.

Ree. : GGA K. 169, p. 463-482 v. E. Pfahl.

Kromajer, antike Schlachtfelder, vide sect. VI, 2.

Marees, >V. t*. Karten von Leukas. Beiträge zur Präge Leuka^-Ithaka.
Ree.: Wkll% 1907, N. 21, p. 561—566 Goesder.

Preller, Fr., d. J., Briefe und Studien aus Griechenland. Herausgegeben
von £. Boden. Querfol. Dresden 1907, Emil Boden. 84 p. ui. i:^ Tat

6 M. 50 Pf.

Ree: BphW 1907, N. 4Ö, p. 1525—1527 v. Weil. — WklPh 1907. N. 20,

p. 549—551 Urlichs. — LZ 1907, N. 9, p. 309—810 Martim.

Reusa. F., hellenistische Beiträge. 1. Bactra und Zariaspo. 2. Seleukod
und Ptolemaios Keraunos. KhMPh 1907, N. 4, p. 591—601.
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Bobinsoii, D. H., nncient SInope. v. B. 1906, p. 214.
Ree: WklPh 1907, N. 87, p. 998—1001 v. Goessler. — NphR 1907,

15, p. :m, — Rcr 1907, N. p. 159 v. My. — LZ 1907, N.
p. 1111-1113 V. R. D.

Schoener, B*. das antike Cumae. In: Illustrierte Zeitung Nr. ''wi24

(14. Marz mu p. 440 m. 10 Abb.

Solaris AMricerche Spartaue. Livoriio 19o7, R. Giu«ti. XX, ;K);i p. ö L.
Ree: WklPh 1907, N. .S9, p. 1049-1052 Schneider.

Stähelin, F., Geschichte der kleiuaüiaLiöchen Galater. 2., umgearb. u.

erweit. Aufl. Gr. 8«. Leipzig 1907, B. G. Teubner. IV, 122 p.
1 M. 80 Pf.; geb. in Leinw. 5 M. 60 PI

Struck, A. , Makedonische Fahrten. I. Chalkidike. Mit 12 Abb. und
-' Kärtchoii im Text uiul einer Koutenkarto. (Zur Kunde der Ealkau-
halbinscl. Kelsen und Beobachtungen. Hrsg. von Carl Patsch.
Heft 4.) Wien uud Leipzig 1907, Hartleben. b6 p. 2 M. 25 Pf.
Ree: BphW 1907, N. 17, p. 5a2-dS4 Gerland.

Urban, cognizioni e favole geogratiche uell'etä greca. Trad. dal
tedesco da Ach. Cosattini. Livomo 1907. Vm, 56 p. 70 c

Ree.: Befiel XIV, 84, p. 71—72 t. Huj^es.

ToUffniff, W., DuUchion-Leukas. NJklA 1907, N. 9, L Abt., p. 617-629.

Weaselj, K., Topographie des Faijum (Arsiuoit«s Nomusj iu griechischer
Zeit. V. B. 1906, p. 47.

Ree: WklPb 1907, N. 2, p. v. A. Stein.

Ztobarth, E.« Eulturbilder aus griechisehen Städten.
Ree : Rcr 1907, N. p. 159 v. Mv. REA 1907, N. 2, p. 198 G. R.— BBP 1907, N. 9/10, p. 369-.^t0 v. Simar.

3. £tbnolo^a, geographia, topographia Italiae et Orbis Romani,

Antonescn. T«, Cetatea Sarmizegetusa reconstituita. Mit frauzüsischem
Reeome: I^t citadelle de Sarmizegetusa. 4. Jassy 1906, Gk»ldner.
80 p. 2 fr. 50 c.

Reo.: BphW 1907, N. 41, p. 1300-1302 v. Haug.

BandoiÜDi M., decouverte d'une n^cropole gallo-romaine auuits fun^raires

a Apremont (Vendee). La Roche-sur-Yon 1907, Ivonnet d5 p. m. 11 Abb«

Blauchet, A«, les enceintes romaines de la Gaule.
Ree. : Rcr 1907, X. 48, p. 4.S2—4:1*^ v. P. L[ejav]. — LZ 1907, N. 28,

p. 900- 901 V. A. S. — WklPh 1907. N. 44, p. 1202—120H v. Ihm.

Calza, A.. Ostia antica. Nuove scoperte e ricognizioni. Nuova Anto-
logia, fasc. H54, p. 229—251, con 7 fig.

Conway, R. S., Melandru Ca.stle. Report of tho Manche.ster and district

brauch oi the Classical Associatiou for 1905. With au introduction

by £. L. Hioks.
Ree: JHSt 1906, N. 2, p. 296-297.

Cotta, G., per Pidentificazione di Aleria. Bofid XIV, 8/4, p. 81-88.

Gnoat« F., e E. Coment, studia Pontica. IT. Voyage d'özploratioii

archeologique dans le Pont et la Petito Arminie.
Ree: REA 1907, 1. p. 9:?—9t) v. G. Radet.

Biblioth««* philologi» clas«ic». CXXXVI. A. 19u7. IV. 14
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Davillc, L,, le „Paulis Scarponr-uj^is". (Extrait des ^Annales de I Kst et
du Nord".) F^ari« 1900, Berger-Levrault et Co. 62 p. avec cart«.

JDIehl, eil., Raveune.
Ree.: REG N. 8.->, p. H?? v. T. R[einach].

Dieterich. K., Kömer, Küiuäeri liomaueu. NJklA 1907« N. 7, I. Abt^
p. 482-499.

Ihiha. F. T., Poniitoji, eine heUMiistiflohe Stadt in Italien, t. B. 1906, p. 278.
Ree.: WklPh 1907, N. 32, p. 875-877 v. Belling. - BphW 1907. X. 11,

p. ;{:{9— :i4'2 v. R. Engelmann. — ZöGy 1907,X P- 874—875 v. Oehler.

BldniiK 'ins Ka.stell Gnotzheiin. (Aus: „Der obergerm. -raot. Limes d.

liömerreiches" ) 32x24,5 cm. Heidelberg 1907, O. Pettera. 2ö p. m.
4 Tat.) 4 M. 8b Pf.

— das Kastell Onnsenhaiuen. (Ans: „Der obemnn.-raet limes d.
Rönicrreiches".) .32x24*5 cm. Heidäberg 1907, O. Petters. 6 p. m.
1 Abb. u. 1 Taf. 1 M. 60 Pi.

Engel, A., et P, Paris, uhp forteresse iberique k Osuna.
Ree: Rcr 1907, N. '21. p. ;5-4 v. Besnier.

Franzlss, Bayorn zur RonK-rzoit, vide sect. VI,

Goessler, P., da.s römiscbe Rottweil. Hauptsächl. auf Gruud der Aus-
grabungen vom Herbst 1906. 4. Stuttgart 1907, J.B. Metzler. 71 p. J M.

OrenieF) A«, habitatious gauloi^es et Villahs latines, d&ns la cite de^
M^diomatrioee. Etade la diveloppement de la oivilisatioD gaUo-rODiaiiie
dans une pTOVince gauloise, avec plan.s par A. G.
Kec: Rcr 1907, N. 46. p. ;Jb8— :.>^9 v. P. L[ejayJ.

Haverfteld, J., tbo Romanisation of Roman Britain. v. B, 1906, p. 12s^
Ree: BBP 1907. N. 7, p. 2(10-2«^ v. van de Weerd.

Helbig, (»., zum he\iiigen Stand der etruskischen Frage. In : MAZ 1907, N. 1&.

Hlenienech, H. P., ensai svir l orij^iue de Bibracte, dAutuu et des Ediiens.
C'ommuaicatiou faite au troisieme cougre» prebiätorique de France,
Session d^Auton (12—18 aofit 1907). Le Mans 1907, Monnoyer. 11p.

Hiller Ten Oaertrtngen, F., Frlir., Geeohicbte und Erforachung von
Pri* ue. Aus den Inschriften von Priene besonders abgedrni^t. f*oL
Berlin 19i»»i. (i. Roimor. p. Y—XXIII.

Uoc: BphW 1907, N. 'M, p. 1107—1170 v. Gooswler.

Joanne, liome et ses envirous. Guide Joanne. Petit 10. Pariü 1^07,
Hachette et Cie. 167 p. avec 17 grav., 19 plans, 1 grand plan de Rome,
1 carte des environa et annonces. 2 fr. .'»0 c.

Kec: BBP 1907, N. \ p. P;s 170 v. Waltzing. - Rrr l'.»07, N. 4:^,

p. ;i26—;i2ö V. Merlin. — DL 1907, p. 2293—2294 v. Wmnefcld. —
WUPh 1907, N. 24, p. 651—658 v. Belling.

Jordan. H., Topographie der Stadt Rom im Altertum. I. Bd., 3. Abt.,
bearl). v. Ob. Jfilsc'n.

Ree: ZöGy 19u7, Vill/lX. p. 717—719 v. Oehler.

KnlnkovHkT, 1.9 die Vergangenheit der Tauris. Kiew 1906. Mit 3 Karten
u. Abb. (Russisch.)

Larlzza. Rhegium Chalcideuso. v. B. 1906, p. 211.

Ree.: ZN XXVl, 1/2, p. 208—209 t. K. Regling.

Lines, der rdniisclie, in Osterreich. Heft VIL v. B. 1906, p. 132.

Ree: LZ 1907, N. 17, p. :>47 v. A. R. — NphR 1907. N. 14, p. 326-:>27
V. P. \V. — WklPh 19U7, N. 20, p. 544—545 V. Ihm, — ZöGy 1907,
III. p. 224—229 v. A. Gaheis.
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XlmcR, Der rdmiache, in Österreich. Heft VIII. Mit a TaL u. 85 Fig.
im Text.
Hec.: WklPh 1907, N. 49, p. 1^42—1843 t. Ihm.

— der obergermanisch -rätische des KömeiToicheb. 1. A. der iieichs-
Linieskommisaion hrsg. von O. v. Sarwey und E. Fabrieius.
Lief. XXVI, XXVII. v. B. 1906. p. 278.

Ree: BphW 1907, N. i^m, p. 1042-1046 v. Woiif. — WklPh 1907,
N. 18, p. 486-^ V. Ihm.

Lief. XXVlll: Kastell Cannstadt.
Bec: WklPh 1907, N. 43, p. 1177 v. Ihm.

ajrer, M., le stasioni preistoriehe di Molfetta. Belazione sugli aoavi
eeegniti nsl 1901. Gommissione Provinciale di archeologia o storia
patria, documenti c monografie. Vol. VI. Gr. 8^. Bart. 212 p.
Ree: BphAV 1907, N. n8. p. 1204 1209 v. Wide.

Jferlo, C.« Dalmatico e Latino a proposito di una publicazioue recente.
RF 1907, N. p. 472—484.

PMsch, C. zur Geschichte und Topographie von Narona (=- Schriften
der Balkankommission. Antiquarische Abteüong 5.) 4. Wien 1907,

A. Hölder. 118 p. m. 3 Taf. u. 06 Abb.

Plno, A.« le origini di Napoli. Parte I. v. B. 1906^ p. 129.
Kf^c: nv 1907, T, p. 14:5 144 v. Gra.s80.

Poll, X., la Corae duns l'antiquite et dans lo haut moyen Age. Des
origines a l expiüsion des Sarraains. Paris 1907, libr. Fontemoiug.
Xir2l4 p. ^

Preiu, 0., Aliso bei Oberaden. v. B. 1906, p. 49.

Bec: NphK 1907, N. 19, p. 447—448 Waokeimann. — LZ 1907,
N. 12, p. 401-^ y. N.

Beinach, S.^ la Gaule personnifiöe. Paris 1907, H. Champion. 5 p.
mit 1 Taf.

Birliter, ()., Beitrftge aar römischen Topographie. HI. 4. Progr. Berlin
i:*»iT. !) p.

üchuiatz, J.. Baiae, das erste Luxusbad der Börner. I. Teil. II. Teil.

V. B. 1905, p. 285.

Bec: Befiel XTV, N. a'4, p. 78—74 TTssani.

Selimld, F., aus Algerien. Thamugadi, ein afrikanisches Pompei. In:
Illustrierte Zeitung Nr. 3330, p. 723 m. 4 Abb.

Schneider Romr'.
Bec.: DL 1907^ N. 43, p. 2735—2736 v. v. Duhn.

fkhnlten, A., Numantia. v. B. 1905, p. 204.

Ree: NJklA 1906, N. 8, I. Abt., p. 598-599 v. Lammert

Schulze, E., dio röinischpn Grenzanlagen in Deutschland und das Limes»
kastell Saalburg. 2. Aufl. v. B. 1906, p. 279.

Beo.: WoKof 1907, m, P- 113—114 y. Goessler. — NphB 1907,

N. 12, p. 281—282 y. Wackermann.

S^lmsoi, F., Yordorisches in Lakonien. BhMPh 1907, K. 3, p. 380-^.

TmnaMettfy G»« dclla campagna romana: illustraastone deBe yie Labicana
e Pienestina. Borna 1907, £. Loescher Co. 238 p. 6 L.

UTinkelmann, das Kastell Böhming. (Aus: „Der oborgcnn.-raet. Limes
d. Kömerreich es".) :i2x24,5 cm. Heidelberg 1907, 0. Pettors. 16 p.

m :i Abb. u. 2 Taf. 2 M. 80 Pf.
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192 AntiquitftteB genenles. Soientia mathematica et natanüis. Medicaiuu

VIIL Antiquitates*

1. AntiqnitÄtes generales.

Banui^arteii , Fr., Fr« Poland u. B. Wa^er, die hellenische Kultur.
V. B. rJ05, p. 207.

Ree : BphW 1907, N. 3, p. 78—82 v. Th. Zielinaki. — JHSt 1906,

N. 2, p. 296.

DfctlOBBalre dea antiquit&i gTecquo8 et roniaines, d'aprte las teztee et
les monumonts. contenant rexplication des temies qiii se rapporteut
aux iiia urs, ;iux institutions, k la reli^ion, aux arta, aux Sciences, au
costuine , ftu mobilior, a la guerre, a la marine, aux metiers, aux
monnaios, poids et mesurea, etc., etc., et en general k lavie publique
et privec d^s aTici^'us. Oiivrage fondt' par Ch. Dareinberp et redige
per une sociüte d'ecrivains speciaux, d archeologues et de professeurs
BOUS la direction d * Edmond Sa^lio, avec le conooimd'E. Pot t i er.

Ouvrage ome de plus de 7000 figures d*apT&B l'antique des.^iiuM ^ par
P. Sollior. 40*' tascicnle (Princeps-Quonim Bonorum). Paiia l^i,
Hachette et Cie. In-4 k 2 col., p. Oö7 k 8U8 avec 114 grav.

Ohaqtte lasdcule 5 fr.

Dottiiif (t., mauuel pour servir k Tetude de l'autiquite celtique. v. B.
190'3, p. 49.

Ree: BBP 1907, N. 1, p. 23—24 v. TournetiT. — Ecr 1907, N. 20,
p. 387—:*J9 Y. Vendryes.

desaeling, D. essai mir la civillsation bvzantine. Tradnction inui^-A ise

autorisoo par Tauteur. avec pitface par äohlumberger. 16. Paris
1007, Picard et fils. '.m p.

Maisch, R., griechische Altertumskunde, neu hearb. t. F. Pohlhammer.
3. Aua V. B. lt)0(), p. 41).

Ree: ZöGy 1907, 1, p. 88 v. J. OeWer.

Schwarzenberg, A«, Leitfaden der rümi^tcbeu Altertümer. 2. Aufl. v. B.
1900, p. 290.

Ree: ZöGy 1907, X, p. 951 v. Oehler.

Talnilae quibne anttquitatea graeoae et romanae ülustrantiir ed.
St. Cybulski. V. B. 1906. p. 50.

Ree: BphW 1907, N. 8, p. 245—246 R. jEIngelmann; N. 12,

p. :nH ;^74 V. Eugelmanii.

Tonmenr, V., esouisse d'une histoire des etudes celtiques. V.B. 1906^ p. 216b
Ree : Her 1«>0<, N. 10, p. 187—189 v. G. Dottin.

Wendlaud, P. , die liflloTiisr Ii - römische Kultur in ihren Beariehimgen
zu Judentum und Ciu'iötentum.
Ree.: DL 1907, N. 12, p. 716—717; N. 45, p. 2828—2829 v. Deiasmaim.

2. Scientia mathematica et naturalis. Medicina.

Boll, F.. Sphaera. Neue griechische Texte und üntersachungen zur
Geschichte der Sternbilder. V. B. 1903. p. 209.

l^ec: Per 1907, N. 5, p. 86—89 v. P. Lejay.

Cantor, M., Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. 1. Bd. 3. Auü.
Ree: DL 1907, N. 3:3, p. 2100—2102 v. Braunmühl.
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Antiquitates ad ius publicum et civüo remque miütarem pertiuentea X93

Castillo } Quiirtiellers, K. Del^ die Augenheilkunde iu der Römerzeit.
Autor. Übers, aus dem Spanischen y. M. Neuburger. Wien 1907,
r. Deuticke. VII, 137 p.

Ree: DL mi, N. 31. p. 1971 -1974 v. Pagel.

Crünert, W., zu den Handschriften der antiken Ärzte. (Griech. Abtg.)
WklPli 1907. N. 18, p. 494 49G.

Diels. U.« über das neue Corpus medicorum. NJklA 1907, N. 10, I. Abt..
p. 722—m

— Handschriften der antiken Arzte, vide sect. X.

Fuiariy 6., breve storia della matematica. Dai tempi antichi ai medio
evo. 16. Palermo. 1907, Sandron, 268 p. 4 L.
Bec: AeB K. 102, p. 187—190 y. P. E. P.

^nre^ 0*f wann haben die Griechen das Irrationale entdeckt? (Aus:
jNovae 83*mbolae Joachimicae".) Gr. 8®. Halle 1907, Buohh. des
Waispnhausf!.s. 44 p. in. 4 Fig. 1 M.

Jieisser, K,, Ptolemaeus oder Kopemikus? Eine Studie über die Be-
wegung der Erde und über den Begriff der Bewegung.
Bec: LZ 1907, N. 86, p. lliO—Uß y. Strömgren.

HotibolVL Am y.« die Legende yon der Altertumssyphilis.
Bec : AVklPh 1907, N. 29, p. 794—797 v. Pagel — DL 1907, N. 16,

p. 1019 - 1020 V. J. Pagel.

iichiiiidt, M. C. P., kulturhistorische Beiträge zur Kenntnis des
friechischen und römischen Altertums. I.Heft: Zur Entstehung und
erminologie der elementaren Mathematik, y. B. 1906, p. 217.

Ree: BphW 1907, N. 7. p. 202—213 v. F. Rudio. NphR 1907, N. 17,

p. 394—396 V. W. Grosse. — WklPh 1907, N. 36, p. 969—972
V. Nitsche.

3. Antiquitates ad ius publicum et civile remqae militarem

pertineutes.

a) Antiqnitates ad ius publicum et ciyile remque militarem pertinentes

generales.

Adam, L«, Uber die Unsicherlieit literarischen Eigentums bei Griechen
una BCmem.

Beo.: DL 1907, N. 41, p. 2568—2569 y. GrOnert

Bal^at* E. €h., la plus ancienne decretale.

Bec: DL 1907, p. 1724—1725 v. Stutz.

Cliyoslor. M., Forschungen 8ur Geschichte des Verkehrs im Zeitalter
der hellenistischen Monarchien und des römischen Kaiserreiches. I. Ge-
schichte des Osthandels dca griech.-römischen Ägyptens. Kasan 1907.

Conlanfires, F. de, der antike Staat. Autorisierte Übersetzung von
P. Weiss. Mit einem Begleit vvort von H. Sehen kl. Gr. 8. Berlin
und Leipzig 1907, KN.t dschird. XI, 476 p. 12 M.

Ree: BphW 1907, N. 29, p. 912 914 v. Lensohau. — NphB 1907,

N. 18, p. 421 423 v. Wackermunn.

Cramer, J., die Verfassungsgeschichte der Germanen und Kelten. Ein
Beitrag zur vergleichenden Altertumskunde. Berlin 1906, Siegismund.
Vin. S08 p. 4 M. 80 Pf.

Bec.: BphW 1907, N. 48, p. 1864-1866 y. Hang.
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XU4 Auii<^uitatB8 ad ius pubL et civüe remque militar. pertinentes Ora^^ae.

GyMchowtld, 8., dts antike Völkerrecht. Zugleich e. Beitrag war Kon-
Htruktion des modernen VOlkeneohtB. Gr. 8^. Bieelau 1907« M. &
H. Marcus. VU» 103 p. 3 IL

Einfeldt, W«. Kntuickelungslehre. Was war der orste Mensch? Die
soziale Stellun«; des WeD)68 im Altertiun. Gr. 8*. Mönchen 1907,

A. Keusch. p. m. Abb. 1 M. 20 Pf.

Johannen, U., de studio venandi apud Oraecos et Eomanos. Diss.

Göttingen 1907. 81 p.

Kekttle von Stradoniti, SU, ausgewählte Aufsätze aus dem Gebiete de^

Staatereckte und der Genealogie. N. F.
Bec. : LZ 1907, K. 45, p. im.

Haspi^ro« H«, les finauces de FEgypte sou.s les Lagides.
Ree.: AP 1907, N. 12, p. 225—2Sä6 v. V. Wücken.

Prinif Funde aus Naukratis, vide eeot. X.

BanctiH, G. de, la guerre e la paoe nell*antioliit&. Turin, Stamperia
Holl. 26 p.

Hec: BphW 1907. N. 12, p. l.m— 1336 v. Cauor.

StäkeUn,iikellii. F«9 der Antisemitismus des Altertums in semer Entstehung
und Entwickelung. y. B. 190$, p. 127.

Bec.: BphW 1^, N. 87, p. 1105—1187 y. Bouaeet

Waszynski, St.« die Bodenpacht. AgrargeRchichtU
1. Bd.: Die Privatpacht, v. B. 19(15, p. 210.

Ree: AP 1907, N. 12, p. 190- 197 v. Wenger.

Wenirer, T.., rechtshistoriHche PapjTusstudien. v. B. 1903, p. 145.

Kec: NphR 1907, N. 1, p. Q—ü V. 0. Schulthess.

;hichtliohe PapymaBtudif

b) Antiquitates ad ius pubhcom et ciyile remque militarem

pertinentes Graeeae.

Bonner, R. J., eyidence in Atbenian courts. y. B. 1905, p. 289.
Ree : LF 1907, N. 2, p. 181-182 y. Jirini. — BEA 19OT, N. 8, p. 284-
285 V. May.

Foncart, F., senatus-consuUe de Tliisbe (170). v, B. 1906, p. 43.
Ree: BphW 1907. N. 'M, p. 1067-1070 v. Viereok.

Francotte, H.» rorganiaatiou des cites k Khodes et en Carie. v. B. 1906v
p. 218.

Bec: BphW 1907, N. 26, p. 819^1 y. HiUer v. Gaertringen -
WklPh 1907, N. 7, p. 174—170 y. Schneider; N. 50, p. 1861—196»
V. Cauer.

— le pain k hon marche et le pain gratuit dana les oit^ greoqnee. y. B.
1906, p. 218.

Bec: WklPh 1907, N. 29, p. 792 y. GUliedhewakL

Glots, G., ^des sociales et jnridiques sor l'antiqmte Greoque. y. B.
190r>. p. 21S.

Ree: BphW 1W7, N. 26, p. SU—819 v. BUchsenschOtz. - Rcr 1907,

N. 25, p. 483- 4ö4 v. My. — LF 1907, N. 2, p. 130—131 v. JirimL— LZ 1907, N. 8, p. 276 y. Drerup.

— la solidarit^ de la famille dans le droit criminel en GrAoe. v. B. 1901^

p. 214.

Bec: BBP 1907, N. 1, p. 14—17 y. Francotte.
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Antiqmtates ftd inspubL et dvile xemquemüitar.pertinentasBomanae. 1 95

Hitzig, F., altgriechiäche Staatoverträgc über Rechtshilfe. (Festgabe,
Ff^rdinand liogelsIxTger zu seinem Doktor-Jubilänm überreicht v. der
recht8> und ataalöwisseuschaftlicheu Fakultät der Uuiv'ersität ZOrich.)
Or. 8* Zttrich 1907, Art. Institut Orell FüsaU. 70 p. 2 M. 60 Pf.

Reo.: NphB IWt, N. p. 568-565 y. Swoboda.

die Bedeutung des altgriechischen Rechts ftlr die vergleichende Rechts-
wissenschaft. V. B. 1906, p. 52.

Ree.: BphW 1907, N. 86, p. 1138-1140 v. Manigk.

Lege» Graecorum sacrae e titolis eoUectae. Ed. et explanaverunt J. de
Prott, L. Ziehen. Pars altera, fasciculua I: Legee Graeciae et
iusuiarum, ed. L. Ziehen.
Ree.: LZ 1907, N. 44, p. 1409-1410 C.

MaizaloriO) Gm lo stato e le persone giuridiche in Greoia e particolarm.
in Ateno. Bologna 1907. 2 fr.

Meier, M. U. u. G. F. SchOmann, das attische Recht und Rechts-
verfahren mit Benutzung des attischen Prozesses. Dargestellt von
J. H. L i p s i u s. 1. Bd.

Reo.: CPh 1907, N. 8, p. 845—846 v. Bonner.

5ftCkinau8on, FreilaBsangBorkunden aus Lokria. KAI 1907, N. 1,

p. 1—70 mit 2 Tal.

Pllster, F., dio mythische K^teigslisto von Megara und ihr Verhältnis
zum Kult und zur topographischen Bezeichnung. Diss. Heidelberg
1907. 56 p.

^

Riezier. K., ober Finanzen und MoTio])ole ira alten Griechenland. Zur
Theorie und Geschichte der antiken Stadtwirtscbaft. Berlin 1907,
Puttkammer & MOhlbrecht. 98 p. 2 M. 40 Pf.
Ree: BphW 1907, N. 48, p. 1512—1516 v. Bachsenschtlts. — NphR

1907, N. 14, p. 824—320 v. Waokermann.

SeUoisnanii) 8«, Persona and ngoomnov im Recht und im chnstUdien
Dograa. V. B. 1906. p. 51.

Ree: DL 1907, N. 47, p. 3003—0006 v. M. Conrat (Cohn).

Snndwall , J. , epigra])hiscbc Beiträge zur sozialpolitischen Geschichte
Athens im Zeitalter des Deinosthenes. v. B. 1906, p. 127.

Ree: NphR 1907, N. 9, p. 209—212 v. O. Wackermann. — DL 1907,

N. 41, p. 2600-2608 v. Kolbe. — WklPh 1907, N. 8, p. 201—208
V. Schneider.

Swoboda, H., Beiträge zur ^griechischen Rechtsgeschichte, v. B. 1906, p. 52.

Kec: WklPh 1906, N. 18, p. 1306—1817 v. Cauer. — REG N. 87,

p. 113—115 V. G. Glotz.

Wa§rnor, E. , un processo in Atene. Trad. dal tedesoo da Ach.
Cosattini. Livomo 1907. 70 c.

o) Antiquitatis ad ins publicum et oivüe remque militarem

pertinentes Romaaae.

Arnold, >V* T.« the Roman svstem of provincial administration to the
accession of Constantine the Chreat. New edition, revised from the
jiüthors notes bv F. S. Sbuckburgh.
Ree: LZ 1901, K. 29, p. 916-919 v. Stein.
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100 Antiqiütates ad itis publ. et civUeremque militar.pertinentesBomanae.

Aus roiiiiüchcni und bUrfirerllclieui Recht. Emst Immainiel Bekker zum
IG. VIII. 1907 aberreiclit V F. Bernhr.fi. P. F. Girard. O. (iraden-
witz, E. Holder, P. K rüffer, Ii. Leonhard, L. Mitteis.
E. Kabel. E. Scckel, A. v. Tuhr, L. W( nger, £. Zitelma ud.
Gr. 8«. Weimar 1907, H. Böhlaus Nachf. VII, 410 p. 10 M.
Hiernir^ einzeln:

8t»ckel, die Haftuns de peculio u. de iu rem verso aus der
Littskonteetation u. dem Urteil nach klaaeieehem rSmiachen
Kecht. 62 p. 2 M. — Wengr r. L.. zum Wohn- und Wirt-
achaftsrecht in den Papyri. IU p. 50 Pf.

Below, G. T.. die Ursachen der Beseption des römischen Rechts in
Dputschlana.
Kcc: DL 1907, N. 19, p. 1205— liiu7 v. Conrat.

Beniard. F., premiero ot ft^^roiide ann^es de droit romain. 3^ edition,

refondue et corrigee, coutenaut les matieres des examens de premiere
et de seconde annöes et du premier ezamen de doctorat (Sciencas
juridiques). Seconde annee. In- 18 j^aus. Paris 1908, libr. Larose et
Tenin. p. 321 a 605 l'« et 2« ann^ 7 fr. -~,0 c.

Beseler, U,^ das Edictum de eo quod oerto loco. Eine rechtshiatorieche
Untersuchung.
Ree : LZ 1907, N. 46, p. 1438-1484.

Bolkestelii, iL, de colonatu Koniano cjusaue origiue. Amstelodami apud
S. L. van Loy. MCMVL (Amsterdamsche dissertatie).

Ree: Mu 1907, N. 7, p. 260—262 v. A. 6. Koos.

Bonlard, L., ]es instructions ecritee du magistrat an juge-commiasaire
dans l'Enjvpte romaino.
Ree: IiEG N. Hl, p. «JS v. ,1. P.

Costa. £•• storia del diritto romano pubblico. Florence 1906, 6. Barbüra
18. XIV, 834 p. 2 ir. 50 o.

Ree: BBP 1907, N. 8, p. 807-310 Halkin.

PoVCart, P., sonatus-conäulte de Thisbe (170).

Ree.: WklPh inOT. X. 28, p. 768-770 v. GiUischewski.— REÖ N. »7,
p. 104—105 V. H. G.

€^lrard^ P. F., nn documont snr l'edit anterienr a .Julien, Valerius Probus,
de litteris singularibus. Iu: Aus röui. u. btlrgerl. Kecht. (Pestechrift
f. £. I. Bekkw.) 36p. 1 M. 20 Pf.

Claminems, H.^ der römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organi.smus
nach den ^Verken des Cato, Varro und C <lunieUa.

Ree.: DL 1907, N. 43, p. 2730—2732 v. Baaie.

Halbaii, A. T., das römische Rf . ]it in den germanischen VolL^staaten.
Eni Beitrag zur deutschen Kechtsgeschichte. 3. Tl. (Untersucbiinirf^n
zur deutscheu Staats- uud Kechtsgeschichte, hrsg. v. O. Gierke.
89. Heft) Gr. 8^ Breslau 1907, M. H. Marcus. XX, 420 p. 12 M.

Uirschfeld, 0*9 die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis aui Biocletian.
2. neubearb. Aufl. Gr. 8. Berlin 1905^ Weidmann VJII, 515 p. 12 M.

Ree.: BphW 1907, N. 40, p. 1265—1273 y. Liebenam.

K08chenibahr-Ly8kow}«ki, J. r., die condictio als BereicherungaUage im
klassischen Kecht. IL Bd.
Ree : LZ 1907, N. 20, p. 6.35-6.S6.

KjrUger. 1 *. , .Tustinianisrho Entscheidungen streitiger Kcchtsfrageli im
Codex und in den Digesta. Weimar 1907, H. Bühlaus Nachf. 19 p. 60 Pf.
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Laage. R* W«. Roman orivate law : Founded od the Institutes of Gaius
and Justinian. New York lOOG, The Macmillaa Co. IX. ^p. 8^25 J.
Ree: CPh 1907, III, p. 36^—;iW v. Morey.

Lenel , 0., das Edictum perpetuum. Ein ^Vrsurh zu sfiner Wieder-
lifrstelluug. 2. verb. Aufl. Lex. S«. Leip/ig II^OT. H. Tanrhnit/.
XX VL .>50 p. -24 M.; ^eb. in Halbfrz. AI. ".0 Pi.

Litten, F.. römische.s Hecht u. Paudecteureckt in Forschung u. ünterriclit.
Ree: LZ VJi)l, N. 44, p. 1403.

Moeller, E. r., die Trennung der deutscheu und der römischen Hechts-
tretächichte.

Bec: LZ 1907, N. 17, p. 540-541 v. Below.

onniten, ges. Schriften, vide sect. I 2a.

Xaber, J. ('., observatiunculae de iure romano. II. Alu 1907, p. 886 -395.

Schön, Cr.« die Differenzen zwischen der kapitoiluischen Magistrats- und
Triumpliliste v. B. 1905, p. 291.

Rf'c: miPh 1907, 1, p. IS -19 V. W. Soltau. — Mu XIV, N. 5,

p. 182—104 V. C. P. Burger.

SeckeL E»? die Haftung de peculio und de in rem verso au.s der Litis-

kontestation und dem Krteil nach klassischem römischen Recht.
Weimar 1907, H. Bühlau. 62 p. 2 M.

Slijper, E.^ de forinularum Andecavensium disputatio. Specimen litte-

rarium inaugurale quod . . . pro gradu doctoratus . . . submittet E. 8.

Amstelodanu 1906, H. Eisendrath. 131 p., 2 pl.

Bae.: Per nK)7, N. 48, p. 429 P. KwJ- — ALL 1907, N. 2,

p. 289 -290.

Snith, F., die römische Timokratie.
Ufc: Mu 1907, N. 1. .Sonderalxlruck, p. Vi— V12 v. Valeton.

— römi.sche Heeresverfassung und Timokratie. Di»ä. Berlin 1906. 104 p.

Tkeodosiani libri XVI cum con.stitutionibus Sirmondianis et leges novcllao
ad Theodosianum pertinentes consLlio et auctoritate acad^miae literarum
reffiae Boruasicae edld. Tb. Mommsen u. P. M. Mever. Vol. 1.

Ree: DL 1907, N. 3, p. 175 -is:^ v. Th. Kipp. — Rcr 190"^, N. 2, p. 28—81
V. V. Lejay. — R.TSO 1907, N. 23, p. 317--;U9 v. Zocco-Rosa.

Thnliii, ('. 0., die etruskische Disziplin. Göteborg. Wettergren & Kerber.
(Jahresschrift der Hochschule Gotenburg, 1905, V.; 1906, I.) I. Die
Blitzlehre. Or. 8. XVI, 128 p. II. Die Haruspioin. Gr. 8. 54 p. u.

3 Tafeln. Je 1 M. 4U Pf.
Ree : NphR 1907, N. 4, p. bO—S3 v. F. Luterbacher.

Triebs, F., Studien zur Lex Dei. 2. Heft. Das rötn. Recht der Lex Dei
öb. das 6. Gebot des Dekalogs. Gr. Freiburg i. B. 1907, Herder.
XI, 133 p. 3 M.

Tiar, P., die mors litis im römischen FonnaWerfahren.
Bec: BJDB 1906, N. 1/2, p. 118-119 B. de B.

Tacabuluinm iurisprudentiae Bomanae iussu Inatituti Savigniani com-
positum. Tom II fasc. I conscripsit E. Gruppe.
Ree: WklPh 1907. N. 22, p. 699-600 v. Kalb. — ALL 1907. N. 2,

p. 285.

Zipperliiig, A. , das AVesen des beneficium competentiae in geachicht-
hcher Entwicklung.
Kec.: DL 1907, N. 42, p. 2682—2684 v. Hitaög.
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4. Antiquitates privatae.

aj Antiquitates j>rivatae generales.

Bethe, E., die dorische Knabenliebe. RhMPh 1907, N. 8, p. 4^^8—475.

Fehrle, E., dir kelt isclio Keuschheit im Altertum. I. Teil. I>i88. Heidel-

berg. Naumburg im. 62 p.

b) Antiquitates privatae Graeoae.

c) Antiquitates privatae Romanae.

Olornt, C, la vita de! Homani descritta dagli autichi. v. B. 1906, p. 2^
Kec: Boficl XTTI. N. 7. p. l.')i".-158 v. L. Dalmaaeo.

PitacGO, 6.« de mulierum Komauorum cultu atque eruditione. Progr.

Götz 1907. 49 p.

5. Antiquitates scaeiiicae.

Scherlin^, 0. , do vocis 2:»Tjrr) quantum ad theatrum graeenm pertioBt

siguificatioue et usu. v. B 1906, p. 281.

llec.: WklPh 1907, N. 61, p. 1889-.1»91.

Urkunden dramatischer Aufführungen in Athen, hn*g. v. A. Wilhelm-
V. B. 190<;, p. 221.

Kec: DL 1907, N. 8, p. 478-480 v. E. Pschor. — AJPh 1907, N. 1,

p. S'i—'»0 V. Capps. — JHSt lyoT, N. 1, p. IHs.

Wageningen, r». soaenica Bomana. Groningen 1907, P. Noordhoff.
IV, ü7 p. 1 M. 60 Pi
Ree: BBP 1907, N. 7, p. 264—266 v. Waltzing. — Bcr 1907, N. 89,

p. 27-29 P. Lejay. — LZ 1907, N. 26, p. 801-^802 Bethe.

Winter« O.« do mimis Oxyrhynchiis. Di.ss. Leipzig 1906, Seele ftC. 68 p.

Bec: BphW 1907, N. 2ö, p. 865—Ö6ö v. ZieUnäd.

6. Antiquitates sacrae. Mythologia. Histoxia religioniim.

*AQfißuyitv6(, A. II., Aaxkt]nt6i xat 'Anxltjnida. Leipzig 1907, W. Druguliii.

Gr. 8. Mit einer Karte u. 35 Abb. 221 p.

Heo.: BphW 1907, N. 50, p. 1587—1591 v. Ilberg.

BaUenliney F« Q., some phaaes of the cnlt of the nymphs. v. B. 1905,

p. 56.

Ree: BphW l'.«J7, X. p. S2 -84 v. O. Gruppe.

Bortram, F., die Timonlegi niit'. Diss. Heidelberg 1906. U9 p.

Blrt, Th., schreibende Gottheiten. NJklA 1<J07, N. 10, 1. Abt, p. 700—72L

Blecher, (J., de extispicio capita tria. v. B. 1905, p, 214.

Kec. DL 19U7, N. 1, p. 15—16 v. ü. Wissowa. - Mu XIV, 7, p. 26i-2f9Ö

V. K. H. E. de Jong.

Bloomlleld, M.. Cerberus, tlie dug of Hades, v. B. 1905, p. 292.

Bec: WklPh 1907, N. 28, p. 626 Stending.

Bösem, A«, il mite degli Argonaut! nella poesia greca prima d'ApoUooio
Rodio. V. B. l!K)n, p. 116.

Ree.: Boficl. XUl, N. 7, p. 163 v. L. Cisorio.
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Boettieher. K., zur Kenntnis antiker Gottesverebrung. v. B. 1906, p. 140.

Ree.: WklPk 1907, N. 48, p. 181»-18S0 y. Steuding.

Bon^vet, A., de rebus Delpliids imperatoriae aetatis capita dno. B.

Ree!': Bi;hW 1907, N. 13, p. 400—403 v. Ziebarth.

Carter, J. B. , the religion of Numa and otber essajs on the religion
of ancieut Borne, v. B. 1906, p. 55.

Bee.: WklPh 1907, N. 12, p/88S-82i H. Steuding.

ChvdElnski, A., Tod und Totenkultus bei den alten Griecben (Gymnasial-
BiV.liotLek, H. 44). Gütersloh 1907, C. Bertelsmann. 88 p. IM,
Kcc: WüKor 1907, N. 10, p. 402-404 v. Nestle.

Colin, (i.. le ciilte d'Apollon Pvtbien k Äthanes, v. B. 1905, p. 293.

Kec: BphW 1907, N. 2, p.^ 50-52 v. 0. Gruppe. — REG N. 85,

p. 825—326 V. A. J. Reinach. — BP 1907, K. 4, p. 610—«12 v. Bassi.

Cumout, F.. les religions orientales dans le pag^e^iiame romain. Con-
ferenoes faitee an College de France. Paris 1907, £. Lerouz. XXfl,

'Ucc.: UF 1907, N. 4, p. 615-616 v. Baasi. - Boßel XIV, 5, p. llO-lll
V. 8olari.

Bawkins. B. M., tbe mod«m camival in Tbrace and tbe cult of Dionysus.
JHSt 1906, N. 2, p. 191—206 w. 9 Fig.

]>l«torich, A., Mutter Erde: Ein Versuob ttber Volksreligion, v. B.
1906, p. ö6.

Kec: CPh 1907, N. 3, p. 368 v. Moore. — BBP 1907, N. 1, p. 6—14
V. Remy.

Boautti«wtkL 1* t., die Festaykleii des xOmiMhen Kaknders* AB 1907,
N. 3'4. p7338-«44.

Drempy E., grieohisdie Mythologie und Holigionsgeschichte. In: Wissen-
adialtl. Beilage zur Germania y. 2. V. 1907.

Fanell. L. Tl., the cults of the Greek states. VoL III u. IV.
Bec,; JH8t 1907, N. 1, p. 1:M~135.

Ferguson. W. F., the prieste of Asklepios. v. B. 1906, p. 141.

Ree.: iicr 1907, N. 14, p. 266-2ü7 v. My. — DL 1907, N. 15, p. 932-935
Kolbe.

Fmer, J. G.1 Adonis, Attifi, Osiris. v. B. 1900, p. 282.

Bee.: LZ 1907, N. 35, p. 1126-1127 S-s. - JHSt 1907, N. 1, p. 183 184.

Friedlftader, F., Herakles.
Ree: DL 1907, N. 46, p. 2893-2Ö9Ö v. Engolmann.

ClAUCkler, P. , le bois sacre de la nvmphe Furrina et le sanetuaixe des
dieux Syriens. Acl 1907, Mars, p.' ia?i— 159 m. 2 Abb.

dlayet, A., le culte bachique k Antinoe. 18 Jesus. Paris 1907, Leroiu(.
H8 p. et j<rav.

Gruppe , 0. • griechische Mythologie und Religionsgeschichte, v. B.
1906, p. 223.

Ree: NpliR 1907, N. 19, p. 444—446 v. Weiasäcker. — WklPb 1907,
N. 11, p. 281—285 V. H. Steudin^j.

(tnndel. W., de stellarum appellatione et reli^ione Romana.
Ree: HEG N. 08, p. 278—279 v. Glotz. — DL 1907, N. 20, p. 12a0— 1232

Y. BoU. — BofieL XIV, N. 8/4, p. 74—76 v. Brugnola.

Hetselmeyer, saxnm silex und Verwandtes aus dem Gebiet der Sakral*
altertOxner (Sehluss). WttKor 1907, N. 8, p. 295—807.

Digitized by Google



1

200 ADtiquitates saciae. Hythologia. Historia religtonuin.

Hensiif K., Kompendium der KirchenKeschichte. I. Hälfte. Die Kirche
im Altertum u. im Frflhmittelaiter. Gr. 8*. Tabineen 1907.

J. C. B. Mohr. II, 192 p. 8 M-

Kllnffer, W», zur Märohenkunde. Ph 1907, N. 3, p. 336—340.

Kropatschecky O*« de amuletomm apud antiqnos usu capita dno. Biia
Ureifswald,
Kec: WklPh 1907» N. 36, p. 950-951 v. L. Deubner. — DJL 1907,

N. 2 p 1584-1587 Moeller.

Kukala, K. Alkmans Partheueiou. Ein Beitrag zum iakoni^chen
Artemiaknlte.
Ree: BBP 1907, N. 6^ p. 220—221 v. Graindor.

KainezoW) S.^ Die Sepulkralmasken, ihr Gebrauch und Bedeutung.
Kasan 1906.

Laqueur, R., zur pjiechisicheii Sao^enchronologie. II 1907, N. 4. p. 513 —532.

J«efoi*t, Th.. notes mir le culte d'Asklepios. v. B. 1906, p. 57.

liec: WklPh lyOT, N. 8, p. 2Q\ v. Pagel.

Lexikon d. ^ricchiBchen u. römischen Mythologie, hrsg. v. Koscher.
5f» Lfg. Leipzig, Teu1)iier. 2 31.

MoBUBsen, A», Apoliou auf Dolos. Ph 1907, N. 3, p. 433—459.

Mras, K., ^BabyloniBche*' und «eiythrlieche*' Sibylle. WSt 1907, N. 1,

p. 25—49.

MfUler, C. 0., und F. Wiegeier, antike Denkmäler zur griechischen
Oötterlohre. 4. Aussraho begonnen von K. Wernicko, fortgeführt
von B. U racf. (Denkmäler der alten Kunst, Teil II.) Lief. 3: Apollon.
Taf. 21—30 mit p. I. II, 265--a78. Leipzig, Dieterioh. 8 M.
Ree.: BphW 1907, K. 49, p. 1557—1559 Sauer.

Heustadt, E., de Jove Cretico. B. 1906. p. 283.
Ree: WklPh 1907, N. 47, p. 1278-1275 v. Steuding. — Ma XIV, 8,

p. 300 V. J. Vürtheim.

Hewcomer, Clu B*. Maron, a mythological study. CPh 1907, N. 2.

p. 19:5 -2()1.

NllMMOn, M« I*., griechische Feste von religiöser Bodoutung mit Au.-?-

Bchluss der attischen. Gr. Lc'i]>zig 1}K)6, Teiibner. VI, 4Ö0p 12 M.
Kec: BphW UK)7, N. HO Hl, p. 94«<-954 v Bis. hoff. — RHR IwT,
N. H, p. 879-m V. A. J. Ketnaoh. — NTP XV, 3/4, p. 150^161
V. Thornaen.

Otto, >V., .die wirtschaftliche Lage und die Bildung der Priester im
heileniötischen Agy-pteu.

Ree.: Bor 1907, 1«. 38, p. 123 y. Maspero.

— Priester und Tempel im hellenistischen Ägvpten. I. 7. B. 1905^ p. 294.
Ree: BphW 1907, N. 4, p. 111—116 v. L. Ziehen.

PbIS) E.« andent Ic^^ends of Roman historv. Translated bv M. E.
Cosenza. New York. Dodd, Mead & Co. .tiV. p. m. 57 Abb. 4$,
Ree: CPh 1V>07, N. 8, p. 347 v. S. B. Platner.

Pascal, C, l'aggcttivo „Oetaeus". Boficl XIV, 2, p. H8—39.

Passaner, F., die Sa ilburg und der Mithraskult.' Frankfurt a. M. 1^K>7,

Mahlau & Waldschmidt. 43 p. m. 2 Abb. 00 Pf.
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Powell, B., Erichthoniiis and tho three daughters of (Vcrops. (rorüell
Studieö in Classical Pliilolugy. Nr XVII. j New York iiJUt., .Macuiilian
Co. 86 p. w. 8 plans.

Kec.: NphR 1907, N. 11. p. 2ö;{—254 v. H. Wolf. — CPh 1907, N. S,

p. H5U—;i5l V. D. M. Robinson. — Rcr 1907, N. 21. p. 402 v. My.

£ankliiu E. M., tii«> rOle of the Muynnm in tho life of the ancient Greeks»
t'hicago 1907, The Universitv of Cliicago Press. 92 p.

Kemacli, 8.« cultes, mytbes et religiomi. Tome II. v. B. 1906, p. 142.

Ree.: BphW 1907, N. 21, p. 955^1 v. Gruppe.

Beitzenntein
, U., hellenistische Wundererzählungen. Leipzig 1906,

Teubner. 172 p.

Ree: BphW 1907, N. 47, p. 1491—1493 v. Zielinaki. — Rcr 1907,
N. 27. p. 44 V. My.

Rolide. F., Psvche. Seelenkult u. rnsterblichkeitsglaube der Griechen.
4. Aufi. 2 Bde. Gr. ö". Tübingen 1907, J. C. B. Mohr. XV, 329,
m, 448 p. 20 H.; geb. 22 M. dO PI

BoMher* If• H., eimeadisdie Studien, Venueb e. (^esokicbte der Neun-
zalü bei den Griecben, m. besond. BerQcksicht. des ält. Epos, der
Philosophen u. Arzte. (Abhandlungen der königl. .sHchsischen Gesell-
schaft der Wia.'^en Schäften. Philologisch-histor. Klasse. 20. Bd. Nr. 1.)

I^ex. 8^ Leii)zig, B. a. Teabner. 170 p. 6 M.
Ree.: WklPh 1907, N. 49, p. 1829—1882 t. Pagel.

— vide Lexikon der 2fyibologie.

Samtor, B,, der ümprung dee Laienkiiltufl. AR 1907, N. 8/4, p. 868—882«

Mviti, W., altjoniaobe Mystik. Erste Hälfte.
Ree: DL 1907, K. 27, p. 1686—1687 y. Wundt.

SciaTa^ B.» la leggenda di Medea. AeR N. 101, p. 188—145.

Stecke« E., Drachenkfimpfe. TTntersiichungen zur indogermanischen Sagen-
kunde. (Mythologiscno Pibliothrk, hrsg. von der Gesellscliaft für ver-
gleichende' Mvtheniorschung. I. Bd., Heft 1.) Gr. 8. Leipzig 1907,

Hiurichs. 123 p. 3 M.
Ree.: BphW 19o7, N. 27, p. 849-852 y. Bmohmann. — LZ 1907,

N. 25, p, 803-804.

Sleniner, A., der Geisterkult in alter u. neuer Zeit. Eine historisch -krit.

Studie. (I raükfurter zeitgemässe RrosohUren. Gegründet v. P. I ! u f f ii o r,

J. Janssen und E. Tb. Thisseu. 20. Bd.) Gr. Ö''. liainm, lireer <fc

Tbiemann. SO p. 50 Pf.

SeltM« W das Fortleben des Heidentums in der altehristlicben Eircbe.
Ree: KJklA 1907, K. 7, Abt II, p 404—408 y. Höhne.

Stengel, P,, zu den griechischen Sakralalterttlmem. (Aus : „Novae sym-
bolae Joachimicae^.) Gr. %^ Halle 1907, Buobh. des Waisenhauses.
19 p. r)0 Pf.

— ßovq tß^ouQi;, der Stier als siebentes Opfer narh Schaf, Schwein, Ziege,
Huhn {oorig), Hahn (nfrurog) und Gans. 11 1907, N. 4, p. 644.

Stell, W.. die Götter des klassischen Altertums. Populäre Mythologie
der Griechen n. Römer. 8. umgearb. Aufl. y. H. Lamer. 8*. Leipzig
Um7. B. Cr. Teubner. X, p. m. 92 Abb. Geb. in Leinw. 4 M. 50 Pf.

Ree: NJklA 1907, N. 6, II. Abt., p. :^'>9 v. Becher.

Thnlin, C, die 66tter des Martianus Capella und der Bronzeleber yon
Piacenza.
Ree: LZ 1907, N. 32, p. 1029—1030 v. Bäckström.
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Tlmliii, C. Om die Etruskiache Disciplin. II.DieHaru8picm. v. B. Id06,p. 224.

Beo. : BpiW 1907, N. 17, p. 527-582 y. Blecher. — LZ 1907, K. 32.

p. 1029-iaSO BäokBtrOm. — WUPIi 1907, K. 381/94, p. 904-907
V. Steuding.

Tontain, J., les cult«8 pains dans l'Empire romaiti. Premiere partie: Lt^
provinces latines. Tome ler: Les cultes oificielsi les cultes romains
et eröco-romains.
Ree: BBP 1907, N. 9 10, p. 879-883 V. J. P. W[alt«mgl. — LZ 19Q7,

K. 38, p. 1221—1222.

Tille de MIrmont, H., mvthoIoLrio »'lementaire des Grecs et (!os Komainä,
prect'dre d'uu precis den mythologies oriontales. 1^ t'dition. Paris

19UT, Iliicliette et Cie. 192 p. avec 44 flg. d'apres TauUijue. 1 fr. 50 c.

Weniger, L«, FeraUs exercitus. v. B. 1900, p. 148.

Ree: WklPh 1907, N. 50, p. 1365 v. Stending.

Wolf, H«, die Religion der alten Römer (Gymnasial-Bibliothek, H. 42V
Gütersloh 1907, C. Bertelsmann. 104 p.

*
1 M. .50 Pf.

Ree : ZöGv l'»07. MIT IX, p. 852 v. Oehler. - NphR 11M.)7, N. 2:^. p.

Ö14 -54ÖV. HoderiiiHim. — WüKor 1907, N. 10, p. 402-404 v. Nestle. !

Wuadt, W., Völkerpsychologie, eine Untersuchung der Entwickiungs-
fesetze von Spraclie, Mythus und Sitte. 2. Bd.: Mj'thus u. Heligion.

Teil. Leipug 1908, Wilh. Engelmann. YII, 481 p. mit 8 Abb. im
Text. 11 M.: geb. 14 M.

Hec.: NphR 1907. N. 8, p, 175—184 v. J. Keller. — BphW 1907,

N. 89, p. 1235—1941 Brudimaiui. — NJklA 1907, K. 9, I. Abt,
p. 669--671; K. 10, p. 725^ 727 v. B. M. Heyer.

Zehetmaier, J. , Leichenverbrennui^ und Leichenbestattonfif im alten
Hellas, nebst den vers( hiedenen Formen der Gräber.
Ree : Rcr 1907, N. 32, p. iu7 v. S.R. — WkiPh 1907, N. 40, p. 108;^

1086 V. Blnmner.

Ziehen, L., leges Graecorum sacrao. Pars altera, fasc. I : Leges Graeciae
et insularum. Leipzig 1907, Teabner. 372 p. 12 H.

IX. Archaeologla.
Ainalow, 1).^ die Denkmäler des christlichen rhersones. Li^. 1: Die

Kirrhoiiruincn. 4. Moskau l?K)f>. (Kussisch.)

Altmann, W., die römischen Grabaltäre der Kaiserzeit. v. B. 1905, p. 295.
* Ree: WklPh 1907, N. 27, p. 742—749 v. Watzinger.

Anderson, W. u. B. Ph. Spiers, die Architektur von Griechenland
und Rom. Übera. v. K. Burger. v. B. 1906, p. .58.

Ree: LZ 1907, N. 19. p. 013-014 v. Wfd. — NJklA 1906, N. 9.

I. Abt., p. 670—671 V. Peteraon. — DL 1907, N. 27, p. 1702—1704
V. Dörpfeld.

Archeografo Triestino. Terza sehe. Vol. II, fasc. 2. Voh HI, fasc 1, 2.

Triert 1906/7, Gaprin.
Ree: BphW 1907, N. 44, p. 1399-1400 Hang.

Arvanitopullus, A. S., Ph\'len-Heroen am Parthenonfries. T.B. 1906; p. 284.

Ree.: WklPh 1906, N. 47, p. 1278-1276 v. Mach.

Ansonla. Rivista della Socicta Ttuliana di archeologia 6 storia delParte.

Anno I, 1906. 4. Rom 1907, Loescher. 15 Lire.

Ree: BphW 1907^. 1395-1399 v. Pfuhl. — DL 1907, N. 4jf,

p. 3048-3049 v. Winnefeld.
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Auj^grabanfen, die neueren, in Palästina. AA 1907, N. 3, p. 275—^7
m. vielen Abb.

Ballheimer, R», griechische Vaseu aus dem Hamburger Museum für
Kunst und (reworbe. v. B. 1905, p. 290.

Reo.: BphW 1907, N. 44, p. 1:^9:^ -1^94 v. Herrmann. — WklPh 1907,
N. 12, p. :J15—:J16 v. W. Ameiung. — DL 1907, N. 4, p. 2.j2 v.
A. Furtwängler.

Ballu, 1., fouilles archeologiaue» d'Algerie en 1905. Paris 1906, Impr.
natioiiale. 43 p. av. pl. et fig.

BuTttcconl, 0«, Venere (Biblioteca d'arte. Kr. 4). Torino 1907, Society
tip. ed. Naadonale. ä86 p. m. 48 Tal. 7 L.

Bavr, P., pre-Boman antiqnitiee ol Spain. AJA 1907, N. 2, p. 182—198

Bericht des Vereins Camuntum in Wien fOr die Jahre 1904^1905. Mit
3 Taf. u. 107 Fig. im Text.
Kec: WklPli lyuT, N. 49, p. m2-VM:] v. liim.

Bpriionlli, Bildwerke, vide Gipsabgüsse.

Sieber, M., da.s Dresdner S( hauspielerrolief. Ein Beitrag zur Geschichte
des tragischen Kostüms und der griechischen Kunst. Bonn UK)7,

Fp. Cohen. :i Bl. 89 p. m. 1 Taf. u. 19 Abb. 4 M.
Ree: WklPh 1907, N. 42, p. 1187—1141 v. Blömner. — NphK 1907.

N. 21. p. 490-491 V. Weizsäcker. - LZ 1907, N. 3Ö, p. 1222-1223
Wfld.

Birt, Th.y dieBucbroUe in der Kunst. Archäolog.-antiqu. Untersuchnngen
zum antiken Buchwesen.
Ree: DL 1907, N. 89, p. 2472—2474 Sethe.

Bt8Hing, Fr. W. v., Mitteilungen aus meiner Sammlung. II. MAI 1907,

N. 1. 71—78 m. 2 Taf. u. 2 Abb.

Bordy« 1*. J. Ph., carte aicht'ologifiue et topograpbique des ruines de
Carthage. Avec le concours de A. L Delattre, C. E. 6. Dojot et

P. Gau ekler. Paris 1907, Service geographique de l'Armoo. Echelle
1 : 5000 (PI. 1—8).

Braan« Th., Bericht aber Ausgrabungen in dem Gouv. von Taurus im J.
1898. JJA 1907, N. 19, p. 116 m. 12 Abb.

Bmeckner, A«, Itebensregeln auf Athenischen Hochzeitsgesclienken. CVJ.

Programm zum Winckolmannsfeste der Archäologischen Gesellschaft
zu Berlin.) 4. Berlin 19()7, G. lieimer. 18 p. m. 2 Taf. u. 6 Abb.

— atlieuische Hochzeitsgeschenke. MAI 1907, N. 1, p. 79— m. 5 Taf.

u. vielen Abb.

Brvnm H«* kleine Schriften, ges. von Herrn. Brunn u. H. Bulle.
I. II. m. V. B. 1905, p. 218.
- Ree: NJklA 1906, N. 8, I. Abt., p. 597--598 v. Petewen. — (II) BF

1907, I, p. 1Ö3 V. Ferrero.

Bmun-Bmckmauny Denkmäler griechischer uud römischer Skulptur, iort-

gefQhrt von P. Arndt. Lief. CXVI—CXX. v. B. 1906, p. 228.

Ree.: WklPh 1907, N. 46, p. 1249 -1255 v. Amelung.
Lief. CX—CXIX, Taf. 546—595. v. B. 1906, p. 226.

Ree: NJklA 1906, N. 7, I. Abt., p. 516 o2.S v. Petersen.

Bnllc. H., Orchomenos. I. Die älteren Ausiedelungsscliirliten. f.Vus:

.Abhaudlungen d. bayr. Akad. d. Wiss.^') Lex. ti". München 1907,

F. Frans' VerL V, IS» p. m. 38 Abb. u. 80 Tal. 14 M.
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Buren, A, W. v.« a bronze Statuette from Norba. AJA 1906, N. 4,

p. 415-419 m. 1 fig.

Burrows, K. M., the dkcoveries in Grete and their bearing on Uie historT
of ancient civilisation. London 1907, J. Muirav. Xvl, 244 p. wita
üluBtr.

Caldorliii, A., <H uii'ara j^jreca dedicatoria a^^li ilei inferi, esistent^^ i^el

musco archeologico di Milano. Mailand liM.i7, Hoepli. Si p. m. 2 Taf.

Uec: BphW 1Ö07, N. 46, p. 1457—Uö« v. Deubner — W klPh im,
N. p. 649-651 V. Wonach.

Callari, L., i palassi di Roma e le caae di preggio atorioo ed artiatico.

Roma e Milano 1907, Segata e C XII, 355 p. 3 L. 50 c.

Carottl, (•<»rso . leia. di storia dell'arte. VoL I: Karte deH'evo an-

tico. 12. AUlaiio 1907. ( on 590 incts. 6 fr. 50 c
Cartailhac, E., ot H, Breoll, uno soconde campagne aux cavcrTie» ornees

de Niaux (Ariege) et de Gargaa (Üautes-Pjnr^^). AcJ liHJ7, Avrilt
p. 222 av. 5 fig.

Catalogo della pregevole raccolta di oggetti d'arte autica di pioprieiä
del prof. Ferainando Del Prato. Pemgia 1907, Unione tipografiea.
b' i p. con 8 tav.

CatalofiTue p'-neral des antiquites egyptieiines du Musee du Caire. Vol. M:
F r. \V. V. B i 8.S i n g , Steingefässe. Einleitung und ludioea. Leipzig 1^7,
K. W, Hieraemaim. Vlfl, XLVII p. av, 8 pl. 8 IL

— of the Sparta^Museum, by M. N. Tod a. J. A. B. Wace.
Ree: JHSt 1906, N. 2, p. 294.

— d'a uvre.s d'art conBerv4e6 k Rome & F^poqne imperiale, par J. Nicola»
V. B. 190r., p. 284.

Kec: Zöüy 1907, V, p. 40Ö-409 v. Oehler. — WklPh 1906, 49,

p. 1.S36—1337 y. BeltrOok.
— des vaaes antiqnes de terra .cuite. Mnaöe National du Louvre. Par

E. Pottier. 3me partic : TEcolo Attiqae.
Kec: JHSt 1906, N. 2, p. 294—295. — BBP 1907, N. 5, p. 165—166

V. Simar.

— des yases Cypriotes du Musee d'Ath^nes. — Catalogue des vases
Cypriotes du Musee de Constantinople par 6. Nicole. (S.-A. aus
dem ^villetiii df^ rinstitut genevois XXXVn".) Genf 1906, Kandig.
42 p. '6 fr. üO c. 4ö p. 3 fr.

Kec: BphW 1907, N. 28, p. 878 v. Sohrfider. — RA 1907, IX, p. 188
V. S. B[einaeh|.

niapot, V., Seleucie de Pierie. Paris 1907. 78 p.
Ree: R£A 1907, K. 2, p. 196 RadeL

Clenien, P., die Kunstdenkmäler dor T?heinprovinz. Im Auftraijje dos
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Ree: LZ 1907, N. 42, p. 1:547—1340 v. Wfkl.

Benni.Hoii, W., a new head of the 8o-called Scipio lype: an attempt at
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Bec: BphW 1907, K. 6, p. 170—181 v. P. Goewler.
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Furtw&ugler. A.. Aegiua, das Heiligtum der Aphaia. v. B. 1907, p. U7.
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Haber, £., le Herapel. Les fouilles de 1881 a 1904. DescriptioiL des (7(0

planches. Gr. 4. Strassburg 1907, Fischbach. 71 p.
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Bec.: BphW 1907, N. 48, p. 1860—1864 v. Bostowsew.

FlBEft, 0., Is tomba Begolini Galaam e le altre rinTennto al m
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Sanerlandt, M., griechische Bildwerke. Mit MO, darunter ca. 50 ganzseit.,

Abb. Lex. Ö». Düsseldorf 1907, K. K. Langewiesche. 112 p. Abb.
m. XVI tt. X p. Test 1 M. 80 PI

Sckwanenber^, A., Leitfaden der römisohen AltertOmer. 2. Aufl. B.
1906, p. 290.

Ree: WklPh 1907, N. 16, p. 431-4^33 v. W. Gemoll.

Heyler, der Hömerforschung Leiatungen und Irrtümer. Ntimbere
1907, Selbstverlag. «0 p. 50 Pf.
Ree : LZ 1907, N. 50, p. 1606—ie07 A. R.

Simpü^ou, F. M«, a hiatory of architectural development. VoL l. Ancient
earlj Chri.stian, and ^ßyzantine.

Bec: JHSt 1906, N. 2, p. 293.

SkoTtraard, N. K., Apollon-GaTlsTnimen fra Zeuatemplet i Olympia
V. B. 1905, p. 227.

Ree: RA 1906, p. 461 v. 8. Rjeiiiach] mit 1 Fig.

Spierüy B* Ph., architecture East and West: a coUection of es^avs.

London, Bataford. XVin, 2ö9 p. av. 84 pL a 116 fig.

Bec : JHSt 1906, K. 2, p. 292—293.

Kteiner, P., antike Skulpturen an der Panagia Gorgoepikoos SU Athen.
MAI 1906, N. 3, p. 325—341 m. 2 Abb.

Stern, E, y«, Bericht über die Ausgrabungen auf der Insol Berezan im
J. 19o5. In: Zapiski Imp. üdeaskago ObSCestva Lstorii i drevnostej
(Nachrichten der K. Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tümer) B. XXVII (1907), p. 68-7«.

Steodinf9 H«, Denkmiler antiker Kunst. Ffkr das Gymnasium ausgewähl
und in geschichtlicher Folge erläutert. 2. Aufl.

Ree: WklPh 1907, N. 40, p. lOöl-lOöö v. Buf*se.

Strong, E., Roman sculpture from Augustur* to Constantine. London
1907, Duckworth & Co. XVI, 40Ö p. w. 1:^0 i>L 1 1 sh.

Ntudniczka, F., verlorene Bruchstücke der Iphigenieugruppe zu Kopen-
hagen. AA 1907, N. 3, p. 273—275 m. 1 Abb.

— Kaiamis, ein Beitrag zur griechischen Kunstgeschichte.
Bec: Rcr 1907, N. 43. p. 324-826 y. de Ridder. — LZ 1907, N. 46,

p. 1475— 147B V. Petersen.

Snltanow, N., die allmählichen Veränderungen in der Kunst des alten
Orient.s. Mit Hö Abb. St. Petersburcr lOUO.

Svorono». J» N., das Athener Nationahuuseuni. v. B. 1906, p. 6Ö.

Ree: RA 1906, p. 466 v. S. Rieinach].

S)bel. L. r., die klassische Archaeologie imd die altchristliche Kunst.
Rektoratsrede. (Marburger akademisohe Reden. 1906. N. 16.) Marburg
1906, Elwert. 18 p. 50 Pf,
Ree: BphW 1907, N. 45, p. 1430 v. Lüdtke.

•
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Sjbel, L. V., christliche Antike. 1. Bd v. B. VjOd, p. 2\){).

Ree: BphW 1907, N. -ih, p. 1427—1430 v. Lüdtke. — RA 1906, p. 4ß4

a BCeinadi]. — LZ 1907, N. 10, p, 897.

Tod-Waee, Tide Catalogue ol tlie Sparta-lCuseum.

T^D, 6., olympische FoTsebun^en. I. Skovgaards AnordBtiiie der Wett-
Siebelgruppe vom Zoustempel. (Des XX V. Bandes der Abhandlungen
er philoloeiach- historischen Klasse der Krinii^l. Sächsischen Gesell-

flchait der Wisaeiischafteu No. III.) Leipzig liiU7, Teubner. lo p. m.
22 Abb. auf 8 Tai. 2 M. 40 PI
Ree: BpbW 1907, N. 51, p. 1617—1618 EngelmanxL.

Tanblllt, O«, römiflohe Fonchungen in Westfalen. In: MAZB 1907, N.SS-

ToUfrair, H. W., foailleB d^Argos. B. Lea ötabliBsements prihistoriooee
de TAspis (Pin.)- C. La topo^aphie de la ville h^enique. BCH 1907,

I—III, p l.TJ—184 av. 5 pl. et 10 fig.

Wace, A. J. B.» some sculptures at Turin. JHSt 1906, N. 2, p. 235—242
w. 'A pl.

Walter«, U. B., the an of the Greeks. v. B. l'JOG, p. 291.

Reo.: JHSt 1907, N. 1, p. 135—186.

Waniecke« B«, die antiken Terracotten ane der Sammlung dee Prof.

N. Vroezkij. In: Izvestiia Obsfestva Archer 1 i^ii Etnographii u Istorii

pri Imp. Kazangkom. Universitoto (Nachricht i ler Ges. für Arch.
Geschichte und Ethnographie au der K. Liuxersität von Xa^n).
XXn, 1906, Lief. 4 m. 3 Taf.

Welsh, 8. M., an Attic grave Lekythos. JHSt 1906, K. 2, p. 229--£84
av. 1 plate.

Wheeler. J« B», a bronze statue of Herades in Boston. AJA 1906, K. 4t

p. 377 :m av. 2 pl. a. 1 fig.

Teames, A. U. a Statuette from Norway. JHSt 1906, N. 2, p. 28« -
28.'. w. 1 fig.

Zeitschrift fur Geschichte der Architektur, brsg. von F. Hirsch. I, 1.

I. Heiat^lbetg 1907, Winter. 32 p.

— Mainzer. Zeitschrift des römisch-german. Central-Kuseums und des
Vereins zur Erforschung der rhein. Geschichte u. Altertftmer. Hrsg.
V. der Direktion des römisch-german. Ceutral-Muscums u. dem Vor-

stande des Mainzer Altertums-Vereins. 2. Jahrg., 1907, der 2seuen

Folge der Zeitschrift des Vereins sor Erforsohnng der rhein. Ge-
schichte u. Altert amer. 30,5x28,5 cm. Haina, L. wUdkens. 105 p.

m. Abb. u. 4 Taf. 7 M.

X. Bpl£^raphica,Numismatica, Palaeog^raphica»
Papyrolog^lea.

jinunrnlnxi, A. *0nItToSQOfios inlUrtiitov ovftßolov. JAN 1906, N. 1—3,

p. 56—60.

Bechtelf ion. Inscbriiten, vide Sammlung griech. Dialektinschri'^teQ.

Beb, H., Wy/xJor« Bvfavtiru ftoXvfiJoftovXXa, JAK 1906, N. 1—3, p. 49—54.

BlHsiiiger, K., Funde römisclier Münzen im Grosshersogtum Baden.

II. Verzeichnis. 4. Karlsruhe 190»i, Braun. 25 p.

Ree: BphW 1907, N. :i9, p. li'Mi— 12H5 v. Hang.

Bleckniann, F., <le inscriptiouibus quae leguntur in vasculis Rhodii^.

Diss. Göttingell 1907. 44 p.
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Huren, A. W« T«« an inaoription of the Charioteer Menander. AJA 1907,

N. 2t p. 179—181 w. 1 fig.

Cwniojy le Latin d'Espagne d*aprte les uucriptiona, vide sect^ HI, 4.

CatalOfoe g^nirale des antiquitte ^§:ypt. an muefe de Caire. Vol. 18:
Oreek inscriptions by .1. Gr. Miln'e. v. B. 1905, p. 807.
Ree: AP 1907, N/l/2, p. 24:3—245 v. U. Wücken.

— of the Greek coins in the British Museum: Catalogue of the Greek
coins of Phrvgia, by B. V. He ad. v. B. 1906, p. 157.

Bec : JHSI 1906, N. 2, p. 295. —WKZ 1908, p. 248-251 Knbitschek.

— of Greek ootns in the Hnnteiian ooUection, univeraity of Glasgow,W G. Macdonald. VoL III: Fuxther Aaia, Northern Afrikat Western
Europe. XL. Tfl.

Ree: ZN XXVI, 1'2, p. 209-212 v. K. Kegling.

C'habert, Cr«, histoire sominaire des etudes d'epigraphie grec<j[ue. v. B.
1906, p. 157.

Ree: BphW 1907, N. 7, p. 199—202 v. Hiller v. Gaertringen. —
REA 1907. I, jp. 100 V. F. Dürrbach. - JHSt 1907, N. 1, p. l:^. —
NphE1907, N.18, p. 423—426 v. JanelL— ZöGy 1907, VU, p. .391—
592 y. WmflahAupL — Bor 1907, N. 25, p. 481—482 y. liy. —
NTP XV, N. 8^4; p. 171-172 v. Giesen.

dermont-Oanneaa, sor leg inscriptions du „Lucns Fnirinae". Acl 1907,

Hai, p. 250—2.58.

Coniparetti, D., sulla iscrizione della colonna Traiana. (Bendioonti della
R. A. dei Lincei, XV, 11.)

Ree: AcK N. 102, p. 185 -187 v. Pistclli.

— iscrizione arcaica Cumana. (Ausonia. Hiv. della Societä It. di Archeol.
etc. I.)

Bec.: AeB N. 102, p. 185—187.

Corpus inscriptionum etnuearom. Aoademiae litteranun regiae boruBsicae
et eocietatis litteranim regiae saxonicae miinificpntia adiutus. in

societatem operis adbumpto 0. A. Danieissou ed. C. Pauli. Vol. II.

Post obitnm Paulii adintoreBartholom.Nogaraedd. O. A. Daniels-
8on et 6. Herbig. Sect.Ifase. 1 cur.O.A.Danielsson. 89,5x28,5 cm.
T^fipzig 1907, J. A. Barth, p. 1—104. .SO M.

CrSnert, >V., zu den Handschriften der antiken Ante. WklPh 1907
X. 18. p. 494-496.

— neue i^eaungen des Didymospapyrus. RhMPh 1907, N. 3, p. 380—389.

— G., memoria gracca Her( ulanen8i.s. v. B. 1904, p, 77.
' Ree: DL 1907, N. 4r., p. 2888—2889 v. Boll.

Cnrtis, C. D., coins from Asia Minor. AJA 1!>07, N. 2, p. 194—195 av. 1 pl.

J^elattre, R. F., k M. Herou de Viliefosse sur l'inscriptiou des martyrs de
Carthage, Sainte Perpetue, Sainte Fdlicite et Icurs compaguons. Acl
1907, AyrU, p. 193—195.

1>eii]iiS0D, W., syllabification inLatm inscriptions. y. B. 1906, p. 157.

Boc.: BphW 1907, N. 12, p 874-875 v. Hau«

Dessau. H., insoriptiones Latinae seleotae. VoL II, pars II. y. B. 1906,

p. 157.

Ree: WklPh 1907, N. 5. p. 123—125 v. M. Ihm.

DielB) H«. die Handschriften der antiken Ärzte. Griechische Abteilung.
B. I906r p. 84.

Bec : DL 1907, N. 21, p. 1295—1297 y. 8oh5ne.
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1HtteBl«rffer, Methana nad Hypata. H 1007. K. 4, p. 542—547.

— orientis Grneci intjcriptiones selectae. Vol. II. v. B. iWt P- ^äO
Ree : AP 1907, N. L2, p. 2»^842 v. U. Wücken.

Bitieblo, F., postille al «Corpus interiptionnm latinarnm. (Gont^) RF 1909,

N. 3, p. 461—465.

Ferrarn. ii., sul papiro ercolanese latino 817. BF1907,N.3k p. 466—471.

Saehler vide Mttnsen Nord-Griechenlands.

fierhard, G. A., zum Heidelberger Digestenpapyms. Ph 1907, N. p. 477.

Oerojannis, primitive shield-deTices, and oomtypes. JAN 1906^ N. 1-^
p. .'»— 4ö w. 1 pl.

Grenfell-Hnnt^ vi<I»' Hibeh -Papyri.

— -(lOodsped, vide Tcbtunis- Papxri.

(tUiifher, Prftpositionen in ^riech. Dialektinschriften, vide secu JUJU ^
Uead vide Catalogue of Greek coins.

(MroHa THimisraatiea. Nnmismatic essays in hononr ol B. V. H ead
V. B. liMK), p. 292.

Reo.: WUPh 100«, N. 50, p. 1881—1388 r. B. — JHSt 1007, K. 1,

p. 139. - WNZ 1906, p. 251 -2W v. J. Scholl. — B£G N. 87,,

p. 101 103 V. Seymour do Ricci.

Hibeh Papyri. Part. I, ed. by B. P. Grenfell a. A. S. Hunt.
V. B. iau«i, p. 287.

Bec: Bo&l Xm, N. 7, p. 145-147 v. C. O. Zuretti. — BF 1907, 1,

p. 113—118 V. FraocarolL — JHSt 1006, N. 2, p. 200.

H^roB de TiUefosse^ 1«, & propos d'iine inscription dn musöe Oalvet.
Paris 1907. 39 p.

Hill, «. F., histori. al Greek coins. v. B. 1906, p. 159.

Kec : JHSt ii>06, N. 2, p. 295—296. — ZN XXVI, 1/2, p. 22l>—222 v-

K. He^^l iiig.

Hiller Ton Oaerfringen, F., IG. III, 1306. MAT 19u0, N. 3, p. 349-^i.M.

Inia^ines iuscriptionum graecarum antiouissimarum, in usum scholarum
comuoeiuit Herrn. Roehl. Ed. III. 34/)x26 cm. Berlin 1907,

G. Heimer. III, 122 p. 8 IL

iDMriptiones Oraec» ad inlustrandas dialeetos selecte, scholanim in lamtm
iterum edidit F. Solmsc ii. v. B. 1903, p. 341.

Ree: Her 1907, N. 1, p. 3 v. My.

Janell, W., ausgewählte Inschriften griechisch und deutsch« Beriin 1906,

Weidmann. VI, 148 p. m. 1 TitelVignette u. 3 Abb. 4 K.
Ree: BphW 1907, N. 46, p. 1450—1454 v. Larfeld. — WüKor 1007,

N. 10, p. 395—396 v. Goessler.

JoQguet. P«9 et P. Perdrlxet« le Papjrrus Bonriant no 1, an ealiier.

(Tecolier grec «ri'^vptc.

Ree: Rcr 1^07, N. 30. p. 03 r,4 v. My.

Mern, O., «U- f-pif^^ammate Larisaeo commentariolu».
Re. .: Xphi; 1'J(j7, N. 23, p. 544 v. Sitzler.

Kirmis, M., Münzen und Medaillen, v. B. 1906, p. 237.

Ree: ZN XXYI, 1/2, p. 207 v. Menadier.

uanxqi Moi'Jni;i ji9^vwf {avunlfiawuttTatot JrirrcrAoyof). JAN 1006,

N. 1--3, p. 61—146.
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Larfeld, W., Handbuch der ^echischen Epigraphlk. I. Bd.: Einleitun^a-
u. Hüfsdi&zipliDon. Die nicht attischen Inacnriften. Lex. 8^. Leipzig
1907, O. R. Reisland, Vm, 604 p. m. 4 Ttf. 3b M.

lAttermann, H., Bauinechrift aus Atheu. MAI 1006, N. 3, p. 359—362.

Macdonald, 6«, coin types. v. B. 1906, p. 159.

Ree.: ZN XXVI, 1/2, p. 212—220 v. K. Eegliiig.

— vide Catalogue of Greek coins.

Hftrncehi, 0.« öiudio archeologico suIla celebre iscrizione di Filumena
•eoperta nel eunitero di Priaeilla. Borna 1907. Om 8 fig. 2 L.

Xm, A«4 die Insobriffe der Trajansänle. MRI 1907, N. 1/2, p. 187—197.

Mayser, Gramuialik der griech. Pap\'ri, vide sect. III.

Meister y R.9 Beiträge zur in-iechischen Epigraphik und Dialektologie.
IV. : Die Insolirift von Ivon und der pamphvlieehe Dialekt, v. B.
1906, p. 71.

Ree: BphW 1907, N. 8, p. 247—iM9 v. O. A. Danielsson.

Xerlin, A., rapport sur les inscriptions latine.s de la Tunisie, decouvcrtes
depuis la publication du Supplement du Corpus inscriptiouum lati-

nornm. Paris 1907, Tmpr. nationale. 282 p.

— les revera inoiietaii es de l ompereeur Neroa. Paris 1906, Fontemoing
150 p.

Xniet, G., inscriptioiis in^tes de Mistra. v. B. 1906, p. 288.

Bec: ByZ IWI, N. 1/2, p. 897 y. J. 8.

XHm vide Catftlogne.

Xmj, C. B., inscriptiona £rom Borne. AJA 1906^ N. 4, p. 427—428.

BttBien« die antiken, Nord-Griechenlanda. Bd. 8: Die antikem Mflnzen
von Makedonia und Paionia v. K G aebler. Abt. L Y. B. 1906, p. 292.

Bec: JHSt 1907, N. 1, p. 140-141.

Sonilsma. Untersuchungen auf dem Gebiete der antiken MOnzkundo.
Hrsg. von H. v. Fritze u. H. G aebler. L 30,5x23,5 cm. Berlin
1907, Mayer & MoUer. 28 p. m. Taf. :t M. 6U Pf.

Papiri Greco-Egizü pubblicati dalla r. Accademia dei Lincei sotto la

direzione D. Comparetti e G. Vitelli. (= Supplementi fUologioo-
storici ai Monumenti antichi.) Vol. I: Papiri Fiorentini, fasc. 2:

No. 36—105. Milano 1906, L. Hoepli p. 6.^257 coii tav. 7—15. 27 M.

pÄpym« grecs (de Lille). Publies sous la direktion de P. Jouguet avec la

coUaboration de P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual. (Institut

papyrologique de lUnivereiti de Lille.) Tome If fasc 1. 4. Paiia
l9ut, Leroux.
Ree.: LZ 1907, N. :i5, p. 1121—1123 v. C.

— griechische, der kaiserl UniversitätK- und Landesbibliothek zu Strass-
burg i. £. Hrsg. u. erl. von F. Preisigke. Bd. I, Heft 1.

Ifoc.: LZ 1907, K. 8, p. 274—276 v. WT Schnbart

Reglinga K., die griechischen Manzen der Sammlung Warren.
Bec: JHBt iWi, N. 1, p. 141.

Beberts« S. 8«^ and B« A« OftTiner^ an introdxtction to Greek epigraphy.
Part. II: The inscriptions of Attica. v. B. 190(>, p. 81.

Bec.: BphW 1907, N. 20, p. 619—621 y. Larieid.

B^bfaison, 1). M., Mr. van Buren*B notce on insortptioDa from Sinope.
AJA 1906, N. 4, p. 429-43^i.
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•Rostowzpw, "M., römische Bleitesserae. Kin Beitrag zur Sozial- u. Wilt-
»chaftä^eschiciite der römischen Kaiserzeit. v. !d. 1905, p. ^11.

Bec.: GPh 1907, N. 8, p. a57--858 t. IL Warten.

JtQgfflero, E., dicionario epigrafieo di antichit4 Bomane. Fase. 96:

^nnania— Gordiauus Nepo6. Fase. 97: Gordiaans Nepos—0-ratxainiSi

Roma 1907, L. Paaqualucci, p. 518-576.

8abbadfni, K., le scorterte dei oodioi lattni e greci ne'MColx ZIV e XT.
Fireuze, Sausoui. iX, 233 p.
Bec: BF 1907, II» p. 888-387 y. ManoinL

Sanmlttng der griecbischen Diatektinflcluriftoii, hrsg. Ton H. Collitsn.
F. B echte I. III. Bd., 2. Hälfte, 5. Heft: Die loniacheii InadiiifteB,
bearb. v. F Bechtel. v. B. 1905, p. 2:3;l

Ree.: BphW 1007, N. 32 33, p. 1020— 10l':> v. O. Hoffmanti.

^ayce, A. U., archijeologv of the cuueiform inscriptioiis. London 1907.

220 p.
* 5 sh.

Sethe. K., hieroglypluBche Urkunden der grieehisoh-rÖmiBclien Zeit. I. IL
V. B. 190' r H7.
Ree: AP 11)07, N. 1/2, p. 262 v. U. "Wilckeu.

SiebouriTf M., neue Goldblättchen mit griechischen Aufachniten. AB 1907.

N. 3/4, p. 39.3—399 m. 3 Abb.

Soliiisen, F., die neue Inschrift von Megara. MAI 1906, N. 3, p. .342—34S.

Spauldiug, L. C«, on dating eai'ly inscriptions. AJA 1906, N. 4, p. d^ir-

404 w. 10 fig.

Spiegelberg, W«. der Papyma Libbey, ein ägyptischer Heiratsvertrag.
Bec. : LZ 1907, N. 86, p.* 1157—1158 v. Bdr. — Bcr 1907, N. 38, p. 121-

I'J i V. Maspero.

Staehlin, F., zu M AT 1906, p. 1 ff. .MAI 1906, N. 3, p. 372.

Studien zur Palaeo^aphie und Papyruskande. Hrsg. v. C. Wessel v.

u., in., IV.. V. V. B. 19ÜÖ, p. an.
Bec: WklPh 1907, N. 8, p. 57-64 v.A. Stein.

Stnrtevant, some unfamiliar uses bf idem and iedem in Latin inaeriptiooa
CPh II, p. 313-823,

Sudwall, epigr. Beitr. zur sosial-polit. GeechiehteAthens, Tidesect.Vinb.

xni tjiiin^kfxxa. Ta 6^r]Qixa „yovnoio T«Aavro." IJ^lavot; ^Oßflfaxoi
anirj()oi. Aartüv ißfUaxtav ; ^'Ayxi ^iat, Kvngov. Uy&vts 'Okßias. JUgvw
Nfuavaov. TolnoiUs Mtl Itfiffl^S Kaiftrit. JAK 1906, N. 1--8, p. 147—296
m. 11 Taf. u. 23 Vign.

— Snx">ut( axTixov TfTga&^xfiov {rov £inpapii^>6Qov), JAN 1906, Ii. 1—
p. 23<—244 m. 1 Vign.

— T« vofn'afiara tov x^aroi^f rüiv JJxoliuaiw»^ Bißkio^^t^xri jMaoaälti. v. B.
1905, p. 78.

Bec: AP 1907, K. 1/2, p. 255—256 U. Wfloken.
— ^Eit9iüii TifQl TOV ^EB^vixov XouiatittTtxov Movaitov xa\ T^f t^iatrfgas

V0f*i<lfiaTtx^( avkkoyqg lov 'E>'H'ixor flttvtnKJrrjufov ufra 7itgtyQa(f txoir

xaraloyou rdHv nyoaxfnudioiv xaia 16 axaönuaixov hos IDuö—1906. JAN
1906, N. 4, p. 245-334 m. 4 Tai

Tbe Tebtnnis Papyri. Part 2 odited by B.P. Grenfell and A. S. Hunt
with tbp aBsistance of K. .1. (lo^dspeed Üniversity of CalifomiA
Publications. Graeco- Roman Archaeology, vol. 2). London 1907,

H. Frowde. XV, 485 p. av. 2 pl.

Ree: LZ 1907, N. 43. p. 1376-1377 v. C. — Boficl XIV, N. p. 97-«
V. ZurettL — BBP 1907, N. 8, p. 306—307 t. J. P. WtaltsingJ.
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TheMms lingaae Latinae epi^aphieae. A dictionnr of the Latin In-
acriptions ed. G . N. A 1 c o 1 1. v ol. 1, fasc. 8—10. Born 1W7, Loescherft Co.,
Ree: WklPh liX)7, N. 51, p. 1407 v. Uhu.

Thienie, G., die Inschriften von Magnesia am Mäander und das Nene
Testament, v. B. 1906, p. 72.

Reo.: DL 1907, N. 26, p. 1688^1684 v. Scbwyzer.

Torp, F., die vorgriechi^clie Inschrift von Lemnos. Christiaaiai Dybwad.
1 Bl. 71 p.
Reo.: DL 1907, K. 11, p. 669-673 v. F. Skutach.

Urknnden, äf^yptischc, aus den kgl, Museen zu Berlin. Hrse. v. d. General-
verwaltung. Griechische Urkunden, IV. Bd., 3. u. 4. ^^ft. v. B. 1906^
D. 2ÖU
Ree : LZ 1907, K. 87, p. 1181—1182 t. C.

— dramat. AuffQlirungen, vide seot. Vlil, 5.

—• griechische, der Papyrussammlung zu Leipzig. Mit Beiträgen von
Ü. Wilcken hrsg. v. L. Mitteis. I. v. B. 1904, p. 163.

Ree: BphW 1907. N. 18, p. 546-560 v. P. M. Meyer. — ByZ 1907,
N. p. 401 v. Viereck.

Weege, F., vaaculorum Campanonuu inacriptionea Italicae. v. B. 1906,

p. 161.

Reo.: BphW 1907, N. 11, p. 885—886 y. M. Ntedermann.

— u. F* mielieler, neae italudhe Dialektinadhriften. RhMPh 1907, N. 4,

p. 550—559.

Wdfall, A« E. F., some inscriptions in prof. Petzie'a odlleotion of
egyptian antiquities. 4. Paris 1907, Champion. 8 p. arec flg.

Weissbrodt, W. , ein Ägyptisch • ohriatlicher Grabstein mit lasohrift^
V. B. 190»;. p. IfJl.

Ree: RA 190<>. p. 4t;5 v. S. R[einach].

Wesselj, les plus anciens mouuments du christianisme ecrits sur
papyrns. Tome IV, faae. 2.

Reo.: ZöOy 1907, ym/IX, p. 706—711 Oroag.

— Corpus papvrorum Hermopolitanorum. I. Teil : Studien zur Palaeo*
graphie un^ Papyruskunde, v. B. 1905, p. 311 (Studien).
Ree: BphW 1907, N. 28, p. 809—872 v. Viereck.

Wflbelm, A., zu den Inschriften von Priene. WSt 1907, N. 1, p. 1—^WL

Willrich, H., Dositheos Drimylos' Sohn. Kl 1907, N. 2, p. 29;i—294.

Wilson , H. L. , eine neue Luohrift aua Terracina. MAI 1906, N. 4|

p. 394—;{97 m. n Abb.

Winstedt, E. 0., notes from Sinaitic papyri. CPhl907, N. 2, p. 201—208,

Witkowski, St., epistulae privatae Graecae q.uae in papyris aetatia Lag^
darum aervantur.
Reo.: LZ 1907, N. 80, p. 956—957 v. C.

Wolf, J., aus Inschriften und Papyren der Ptolemaierzeit. Feldkiroh
1907. Progr. 88 p.

Utsehrlfl, numismatische, hrsg. von der numismat. GeseUsohalt in Wien
durch deren Redaktionskomitee. '^9. u. 40. Bd. Register sn 1—:38.

Gr. b\ Wien 1907, Manz. IV, 224 p. 12 M.
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21b Verzeichois der AbkQrzungen.

Verzeichais der Abkürzungen.
AA — Arehftologisclier

Anzeiffcr.

Abb = Abbildungen.
Abh BS Abhandlungen.
Acad = Academy.
A« I AcjHl/'mie des Ib-

8cripti*>i)8.

AE = Archae(»logiai Er-
f«'sifn.

AfR At«Mie 0 Koma.
A(jr ^ An'hivio Giuridico

-Filippo .Serafini" da
E. Serafioi.

AGPh Archiv f. Ge-
schiclite d. Philosophie.

A.J =A rchaoologieal Jour-
niil (Roval Archaeol.
Instit. of Qreat-Britain
a. Irelaiul).

AJA =^ Aiiu'riran Journal
• of arcbaeology.

AJPh ^ Amoricanjonnial
of plliloln^rv.

Aiy Aui *i. K. Istituto

ALL^ Art'liiv f. Ifit. T.exi-

cographie u.Giammatik,
Ann = Annalen, Annaies

etc.

Anz Anzeiger, Anzei*
gen etc.

Ky— Archiv fBrPap^ua-
- forschnng u. verwandte
(iobiet«'.

AKANS Atti delitt K.

^
Accademia dei Lincei,
Notizio d»'frli Seavi.

AH = Archiv für R«»li-

gionswisBenschaft.
Aroh» Archiv, Archivio

etc.

AKchA ~ Anzeiger f.

. »Schweiz. Altertums-
kunde

ASt Archiv f. Stenogra*
phic.

AStSO— Archivio Storico
per la Siciiia Orientale.

Ath = Athenaeum.
B Hihliotlieca philolo»

gica cla8«iica.

BAGT= Bulletin arch^o-
logique du Comit^ des
travauz hizt. de acienti£

BAD = Bulletino di ar-

clieologia e ttoria Dal-
niHta.

BavrGy = Blfttter f. bayr.
(jrvniu a s i a 1 s ( hu 1wesen

.

BBF - Hulletin biblio-

graphiaue de pcdago-
ginue an Mns^e Beige

BCAC«Bollettino della
Conimissione Archeolo-
Äica Ci»uiunale di Borna.
TA BnUetin de la

conimissiou Imperiale
arclieolnjriquf. ( Izvcsti-

ja iuuierat«>r8koy ar-

chcol. Kommunii.)
BCH Bulletin decorres-

poiidauce heU^qae.
Bd^Band.
Beitr Beiträge.
Ber = Berichte.

BJDß = Bullcttiuo deir
Tstit. di DirittoRomano.

BKIS ^Bdtri[gez.Kunde
der iiidorrermanisehen

Sprachen.
Bl— Blatt, Bl&tter etc.

BMB = Bulletin des mu-
s^es royauv iles arts

decorat its et industriel»

k Bmxelles.
Boficl Hollettinodifilo-

lo<j;ia clasaica

B.»U Bcdlettino.

BphW= Berliner jdiilolo-

pische \Vochens< hrift.

BSG — Berichte über die
Verhandlungen der Kgl.
Säclis. Gesellschaft d.

W i sseti schaften,Philol.>
hist Rlasse.

BSl = Biblioteca delle
scuole italiane.

BHNA = Bulletin de la

Societe nationale des
antiquaires de Franoe

Bull --Bulletin.
Buer Bulletin critique.

Bu.J — Bursiau - Müllers
Jahresbericht.

ByZ Hy ^antinischeZefi-
schritt.

C= Centralblatt.
Cat = Cat.alo|j.

CeN=»Claa8icieNeolatini.

CMF= CesköHttMomri-
lologick^.

Comni — Commi^^ion.
CPh ^ Classical Phüo-

logy.

CR = Classical Review.

CRAI =^ Compte!» Rendus

de TAcademie des la-

scriptions et Bella*

Lettre«.

Cti - (La) Cultuni.

Diss. — Dissertation.
' DL-^DevtseheLitentiff'

Zeitung.

,
LlMiK =^ Ejn^eteme« Flu-

1 lologiai Kdslöoj.
1 Et Etudes.
Fase Fascicnle etc.

FFL = Fran Filolod»^
Föreningen i LqimL

FO c= Filologioesk^jc
Ob<)zreiujp.

Ges — Ge3eJJ»chaft.
Gesch= Geechiehte.
GGA - Göttingische g^

lehrte Anzeigen.
Gi = Giornale.

,
GöNachr—Nachri«htT.i

I
Kgl. Geaelbch. d. Wi*-

Benschaft, z. Göttingeo.

I
Oy =^ Gymnasium.

! H» Hermes.
Ha ^ Hennathaia.
'Af» = ^A^tuorfn.

HG— Das HumauistiKl:^
Gymnasium.

H.T = Historisches Jährt-.

HiSt Harvard gtudifj

in classical ubilologv.

1 flV = Histor. VierÄ
jahrsschrift.

I UZ =^ Histor. ZeitKbrirL

llbd» Ibidem.
IF^ ludogennaviMhe

Forsflnin^ron.

J — Journal.
. JAN — Journal iotem*

1
tional d'archMegiein*
mismatique.

! JDAI -= Jahrbuch är;

I Deutschen ArchioLIs'
f stituta.
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VeneiehniB der AbkünongeD. 219

JHF — .liihrbuch des
Kr*M«'n Dt'utschon Höch-
st it't^i Frankfurt a. M.

JHSt^^JomiialofHelleiiic
studics.

J.j A ^ Jzvc^tijM impera-
tor^küi ftrcheoluffieeskoj

Koinmissii.
JÖAI = Jahreshefte des

Osterr. Aich&ol. ineCi-

tuts.

JPh^ Jouru.ofphilology.

J8« Jofumal des savanto.

KGV Korrespondenz-
HI irt des Gesamtver-
eiii6 d Deatscheu Ge-
M^ichto- a. Alteiiinns-
vereine.

Kl -= Klio.

K.WZ Korrespoudenz-
liliittderWefltdeBtmiheu
Zeitschrift f. Gksdiidite
mul Knnst.

L^Z = Literarisches Zeu-
tralbUtt.

HAH = Mehmces d'ar-

ch^olo^ie er u'histoire.

BlAI = Mitteilungen des
Knie Deatschen Ar-
chacoloü^ischeu Insti-

tnts. Atlion. Abteilang.
MAZB = Beilage zur
Münchner AUgememen
Zeitunf?

MB Miis.'e Bcl^'c.

MF = Festschrift z\m\

25jähriji^. Stiftun^rafest

(b's nistDrisi-h-iihilolofr.

Voreins der Universität

München. München
1905.

MHL Mitteilungen aus
<lor histor. Literatur.

iilh Öcli = Monatsschrift

fSa höh. Sehiilwesen.

Mn Mnemosyne.
Mon =^ Monatsschrift.

MKl ^ Mitteilungen des
Kais. Deutschen Ar-
ehaeologischen Insti-

tuts. Rom. Abteilung.

MSA — Memoires de la

Soci^te Nationale des
Antiquaires de France.

J^fST. — Memoires de la

Socict^ de iiuguistique.

Mu - Musouiii
MZD = Mitteiign. d. Zeii-

tralkommittfdon z. Er-
forßchg. u, Krhaltg. d.

Kunst u. bist Denkm.
N = Neu, new etc.

NA^-^Nnova Antologia.

Naehr Naehriehten.

NBAC NuovoBuHetino
diArcheologia cristiana. I

NCli = Numismatic
Chronicle.

NP= Nene Folge.
NH,J =NeueHeide1berger

Jahrbucher.

NJklA—Neue Jahrbücher
für das klassische Alter-

tum etc.

NpliR ~ Nene philolo-

gische Kuudschau.

NliH Nuuvelle revue
kisturiiiue de droit frau-

Vais et etranger.

NTP -Nord.Tid8krift f.

Filol.

Nu =^ Numismatik.

p. =s Pagina.

PA Pftdagogisches

i
Arciiiv,

I Ph Philologus.

PhJ -» Philosophisches
Jahrbuch d. Görces-Ge-
sellscliaft.

: PhVV Philüs. Wochen-
' Schrift
PI Planches.
PCPhS= Proceedings of

the Cambridge Phiiolo-

gical Society.
PrAPhA Proceedings

of the American Philo-
' logical Association.

Proc Proceedings.

Q Quartalschrin.

K — Kevue.

j
RA — Revue archöolog.

I

RACl= Kassegna di anti-

chita classica.

£AG£ ^ Kivista birae-

strale di antichitä Gre-
ehe 6 Romane.

Rcr — Revue critique.

R£A = Revue des eludes

anciennes.

Ree = Receusion.
RE(t - Uevue de» Stüdes

greci^uea.

REns =^ Revue intern, de
renseignement.

Rep = Uevue t^pigraphi-

que.

RDl Revue de Droit
International et de Le-
gislation Coniparre.

RF» iüvista di tilulo^ia

e d'istmsioDe elassica.

RH» Bevne historiqne.

EHR Kevue de l'his-

toire <i» s rcligions.

RhMPii - KlH'iuisches

Museum f. Philologie.

RIP-»= Revue de Pinstruc-

tion publique en Bei-
gique.

Hiv — Rivista.

RiSG = Rivista ital. per
le Seiense Ginrid.

RL ^ Revue de lingu-
istifjue.

RMM = Kev. de Metu-
phys. et de Morale.

RN = Revue nnmisiha-
tiipie.

UNB-^ Kevue Beige de
numismati«|ue.

RPh ^ Revue de philo-

logie.

RPhs — Revue philoso-
jihique.

RQAK Römische Quar-
talsschrift f&r Christi.

Altertumskunde u. fÖr
Kirchengeschichte.

RRA -= Rendicouti d. R.
Aceademia det Lincei
Cl. morale etc.

KStA Kivista di -toria

antica e scienze aflini.

R8tl = Kivista Storica

Italiana.

S = Sitzungsberichte.

SBAG " Sitzung der Ber-

liner Archaeoiogischeu
Gesellschaft.

SMA Sitzungsberichte
der philüs. ,

philol. u.

bist. Klasse der Kgl.
bayr. Akademie der
Wisseusch.

SPrA Sitzungsberichte
d. K. l'reuß. Akademie
der Wisseudchafteu.
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220 Verzeichnis der Abkürzun^Du

STA««Stoeee ettfavanx
de l'Aeadömie des sei-

enees morales et polit.

SteD= Studiu e documeu-
ti di storia e diritto.

SteM - Studi e materiali
tli aroheologia e nnmis-
matica.

StIF= Studi itaUani di
filologia clas8i< a.

StPP = Studien zur Pa-
laeographie und Pa-
pvruäkunde.

Sn A Sitzungsberichte
der Wiener Akademie
der Wissenschaften.

Th -^ Theologie, theolo-
Irisch etc.

ThLbl = Tbeolugischee
litexatniblatt

ThLZ» Theologische Li-
tcraturzeitung.

TrAPiiA = Trausactions
of the American Philo-
logical Association.

I

v= vide.

]

Ver = Verein.
Verh Verhandlungen.
Vi \'rem = V^izanti^Ly
Vremenuik.

Vol —= Volumen.
VVDPh—Verhandlungen
der Versammlung deut-
scher Philologen und
Schulmftnner.
W = Wochenschrift.
Wi88 ^ wissenschaftlich.
WklPh -= Wochenschrift
£ klass. Philologie.

^VNZ «=» Numismatiache
Zeitschrift (Wien).

WSt = Wiener Studien.
WüKor=Korre8pondenz-

blutt f. d. Greleniten- u.

Kealsch. Württemb.
WZGK = Westdeutsche

Zeitschrift f. Geschichte
nnd Kunst.

Z^Zeitschzift

ZDW = Zeitschrift fm
Deutsche Wortforschg.

ZG = Zeitschrift für das
G Mnnasialwescn

ZM>»'P= >^uraal Minister-
sota Narodnago Pros-
vieSts^nia (Journal des
Ministeriums derVoiks-
aufkläruug) X. S.

ZN = Zeitschrift für Nu-
mismatik.

ZuWc= Zeitschriftf&rneu-
testament. Wissen s^^h

ZöGy = Zeitschrift f i
Österreich. Gymnasien.

ZSR= Zeitschrift der 8a-
vipiy^^tiftung f. Rechta-
gescliichte. Homanischc
Abteilung.

ZyR Zeitschrift ftt
vergleichende Bivrhti-

wissenschaft.
ZvSpr == Zeitfickrift f. ver-

gleichende Sprachfeneh
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Index. 221

Index.

Abbott, £. A. SilanuB the Chxistian
2S

— Johannine grammar 19
— F. F., accent in Latin 174
— iainbic shortening in Liudsay's

„Captivi« 65
— Mhs cont. PernoB a. Petras
Diaconu.s 62

~ lauguage in Petrouiua 62. lt>S

Abicht , fEaadBehriftenirage bei
Arrian 45. 136

Acher-Leblond, Balneaire de Beau-
vais 78

Adam, G.. Plate, ApoL 146
— T.. Cäsar VA
— K., Kirchenbegriff T6ltiilliansl()8
— L.» ünsicherheit literar. Eigen-
tums 71. 80. 193

— R.. Echtheit piaton. Briefe 146

Aescbjlus, tragoediae (Weil) l'^'^

— cantica (Sohroeder) 4
— drame« ( Martinen) 1*^2

— Aganif-miion (Lodge) 132
(Piaton) 43

— Choephoren (Blaas) 132
— Eumoniden (Bhiss) 101
— Prometheua (Donner-WolfJ 4

(Harry) 1:^2

(Mancini) 43. i:-52

(Weil) 4.{

Aetna (Vesserau) Ihii

A^ahd, att. Übungsbuch 128
Amalow, DenkmUer des Ghersones

202
Albert, Poesie 110
— -Petit, Girand 89
Albini, Pereio 163
Albnm Terentianum (Wageningpn)

65. lüö
AloipIiTOii (Fischer) 4
Allard, une grande fortune rom. 74

Allen, G. H., Koman cohort casteila
183

— W. C, Gospel 5:^

Allotte de la Fu^'e, numismatique 92

Alma, parergon Ovid. 61
AltertümerunsererheidnischenVor-

zeit 79
Altmann, G., de Posidonio Timaei

Platons comment. 146
ital. Rundbauten 117

— Grabaltüre 202
Aly, F., ünterschätzung des Eaioi-
uibchen 1. '.',[).

— W., Ae;sc hvlu8 132
Amatucci, Hellas 112
— quaest. Plaut.

^
163

Amelung, Judaicum Orestis 29
Ammon, Cicero ^»6

— lat. Grammatik-Anthologie 3. 128
— krit Miszellen 66
Anastasif Livius
Anastasijewiö, Alphabete
Anderson-Spiers, Architektur
Andocides ^Blaaa)

Andrä, Geschichte
Andresen, Tacitus
Angus, Augustine 13

Aunibaldi, Agricola e Germauia 108
Annuaire dee antiquairee et de Tan*

tiquite >^5

Annual of the British Öchooi at
Athens 1

Anthologia Graeca Epigramm.
Palat.cumPlanudea (ätadtmüller)

5. 133
— latina (Bflcheler-Biese) 13. 55. 153.

Anthologie des po&tea latins (Col-
lignon) 164

Ajitiphon (Nicole) 134

Antoneecu f Cetatea Sazmizegetusa
189

Antoninus (Kiefer)

Antonio, Gregoriano
Apelt, Piaton
— die Dialoge Hippias
Aphaia-Insehrift
Apophoretou
AnootoXoMty 'Onlt'TOffQOfiOf

Appel. Leonee Medigos

67

5. 133
74
17

153

44
81
51
146
33
125
212
79

BibUoUiM» phUolosiM elMaie«. CXXXVL 1907. IV. 16
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222 Index.

Appianus (Hendelflohn^Viereck) 134
Apuleius. opera (Helm) 153
— Amor u. Psyche (Norden) 105

I«tfoa/}ayr«voc, jimtlfinihf xul jioxltf

nttfn 83. 198

Arata, linguaggio poet. in Vergilio
109

Arbois de Jubainville, Dniides et
dieux celtioues 28

Arhs. de Aioibiade I qui fertur

Platouiti 10. 146

Archaeolo^cal Iiustit. of America 85
Archeo^ato Triestino 25. 202
Aredt, Tnivra ()*/ 19

Arendt, SyrakuB 183
Arfelli. Aeioh. Pen. 132
— Hesiodus 140

Ariatophanes, Lustopieie: V'ogei-

stMt (Minokwit«) 5— seines chomies (Bodin-Mazon) 134
— EccleHiazuHae (van Leeuwen) 134
— frogs (Tucker) 134
~ Lysistrata (van Iieenwen) 184— P'i\ van Leeinven) l'U
— Plutus (vuu Leouweu) l'M
— Thesinophoriazusae (vaii Iam u-

wen) IM
Aristotplps, Aviswahl (WeissenfelB)
— de auim&libus histona (Ditt-

meyer) 101. 135
— de sensu and do memoria (Ross) 135
— Theorv of Conduct (Marshall) 135

Armand, le Hlione k Tarascon 78
Arndt» Schrifttafeln zur Palaeo-

graphie 120
Arnim, Epikur 138
Arnold, Roman aystem oi provin-
dal administration 81. ll5. 195

Arnoldt, zu giieoh. Diolitera und
Prosaikern 4

Arrian (Roos) 45
ArvanitopuUos, Phylen>Heioen am
Parthenon friea 202

Asconius Pcdianus (Clark) 13. 153

Ashby, excavatiouä in liome t-Cy

Asmus, Hypatia 21

Assmann, n(Qini(Qa 67
Atlas Herder histoire de Fart 86
Atti del Congresso intemazionale

di scienze storiche III. 181
Autfmdung der Aiakeastatue 29
— der Königin Tii 86— d.Todeflstätfeed.Eait«»I>eoii»29
Augustinus (Hertling) 13
— (I^usey) 13
— (Zurhellen-Pflciderer) 55
Aua römischem und bflrgerliehem
Rfcht 196

Auafeld, Alexanderroman 72. 178

I

(

Auafeld, Neapolia u. Bracheion 78
Ausgrabungen in Palistina 20S
— zu Timgad 85
Ausoma 117. «02
Äusserer, de clauBulis Minncianis et

Ciceronianis 14. Ib6
Auswahl aus griech. Philosophen
(Weissenfeis) 109

B., F., conjectanea 12»»

Babelon, monnaies 12u
Babut, la plus aucienue decretalo 19:^

Bacchylides (Jebb) 1:36

— Tiiccone) 45. 136
Bacha, genie de Tacite 64. 167

Bachmann» Hüisb. t Geschichte 22
Baedeker, Griechenland 188
— Italy 78
Bailey, reUgion of Rome 2^
Baüly, dictionnairogreo-tranyids 100
Baker, de comicis Graecis 137

Baldamua, SchulWandkarten 181

Ballentine, cult of the nympha 19&

Ballheimer, Vasen «Ort

Ballu, fouilles d"Alg$rie 86. m
Balsanio, Lucrezio 161
— Quintiliau 165
Baracconi, V'enere 203
Baranek . su Steilen der Schul-

lektttre 45. 64
Barbagallo, fine della Grecia 182

Bardt, Cicero an Comificius 156

Bari Tie, Latin aux Etats-Unis 3^

Barone, Ethymologica 67
— Senofonte e gli Stoid 152
Barthel, Cannstatt 114

Bartholomae, altiran. Wörterbuch
171

Bassani, Commodo e Marcin 184
Bassi, Catalogus cod. gneo. Bibl.

Ambros. 4^

— papiro Ercolanese 92

Bamberg, Ideale 1

Bang, Cassius Bio 5. 46
— (xermanen 1"*4

Baie.s, Greek allegorical mter-
protation 19

Baudouin, necropole gailo-romaine
8H. 1?^

— la nouvelle Seille de l'epoque
gallo-rom. 114

Baudrillart, Saint Paulin \r<

Bauer, A^ Hippolytos ihn— E., nordwestlicne Landaehaftea
^

Griechenlands . 77. l^^

Baumann, Art^umontation bei den
voraokratiacheu Philosophen 72

Baumgarten • Poland • Wagner,
hellenische Kultur 192

Baur, Chr^ Jean Chrysoatome 143

I
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Baur, anti^uities of Spain 203
Baawens, Latijn 41
Vechtel, Magen 67— ion. Inachriften, vido Sammlung

griech. Dialektiuschriiten.
Beck, J. W... Horas 159— rOm. Herxaehaft vl deutsche

Eisenindustrie
Becker, Sophokles Oedipus 53
Becquet, bronse Emaille 86
Bedriara, de Mmume dactyl. Lat.

quaest. 155. 172— auH der Werkstatt der daktyl.
Dichter 67

Be«'r, Handschriften 131

— Avfnöoxa Bv^nvr. uoXvßJoßovXla.
212

Behn. fi< oronische Cista 86
Behrens, Briefe kiütisohen Inhalts 28
Bell, OUicia a. Lycaonoa 77
BcUissima, CoDsiüaria scurra 81
Below, röm. Recht i. Deutschland 1%
B eiser, Paulus an Timotheus und

Titos 58
Beltrami, Bahrius 186— not<>rf>na Oraz. 107
Benndorf. Erzstatue e. Athleten 86
Bennett, Medioal Latin 20
Berard, Aleaia 78
Berotta, Comtat Venaissin 53
Borger, lebende hebruique 83— inscriptions 92
Bergh van Eysinf:;a, Epictotus 150
Bericht des Vereius Carnuiiturn 203— über die Fortschritte der röminch-

germauischen Forschung 29
Bernard, droit romain 196
Berndt, de Charete, ühaeride,
Alezione ISS

Bernhardt, de alliterationis apud
Homerum usu 140

Bernoulli, Bildwerke, vide Gipsab-
gflsse

Bertheau, PlatO 108. 146
Bertoldi, Minuzio Feiice 162
Bertling, Geschichte der Philosophie

Bertram, Timoiile^ende 71, 198
Be«4eler, Edictum de eo quod certo

loco 196
Besnier, catacombes de Korne 86
Bethe, griech. Tragödio u. Musik 19— Dorische Knabeulieb© 198
—• Ithaka u. Leukas 77— Liebe u. Poesie 71

Biblioorraphie der theologischen
Literatur 1906 (Brückner) 131

Sick, Horwücritik 159

Bieber, Dresdner Schauspielerrelief
116. 208

Bienna, Ennius 57
— uitspraak van het Latijn 69
Biernath, die Guitarre 109
Biese, griechisofae Ljiiker 108. 144
Bignone, Appendix Vergilicna 169
— Liucretiana 61

Binder, Dio Chrysostomos u. Posei-
donios 46

Birke, ^ij et or 147

Birt, Doppeliormen im Lateinischen
69

— Buchrollo 116. 203— schreibende Gottheiten 198
BisHin^. aus meiner äammlung 203
Bissiugor, Münzen »i. 92. 212
Blano, dictionnaire de Philosophie

180

Bianchard, divinite 83
Blanchet, les enceintes romaines de

la Gaule 76. 7a 189. 114

Blank. Horaz 15

Blankenstein, xnra 67
Blass, D., Hamaek n. Lukas 58
— F., zu Korintherbriefen 53
— Philemon u. Aulularia 50
— Piaton 51— varia 48
Blajdes, analecta comica giaeca 137
Blecher, de extispido 198

Bleckmann, de niHcriptionibus 213
Bleek. cariniua sepulcralia 179
Blinkonberg-Kinoht eacploration de
Hhod<'s 86

Bloch, Pseudo-Luciani amor. 103
Bloomfield, Cerberus 198
Bloy, Fepopie byaantineetSchlum-
berger 72

Bludau, Juden und Judenverfol-
gungen 182

Bluhme, Laurentius 49
Blume, Hildesheimer Silberfund 86
Blunk, Plato 51
Boas, Anyte u. Simonides 44. 02
— de epiprammatis Simonideis 148

Bobeau, sepultures 86
Boethius (Brandt) 154
Bogel, Cicero 56, 156
Bögli, Cic. für A. Caccina 156

Bohnenblust, z. Topos ;rfj>i tf iKttt 133

Boissier. l'Afrique romaine 78
- la coiijuration de Catilina 184
— proinenades archeolog. : Horace et

Virgile 159
Boitel^olivet, littteturesanoiennes

110
Bolkesteiu, de colonatu Eomauo

78. 196

16*
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Boll, Sphaora 192

Bölte, rhapsod. V'ortragskunst 140
Bonducantt Decimus lunius Brutus
Albinus 112

Bonino, Isocratf» 49

Bonueau, »iege d'AIuze 154
Bonner C., Longus 49
— R. J., evidence in Athen!an

courts 194

Bouuet, anti4^uite8 de THerault 29
Bonwetscb, Hippolyt Ober den

Glauben 8
Boppe, le con8ul:tt <lo Moree 81

Boruud, rhist. des baux älongterme
k Rome 116

Bord\ . ruinös de Carthage 203
Boencke, quaest. Cleomodeae 5. 72
Bormann. Bronzeinschrift 92
Bornecque, Senöque le Bhöteur (>i

Borrel, les Outrons 117

Du Bose, goäpel according to St.

Paul 58
Boselli, mito degU Argonaut! 198
Boottcher, de hymno in Mereurium
Homerico 8

Boetticher, GtottesveiebrunK 199
Bouoh6-Leclercq, liistoire des La-

gides 26
Boulard, iuötructions du magistrat

26. 196
Bcnirguet, de rebus Delphicis 199

Bo)t'at2ide8y Crat^ et Aristophane
13Ö

Braknian, Apulejana 13
Brandenburg, prfthistorische Grot-

ten 86
Brandt-Loeber, lat. Übungsbuch 3
— F., TinfJwv igiot 21
— Sappho 148
Bräuhäuser, Präparation zu Caesar

55. 154
Braam, de monosyllabis ante

caesuras hexametri* latini coUo-
catis ' 67. 172

Braun« Ausgrabungen • 20B
— Epiktet 47
Breal, pourmieux connaitre Homere

8. 140
Breastedf anoient recorde of Egvpt

22. Iö2
Breiiiian. choric rcsponaion 67
Breuer, Kommodian 15. 57
Brichta, zur Enallage adiectivi 69
Brinck, de cliorff^ia 33
Brinkmann. Khetorica 148
Bromby, Alkibiades 74
Browne, Qreek composition 20
— Latin composition 2iJ

— handbook of Homeric study 140

Brueckner, Lebensregeln auf Hocb'
zeitseescheuken 20S— HouLzeitsgeBcheoke 208
— vide Bibliographie
Brugmann, Bavavaoe /tunvtrm
ßavop 173— refert 69

— Eins 66— Delbrücln Grammatik der isdoc.
Sprachen 171

Brugnola, facezie doeron. 56>

Brule, rOrient hellene 112
Brunotiere-Labriole, Saint Vincent

de Lerins 18
Brunn, kleine Schriften 203—BruQkmann,DenkmAlerd. Skulp-

tur 'M^
Bruno, guerra Sannitica 23. l!^
Bruns, Vorträge und Aufsitze 126
Brun.smid, Mthi/en 92
Brutails, frise de Casseuü 117
Bryant, Bovhood and Yout2i 45

101 ia%
Bucciarelli. Metolli 110
Bücher Uber Sprach- und Literatur-
wissenschaft 101

Buck, Greek dialects 67
— grämmar ol Oscan and Umbrian

171— Elementarbnch der odoseh^nm«
brisclu n Dialecte 171

Bucherer, Choliamben 172
Bucolici Graeci CVViiaiuowitz-

Moollendorff) 186
Bugiani, storia di Ezio 1S4
Bufie, Orchonienos IsT. l.v?. 203
Bulletin de la coumiission archeo-

logique de Narbouno 86
Bnnger, SchOlerkommentar z. Ana-

basis 13. 15:^

Buonamici, recitatio solemnis 81

Burckhardt- Biedermann, Kast«ll
von S. Wolf^ang 75

Buren, inscription 213— bronze Statuette 204
Burkhardt, die Archaismen des

Euripides 47

Burkitt, Urchristentum i. Orient 116
— Gospel historj 18
Burnani, Prudentius 68
Bunif't. Plato M
Burr(.>\\.s, discoveries in Crete 204
Bursy, Henkelinschriften 85
Busc h -Fries, lateinisches Übungs-
buch KM

Busse, der Schauplatz der Kämpfe
von Troja. 188

Caccialanza, analecta Veigil. et

Horat. 159
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Caeeilii Oalactini fragmenta. (Ofen-
loch) 1:^6

Caesar, beUum Africaniuii (Schnei-

der) 154— bellum civile (Arnos) 154
—- — (Kraner-Uofmann) 154 '

(Mensel) 154— belhiiii i^allicum (Fügner) 154
!— — (Got'l/.tT; 154 •

(Rheinhard-Herzoe) 106

Oa££iot, subjonctif de subordinfttion
70

Oftgnat, bibliothftquM niunicipales
27. A'l 101 i— regleznent du College des subi* i

cmes delal4gioii III* Angusta 119 I

pablications ^pigra-
phiqucs 92. 120— aDuee epigraphi^ue 92

Calderini, ara greca dedioatoria
86. 204

Callari, })alazzi 204
•Callimachua tWiiamowitz-Moellcn-

dorff) 136
Oalvarv. (Geburtstagsfeier des Mo-

iiarchf'ii 22
Calza. Ostia 189

Campbell, parallpomena Sophoclea
11. 149

Canivez-DelacoUette. Caesar 55
Cantarclli, Prefetti di Egitto 75. 184
CaDtor, G^esohichte der Mathematik

2d. 192

Capek. AUdfrou 4
•Cape 1 le, Sohriftvon derWelt 133. 180
Cappst Attio conirdv 92— more anoieDt Dionysia (Thucy-

didea) U
CaicopinoJnscriptionsiiTentattoldO
Cartlinali, Greta 77— rr'f»;no di Pergamo 184

Carjioy, Luiiii dTCspagne 20. 174
Carotti, storia dell'arte 117. 204
Carrol, Aristotle 45
Cartailhac-Breuil . campagne aux
cavemes de Niaux 204

Cartattit, Corpus Tibnllianum 18.

65. 169.

Carter, rcligion of Numa 199
CartoD, sanctuaire . 86
Casturlioni, Ovidio 16. 61. 163
Castiflo y QuartiellerSf Augenheil-

kunde* 80. 193

Catalogo della pregevole raocolta
di o^getti d'arte antica di pro-
prieta del ^rof. Del Prato 204

Catalogue general des antiquites

6ffyi»iennes du MusSe du Catre
86. 87. 118. 204. 218

Catalogue des antiquit^ de la col-

lect ion de feu M. E. Lecomte 29
— des oin'r!iti;es do rictTO^ 106
— of Greek coins (Head) 213

(Macdonald) ^ 218
— des dissertations et ecrits aca-

demiqiies 4^
— de moiuiaicü uiitiuucs 120
— d*CBUvres d*art (Kioole) 82. 204
— of the Sparta • Museum (Tod-
Wace) 204

— de vases (Nicole) 29. 87. 204
(Pottier) 29. 204

(Catalogue cod. astrol. Graec. (Kroll)

4. 131
— codicum Graec. Bibl. Ambros.

(Martini-Bas.si) 181
Catulli, Tilmlli. Properti carmina
(Haupt-\'ahlen) 155

Ouobem^, foullles arch^ol. 87
Cauer, Palaestra vitae 22. 126
Oavalliera, schisme d'Antioche 5

Geci, grammatica Lat. 128

CelBUB (Scbeller-Frieboes) 14. 155

Cenatiempo. Tscliia neU'ödiasea 141

Cerrina, TibuUus 108

Cevolani, sul geuetivo partitivo

lat. 174
— sul periodo ipototico lat. 174
— Schema ipotetico dal grammatici
non considerato 66

—
<i m d. „Sintassi lat" del

Cocchia 128

Chabert, G.. epigraphie 213
— S., vue des Alpes 161

Chambalu, Präparation zu Uoraz 1 59
Chamonard - Deonna - Bulard-Jarde-

Bizard, fouilles de Delos 29
Cbanel, fouilles 87
Changarnier, dieu aox oolombes S4
rhantillon, Socrate 104

Chapot, Selcucie de Pierie 204
— province rom. proeonsul. d*Asie

184

Chatellier, epO(|ucs prehist. et gaul.

dans le fiuist« re 87
Chicco, Eurinide 1:^9

Christ, .sprachl. Verwandtschaft der
Gräko-ltaler 171— ^iech. Literatur 178

ChnstenseUt que-que bei rOm. Hexa-
metrikerii 70

Chudzliiski, Tod- und Totenkultus
84. 199.

Chvosto V. Geschichte d. Verkehrs 193

riccotti. filosofia della guerra 22. 180,

Cicero, Werke: Rede f. Publiua
Sestius (Köchly) 106

— orationes (Clark) 156
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Cicero. Auswahl &ua den Beden.
L t!h. dsn ObexMelil des Cn.
Pompeius fStegmann) 14. 56

— in Aiitonium (Fava) 156
— f. Milo (Richter-Eberhard) 156
— pro Murena (Noel) 106

f. Sex. Ko^cius (Eichter-Fleck-
oisen-Amnaon) 14

— gegen Yerres (Drenckhahn) 156— pour la loi Hanilia (Lesage) 106
— (F>\]vre»morale0etpihilosopjuque8
(Jacuuiuet) 106

(Vereini) 166
— Auswahl Philosoph. Sdnttton.

(Weissenfeis)
— Werke: Brutus (Binder) löd
— Cftto muor (Meiflsnw) 56
— — (Paret-I-.ogoue7/i 106
— Panidoxe der Stoiker an Marcus
Brutus (Kühner) 106

— — (Martha) 56
~ Tuscul. disput. (Schiohe) 156

(SedUCek) 106— Epistulae (Dettweiler)
— - (Mezger) 14. 56. 155

CiUiö, lulius Valerius 160
Cinaumi, Livio 107
ClsTlin, Boeotisn dialeot inscriptions

dd. 173
Clapp, Hiatus 173
Clea8b3% Seneca 166
Clemen, C, Entstehung des Neuen
Testaments 150

— P., Kunstdenkmäler der Bhein-
proviuz 204

Clemens Alexandrinas (Stählin) 46.

i:^fi

(.nerc, bataillo d'Aia 184
Clerici, regola catoniana 81

Clermont^&anneau, insoriptions 92.

Codices graeci et iatini(de Vries) 107.

166
Colasanti, Fregellae 24
Colin, culte d'Apollon li>9

Coilard, Ch., authenticit« des XII
tables 81

— G., mosaYque 118
Collection du feu Prol. Prospero

Sarti 83
Collection Stroasi. M^dailles 87
CoUitz - Bochtnl vide Ssmmlung

grif<'h Dial.-Insflir.

Colsou, huttes gauioises 87
ColumelU (Lundström) 157
Commelin. mvthologia H4
Commentaritwr lAristotelem (Kalb-

fleisch) 135

Commentr ^logae leneDsesSS

Comparetti, iscrizione 21$
— -Vitelli vide Papyri.
Comptes rendus du Congrft» ir:tr-r-

national d'archeologie 2o4
— rendus et Memoires du comite
archeologique de Scnüs 87

CongrÄs archeologique de FVance 87

Consoruch, EIrkenntnis der Prinzi-
pien bei Aristoteles ISS

Conway, Melandra Castle 189
Conzc, Arbeiten in PeirgaiDOn 30— pro Pergamo 87
Cook, whoWM the wifeof Zeoaf 84— Bocaccio, Fiametta 68
Cornford, Thueydides 13
Comil, posseasibn dans le droit ro-
niun 8t

Corolla numismatica 33. 120. 214
Corpus inscriptionum etmacarum
(Danielsson-Herbi^ 213

— inRcriptionum Utmamm 93. 196

15»
145
|.>

186
75
75
1S9
107

lU

Corradi, qtotraö^f
Corssen, zu Horas
— Philoktet
Cosenza. official positions
Costa, E.. diritto rom.
— G., Floro e Adriano
— ^ns Atemia Fontinia
— identificaxione di AJeria
— Oropiiis

Ck>8tauzi, stona Tessalica
Cotttno, flesnono dei nomi Onci in

Virgilio 18. 16^
Coulanges, antike Staat 19>3

Coulon, vases 204
Cousin, G., geographie aocivme 187
— Kyros 1^*2

Crain, Plato lu. Uö
Cramer, Verfassuugsgeschichte 26.

196
Crcscenzo, fonti dell'Encide 181

Creusen, langue grecque et Philo-
sophie 68

Croiset, Aristophane 135
Crönert, Cercidae fragm. 45
— DidTmospapiprus 21a— leotiones Epicuxeas 47
— Handschriften ant.A»tel9f^. 213
— hrsioci. Kataloff 140
— Kolotos und Menedemoe 17S— Memoria graeoa HeradaneBsis

21)
— Teles8telle !.3<J

Crouzot-Berthot, methode lat. et

exercicea illustr^ de Teisioii 128
Cruikshank, Christian Rome '2:^

Crusius, Alexander u. d. ^Schooe
der Berge" ls2— oiiyMftmf 68
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Cube, Bcenae frons 30

Cultrera, arte 204

Cumont, religions Orient. 84. 116. 199
— 8t\2dia Pontica 87. 118. 189.

Cimy, apriüs 70
— nombre duel en gXiBO 68

CurciOt Orazio 58— M^oli pseadoacroniaai 56

CurüSf coins 213

Ourtius RufUS (Siebelii^ 157

— (\'ogel-Wemhold) 1Ö7

Cnrtius-v. Härtel, grieoh. Schnl
jjjrammatik 100. 128

Cvijic, Macödoine 113

Cybulla, Rufinua Antioch* 165

Cybichowski, Völkerrecht 194

Dabritz, Strabo 150

D., P. H.. Verg. Ecl. 18

Dacier, Jeau Cnr^sostome 49

Balms, Cnrae HirtUnae 154

Dalmasso, Cellgdia 184
— Palladiana 175
— praetorium 70— Suetoniiw 166
- Vegezio 66

Damst^. Minuciaoa 16

— Statii AchüL 17

Dantu, Anstophane 101
— l education d'apr^ Platon laS

Darenibrrp; - Pottier - Sellidr, vid©
Dictioiinaire

Davill^ Pagus Scarponeimis 190
I>awkiii|i, pronunciation of9ind (T68

— camival a. cult of Dionysos 199

Debrunner, ip-Präsentien 20. 68
Decharme, EaripidM 189
D^chelette, peinture oorporelle et

tatonage 87

Dedekind» zur Purpurkunde 80
Deecke, de Hectons et Aiaeie certa*

mine aingtderi 48. 141

Degel, Tacitus 108
Degering, Vitruv 170
Deissmann, Septuaginta-Papyri 150
Delattre, ruines de Carthage 205
— - H^Ton de Villefoeee 218
Delbrück, Bauten 118. 205
DemetritwPhaler^Badermacher) 137
Peru Ost henes (Batcher) 102
— (Goodwin) 137— (Weil) 46

Denk, fraumentum-fraKmentum 70
Denkmäler der Malern des Alter-

tums (Herrmaiin) 80

— ägyptirtcher Skulptur (Bisaing) 30
Dennison, head 205— syllabification in latin inscrip-

tioiis 213

1

26
107

Deonna, oenoehoi de style giome-
trique 87

— potiers 87
— Statue 87. 205.

— tete en terro cuite 87

Desliairs, histoire du costume 82
Desserteaux, le cas de la femmo
d*Azretium 106

Dessau, Minucius Felix u. Caecilius

Natalis ,
162

— inscriptiones Latinae 218
Detleisen, Erdkarte Agrippas 187

Dettweiler, lat. Unterricnt
Deubner, £(fißXot X^iuittTMp

Dexel, Pradenttns xl vergU
Diohterfratfinentejgriech. (Schubart-

von Wnamowitz - Moellendorff-

Bücheler) 10. 46. 104. 148.

DicUns, dhoisenl-Gonffier type 205
Dictionary of tbe Latin and £ng-

lish lan^iages 129

Dictionnau-e des antiquites (Duieiu-

berg-Pottiei^Sellier) 192
— d'ardutoloffie et de Uturgie (Ca-

brol) :«)

Diehl, Gh., figures Byzantines 178
— Bavenue 190
— E., 8ignum 175

Diels, H., Corpus medicorum 193
— Fragmente der Vorsokratiker 180
— Handschriften antiker Ärzte 213

Dienel, Tacit. Rednerdialog 167

Dieterich, A., Mutter Erde 199
— K , Römer, Romäer, Romanen 190
Dietrich, Vitruvius 18. 66. 170

Diodoms ^ekker-Dindoxf-Fische^
46. 137

Diogenes Oenoandensis (William)
46. 138

Dionysius Halicam. (.Tacoby) 6. 138

Dioscurides (Wellmann) 138

Dissel, Opferzug der Ära Pacis
Augustae 87. 205

Dittenberger, Ethnika 24. 76
— Methana u. Hvjata 214
— Orientis Oxaeci mscriptiones 214

Dittmar, Vetos Testamentum in

Novo 151

Dittrich, Grenzen der .Sprachwissen-

schaft l'i^l

Döhring.Pontifex. Kaiend ae. Idus 70

Doniaszewski, dei incerti und dei

certi 84
— Festzvklen d. röm. Kalenders 199
— zur I^aisexgesohichte 75
— Wien 78
Dombart, Augustins CÄvitas Del 158

Donaldson, woman 27. 116

Donatus (Georg) 57. 158
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Dorfler, rom. Klegikor 158
Düring, de legum rii*ton. coinpo-

^<itione 146
Dörpfeld.Tiryus, Olympia, Pylo8205
Dörwald, zur Kunst des Über-
sftzens 41

Dottiii J , I : ca", „Briga" et „Briva" 70
— l'etude de rantiquite ccltique 19*2

dfQayov/jr](, io7ioy{faqucu xai (my^w
tfixa Ar,tin(nut 76

Dntheim, Itliakafra<j:o 77
Drerjjp, M\ t}iologie u. Beligious-

l^esckichte 199
Breflsel, Goldmedaillons 87
DrOck, griech. Übungsbuish 41. 129
Dninimann. Gpsch, KoniB 1Ö4
DuboUt fouilles Tama 205
Da Boiflf BtresB aocent in Latin

poetry 175

Ducati, ccrauiista attioo Bngo 205— Dioniöo 87— testa di ragaasso del Museo Civico
di Bolof^na 2ö')

Dufour, Prostitution bO
Duhn, Giobelkomposition 87
— Pompeji 190
Dula, Polvhius 104
Duperrex, I rajansbrücke 205
Dnpont, grec et matbömatiques 80
JHiprö» nomi greci in — J«-» 110
Duquesno. ruiitio judicatumsolvi 116
Düring, 8eueca 17. 166
Dnrm, korinth. Gapitell 87
puruy, historia antigua 78— histoirc generale 73
— hiätoiro den iionmins 75
Dusanek, Ovid 107
Dllssaud, niytholo2;ie 28
Dutt-ns, (u tliograpliie 19
Ebner, Plutarch 61
Edgar, cofCins, maks a. portraits 205
Edmonds.comparativephilology 171

Edon-Simore, grammaire latine 129

^g^^' T, Antigone- Problem 149
— Fraiioutragödie 178
— M. Nonius Marrinus 81

Eggersdorfer, Auguätmuä 153
EgidtUB Corbol. (Rose) 57
Ehrlich, vuvtt^ 68— Mytliolo.j-iV 84
Eidam, Giiotzheim 190— Gtinsenhausen 190
Einfeldt, Entwickelungslehre 194
Eitrfin. Aisch^'los 138— Kieobis u. Biton 28
— Menander and Terence 9. 144
~ fxreok papyri 93
Elderkin,8poec}i in (^reekEpic68t 178
Elliott, Ari^tophuneä 45

Ellis, appcndix Vergiiiana lü9. H>9.

Elmleiu, Cicero 1Ö6
Elmore, Hozaee 58
Elter, donarem pateras (Horat.

carm.) 58. 58. 15y

Einniinger, griech. Fürstenspiegel 50
— zu deu attischen Bednem 50
£ndt, Adnotationee super Lucanum

16. 55— Commentator Cruquianus 15. 159
— Opferspende dea Acliilleuis

(Homor) 8
Engel-Paris, forterosse iberique ^8.

190
— F. J., zum Homer. Kriegs- und
Schützlingsrecht 48, 141

Engeli, Pausamas 145
En^elmann, M., Hillsbach 1. d. lat.

l nterricht 41
— R., verlorene Handschrift 120
— Uerakles et Liuos 84
—Jahre.sberichtQberArohlologie 8S
— Inschrift 93
— ovoq, Inlur^rnov 20
— poid.s de tisiseraiids ÄS
Entdeckungen in Kreta
j:piktet (Capelle) 13j<

— iHodina) 138— (Thurot) l(ö
Epigrams from the Greek Antho-
logy (Mackail) l^^'

Epistles of Paul the Apostle (Kuight)

Epistulae privatae graecae (Wit-
kowski)

Eranos 125
Erdenberger, Spradien 2
Errera, broderies 205
Er\verlitni!2;en des Museum of üne

arts in Boston 30
— des British MuseuA 80
— d. Aahmolean Muaenm zu Ozfozd

30
Esperandieu, basreliefs 118. 20e5

Espouy, aTchitectare 80
^Ei^vixov na rt n tm t]^ tu r 99
Eucken, Lebeusauschauungen 180
Euripides, tragediee O^^aj) 6— (WolO vide Aeechylus 138— Hecuhe (Weil) 47
— Iphigenie en Tauride (Weil) 102— Medea (Donner-Wolf) 6

.(Murrav) 6
— Phoinissen (Muff) 13S

Eusebio, „Corpu« inscript. lat. 214
EuaebiuSt (Klostermann) 189
Eusebietti, filosotia -del lingnaggio

171

Eustathiuti (Cavallera) 6. 139
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Evangiles,Qnatre(Metxger-lfUloue)

Escavations at Phylakopi iu Melos
205

Excerpta historica iliwa imp. Con-
stantini Porph^TOffeniti confecta
(Boissevaiu - de lloor - Büttner -

Wobst) 6. 1S7
Exon Ch., acoentuatioii 70
— F. B.. xvQtog 68
— uxor benemorieutiääima 175

Fabbri, Livio 107

Fahz. de poetamm Horn, doctrina
Tn;i<;ica 179

i uirclougli, Helen Episode in Aeneid
169

Falter, Geschichte dcor Idee. I.

Philon und Plotin 145

Parnell, cults of the Greek states
28. 199

Farrar, St. Panlns 150

Fa-^baender, lat. Übungsbuch 41
Faulmtlller, der attische Demos 45
Pavier, leciii grec 80
Fay. etymologies 66
— Uomeric xarijtftiqg etc. 4Ö
Faye, Clement d*Aleiiandrie 102
FHZ/.ari, storia d. matematica 193

Fecht-Sitaler, griech. Übungsbuch
129

Fehrle, Keuschheit 19.S

F«'I<ier, lat. Kircliensprache 175
Fels, Grabungen 118
Felsch, poetae tragici Graeci 72. 151.

Ferguson, Athen, a. Delian docu-
ments U5
— Menander 50
— Priests of Asidepios 199
F^rrara, Calpumio Sicalo 155
— filulogia lat. 126
— papiro eroolanese lat. 214
— „scutula" 175

Perrari-Kaaera, Dizionari yirgiliani

109

Ferrero, Borne 75. 184
Festa, .Torocle 7

Festschr i ft des histor.-phil ol . Vere ins

der Universität München 125

Fouerbach, A\'erke 180. V
Fick, vor}2:riech. Ortsnamen l^*"^

Ficus, Babrius 136
Filippis, Invenilia del Carduoci 160
Fi low, die Legionm der Provinz
Moesia 184

i: maczjy Histoir^ de reducatiou 83
Pinek F. Sprachwissenschaft 171
— L., AniobrOckeii u. nmbrische
Brocke 148

Finlay. Greece 22

Finsler, Ilias 141

— olympische Szenen der Ilias 8.

48. 141

Fischer-Traube, Livius-Fragm. 60

Fitz-Hugh, preposition 175

Flickinger, Terence 16s

Florilegium graeoum 41. 16:{

Foat, freah evidence for T. 17;:?

Fr.l'/.er, Tlydria 30. ss. 205
Fontrier, anti^uittis d Juiüe
Forrer, eoUection Bitleng 80
Forster, terra Cottas 30

Fortheringham, „List of Thalasso-
cracies" in Eusebius 6

Fossataro, Tacitiana 167

Fostor. B. 0.. Propertiiia 165
— H. B., Diö's Äome 75
Fougeres, Atiiönes 188
— «Wo ri/v aoalav (Polybe) 11

Foucart, Didymos 46. 1H7. 194
— Senatus Cbnsulte de Thisbe 196

Frin Filologiska Föreningen i.

Lund. 66

Francotte, impots dans les cites et

les royaumes grecs 81
— Torganisation des citte k Bhodes

et en Carie 194
— le pain k hon marche et le pain
gratuit 194

Frankel E., Denominutiva 173
— S., Eigennamen auf Inschriften 68
— Oxvrnynchus-Pap. . 98
Franziss, Bayern 184
Frazer, Adonis, Attia, Osiris 199
Fredorshausen, de iure Plautino et

Terentiano 62. 164

Fredrich, Lemnos 205
— Sk^ros 205
Fre^i, iscrizioni 83
Freixe, Bois du Perthus 23
Frenna W., Homer. Mundart 141
Freunds Präparation: Homer 48

Livius 60
— - Sophokles 53

Vergil 6()

Frey, Ruinen v. Augusta Kaurica 205
Frick, Persönlichk. in d. Anaba.sis 152

Frickenhaus. Athens Mauern 23. 206
Friedensburg, Horazreli'^uie 5b
Friederichs, Fitanomachie u. Theo-
gonie Hesiods 48

Fnedländer L., Erinnerungen«
Keden u. Stadien 99

— Petronianum 163
— P., Herakles ö4. 199
— plaut. Hiat 62
Friedrich. Martial 162

Frisch, Plutarch 51. 147
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Fritz, Strabo 53
Friz. Quintilian 165
Fröhlich, Stirnziegel 88
Fuhr, Dionys n^x^rj (tTjxoQttni 110— Rhetorira 177
Frölich, Fussmasse 115
Fahrer durch die K. iStaatsü&mmlung

vaterländ. Komtdenkiiiller ^ in

Stuttgart 88
Ftthrer-Schultze, Grabstätten Sizi-

liens 206
Fund in Ancona 30
Funk, Lucian 14vJ

Fuochi, in Horatium 160
Fürst, HerondM 7. 102
Furtwängler, Aegma 206— Alter des Hention 30^ Gymnastik 206— Klobidenttatue 118. 206
— zu Pvthagorasoi. Kalamls 115— Terrakotten 206
— -Keichhold, Vasenmalerei 88.

118. 206
Fustel de Coulanges, antike Staat 71>

Gaebler, videMünzen Nordgriechen-
laudä.

Gabrielnon, Favorinus 139
— Clemens Alezandrinus 5. 187.

Gaffiot, ^si" 175
— 1e subjonctif de Subordination

eil Latin 175
Galdi, Plinio 62
— Comelio Gallo e Virgilio 170
Galenus (Westenberge r) 189
Gall, Relief an Orabeteinen 88
Galli, Nfedea 71. 178
Gallois, Asie Mineure et Syrie 118
Oardiner, Diakoa 80
Gardner, E. A., Atalanta of Tegca 188— P., grammu: oi greek art 206— vase 206
Gardthausen, Büchergestell 80
Garnier. Priiposition 19. 48. 141
Ga.spar, Olympia 206
GaHsica, Dispater inedit 30
— Terre-Mere et Deosse cornue 84
Gatti. Lex Fufia Caninia 81

Gauckler» le bois de la nymphe
Furrina 199

Oaumitz, Präparation su Kriton 104 i

— Prüparation zu Phaidon 10 '

— Präparation zu Protagoras lOÜ
Gaye, tbe Platonie conception of
immoitality 146

Gayet, an byzantin 118
"culte bac&iaue 199— nieropoles a*Antino€ 206

Gebhardt - Müller* Neubner-Tögel,
lat. Lesebuch 3

Geffcken, tin^ßmt des Aaazaigoras l

— p:rioch. Apologeten 5. ITi

— aus der Werdezeit dea Christen-
tums lä2

rtpffroy, mnspes d 'Europa
(•remoll, zu Anahasis 54

Gendarme de Btivotte, legende de

Don Juan
Grentilli, antichi IS»)

Georges, lat. Schulwörterbuch Ü

Georgiad^s, pharmacie en £gypte80
Gercks, Alpnabet * ^
— Homer 4>

— Isocrates 4d
— Poseidonios o. Anstanli 44
Gerhardt^ Digestenpapjros 814

Gerojannis, aoield*aeT]oes coin-

types 214

Gern, grieoh. Sehulgramiiifttik 19
Garts, grasak Oldtidsmindasmaerks

Getzlaff, quaest. Babrianae et Ps.

Dosttfaeanae 13$

Ge\iters Führer: Rom 78

Geyer, Peregrinatio Süviae— pullus-gallus 70
GiardelU, Plauto 164

Giarratano, Asconio Pediano lOo. 15^^

— Blossii Aemilii Dracontii Orestes
15

— c oinnientat. Dracont. l->

Gilliard, reformes de SdOD VA
Gils, Italie en Hellas 77
Giomi, la Tita dei Bbmani descrita

dugli antiebi 1^
Gipsabgösae der Skulpturenhalle

Basel. I. (Bemouili) II. (Burck-
hardt) 11&m

Girard, J.» epitome historü» gntm
112

— P. F., Julien, Vaienuri Probus 1^6
— Sycophante 173

Giraud, idees in orales d'Hozaoe 5&
Giri. G., Stazio 166
— U., Vopisco ni
Glots, ötttdes sootales et jntidiqiMS

IM
— solidarite de la fanuüe d&us le

droit 194

— t^tes mises k piix dans las cü^
Grecques ^

Goedeckemeyer, Aristot. Meta-
physik vm

Goldbacher, Catullus 155
— lat. Grammatik 19
Goldmann, Sarkophage 88

Golling, Ovid^Kommentsr 16. 61

Gomperz, Aristofrlos 5

— zu griech. kSchriltsteUem 4^
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Goodspeed, index patrietiei» 144— inscriptions 93
Goodyear, the discovery by Prof.

Giovannoni 602
Gospel of BaniftbM (Ragg) 105
Gossen, (Jalenus 139
Groeesler, Ausgrabimgeu aufLeuk as-

Ithaka 2(H>— Rottweil 190
Gottanka, Sueton u. Augustus 167
Gottwald, Gregorius Nazianz. 47
OOts, webe u. ediwan 70
Goupil, le Latiik 175
Gow, Minerva 129
Graeber, pergamen. Waaflerleitun-
gen 89

Grabungen auf der Saalburg 30
Gradeuwitz, Laterculi yooam lati-
narum I75

Graf. Musik tl7. 109— Plastik 89
Graiudor, fouilles de Tenos 89— inscriptions 98— histoire de Tlle de Skvroe 24
Grammatik, historische, der latein.

Sprache (LanÜCTafi 19. 175
Graul, OBtaeiat. Kunst 30
Greenidge, Rome 184
Gr^goire. Tyrillua r,

inscription
Gregorovius, Athen 74
Grenfell-Hunt vide Hibeh-PapjTi.— — -Goodspeed, vide Tebtunia- 1

Pap^Ti.
Grenier, armement des populations

de l'Apennin 75
Grenier, habitationa gauloises et

Villas lat. 7«. 190— histoire rem. de Modeetov 112
Grimm. Homers Dias 48. 141
GrimoDt, les premiers aiöclea du

ChristianLäme 73
Groebo, P., M. Brutus 14— Srhlachttag von Karrluie 23
Gröber-Traube, rätoroman. Sprach-
denkmal 175

Grob, klaas. Philologie 126
Gropengiesser, Gräber 206
Gross, Mykenae, TirynSi Argos,
Nauplia 188

Grote, history of Greece 28
Gruhn, Ithakft u. Leukas 77
Grunsky - Steinhauser , griechisches
ÜhnncBbaoh 129

GrflnwiQd, Weissenfeis 2
Gruppe, griech. Mytholi^e und

Reiigionsgeschichte 199
GrQtamaeher, Hieronymus 158
Guamerio, AscoU 89

Gndeman, Oeseh. d. Uass. PhiloL
40. m

Guide du musee de Pergame de
Berlin (Engelhardt-Locquin) 206

Guig^eb«rt, histoire du ohzistia-
nisme 22. 73

Gummerus, Gutsbetrieb 196
Gundel, de steil aruni appellatione

et religione Rom. 26. 84. 199
Gundermann, Inschrift 93
Günther, P. K. E., Theodizee 72
— R., Präpositionen in den Dialekl-

inschriften 68. 173
Gustafsson, de dativo lat. 175
— degerundüsetgerundivislat.175

Seneea 63
— Tacitus als Denker 18. 167
— Tacitus als Geschichtsschreiber 18
Guterbock, Byzanz u. Persien 76. 115
Oflthling, zu Arrian Cynegeticos 101
Guyer, Denkmäler 118
— aus Kleinasien 77
Gymuasialunterricht u. Archäologie

80
Haacke, "Wörterbuch zu Nepo8 102
Haag, Lehrmittel zur lat.Sprache 41
Haas, Lichttheorien 80
Haebierlin, C, Philosophen-Frag-
mente . 44

— E. J., Barren *
83

Hache, quaestiones archaicae. 1. De
Gellio 158

2. De Ennii Euhemero 158
Hadaczek, etrusk. Liniiuss 118
Hadzite, Lncm 161
Hagen, Isocrates u. Plato 14ffi

Hann, A., AeschyluH 43
— de Censorini fontibus 155— L.f Rom und Hellenismus 52
— Rom und Romanismus 175— W., Homer 48
Hahne, griech. Schulgrammatik 41
Haidaoher, Chrysostomos 49
Haihan. röm. Recht 196
Hamelin, Aristote 45
Haiaiitüii, incubutiou or the eure

of disease 25
Hammer, Münzen 88
Hamp, griech. Übungsbuch 41
Hampel, Grabsteine 31
Hanabuch der klassischen Alter-

tumswissen.sch, (Mfilier) 2. 40
Hands, coins 120
Handschriften d. Klosters Bobbio 88
Härder, Chr.. Thukydides 54
— F., otymol, Plauderei 66
Hardie, iion-methcal argumeiits of

the Giris 55
hexameter 67
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Hardy, Roman history 184

Harendza, Hieronymua 5»
Harkneäs, accent 70
Harmon. isnin a romphaea 70
Harna« k, chiistiani^ and histon' 73
— Lukaa ' 12

Harre, lat. 8chqlgr»mTnatik 129
liarrUon, Athens in Thuoydidea 151
Hartleben, ChaTnpnlUon 1

Uartmao, ad iioraiü Lp. 160
— Ovidins 168— ad Plutarchum 147
— analorta Tacitoa 167

Hartmanu, Flavia» Arriauus und
Hadrian 184

— zwfi Frap^ent« 44
Harvard »tudies in classical Philo-

logy 125.

Hasenclevor, Monios bei Luklan 50
HasliK'k, ins riptions HH

Uatch-liedpath, Old Testament 12

Hauler, Fronto 58. 158
Hauptvo^ol. Inschriften ^3
Haiiser, Apolion oder Athlet 89
iiau^irath, xaiafiove tis f^ijxos avrat^a^

ovr»tiifat 178
Hauvette, po&te ionien 184
Havell, .Fneid 66
Haverfield, liomau Britain 184. IIK).

Häven, Pronomen der Jener^Deixis
20. 68

Heail, vido Catalogiie of Greek coins.

Headlaiii, eniaiidationö and expla-
I ttions 43

llr4)..rdey . Valens an Eutropius 75
Heel, zu Euripides 47
Heeringa, Cicero 56
Hcferniehl, H(>iu<Tpap\ ri 4iJ

Heiherg, An liiniedeshandachrift
— -Zeuthen, Archimedes 134
Heidel, qualitat. change in preeo-

cratic philosopby 180
— Philolaus 145
Heierli, Feuerbock 84
— Kastell Burg 118. 206.

Heinisch, Philo 103

Heinze, röm. Literaturgeschichte 1?1

Heibig, G., etruakische Frage 190— W., equitatus 185
— '/M/jfic Atheniens 182

Helck, de Cratetia Maliotae atudiis

137
TIt'lni, Lucian und Menipp 50. 143
Helmbold, Atlasmvthus 84
Henke, Honierlektare 141

Henry, Odyssey 49
Henso, Athenodorus 45
— 0.,Kyziken(r.Spruchsan(unlung68
Hephaestiou (Couabruch) 139

Herakleitos (Kohn) 47

Herbig, Pauli " 40

Herkenrath, Enoplios 109. 173.

Hermathena 125
Herodotos (Abgeht) 7

— (Fritßch) 7. 139
— (Harris) 7
— (Scheindler) 1:^

Heron deVillefosse, inscriptioii 214
— Dotes d'archeoloeie &d
— -Michon. mns^ an Louvre 89
Herondas (Prusius) 140

Hersman, Greek aUegorical Inter-

pretation 6!S. 17S

Herta, Parthenons Koindefi^ren

Herwenlen, Uynmi Homenci J>

— Photiort-Lexikon 9
— Platonica 10. 146
Herzen, droit romain 82
Herzer, Sophokles 58
Herzog, Grammatik eriecii. Paprri

— lat. Übungsbücher 129

Hesseling, civiUsatiou byzantiue 192

Hesaelmever, HannibalB Alpenfiber-
gang * 185

,

- saxum silex IIS. 199
— deutsch-griech. Schulwörterbuch

129
Heuberger-Frölich. Orabungen der

Gescllachaft Pro Vindoniüsa
UeuHsi, Kirchengeschichte 2v>j

Hey, actutum. Actuarius 70
— zu lat. Schrifti^tellern -Vj

Hibeh Papvri (Greufell-Hunt) 214
Hickmann-t)u Bois, accent 20
Hiemenech, Bibracte Vmj
Hierner, Horaz .>S

Hieroklea (Schubart-Amim) 140
Hill, Greek eoina 214
— Roinaii ooins 9^?

— Hat'bt rlin on the coinage 9'^

— Sodomas CoUection o£ antiques
207

Hille, stemrtM ht in de tribius 82
Hillor V. Gaertriugen, Inschrift von
Rhodos 93

— IG III, 1806 214
- Prien n 98. 190
— Zeusaiiar ^9

Hipi)okrate8 iBeck) 140

Hirschfeld, Meilensteine 31

— Verwaltungsbeamte 196
Hirt, Indogcrmanen 76. 187
— Etymologisches 68
Hirzel, archäol. Pfingstferienkurs ^
- Sch iUers Beziehungen znm Alter-

tum 126
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Hirzel, Themis, Dike 81
fiiHtoire des litteratures anciennes

et modernes 177
— sainte 52
Historicomm Bomanornm reliquiao

(Peter) löö
Hitzig, Staataveitrage 195— altgriech. Beoht n. Bechtswieseu-

sohaft 195
Hotbauer, Ufernonkum 75
Hofmaim, xenophont. nol. 152
Hoffmann, A., Piaton 146— O.. die Makedonen 188— R. A., Markusevangeiium 150
— -Katflchke, Lranimmea bei den

Griechon 77
Ilolilweiu. papyrus 120
Hohmaiin, ßalirius 101
— I'Iato 146
Holas, Hukov<"t' grammaticka 100
Holland, studia ISidoniana 166
Holleaox, Pylaicum concilium 107— iledicace

Holmes, age oi Juatinian and Theo-
dora 75. 185

Holtsineer, Tim^ad 207
Holwerda, de titolo Attioo aepul-

crali :}:{

Hornolle, fouilles de Delphee 118
Homer, Werke (Donner) 140

(Giguet) 48
(Ludwich) 102— Gedichte: Odyssee (Henke) 48— Iliade et Odyss^ iFeillet) 102— Ilias (Ameis-*Hentze) 140
(Coriaiii-I^atti) 140— — (Edward, Earl of Derby) 48
(Mever) 140
(Vnss) 8— 0dv8«ee (Xiuge) 8
(Pierron) 140
(Vo88-Oertel) 48— — (Vo88-Stehle) 102

Hope, lanffuage of parody 135
Hfipkflsi, Eadoxoe-Ajratos 188
Hoppe, K., Vergiüana 66
— P.. zweite Kömerode 58
Hoppin, aiuphora 207
Hora, Komparativ 06
Horatius. opera (Bindi) 158
— Gedichte (Schimmolpfpng) 15— lamben- und Sermonendichtuug
(Sudler) 58. ISO— arte poetica (Bonino) 58— Epititulae (Brugnola) 58— Oden (Bartßchj 159

(Hesse) 159— — (Manera) 58— odi e carme secolare (Angelini) 58

Horatius, Oden u. Epoden (Cham-
balu) 159

— — (Gorges) 58
— Satiren (Giardelli) 159
— — (Kiesslinp: Hcinze) 159

(äommer-JJesportee) 107
— Sermonen (Bardt) 58. 159
Horatius Homanus (Lehnerdt) 60
Horn. IMatoiistudien 146

Homa, Koutit&utiu Mana^ses 6
Horst, Plotin 147
Hosius, Lucanus 107
Höttermarm. llippokratee 7
Housmau, Martiai 61
Huber, E., Herapel 118. 207
— P., lat. Übungsbuch 3
Hubert, collcctiou Moreau 89
Hübler, Griechenl. u. Kleinasien 188
Huebner, Cicero 156
Hülsen, Ausgrabungen auf dem
Forum Korn. 207

— Forum Komauum 207
— -Jordan, Rom 190
Hucmor. Oeist der altklass. Studien

u. feichrUttiteUerwalil 40. 126
— -Amim-Hauler, Härtel 2
Hurault, de Home & Flmrance 114
Hürth, (üregorius Nazianz. 6.47. 158

Husäey, Latin homon^ms 129
HuTOhn, stipulalao etips et eacra-
mentum 84

— solidarite de la familleen Grfece ><\

Hypcrides (Kenyou) 8. 48. 142

Jackson, H. L.,'fourtih Gontel 12
— A. V. W., P. rsia 22
Jacobono. Hanosa 76
Jacobsthai, Blitz 207
Jacoby, Marmor Parium 207
Jar puer, history of New Testa-

uioat 12

Jäger, Erlebtes und Erstrebtes 127
Jäggi, lat. Elenientargrammatik 100

Jahn, ans Vexgils Dicbterwerk-
Stätte 170
— Bericht Ober Vergil 66
Jahresberichte d. GesobiobtswiBsen-

schaft (Schuster) 182

Jalliffier-V'ast, cours d'histoire 73

JaneU. Inschriften 84. 214
Januel, Zeno 13

Jbel, <1ie Wage 8-3

Jeanroy-Puecn, litt^raturo latiue III

Jebb, C., Richud Claverhonse Jebb
127

— R. C, translations 41. 132
— essays and adresses 127

Jecquier, saumons deplombSO. 118

Ihm. Cabidarius 70
— ein Fragment des Varro 65
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Lanf^, A.. Homor 141— ouyx CÄineo 89— F.", Erfoxaohunff der DenlonAl*
Stätten ^nech. Kultur 31
— G., Geographie der OdTflMe 141— I., Iliad " 49
Langdon, Babylonia and Paleetine

22
Lan^cc A., Aeneiä 10— L., Socrates 11. 149
— K.. Wesen der Kunst 79
Lai! L'hanimor, BellumAfricantun 154
Lan^rehr. Plautina 164
Lanier, l'Kvangile 105
Laqueur, gried. Sagenehronolo^e

m
15

Ihegium'CharcideDse 190
Larousse, dictionnaire 171
— jardin dea raciuet» grecques 41
— lardin de« racinea fatinee ISO
LasseL Delphi 25. 77
Lattermanu, Bauiiibchrift 215
Lattes, Corpus Inscript. Etrusc. iM
Laurand, Cicero 156
Laurent-Dugaa, monument Bomain

81
Lauterbach, Unterwerfung Ober-

Itoliens 185
Leage, Roman private law 197
Lease, Schmalz-Krebs Antibarbarus

176
Leljlond, le pavs des Bellovaques 77
Lechat, Phidias et 1a aculpturc
grecQue '61, 208— Pythagoras 148— acolpturc attique 208

Lechner, Properzstudien 165
Leclair, antike Kultur und antike
Sprachen 2

Lederer, Tonkunst 67
Leeuwen, ad Arismph. Pac 5— ad Ariötopli. Kau. 45— ad sdholia Aristoph* 5— Homerica 8— IliaB en Od\ SS« *' 49— ad Photii Lexicon 9
— ad Timocreontem 13
Lcft livre, Moiiander 144
Leiort, Asklepios 168. 200
Leges Graecorom aaerae e titolis

collectac 26. 195
Legrand, Diaiogues des Conrtisanes

143— Eurith^s 101— Aanv^Of 68
— Lucien 50
Legras, H., table d'Heraclee 116

der

etXh^baXdelC«
1«
Bi^
IS)

cii Babi-
TS

u. Heao*
III. 1^2

Legrais L., Puuiques— ThebaTde
Lehmann ,

Angriffe
kiden auf Italien

— Misaione civiUszatxioe
lonia— Oeschichte Armentens
potamiens

Lehuer, homer. Göttergestalten ä.

49. 141

Lehr, pnissanoe et tatelle patemelle

Lejeune-Dirichlet, Thucydides ^4

Leipoldt, neutestamentl! Kanon 12

Lenchantin de GobematiSi Ball>o55— Polybius 104

— Virgüio e Pollione 62

Lenel,iBdietom perpetaum 197

Lentz. lat. Kasuasyntax 41

Leo, riris u. V'er^ lÄ— rüm. Literatur 179— PhotioB 9— aatum. Vers 178

Leonhard. FolsengrSber 119

Leopold, ad ^iurcum Anton inum 44

Lermann, Plastik 206
Lesbon actus Sophist. (Kiehr) 49
Levaiidr-r, mcmorabilia latina 70— laim lauguage 89
Levi, A., Protagora 14&
— L., Andocide 44

Lexikon der bildenden Künstler
(Thieme-Becker) 208

— d. gricKjh. u. rÖm. Mythologie
(Roscher) 28. 85. 117. 'AO

LeziuB, Phylen 2(b

Libanitis (Foerster) 14S

Lichtenberg, ionische Säule 206
Liden, armen. Studien 19

Liebeuam, röm. StaatsaltertQmer ä2

Liebert, lat. StUttbnn^ 100. 199

Lieger, quaest. Sibyllmae ö*)

Lietzmann, Apollinaria Yon Lao-
dicea 134

— papyrus lenensis 5

Limofs . ohorgermaniscb - raetische,

des Kr>merroiches 25. 114. 191— der römische, in Österreich 114.

liW

145

54
17

138

164

69
65

66

113

Lincke, Samaria
— Xenophon u. die Stoa
Lindblom, Siüus Italicus
Linde, Epicurus
Lindenschmit, Helm
Lindsa^^, syntax of Plautus— Bendht Ob. Plantns
— Vurro
Linforth. Virgil ian Ciris

Lion, voies romainee

Digitized by Google



Index. 237

Lioret, foTiüles 119

Litten, röm. Becht tu Pandecten-
recht S2. 197

JAnnB (OerUoh) 160
— (Graziaiu) 160
— (Lease) 160
— (Luterbacher) 60. lül
— (Masvero) 161
— fRiemarin-Benoist) 60
— (WölfIlm) 161
— (ZingerleJ

^
161

Livius allerseligste Jaiijgfrau 71

Loch, WörtervenBeicbius su Oster-
mann-MoUer 8

Lodge, Lezicon PlauÜniim 164
Ldfstedt, spätere LatinitKt 179
Longinns (Prickard) 148
Loreozoni, Aeneis 66
Loeschcke, Oelanoa Cyzioeiiias 158
Lostesso, more ancanny tlii^teexis 67

>rr.st<-naria 62
i- icuuus (Hosius) 161
Lucas, GaDyme^tatiie 89
Lucian (Fischer) 50
— (Gla. hant) 50
— (SÜrll) 50
Luckenbach, E.,-Adami, Terte 119
— H., Äkropolis 208
— Kunst und Geschichte 182
Laeretius (Benoist) 61
— (Lowe) 16
— (Merrill) 161
Ludowici, Stempel-Namen 31
Lodwidi, Homer 8. 141
— z.griech. OrthoCTaphie20.68. 173
Ludwig, a (ab) bei Horaz 107
— Ukalegon 141
— EL, Prftparation zu Aimalen 18.

168
— Prapriration zu ödipue rex 149
— lat. Phraseologie 130
— lat. Stilabungen 130
— J.. ugn^ 68. 137
Lombroso, lettere &I aignor Wücken

40
Lundström, Agricolatexten 64
Loniak, Teiiaimilium decas (zu Ovid)

158. 168
Lasßhan, Ausgrabungen 31
Luschin von Ebengreuth, Münze 34
liUterbacher, erster paniacher Krieg

185
Luti, Cicero 14. 56
Lützen, de priomm scriptonim ar-

gentoae, quae dicitnr, latinitatigi

»tudiis HcholasU 16ü. 179
Lycurgos (Sofer) 148
Lvgdaraus (Nemethy) 143
Lysias (Windol) 144

Maas, Apolloniiis Dyskolos 134
— Griechen in SüdgaUien 77
— Komanos 52
Hacchioro, il aineretismo religioso

e l'epigrafia 93
Macdonald, coin typee 215
— medaillons 93
— vide Catalogue of Greek coins— -Park. Koinan forta SL 89. 114
Mc Ciean, coinage 98
Haodonell« Tonraine 25
Mac Mahon, Doryphorus 208
Mack, Sallustius et Thuoydidee 54
Mackeuzie, pottery 208
Mackintoeh, Roman law of Sale 26
Magne, histoire de Part 31
Magnus, Catullus 56
Mago, cronolo^ia elleuist. 188
Hanaff}', inscnption 98— Magdola-papvri 1)3

— progress of UeUeniam in Alexan-
ders Empire 183

— silvor ao:e of the Greek world 188
Mahlor, 1

' J vlouien o. Aaayxien 113
Mair, flcn jutu 1.50

— Pytheas von Massilien 52
Maisch, griech. Altertamakimde 192
Malet, Roma 112

Maquet, historia del Oriente 78
MaUnin, Dörpfeld u. die Enneakru-
nos-Episode bei Pausanias 9. 145

Mahnbcr«::, 1'orso yon Belyedere 208— Vasenmalerei 208
IIanfredi, Rutilio Namaa. 165
Manüius (Breiter) 162
— (Rossetti) 162
Manitius, mittelalt. Schulautoren 2
Marchi, Scylla e Garme 105

Virgilio 66. 170
Mart'ps, Karten v. Leukas 77
Marguerite de la Charlonic, vases

208
Marguillier, Bibliographie des ouv-
ra^es sur les beaux-arts 132

Mariani, studi Senesi 82
Marouzeau, pronom personnel 70
Marquardt peesimiat. Lebensauffas-
sung löl

Man, Ausgrabungen in Ani 208
— Katalog des Museums zu Ani 208
Marsaux, Sibylle et la Viaion d'Au-
guste 28

Marahallt Athenian confederacv 183
Marstraiuler, Sallusthandachrift 63
Martens, Platolektüre 146
Martialiö iBer^^)

— (Lindsay-Bndge)
(Morante)

Martini, Eustathianum

107
16

162
47
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Hartini-BaoB, Tide Gatalogns codi-

cum Graec. l'^2

Manicchi, iscrizione 215
Marx, Auslautgeeetze 172
— der blinde Sänger von Ghios u.

die deliflcben Mädchen 141

Masp^ro, financea de r]:Igypte ld4

MMoneray, Metrik 67. 172

Katfioulelion model answen: Latin
41

Mattiiis, Wasenburg 31

Maetzke, de Dionyaio HeUctm.
Isocratis imitatore 47

Mau, A., Inschrift 21-">

— G., ReligioiiHuhiloöOpkie Juliuns
49

Mauceri, Taorinina 114

Mnutlmor, Podstata leßi 19

May, G., droit roinain 82
— ^^mination juridique 116
— .1., I*roömien de-s Demosthenes 6
— ith3'tlimeB bei Demosthenea u.

Cicero 6— S., Oligarcbic r \m laS

Mavence, fouilles de Delos b9

Mayer, Moliotta 191

Mavor, Seneoa 68
^ ^pistle of St. Jude a. Epiatie of

St. Peter lOö

Mavr. aus d.Kekropolen V.Malta 208
Ma vHcr, Grammat^ d. griech. Papvri

69. 174

Mazzalorso, lo stato e le persone
giuridiche iu Qrecia 195

Mead, hymna of Hermes 49
Meier, C, quaost. onomatolop. 21. 67— M. H. E. -Schömann, attisches
Rocht und Recht«verfahren 195

— R., de Heronis aetate 139
Meilk't, declinaison lat. 20. 176
Meiser, K., Luidau 143
— Ovid 163
— O., Kroisos 183
Meister. M., DorsT und Aohäer 174
— R.. Tibull 18
— gneoli. Epigraphik n. I>ialekto-

logie 215
Meisterwerke antiker Plastik 31

Mükier, Photios 51
Melandxa Castle (CJonway-Hioka) 79
Melanges H. d*Arbois de Jnbain-

ville 126
Melanies Nicole 127
]\K'lani, manuale d'arte 208
Meieher, de sermone Epicteteo 138
Melida, les esculturaa del Cerro 119
Melton, Caesar 14

Meitzer, de Aesohyli Eozipidis Accii

Phüootetis 43. 133

Menge. lat.>deittBelie8 SehnlwOrter
buch il

Menozzi, Captivi 6ä

Mercati, Eanathianom 119

Merket, Cicero 1"

Mendier, Themistios 151

— Gregoire de Nysse 1^
Merlin, Aventin SIL 79
— inscription 21''

— revers monetairea derempereur
Nerva lüL 21ö

Merlo, Dalmatico e Latino 191

Merrill, latin hynina ITT^

— Tjurretius 161

Lucretius a. Korace 160

Merten, de hello Perrieo Ifö

Mesnil, Ae.sch^'lus 43

Methner, Modusgebrauch bei ant<-

quam und priusquam 70. 176

Mewaldt, Plutarchus 147

Maxiraus TManudes u. Plutnrch 1"'

Meyer, £., Alexander der Groaae 74

-~ Alliafleehlaclit TS
— Bildung 40. 127

— GeschicJite des Altertums lÄ
— Foyot des Pausaniaa 9— M., de PUnti Pena IM
— P., Götterwelt Homers 102. Itf

— P. M., ptolenUUache Ghwicbi'
verfahren 115

— R, M., mytholog. Fragen Ä
— W.,dcHomeripatronomim&Hl
— Rhythmik 172

— Übungsbeisjiele 176

Mezcy, Pausamaa 14S

Michaelis, A., arobäolog. En:
deckungen J'jy

— Strassourger Abgussmiiseum S\

— G., Meisterwerke d. griechischeii

Literatur 4.

Michel, syntaxe grecque 100.
~ tableaux mnreauz 90

Miohel-L6vT, grenatdea Mazseillais

Michon, Laocoon
Milhand, penste sdentifiqne 181
Miller, lat. Ferienan^aben ISO
Millet. inscriptions 21$

Müne, vide Oatalogne
Mmaeius Fei. (Waitzing) 169

Miscellanea di archeol., storia e filol.

ded. al Prof. A. Salin as 127

Mispoulet, regime des miues ^
Mitteilungen der Altertinns*Kom-
mission für ^^'estfalen '^'d

— Ob. römische Funde in fieddeis-

heim 989

Mitteis, StutthalterUele U9
— Tide Urkunden
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Mitzschke, Quintilian u. die Kurz-
schrift 11

Mlodnicki, de Argolidia dialecto

Mvrj^fia TWf 'Ella^Oi. Denkmäler
Griechenlands B.

Modestow, Griechen in Italien IM
— histoire romaine 2äi Ih
Modugno, concetto della vita nella
filosofia greca äl

Moeller, E., Rechtsgeschichte 1S2
— Antigene 14Ö
— Semitisch u. Indogermanisch ISL

172

Mollweide, Cicero 14. IM
Mommert, Jerusalem 22
Mommsen, A., Apollon 2ÖÜ
— Th., droit penal romain ä2
— Schriften 2. 99. 122
— röm. Geschichte 112
Monceaux, epigraphie ehret. 121

Mongin-Gayan, versions latines i2
Monnier, Casus non existentium
liberorum llfi

Monti, Petronius 62. 1Ü2
Mouumenta palaeograph. (Chroust)m
Monumenti antichi 2D9
Mouumentum Ancyranum (Kaza-
row) " lü

Mordtmann, Bosporus 25
Morey, inscriptions 21h
— Arming of an Ephebe 2Ö9
Morgan, Vitruvius 121
Mortet, Vitruve 6fi. 121
Mosso, escuraioni US
Mouchard, th^mes latins ISO
Mouquet, Leonidas de Tarente
Mras, Sibylle 2DÜ
Much , 'frugspiegelung oriental.

Kultur m
Muchau, Hüfsbuch zu Homer 142
Mühl, Apuleius Saturn. 1B5
Mülder, Homer u. die altjon. Elegie

Müller, A., Strafjustiz im Heere 82
— B. A., Mutterrecht 2fi

— C. O.-Wieseler, Denkmäler zur
Götterlehre 2üü

— F. W. K., neutestamentl. Bruch-
stücke Ud

— H. F., EntsOhnung des Orestes
— ILJ., Jahresbericht Ob. LiviUS fiD

— H. W. ILi Ovid 61
— J., das Bild in der Dichtung 21
— K. F., Leichenwagen Alexanders

d. Gr. 2öil
— W., Nacktheit u. Entblössung 209
Munoz, art Byzantin 9ü

Munoz, sculture byzantine 9Ö
Muenscher, Philostrate 145
MOnzen Nord-Griechenlands. Bd.ä:
Münzen von Makedonia u. Paionia
(Gaebler) 215

Münzen Aufidius u. Plinius 55. 62
— geflügeltes Wort aus d, röm.
Senat 2Ö

Muoni, letteratura filelleni. 128
Musees royaux du cinquantenaire ül
Musil, Arabia Petraea 114
Muther, historv of painting 32
Mutschraann, Aristoteles 5. 45
Muzik, archäol. Schulatlas 2Ü9
Myres, Eusebius 6
Naber, de iure Romano 192
— Platonica IQ
Nachbildungen keltischer Funde 32
Nachmanson, Freilassungsurkunden

195
Naegele, Arbeitslieder bei Johannes
Chrvsostomos 143

Nägelsbach, lat. Stüistik 13Q
Nahrhaft, lat. Übungsbücher 13Q
Nath, antikes Geistesleben 13Ü
Nathansky, Ilias Latina 8
Nausestcr, Deponens u. Pa8sivuml76
Naville, chapelle de la d^esse Hathor

2Ü9
Nazari. Catalepton 120
Neisser, Ptolemaeus oder Koper-

nikos IM. 193
Nemec, Iliady 8
N^methy, Ciris-Frage 153
Nencini," Catullo 155
Nepotis vitae (Gitlbauer) fil

Nestle, E., AB CD 43
— L., Aischvlos 44
Nestler, Fulgentius 58. 158
Nestoriana (Loofs) 9
Nettancourt, bas relief dQ
Neubauer, Geschichte 23
Neuhöfer, Vergil 120
Neurath, Antike über Handel, Ge-
werbe etc. 8Ü

Neustadt, de Jove Cretico 2DQ
Newcomer, Maron 2DÖ
Nicolai, sejpulture 209
Nicole, vide Catalogue.
Niebuhr, histoires des temps heroi-

ques 24
Niederhuber, Eschatologie des hl.

Ambrosius 13
Niedermann, glossaire Latin du
manuacrit de Bruxelles 153

— phonetique du latin

Nieri, sintassi ital. S
Niese, röm. Geschichte 185
— Herodot 48

17*
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Nilsson, griech. Feste
— Kausalsätze
— Ludovis. Marmorthron
Niobide, eine neue
Nissen, iLs Orientation
— Th., lat. Satzlehre
Nit«che, zu Caesar

2Ö. 2ÜDmm
32
m
im

— Demo8thene8 u, Anaximenes IM
Noack, eleusin. Heiligtum 2ä
— Mauern Athens 209
Nogara, nozze Aldobrandine 142
Nohl, Sallust Ifi

Nolte, Ovid ßl
Noltenius, Sallust in Ciceros Briefen

Ifi

Nomisma (Gaebler) 215
Nöthe, Aliso 25. U4
Notthafft, Altertums-Syphilis 2fi- IM
Novak, R., Velleius Paterculus liklllü
— V., Dörpfeldova theorie o Leu-
kadö ID2.

Novotny, Piaton lü
Nutting, Cicero 5£L 152
Odau, Piaton Mß
Oedipus u. s. Geschlecht (Donner-
Wolf) 1S2

Oehler, zu Cäsar 155— Bilderatlas zu Cäsar LL 5ß
Offenbarung Johannis (Murad) KiD
O'Kelly de Gahvay, dictionnaire
archeologique ÜU

Olcott, Thesaurus linguae Lat. epi-

granh. 34
OldenDurger, de orac. Sybill. elo-

cutione IM
Olsen, HomerlektOre 48
Omont. nianuscrit lat. 121. LL5
Oeri, Aufführungszeit der Hekabe 83
— Hellenisches in der Mediceer-

kapelle m
— Soph. Oedipus 53
Origenes (Preuschen) 144
Origo Constantini Imperatoris
(Westerhuis) 44. KU

Orszulik, z. griech. Syntax 51
Oertel- Morris, indo- european in-

flectiou 112
Ostennann, lat. Übungsbuch 42. 13Ö
Ostheide, Damaskios 131
Oswald, ApoUonius Rhodius lül
Oettingen, Homer 4Ü
Otto, P., ufQl iipovg 44
— \V., Priester 84. 2DÖ
— Priester und Tempel 2ÖÜ
Oudegeest, Terenz fi5. 1B8
Ovid Werke : Kunst zu lieben (Berg)

1^
— ausgew. Gedichte (Sedlmayer)lfi2— aniores (Nemethy) 'fiL lii2

Ovid Werke: l'art d'aimer (Le

Riverend) 61

— M^tamorphoses (Armengaud) fil

Ozzola. stona dell'arte M
Pachtere- Jullian, monument des

nautes Parisiens Iii

Pacifici-Mazzoni, codice civile !i2

Pa^ot, sept langues 42

Pais, legends 2ÜÜ

Pancritius, Schlacht bei Kunaxa liä

Pansa, bassorelievo 2£S

Pantin, Latin prose 3

Pantschenko, sechs Bleibullen 2Üä

Papen, Spiele von Hierapolis 21

Paper» supplementary of the Ameri-
can School in Rome 12S

of the British school at Home 125

Paepcke, de Pergamenorum litte-

ratura ll!^

Papiri Greco - Egizii ((^mparetti-

Vitelli) 21h

Päpke, Präparation zu Cäsar 14

Papyrus ^recs (Jou^uet-Collart) 215

— griechische (Preisigke) 34. 21^

Paravicini, Claudio CTaudiano 151

Paribeni, dei Germani corporis

custodes 2Ü

Paris, tresor de Javea 9Q

Parodi, Ulisse e Penelone 1^
Parthenius Nicaeneus (Martini) IM
Partsch, Ägvptens Bedeutimg l£3

Parvan, Dacia Traiana ^
Pascal, dottrina Eraclitea I

— epitaffio di Seneca ^
— Oetaeus 2Ö1

— patrias ad aras (Aen.) lö

— Seneca IL 62

— Seneca e Paolo fiä

Pascale, Pompei 2üS

Paschal, Quintus of Smyma Iii

Pasciucco, Elagabalo * IfiS

— Marcia lß5

Pasauali, Procli comment. in Cra-

tylum
Passauer, Saalburg u.Mithraakult2()0
Pastor, Homer U2
Patin, Lucidus Ordo d. Horatius lül

Paton, Pharmakoi a. Story of the

Fall
Patrologia orientalis (Graffin-Naui

10;>

Patrono, Decimo Laherio 52

Patsch, Naroua 131

Paul the Apostle OVilliams)
^

\1

JjKvXäros, N. A., i) 7taTQ)e roO '0<fi^

o^aiS U2
Paulu, Alcibiades H^
Paulys Realencyklopäuie d. klass.

Altertumswiss. (Wisaowa)

)Ogl
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Pausanias (Hitzig-Blueinner) 2L 5D
— (Schubart) 5Q
Peaks, Noricum a. Raetia 2fi

Pellati, fouilles 21Ü
— Tra i Meandri del Passato 2hl
Pellini, verei recurrentes bilinguas

109

Perdrizet, Melnic et Rossno 32
Pöres apostoliques (Oger-Laurent)

IM
Pernice, Alexander-Mosaik 21D
Pemier-Karo, antiq^uites Cretoises 9Ü
PernuU-Rivela, Siziliens Denkmäler

32
Perozzi, diritto Rom. 82
Perschinka, Rom 23. IS
Persius (Albini) IM
Pervov, ut IIÜ
Pet^r, Pontius Pilatus 21— Literatur zu Script. Hist. Aug. 03
Peters, de rationibus inter artem
rbetoricum quarti et primi saeculi
intercedentibus 177

Petersen, Ära Pacis Augustae Sü— Forschungen in Ephesos 9Q— Haartracht „Tettix" 83
Petersen, Mss. of the Verines lät

Petrie, researches in Sinai 32
Petronius,CenaTrimalchionis(Fried-

laender) Ifi. Iß3
(Lowe) Ui3— .satirae et über Priapeorum

(Buecheler) 163
Peytraud, deux affirmations de Rie-
mann 9D

Pfister, Königsliste von Megara 74.

195
Pharmakovskij, Ausgrabungen in

Olbia 21D
Philips, Eleusis III
Phillimore, index Propertianus IM
Philo Alexandr. (Cohn) Wt
Philodemus (Jensen) 14^
PhotioB (Reitzenstein) ML IAH
Piat, Piaton ]M
Pichon, litt^rature latine 72. lÖÜ
Pick, Münzen SS— numismat. Beiträge Ö3
Pickartz, syntaxis latina 42
Pieper, Christentum, röm. Kaiser-
tum u. heidnischer Staat IM

Pieri, morfologia lat. 2Ü
Pierleoni, stantes missi HD
Pinza, tomba Regolini Galassi 210
Pirro, Napoli IM. ISl
Pistner.^Debungsbuch Iflö

Stapfer, griech, Schulgrammatik
131

Piton, tvpische Beispiele aus der
röm. öeschichte 22

Plan, Rabelais et Plutarche 52
Piaton (Bumet) 51
— (Jowett-Woodhouse) 51
— (JVItagaiiov) 145
— Apologie u. Kriton (Grimmelt) ID

(Rosiger) 145— Criton ( Waddin^ton) 51— Eutyphron u. Kriton (Eyth) 51
— Gorgias (Conz) *

51
— Menexenus (Shawver) ID
— Menon (Rangel-N'ielsen-Raeder)

— Parmenides (Planck) 51— Phädrus (Prantl) 51— Philosophie (Schneider) lö— Protagoras (Eyth) ID— Republic (Lin^sav) 51
(Kirchmann-Siegert) ISL 145

— Timeo (Fraccaroli) 51
Plautus, Mostellaria (Fav) lß3— Pseudolus ((''apek)

*
lül

Plinius Caecilius iSecundus, Epistul.
(Duff) fi2

(Kukula) IM
— Secundus , Naturalis historia
(Mavhoff) IM

(Detlefsen) lfi4

PlOss, zu Horaz 107
Plutarch (Bvles) IQ— (Chauvin) 1D4— (Feillet-Talbot) 104— (Frazer) lÖ— (Lindsko^) 51
Pocket dictionary of Latin and
English ' 3

Pohlenz, Anti.sthenicum 5
Poehlmann, griech. Geschichte 1S3
— sokratische Studien 149
Pokrowskij, Veno-'Verkauf lü
Poläk, congr^s d'archeologie 21Ö
Poli, la Corse
Politis, Faurilitt avußoXa 22
Pollak, Elfenbeinreliefs 113
Polvbios (Haakh-Kraz) LL 52. 142
Polystratus (Wilke) IM
Pommrich, Gottes- u. Logosiehre

des Theophilus 151
Pomtow, Gesteinproben 20
Poree - de Truchis- Dechelette - Phi-

lippe, ^uide archeologique 21Ö
Porpnyrius (Mommert) IL 14Ü
Porträts, griech. u. röm. 32
Postel, absconditorum clavis 42
Postgate, codex Lusaticus of Pro-

pertius fi3

— malaxo a. /naldaauj fiS

— pronounce Latin 2ü
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Rogel, de usu coniunctionum tem-
por. lOo

Rogge-Smit, lat. Themaen Vertaal-
boek

Rohde, Psyche
Röhl, Horatius
Rolland, Sen^que

42
2Ü1

'Ptüfiaios, fjtiYQatfal tx rf^g yixoo-

Romizi, letteratura greca HS— similitudine del Tasso 64— ßcorrendo Tacito 108
Rösch. Horaz 59
Roscher, Enneadische Studien 2Ü1
— Hebdomadenlehre lül
— Lexikon der Mythologie üü
Rosenberg, E., H'oraz und Cicero

107. 1^
— Horazens Mutter Hill— .1., nhönik. Sprachlehre u. Epi-
graph ik ßä. 114

Rosiger, Geschichte Griechenlands
18H

— Leasings Heldenideal u. Stoizis-

mus lÄ
Rossi, appunti critici li)5

Rostowzew, röm. Bleitesserae 21fi

Round, St. Pauls epistle to the
Galatians 12

Rouse, classical studies 4Ü
Roux, le li\Te des eleves de latin 42
Rubensohn, Funde in Ägypten 211
Rück, Nat. Hist. des Plinius IM
ROegg, Alexandergeschichte des
Curtius 51

Rüge, Berger iJ2

Ruggiero, dizionario epigrafico

121
Röhl, Fr., Makrobier des Lukianos

14^i— Script. Hist. Aug.
— Hj Declinatiou •

— J., varia
Ruelle, Aristote
— bibliotheca Latina
— Tannery
Rusch, de Serapide et Iside
Rutilius (Vossereau)
Rydberj;?, rora. Kaiser
Sabbadini, Ciris Ln Vc
phien

— codici del' de officiis

— „Dicite'* nel Cataleptou
— Gorgia
— Parasiti epitaphium
— noscit-nescit

scoperte dei codici

63
42

4iL SÜ. 6ii

135
132
4D
85
165

112- 1S6

'ergil. Biogra-
üß
152

llü
141
121

IID

Saleilles. „Pijn causw" dans Justinien
116

Salis, Splanchnoptes 211

Salkowski, Institutionen 21

Sallustius. Catilina iCroiset) 1<>

— Catilina et Jugurtha (Guillaudi

— bellum Jugurthinum (Stegmanni
Ifii

Salvioni, zu Thesaurus Unguae lat. lü

Sambon, verres 211

Sammlung griech.DialektinschrifteE
(Collitz-Bechtel) 21fi

Samter, Hochzeitsbräuche
— Larenkultus 201
— aus der Religionswissenschaft
Sanctis, guerra e pace IM
— storia dei Homani IS^

Sandys, chibsical scholarship Ml
— Wilkins 41

Sassani, Archia di Antiochia lÜl

Sauer, Athena-Marsya-sgruppe 211

Sauerlandt, griech. iBildwerke 21J

Sauvage, note« numismat. Iii

Savelsberg, Funde u. Pfahlbauten 32

Sayce, cuneiform inscriptions 2M
Sayings on yirtue, ancient and
moaern ü

Schadow, Polyklet m
Schäftlarn, 'Innokvrov ftg rn ayw

Scharaberger, Statius IM
Schanz, röm. Literatur 2. 4fiL

Scheindler, lat. Schulgramraatik
(Kauer) iL IC».'

Schemmel, Libauios S
Schenk, postavy a vyjevy z an-

tickeho i^ivota
'

lOi^

Schenkl, Bibliotheca patrum laL

Britann. 1£J
— Bühnenurkunden 8:^. 121— Predigt u. Schriftstück in d. lat,

Patristik
^

12
— JJgtoTaytuviorris jrjs «p/a^af xtout^

J/ttc
' 21

— Chrestomathie ausXenophon 152

Schepers, Aristophanes 45

Scherer, Klemens v. Alexandrien
46. 132

Scherling, de vocis £x^vi} ISi

Schettler, paulin. Formel .Durch
Christus" 2Ü

Schiller, Bellum civile lilfi

Schilling, A., Statius IM
Schjott, zur alten Geschichte 14

— röm. Geschichte laß

Schirmer, Rom IM
— altröm. Leben S[

Schlegl, griech. Schreibheft ^
Schlicner, indirect quotation til

— subjunctive ^
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Schlossmaim, Persona] a. JjQoatonov

— praescriptiones und praescripta
2L ID

14- 5fi

lüä. Uli
IIÜ

verba
Schmalz, Baiae— Caesar— Caesar u. Livius
— Claudius Quadrigarius
— participium pro substantivo ver-

bal! 21— Verba frequentativa u. intensiva
in Cicero lü

Schmid, aus Algerien läl
Schmidt, A. M. A., livian. Lexiko-

graphie ßUL lül— SchOlerkommentar zu Livius IUI— B,, zu Thukydides M— de anonymi Lauremberg, in-

troduct. anatom. M.— ILx Jona LH— «tudia Laertiana 102. IßÜ— veteres philosophi IQM. lül— K., L Clemensbrief 12. Ihl— K. E., Vokabeln zu Cäsar 15^— K. Fr. W., lat. Eigennamen 2Ü— L., Ariovist Iii— M. C. P. , Stilist. Beiträge zur
lat. Sprache 2L llfi— Stilist. Exerzitien liil— kulturhistor. Beiträge z. Alter-
tum 133— AV., zu Marc Aurel 1H4

Schmitt, Präparat ion zu Herodot 14Q— Präparation zu Sophokles liiü

Schneider, G., Idealismus der Hel-
lenen lÜl— Piatons Philosophie 142— Schülerkomm, zur Apologie des
Sokrates HL 143— Phaidon 142— iL Ägypter IIU— K., Geräte zur Vogeljagd ilh— Neger— rhod. Feuerschiff— Eome 22. 121

Schneidewin, M. , Instruktion
einen \'erwaltungschef— W., studia Philodcmea

Schneller, Nicaea u. Byzanz
Scliön , kapitol. Magistrats-

Triumphliste
Schöne, H., griech. Wörtervorzeich

nisse üTSpeziallexika 1 '.V2. 124— J., griech. Personennamen iiä

Schoener, Cumae lü2
Schönfeld, Germaansche volks- en
persoonsnamen 12i 109. 12ß

Schräder, Sprachvergleichung u.

Urgeschichte 122

21

32

an
LLÜ

145
112
und
122

Schreiner Seneca Ifiß

Schriften des Neuen Testaments
(Weiss) LL 52

Schrijnen , indogermaansche taal-

wotenschap 122
Schroeder, O., cantica Aeschylea 44— Binnenresponsion in Singversen

173
— Eurip. Phoen 132
— Homer. Hexameter 142
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Skutech, Gallus u. Vergil 18. Uü

Slijper, de formularum Andeca-
vensium latinitate 21. 71. 121

Sleumer, Geisterkult 2Ü1

Sloman, grammar of classical latin

131

Smeikal, Ptolemaeus ^
IM

Smia, Landesmuseum RudolHnum
in Laibach

^
US

Smiley, Latinieas &.'Ellf]vinfi6^ IIH

Smith, C. L., Tigellius (Horace) 5ä
— Suetonius Ißl
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Heinrieb fieüer.

Geb. am 1. Juli 1847, gest. am 11. Juli 1906.

Von

W. Belchardt in Groß-Lichterfelde.

Heinrich Geiser wurde am 1. Jiüi 1847 in Berlin geboren als

Sohn des Professors der Geschichte Heinrich Geizer. Da er in seinem

eigciiartii^eii Wesen so manchen Zug zeigt, dt-r an seinen Vater erinnert,

lohnt es t^icli wohl, einmal auf diesen bedeutenden Mann hinzuweisen,

den Ileraasgcber der protestantischen Monatsblätter, von dessen edlem

Streben und politischem Wirken trotz der schimen Würdigung von

Friedrich Cartias*) beate vielleicht nicht viele Kenntnis haben, obwohl

er in der Zeit, da anser Reich gegründet ward, an wichtiger Stelle

beratend and helfend tfttig war. £r, der Schweixer ans Schaffhansen,

bat sein eigentliches Vaterland nie aufgegeben nnd hat sich doch stets

als Deutscher geftthlt. Voll aufrichtiger Bewunderung steht er vor der

gewaltigen Gestalt des Freiherrn von Stein. „Steins Name bedeutet

eherne ("harakterfestigkeii und politische Sittlichkeit, ein Ciiristentura

im üeiste seines Stifters, eine humane IHldung, die an den idealen

Beruf Deutschlands für die Yercilching der Menschheit gl.iubt." Nach

Stein ward benannt die vom Groi'>herzog Friedrich von iiaden zur £r-

fftUong nationaler and ethischer Aufgaben begründete Stiftung, an der

zu arbeiten die Freude seines Lebens war. Schon frOhzeitig trat er

zu König Friedrich Wilhelm IV. in Beziehung. Als er im Jahre 1844

als ordentlicher Professor der Geschichte an die Berliner Universität

berufen war, wurde er durch K. J. von Bunsen, mit dem er in Bern

Freundschaft geschlossen hatte, beim Könige eingeführt und gewann

bald dessen Vertrauen, da er ihn vor den Anschlagen einer meuterischen

Rotte in der Schweiz warnen konnte. Die Beziehuntren rissen nicht

ab, auch als er aus Gesundheilsrück-ichten die Berliner Professur nieder-

legen mußte. So nahm er an der Beilegung des Neuenburger KonlüJ(te&

ohne amtliches Mandat wesentlichen Anteil. Damals hatte er Bismarck

kennen gelernt. Er schien ihm allen andern Berliner Politikern durch

*) Heinrich Geizer. Von Fr. Curtiu». Gotha 1892.

Ktkrolog« 1907 (Jalimberielit fftr Alt«rt«nswiM«n«chaft. Bd. UXXWIB). 1
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2 Heinrich Oelzer.

die Bedeutung seiner Persönlichkeit und die Klaiheit seiner Auffassoag

überlegen. Bald ward Geizer tkr Vertraute eines Fürsten, der mit seinem

entschiedenen Eintreten für nationale Bestrebungen die Besten seiner

Zeit begeisterte, des Grol&herzogs Friedrich von Baden. £ine amtUcbe

Stellang — er sollte badischer Unterricbtamioister werdeo — Idinie

er ab ; aber er bat aein ganzes Leben bindorch dem Fttrsten mit soncr

ganzen Kraft und seinem reichen Wiesen als treuer Berater and wahrer

Frennd gedient. Von ihm ward er im Jahre 1866 vor nnd nach der

AVatTcneuthiiicidung zu König Wilhelm von Preulien gesandt; in seinem

Auftrage verhandelte er im März 1^*07 in München mit dem FnrsTen

Hohenlolie *
) über die Mögliciikeit einer Annäherung d»M- süddeuisdieü

Staaten an den Norddeutschen Bund. Gelzers Hoftnung war die Wieder-

herstellung des deutschen Kaisertums. Auch dafür hat er wirken können.

Im November 1870 sandte ihn Friedrieb von Baden mit Biamarcks

Wissen und Billigung an Lodwig von Bayern mit einem Briefe, welcher

die Initiative desselben zur Annahme des Kaisertitels darch K6oig

Wilhelm herbeiführen wollte. — Anch anf anderem Gebiete leistete

Geizer dem Großherzoge und zugleich dem Könige von Prenften wert-

volle Dienste: er war schon im Beginn des Jahres 1870 im Auftrage

des Königs Wilhelm nach liuiii aereist, um den Verhamllung-en des

vatikanischen Konzils als aufmerksamer Beobachter zn folgen, j^ein

Verkehr mit den Bischöfen der Opposition , zumal mit Hefele. setzte

ihn in den Stand, Berichte nach Berlin zu senden» die den König besser

orientierten als die des offiziellen Vertreters am Vatikan. — Tief

schmerzen mnßte es den edlen Mann, daß die Entwicklnng der Kircben*

Politik in Prenßen so ganz anders wnrdo, als er- erwartet nnd gersten

hatte. Er war für den Frieden awischen den Konfessionen; er ereehnle

eine Union aller, die das Vateranser beten; er hoffte, Protestanten m-A

Kuihtiliken würden tiher das Trennende der Scliulmoinungen hinweg-

kommen zur (ienieiusrhaft im lebendigen persönlichen Glauben. —
Neben dem Helitjionstriedcn trat die irenische Natur Geizers ftir den

Klassenfrieden ein. Er verschloii seine Augen nicht vor den Leiden

der unteren Volks'^rhichten. £s erschien ihm eine Pflicht der Gerechtig-

keit, eine zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse vollstindig aas-

reichende Bezahlung der Arbeit herbeizuführen. Der einzige Weg sa

dem schtoen Ziele des Klassenfriedens fahrte nach seiner felsenfesten

Überzeugung dnrch die christliche Religion der Bruderliebe. „Der Geist

Christi muß in unserem Volke den Sieg gewinnen über den Geist der

*) Dil! Memoiren do;» Fürsten erwähnen Gelzer oft und enthalten S.B.

das warme Kmpfehluugsschreibeii des Großherzogs.
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Heinrich Gels«r. 3

Selbsteaeht* *) — Und noch höher geht seine FriedenssehnBoeht.

Nicht nur die Konfessionen, nicht nur die Klassen: die Völker sollen

untereinander Frieden halten. Deb geeinten Deutschlands höchste Mission

schien ihm, für den Frieden Europas zu sorgen. „Es ist die Bestimmung

der deutschen Nation, für den Frieden der Welt — für den politischen

wie für den geistigen Frieden - zu kämpfen, zu leiden nnd (so Gott

will) endlich zu siegen. Ein schöneres Ziel ist fOr ein grofies Kaltnr*

yolk nicht denkbar ... In Steins Sinn nnd Geist bekennen wir : Wenn
die dentache Nation abfallen sollte ?on ihrem geschichtlichen Bemfei

„für die Veredelung der Menschheif*, also tur die idealen Gttter, fOr

den geistigen Frieden zn arbeiten, sn kftmpfen nnd opferwillig za

leiden — dann vsuieii die kaum gewonnenen iSiegeskrän/.e ihrer politischen

Macht und Einheit nur ein zweifelhafter, vergänglicher Ersatz für die

* iiiL!tliul)te deiste^wünle" **
). Aher auch dieses schöne Friedensziel ist

nur zu erreichen, wenn die Völker vom Geiste des lehendiuen Christen-

tums sich durchdringen lassen. In einem schönen Briefe an Kaiser

Wilhelm*'*'*) snm 22. März 1879 heißt es: „Ueote noch wie im FrOh-

jahr 1871 beseelt mich die Oberzengnng, fhr die ich damals volle Zn-

stimmiing bei Ew. Majestät iand: Erst wenn es gelingt, die Dämonen

des Klassen-, Völker- nnd Sektenhasses innerlich zu (überwinden, wird

ein dauernder Friede in Deutschland nnd Europa begründet werden.

Diese llotlnung wird aber ein srlioutT Traum l)leiben, es sei denn, dalJ

die Sehnsucht der tiefsten Geister, der edelsten Herzen unsnes .Jahr-

hunderts sich endlich eriüllt, wenn wir befreit werden aus der babylo-

nischen Zerrüttung unseres religiösen Lebens; wenn im Ge wissen der

Nation das befreiende, rettende und vereinende Wort des Welt-

erlOsers wieder als die Sonne aofgeht, die nach langem Winter uns

einen GeisteefrOhling bringt, dann wird man mit neaer Inbrunst wieder

die Verheifiong verstehen: ^Meinen Frieden gebe ich ench!'* — Wir

sehen» wie Oehser alles Heil erwartete von der Emeuemng des religiösen

Lebens im Volke; die schien ihm Sache der rechten Erziehung zu sein.

Mar in solchen Fraj/en sein Hat schon von den Ministem Eichhorn

und von Bethuiann-llollweg erbeten worden, so war er auch praktisch

tätig. Der Fürst und die Fürstin zu AVied vertrauten ihm ihren Sohn,

den jetzt regierenden Fürsten, an und als der Erziehungsplan für den

Erbgroßherzog von Baden festgestellt wurde, half er auch da mit

*) S. CurtiuH 8. 40.

**) Deutsche Jahrbücher. Studien zur relig. u. polit. (ies« liielitp des

19. Jahrh. Otrener Brief an Freunde u. Gleichgesinnte. AU Manuskript

gedruckt. Berlin. 22. März 1874. S. 10 u. 11.

*) S. Curtiua a. a, 0. S. 44 11'.

1*
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4 Ueinrieh Qelier.

seinem Rat und beteiligte sich durch Vorträge and Reisen mit de«

jungen Fürsten. Auch fikr die Erziehnng des Prinzen Wilhelm m
Preaßen wnrde Gelsers Rat miederholt erbeten. — Charakteristisch fog

Geiser ist, daft er all sein Schaffen sab speeie aetemitatis betrachteie.

Dil' politischen Anfgaben des Tages bringt er immer in Beiiehang zu

den» ewigen und höchsten Ziele der Muiiächheit ; der Verwirklichung

des Reiches Gottes auf Erden. „Als ein Ewigkeitsbürger hat er sein

Leben autVefaBt uml ^einc Arbeit getan." "Wie er, der keinen Tag

ohne das Studium der Schrift YOrtlbergeben läßt, froh ist seiner

religiösen Gewißheit, so will er aach andern das Glück bringen: Die

Religion soll wieder eine Macht werden im Leben. „Die Religioa in

Leben^ ist die Losang, die der 26Jfthrig6 Jttngling ansgesprochen hat,

and der er bis an seinen Tod tron geblieben ist.

Ich bin etwas aasfhhriicher gewesen bei dem Yersoche, des Vaters

Leben und Wesen — nach Fr. Cartins — darzastellen, weil zweifellos

die Eindrücke, die der Sohn von einer so gerichteten Persönlichkeil

empfangen liat, für sein ganzes Leben bestimmend gewesen sind. Wer

unserm Jenaer Historiker näher gestanden hat, dem muß als charakte

ristisch tür ihn auigefallen sein, wie er die Anhäuglicbkeit an sein altes

Vaterland mit opferfreudiger Arbeit für das neue zu vereinigen wölke,

wie er mit lebhaftem Interesse das politische Leben der Staaten and

?or allem die Änßerangen des religiösen Lebens in nnd außer der

Kirche verfolgte, wie er von wftnnstem Mitgefühl erfQllt war mit den

Schwachen nnd nach Krftfteu fUr ihre wirtschaftliche nnd geistige Hebong

sorgte. So läßt sich sicher ein iBfates Teil sdnes reichen geistigen Lebens

als Erbe seines Vaters erklären. So wie er vor uns stand, ist er ge-

worden in einem Vaterhause, wo geistig hochbedeutende Männer gern Ein-

kehr liielten, weil dort die edelsten lnteres:?en liebevolle Ptiege fanden.

Als Heiiiricli Geizer nach Absolvierung des Gymnasiums in Basel

xanftchst die dortige Universität, dann die Georgia Angnsta in Göttingea

anfeochte, hatte er das Gl&ck, hervorragende Lehrer sa finden, vor

allen Emst Cartius ond Jakob Borckhardt. Wie hoch er den Einflol

von Emst Curtins einschätzte, hat er selbst ansgesprochen*): „Fttr

meine persönliche Entwicklung ist das Jahr 1867/68 epochemachend ge-

wesen, wo ich in Götiingen zu den 1 ülJen von E. Curtius gesessen habe.

Seine Vorlesungen wie sein historisches Seminar erschlossen mir eine

neue Welt. Ich hatte durch ihn das: (^o^ fioi noi- orw gefunden. Ah

dieser 1868 nach Berlin berufen wurde, forderte er mich sehr energtacb

*) Wanderungen und Gespräche mit Emst Curtins. Deatsche Bcnie

1897 U 8. 330.
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Heinrich Gelter. 5

auf, ihn dabin sa begleiten. Von welch nnenneBlicbem Vorteil wäre

die Befolgang dieses Ratscblags fttr mich gewesen 1 Allein die Jagend

versteht bekanntlich alles am besten. Ich war ordentliches Bfi'tglied

des Göttinger philologischen Seminars geworden; diese methodische

ScUuluug durch zerstreuende Berliner Seraester zu unterbrechen, schien

mir frevelhaft und unverantwortlich. Curtius hat mir diesen einmaligen

Ungehorsam nicht nachgetragen ; aber vergessen hat er ihn eigentlich

nie ganz und oft bedauert." Seiner herzlichen Verehmng fOr Curtius

ist Oelzer nie mttde geworden beredten Aasdmck an geben. Als am
6. November 1894 die Ftier seiner 50jftbrigen Lehrtätigkeit an der

Universität festlieh begangen wnrde^ da war er glflcklicb nnd stolz,

dem hochverehrten Manne die Empfindnngen vieler anssprecben zn

dttrfen*). Da schildert er packend den ersten Eindruck, den er von

Curtius empfangen hat; „Noch heute steht vor meiner Seele der Moment,

da ich in Göttingen zum ersten Male zu seinen Fußen sali. Er hat

einen nnansloschlichen Kindruck auf mich gemacht. Erwartungsvoll

harrte das dichtgedrängte Auditorium des Kommens des geliebten

Lehrers. Plötzlich wurde die Tttr mit großer Lebhaftigkeit geöffnet,

und leichten Schrittes hatte er das Katheder eingenommen. Eine

ahnungsvolle Pause — und nun begann er in edelster, von warmer Be-

geisterung getragener Sprache sehne Vorlesung ttber die Geschichte und

die Altertümer von Athen. Der Gegensatz zu dem. was man sonst in

den akademischen Hörsälen zn vernehmen gewohnt war, wurde von

uns allen mit voller Kraft empfunden. Es war, als wenn ein Prophet

unter uns aufgetreten wäre, der uns in eine höhere ideale Welt empor-

hob. Meine Freunde und ich standen gleichmäl)ifi: unter dem Ranne

dieser ungewöhnlichen Persönlichkeit." Manches von dem. was er

weiterbin hervorhebt , trifft aoch fttr ihn zu: auch er ist voll und

ganz Bttrger und Vaterlandsfreund gewesen und empfand des eigenen

Volkes Wohl und Wehe in tiefster Seele mit, auch er vertiefte sich

gern in die vielumstrittene Frage Uber den Einfluß der Östlichen Kultur

auf die griechischen Stämme, auch er hatte einen offenen Blick für

heutige Zustände nnd Staatsordnungen und wußte sie mit großem Glfick

zur fruchtbaren Erläuterung hellenischen Wesens zu verwenden. Er

rtihmt es an ( urtius. daß er an den noch lebendigen Kesten mittelalterlichen

Städte- und Gemeindelebens in der Schweiz nicht achtlos oder l.tchelnd

vorübergeht , sondern sie aufmerksam und liebevoll beobachtet und in

ihnen wertvolle Parallelen zu dem Mikrokosmos hellenischer Stadt-

gemeinden findet. Und wie eine Selbstcbarakteristik klingt es, wenn

Zum 6w Novsmber 1894. Deutsches Wochenblatt VII Nr. 45 S. 580.
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er sagt: ^Der wohltuende Wechsel zwischen Sammlung <les Geistes

und Mitteilung des F>toischten, zwischen der Einsamkeit der Aibeit«-

Stube und der stärkenden Gemeinschaft mit ufleichgesinnten Genossen

und einer lernbegierigen Jugend ist für ihn geradezu Lebeosbedürfnis.

Und dabei ist er, wenn auch völlig mit seinem Berufe verwachsen,

doch fem von allem Profeseorenhochmiii, fern von Jeglicher gelehrten

Ahgeeehleseenheit." Die Beiiehnngen, die Geizer nie Student mit Cnrtiai

angeknüpft hatte, rissen nicht ab, als Gartins nach Berlin berofen wurde.

Sie wurden herzlicher nnd immer herzlicher. Ein lebhafter Brielweehsel,

gemeinsame Reisen, ein reger persönlicher Verkehr hielt die beiden

zusammen, machte den Schüler zum treuen Freunde des Lehrers. ^Seii

unserer gemeinsamen Ferienreise blieb ich nnt dem großen Forscher

aufs engste verbunden und verdanke unserem gemeinsamen Gedauken-

aastaasch die größte Anregung. Selten vorging ein Jahr, wo wir nicht

während der Sommerferien, gewöhnlich auf schweiserischem Boden, ans

trafen nnd in herrlicher Wald- nnd Gehirgsnatnr nnvergeßliche Stimdei

zusammen verlebten, oder wo ich nicht während der Fr&lijahrsferien

nach der MattbäikirehstraAe filr Tage oder Wochen pilgerte. Das letzte

Mal wurde mir dieses seltene Gluck im August 1895 zuteil, wo mm
Lehrer und ich gemeiusuni mit unseren Familien eine köstliche Woche

in Friedrichroda verlebten." *) Vielfach erörterten die beiden in ihren

Gesprächen religionsgeschichtliche Fragen. Es klingt wiederunn , als

rede Geizer von sich, wenn er schreibt**): „Zur Lösung religions-

geschichtUcher Probleme befähigte £. Cortius tor allem der tief religiöse

Gmndzug seines Wesens. Dadurch besaß er frageloe ein feineres Ver-

ständnis fär diese Fragen als andere und für ihre ErOrtemng von vorn-

herein eine große Oberlegenheit.**

Geizer hat sich allezeit Cnrtins zn innigster Dankbarkeit verpflichtet

gefühlt; manches, was Svyäftet in ihm lag^ ist durch diesen Lehr^
tt'/nyftu geworden. Es ist ihm tiefer Ernst, wenn er in dem schoncD

Erinnerungsblatte, das er dem verstorbenen Freunde gewidmet, in die

Klage ausbricht: „Unser geistiges Leben ist dankler und ärmer gt-

worden."

Unter seinen akademischen Lehrern war es nächst E. Curtins

Jakob Burckhardt, dem Geizer das meiste verdankte. ,|Während fttnf

Semestern habe ich als angehender Student das unvergleichliche GlAck

genossen, bei Jakob Burckhardt zu hören, einem Geschichtslehrer voo

*) 1. c. Deutsche Revue 1897 lU S. 95.

**) Ebenda S. 241.

Ebenda 11 S. 32«.
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ganz erstaanlicheni Geistesreichtuin und einer nie versiegcudeu Origi*

nalität
, eineni Manne ersten Ranges in jeglicher Beziehang, wie sie

beote in unserem aclkw&chlicben Epigonenseitftlter immer seltener

werden." *) Persönlich wirklich nahe gekommen ist er ihm erst nach

seiner Stadienseit, als Gymnasiallehrer in Basel. Gelser wurde viel

beneidet, als der gefeierte Dosent ihn htafig an sich Ind in seine

„Eremitenklanse im Hanse eines Bäckers mit einer geradezu lebens-

gefährlichen Treppe". Dort empting er in den Gvun6atu privat issinia

bei unvergleichlicher Unterhaltung, die sich auf alle muglichen Gebiete

des Wissens, auf Literatur und Kunst, auf Politik und Religion er-

streckte, reiche Anregungen für seinen späteren Beruf. „Als ich dann

Basel verlassen, habe ich von Heidelberg 1873—1878 und von Jena

ans kein Jahr nnterlassent bei meinem regelmftßigen j&hrlicheu Besuche

in Basel J. Bnrckhardt anfznsnchen . . . Wir sprachen gewöhnlich ttber

griechiache^ selten ttber römische, aber oft auch Aber orientalische Ge-

schfehte. Nach einiger Zeit wandte sich unsere Unterredung gewöhn-

lich auf das politische 6^biet ... Er verstand es in seltenem Grade

in der eigenen Brust neue und bedeutende Gedanken zu wecken. Man
wuchs selbst geistig im Umgange mit diesem geistigen Kiesen." Vor

allem war es das Gebiet der griechischen Religionsgeschichte, auf .lern

sich die beiden vielfach in verwandten Anschauungen trafen. Auf

Borckhardts Einfluß mag manches anrfickzuführen sein, was Gelzers

Vortrag und Diktion auszeichnet: die Beigabe des onverwOstlicben

Humors als Wttrze der Daratellnng. Charakteristisch fikr beide ist auch

die Yorliebe ffir Fremdwörter. Mit Behagen erafthlt Geizer ein nettes

Wort Bnrckbardts fibei' den Verein zur Reinigung der deutschen

Sprache: „Die Pedanten und Schulmeister freuen sich, daß sie jetzt

mit roter Tinte auch die Aufsätze der Ivi.isMker und anderer guter

Schriftsteller anstreichen dürfen. Welch feine Ntiancen drückt oft nur

das Fremdwort aus, und das wollen wir aufgeben, weil es den Herren

mit dem Knöpflistecken so gefällt? Nein, da mache ich nicht mit/

Geizer wie Burckbardt waren zwei außerordentlich subjektive Naturen,

Kein Wunder, wenn da oft auch Meinungsverschiedenheiten sich zeigten,

zumal auf politischem Gebiete. Bnrckhardt liebte Deutschland entschieden

nicht ^Da wir bezflglich der deutschen Politik auf grundverschiedenem

Staadpunkte uns befanden, fhblte ich mich durch seine scharfen Äuße-

rungen oft verletzt, und es war nicht immer leicht, die Grenzlinie zu

tindeu, wo der ehrfurchtsvolle liespekt vor dem geliebten Lehrer aufhören

* Jakob Burckbardt als Mensch und Lehrer. Zeitschrift für i^nltur-

geachicbte VII i900 S. 1.
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8 Hdnricb GeUer.

sollte and Schweigen als Zustimmang oder Charakterlosigkeit gelten

konnte." Deshalb suchte Geizer solchen Gesprächen anszn weichen, wie

er sich soDst nach Anaspracbe mit ihm sehnte. Wie hoch er Bnrckliardt ge-

stellt hat, da?on leogte die begeisterte Wflrdigang, die er nach Bnrckhardts

Tode in Jena in der historisch^philosophiscfaen GeseUsebalt von seuiea

Lehrer gab, ond die Entsebiedenheit, mit der er f&r ihn eintrat, als

die Kulturgeschichte eine wenig fretindliche Aufnahme fand. ^ Etwas

mehr Anerkennung und weniger tadL'lnde Zurechtweisung hatte Burck-

hardts lierrliches Werk verdient. Ich kann mich des Einilrüik> nicht

erwehren, dali die Zunft dem großartigen Werke nicht gerecht geworder.

ist." Aufrichtig beklagte er den Tod des seltenen Älannes, von dem

er am Schlosse seines Xachrofs bekennt: „Jakob Borckhardt und der

ein Jahr (rtther beimgegangene Emst Cnrtiiis smd die beiden Lehrer

gewesen, denen ich am meisten verdanke. An ihnen habe ich nienie

besten Freunde und Gönner ans der Alteren Generation verloren. Nie»

mand hat mit gleichem Interesse meme Stodien verfolgt and gefördert

und darum wird auch das Andenken dieser beiden Geistesberoen mir

slets heilig sein
'*

Von anderen Lehrern Geizers -^-eien noch genannt die Basler Pnv

fessoren W^ilhelm Vischer und Franz Dorotheus Gerlach. Des erstereo

historische Aufsätze, die sämtlich der Geschichte und dem dtfent liehen

Rechte Griechenlands, znmal Athens angehören, hat Geizer selbst im Jahre

1877 herausgegeben*). Von Vischer mag Geizer dazn angeregt worden

sein, staatsrechtlichen Fragen besondere Aufmerksamkeit toznwendcn.

Penn Vischer betrachtete mit Vorliebe die Parteinngen in den grieehiadice

Gemeinden nnd die daraus entspringenden Kämpfe, di€ Bildung voe

Staaten und Bünden Die Konflikte, welche er, der Sohn eines alten

Basler Geschlechts, in seiner Vaterstadt durchlebte, hatten sein Ver-

ständnis für analoge Vorgänge im Altertum geschärft.

An Gerlach rühmte Geizer weniger die Metbode als giolies Wissen.

„Er gehörte nicht zu den Philologen, deren Tagewerk in Konjekturen

zu einem Schriftsteller besteht, sondern er beherrschte tataächlicli die

gesamte römische Literatur in hohem Grade.** Bei ihm hörte er

als Student Seneka. „Es ist wahr: als Dozent strengte er aich 9tr

seine Vorlesungen nicht ttbermäftig an. Wir hatten erst de Providentia,

dann de constantia sapientis kapitelweise selbst zu flbersetzent wie

Scbulknaben; aliciu daran knüpfte er so interessante sitt^ngescbicht-

*) Kleine Schriften von Wilhelm Vischer. Lllistor. Schriften, heransgeg.

von H. Geizer 1877.

**) Seneka, Zukunft XXXV 1901 Nr. 27.
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liehe , ästhetische uud soufet erläuternde Bemerkungen , daß ich seit

dieser Zeit Seneka liebgewonnea und imner wieder von Zeit za Zeit

darin gelewD habe/

Es sengt für Geizers Pietät, daß er sein Arbeitssimnier mit Bildern

seiner Lehrer sehrnftekte. Sie fanden ihren Platz an den mftehtigen

BAchergestellen y nnd so ward er oft bei der Arbeit erinnert an jene

Hftnner, die in seiner Jngend seinen Studien Richtung nnd Ziel gegeben

hatten. Der gleiche dankbare Sinn spriclii aus den Dcdikationeii seiner

Bücher. Er hat kaum ein größeres Werk hinausgehen la^^en. Hiis er

tiiclit seinen Eitern oder Lehrern, seinen üelteru uud Freuaden ge-

widmet hätte

Die Doktorwürde erwarb Geizer in Göttingen mit der Ernst Curtius

angeeigneten Arbeit ^De Branobidis'* (Leipzig 1869). £s lohnt sich

kurz bei der Dissertation sn verweilen, weil hier schon des Verfassers

Eigenart, angedeutet wenigstens, zn erkennen ist. In vier Kapiteln be-

handelt er sein Thema: „De oraeali primordiis, de Didjrmaei oracoli

historia, de Didyroaeis deis eommqae cnita, de Branchidarom apnd

Milesios auetoritate." Zeigt er in den beiden ersten Teilen sein Ge-

schick, mit besonnener Kritik der (»Quellen und mit au-[^iebigcr Be-

nutzung der neueren Literatur ein historisches Thema anzufassen — er

ifthrt die Geschichte des hocbangeeehenen Apolloorakels in Milet von

den sagenhaften Anfängen bis zur Zerstörung durch die Christen nach

dem Tode Jnlians — so behandelt er im dritten Kapitel eingehend ein

Thema ans den Knltosaltertftmem : er stellt Gebiet nnd Namen des

heiligen Besirkes fest, weist nach, daß mit Didymi Zeus nnd Apollo

gemeint sind, sftUt die Knltstfttten der Priesterstadt anf nnd verbreitet

i-ich über die einzelnen Gottheiten, ihre Priester, Feste und Beamten.

ijie kurze Schlulipartic gibt ihn» Gelegenheit, von der Macht der Priester

und ihrer Bedeutung für das Volksleben zu sprechen. Die au*« dem

Mittelalter bekannte Erscheinung, da ej iscopi et abbates treugam Dei,

qosie vocatur , constitoerunt , ne perpetuis inimicitiis ac bellis popnli

eemet ipsos dilaoerarent findet eine Parallele bei den Brancbiden: sie

Aehten die Optimaten von Milet, die in empörender Gransamkeit die

Volkapartei vernichtet haben. En factum praeclamm, fügt Gelser sehr

chsu^teristisch hinzn, Ambrosio et Johanne Chrysostomo dignissimnmt

hacerdotis enim est miseros et oppressos adinvare neque potentium ira

terreri. — Bezeichnend für den Verfasser ist ebenso das gewählte

Thema wie die Art der Behandlung. Die Vorliebe ftlr Äußerungen

des religiösen Lebens tritt schon hier hervor. Er, dessen I^ebensalx iid

Untersuchungen flber die Bistümer der christlichen Kirche gewidmet

war, hat seine wissenschaftliche Arbeit mit einer Abhandlang Uber die
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10 Heinrich Geizer,

Priester des Apollo begonnen. Die Erstlingsarbeit führte ihn nach

dem griechischen Orient. Zeit seines Lebens hat dieser Gegend sein

besonderes Interesse gehört. In der Bearbeitung des Themas fallt

schon jetzt auf, daß er dch nicht anf enge Grensen heschrftDkt. Neben

den Uterarischen Qoellen — schon tanchen KirchenschriftateUer und

bysantlnSscbe Autoren anf — sieht er die Steininschriften und Hfloses

heran. Er berOhrt neben den historischen anch geogn^Msche nod

archäologische Fragen — man merkt , Emst Gortins ist sein t>hrer;

die neuere lieiseliteratur ist ihm ebeiibo vertraut wie die griecliisrclitü

und lateinischen Klassiker.
*

Nach Abschiul) s-eiiier Studien ward H. (iolzci G\ mnasialiebier in

Basel (1869—1873) und gab sich mit Eifer einem ikrufe bin, in dea

er ttberzeogt war, behaglich seinen wissenschaftlichen LieblinganeigBogen

folgen zn kOnnen. Anch der Verkehr mit der zwar etwas rohen, ab«

Snßerst gatmOtfgen und naiven nnd dabei rührend anhinglichen Jagad

gefiel ihm ansnehmend. Gar oft hat er sp&ter seinen Freunden m
manchem humorvollen Erlebnis ans seiner Lehrerzeit erzählt, und gm
bewegt war er, wenn lange Jahre, nachdem er der Schule Valet gesagt

hatte, noch immer seine ehemaligen Schüler, jetzt ehrenfeste Biirger

von Basel, ihn in seiner Vaterstadt begrüßten und sich dankbar seim

Unterrichts erinnerten. Er dachte nicht daran, der Universität sich

ZDzawenden, da bestürmten ihn E. Gartius und Jakob Burckhanlt, die

des Studenten reiche Begabung erkannt hatten, sich zu habilitieifB.

Aber bevor er dem unablAssigen Dringen nachgab, sah er den Orisst

Im August 1871 wurde er durch einen Brief von E. Cnrtius saf-

gefordert, ihn auf einer Ferienreise nach Kleinasieo zu begteites.

„Natflrlich nahm ich mit jubelnder Freude an und hatte das Olftefc,

nicht nur drei Monate mit dem geliebten Lehrer gemeinsam zu reisen

und zu forschen, nvyoiioinoQfti' xai ot iKj ihihr/tif^ sondern auch darcb

ihn mit Bernhard Stark und Gustav Hirschfeld bekannt zu werden and

mit den beiden nun gleichfalls heimgegangenen eine Freundschaft förs

Leben zu schlielieo/ *) Vom eigentlichen Plan, die schwer zugäng-

lichen Kuinenstädte von Assos und Erythrü aufzunehmen, muAte osn

zurücktreten, weil das vom deutschen/ Marineamt zur YerfBgung ge-

stellte Kanonenboot Delphin, eine altersschwache, todmttde Hasduse,

nicht ans Ziel kam. Die Reise**) führte Uber Wien und Konstsoti-

*) 1. c. Deutsche Revue 1897 II ». 831.

**) Vgl. 6 eis er. Eine Wanderung nach Troja. Vorträge, gehtltra

in der Schweiz II. Basel 1>^74: Stark, Nach dem griech. Orient. Heidel-

berg 1874; Fried rieh Ourtius: £m8t Gurtios, Ein Lebensbild in Briefes.

BerUn 1905. S. 600—617.
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nopel, wo man die berühmte Scblangensänle nntersnchte and Reste

von der Befestigung des KonstantinoB besichtigte, nach Skatari, Uber

das Blarmarameer nach den Dardanellen zn dnem Besuche von Troja.

Damals vertraten Cortins nnd seine Anbänger gegenüber Schliemann

noch die Anscbanong, daß das alte Troja der Gegend des Balidagh

und ßunarbaschi , nicht aber Uissarlik zuzuweisen sei , und aucli der

Besuch der beiden Plätze konnte sie nicht für Schlienianu gewinnen.

Die Höbe von ßunarbaschi ward in heißem Marsche genommen. ..Wir

lagern auf dem Westbange in voller Befriedigung des Erforschten, voll

Qod warm gestimmt zum Genüsse des berrliclien Blickes über Tal,

Hügel, Meer und Inselwelt. Immer sch&rfer in der Abendglut stehen

die Umrisse der fernen Inselgebirge vor uns; immer klarer zeichnet

och Lemnos ab. Aber welch wunderbare Säule steigt dort mitten im

Olaoie der eben die See berührenden Sonne empor; sie scheidet gleich-

sam die Sonnenkngel in swei Hälften? Ist das ein urplötslich aus

dem Meere aufgestiegener Vulkan, ist ea ein nieiidwerk , eine starre

Wülke? Nein, kein Wölkchen ist sonst am Himmel; es ist ein hervor-

ragender Berjr, ja, es ist der heilige Berg des christlichen Hellas, der

Gottesberg Atbos, an 25 deutsche Meilen entfernt!"*) So sah der

jonge Gelehrte von der Stätte der Anfänge grie( bischer Geschichte zum

ersten Male den Athoe, wo er nach einer Reihe arbeits?oller Jahre im

reifen Alter echtes Griechentum noch lebendig finden sollte in klöster-

licher Organisation. Die Reise ging weiter nach Smyma nnd von dort

nach Pergamon, Sardes und Ephesos, wo TerrainsUssen aufgenommen

und wichtige Punkte, so die Stelle des Artemistempels in Ephesos,

sieber festgelegt werden konnten. Welche Anstrengungen sich die

Forscher zumuteten, zeigt deutlich eine Stelle aus einem Briefe von

Cnrtius**): „Sonnabend vormittag schlössen wir unsere i)f'rganienisclit'n

Studien und stiegen auf die treulichen Pferde von Humann, der uns

selbst begleitete, seinen bewaffneten Kawaß voran. Wir ritten durch

die untere Kaikosebene nach einem türkischen Dorfe '''^*) am Meerbusen

von Elaia und rOckten daselbst noch am Abend in die Wohnung eines

tOrUsehen Bauern, um eine griechische Inschrift abzuklatschen. Es

zeigte sich aber am anderen Morgen, daß der Abdruck mißlungen, weil

der Stein ganz abgetreten ist. Also beschlossen Geizer nnd ich zu

bleiben, und den ganzen Sonntag von ^i-il Uhr morgens bis ',i'5 Uhr

abends lagen wir beide auf dem Bauche über der im Hote eingemauerten

*) Stark 1. e. S. 158.

*•) Vom 6. Oktober 1871. 1. c S. 616.

***) KüMekoei ist gemeint.
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12 Hdnrich Geizer.

Platte. Ich merkte, daß meine N«^eti sieb geetirkt hatten, sonst hätte

ich das nicht ansgehalten. üm 6 Uhr aAen wir bei einem (Mechen,

sehliefen dann bis 12 Uhr, uiq 1 Uhr waren wur sn Pferde. Wir

ritten in einem Znge bis 9 Uhr, znm Teil in scharfem Trab, um eine

Station der Kassabacisenbalm zu erreichen." Über die wissenschaftlichen

Ergebnisse der Reise zu sprechen, ist hier nicht der Ort. \Vas Geizer

befrifft, so hat er eine IJcihe von Inschriften veröffentlicht*). Hier

tritt schon die für Geizer charakteristische, jetzt seltener werdende,

gleichmäßige Berücksichtigung des Sprachlichen und Historischen henror.

Bezeichnend fflr ihn ist auch das Interesse fOr religiöse Fragen, a. B.

fttr die göttlichen' Ehren , die den attalischen Königen znteil werden,

nnd für die Kultosaltertümer. „Ein Theator, wo nngefUir 20 Siti-

reihen hoch fast nnr Priester nnd Priesterinnen sitzen, gibt sich deal-

lich als geheiligter Festraum kund
;
zugleich gewahrt es uns «nen Ein-

blick in die wahrhaft staunenswerte Fülle von Priestertüniern , weiche

in dem frommen Athen seit den Anfängon der Geschichte bis in die

späteste Römerzeit geblüht haben." Für Geizer persönlich war die

gemeinsame Arbeit mit einem Curtius sicher eine bedeutende Förderung.

Das Interesse fttr geographische Fragen und das fttr die Inschriften

bat ihn bis an sein Ende nicht Tcrlassen Es ist^ wenn «ich nieht

geweckt, so doch sicher wesentlich gestärkt worden dnreh diese Ferien-

reise. Und anch persönlich trat er Gurtins dnreh sein liebenswBrdigeB

Wesen noch nfther. Über ihn nnd Hirschfeld schreibt Gmrtins in einem

IJriefe an seine Frau vom 5. September***): „Ich kann Dir gar nicht

sagen, wie liebenswürdig die beiden jungen Leute sind; es kann kein

*) Inschriften von Klissekoei nnd Pergamon (Philol. n. histor. Ab-
handlungen der kOnigl. Akad. der Wissensch. su Berlin 1872 S. 68—73V
Die Sitsinschriften im Dionysostheater in Athen (Monatsberichte der königL
prenB. Akad. der Wissensch. zu Berlin 1872 (& 164—181X Kleinasiatisehe

Inschriften (Rhein. Mus* XXV'II 8. 463 sq.). Ich verzichte darauf, eine streng

chronologische Anordnung der Gclzerschen Scliriften zu geben , «ia diese

sicli schon in der schönen Würdigung von Gterland (in d. Bji. Zeitaehr.

1907) ü}uh-t.

**i Byzantinische Inschriften (Byz. Z. III 18!)4 S. 22—25). Inschrift

ans Kai.-nreia (Zeitschr. des I). Fal. Ver. XVII 1894 S. 180—182). Inschrift

vom Muristan (ibidem 1S8;, 184). Griechische Inschrift vom Olberge ; Mit-

teilungen u. Nachr. des D. Pal. Ver, 1895 S. 17—21 . Byz. Inschr. aus

Westmakedonien (Mitteilungen des Kais. D. arch. Inst in Athen XX\7I
1902 431—444)^ — Die letzte Gabe, die ich aus seiner Hand empfing, acht

Tage vor seinem Tode, war der Abdruck einer Inschrift, die er mit seinea

Studenten behandeln wollte.
***) Deutsche Bevue 1897 II S. 889.
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Sohn aufmerksamer fldn, als sie es sind; sie sehen mir jeden Wnosch

von den Augen ab."

E. Cnrtins ist es gewesen, der Geizers Stndienrichtnng in dieser Zeit

des Werdens wesentlich bestimmt hat. ^Vom .lahre 1867 ab gehörte

während eines Jahrzehnts meine ganze Tätigkeit der Erforschnng der

grrieeliischeu Geschichte im Sinne von E. Curtius" *) Seinem Rate

folgend, habilitierte er sich im Jahre 1873 in Basel, das er freilich

schon narh einem Jahre verließ , um als anßerordenllicher Professor

nach Heidelberg ftberznsiedeln. Geizer wählte als Feld seiner wissen«

scbaftUcben Arbeit während dieser Jahre die Anfänge der griechischen

Geschichte. Ihn interessieren vor allem die Einflösse des Orients, so

wie ihn später in seinen byzantinischen Stadien die Wirkungen des

hellenisehen Wesens im Orient anzogen. Publikationen über die

griechische (ieschichtc im landlaniigeii Sinne liegen aus seiner Feder

nicht vor, abgesehen von einer Keilie eingehender Bezen^ionen ).

In einem Aufsätze des Rhein. Mus. (XXVITI, 1873, S. 1— 55) ^Lykurg
and die delphische Priesterschaf t*^ macht er auf die Un-

sicherheit der Überliefernng von der Genealogie und Chronologie des

Lykurg anfmeriisam nnd fragt: Wer ist Lyknrg gewesen? Der Name

weist auf eine Gottheit hin. Aber wie konnte ein nrsprfinglich einem Gotte

eigentümliches Bpitheton anf menschliche Wesen flbertragen werden?

Er findet die Lösung darin, daß er Lyknrg als die Inkarnation Apollos,

als t'inen Priester faßt, den irdischen Uepräsentanten der Gottheit. „Es

scheint eine mächtige Priesterschaft mit regelmäBigen Zusammenküiuu u

und einer genau bestimmten Nachfolge im Amt nnd Priesterwürde in

Sparta bestanden zu haben. Das Haupt dieser Priesterschaft war der

jedesmalige Lykurgos." — Wieder hat es hier Geizer, wie in seiner

Dissertation und seinen InschrifteuVeröffentlichungen ^ mit Priestern zu

Ion nnd mit ihrer Stellung im Staate. Über das Verhältnis von Staats-

gewalt und Priestertum mag oft im Hanse seines Vaters verhandelt

worden sein : Kein Wunder, wenn des Sohnes Interesse solchen Fragen

auch in der alten Geschichte nachging. Dieses Thema hats ihm Zeit

seines Lei ens angetan. Für die Darstellung und Beweisftihrung

beachtenswert ist hier schon die Verwendung von Analogien. wol)ei er

sich keinf">wegs auf die griecliische Geschichte )>eschranki. — Mit der

Besiedelaug des Peloponnes beschäftigten sich die „WanderzUge der

•) Deutsche Rc\nie 1897 II S. '.m.

*) Bur8ian8 Jahrcsbor. Jahresber. f. gri(H li. Gesi h. 1673(8.988— 107ü},

(S. 49—74). Jen. Literaturzeituug 1^74 Nr. 21, 1875 Nr. 82, 1877

Nr. 18, 19, 1878 Nr. 24.
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lakedftmoniBCben Dorier."*) Daß die Tiüglctniditiony die aif

den Sieg über Tisaroenoe sogleich die Dreiteilung des eroberten Landes

folgen läßt, ungeschichtlich ist, erscheint ihm ausgeinacLii. Einige

Spuren in der Überlieferung sollen ihm den Weg der Dorier feststellen

helfen und es plausibel machen , daß der historische Dorierzog sieb

durch drei Generationen hindurchzieht*'*').

Zahlreicher sind die Arbeiten, in denen er den Zosammenhlageo

orientalischer and griechischer Staaten- and Kaltnr-
geschicbte nachgebt. Schon in Basel hatte er alte Geschichte des

Orients gelesen, nnd in Heidelberg trug er Resultate der Keilschriften-

entzifferung vor. Energisch drang er in die Probleme der Ägyy toloirKe

und Assyriologie ein. Inuner wieder hob er den Wert der am >»il, am

Euphrat- und Tigrisstrande gewonnenen Funde auch für die griechische

Geschiehte hervor. „Bei dem nahezu vollständigen Mangel gleich-

zeitiger Urkunden, welche Aber die früheren Jahrhunderte der griechischeo

Geschichte Licht verbreiteten, mfissen gerade f&r diese derartige antho-

tische Urkunden von größtem Werte sein.* Freudig begrüßte er

Dunckers nnd dann besonders E. Meyers Geschichte des Altertums

Aach weitere Kreise machte er bekannt mit den Ergebnissen der

ägyptischen Forschnng, soweit sie griechische Geschichte berühitt-nii.

Während nämlich die nationalliellenischen ältesien Urkunden über da?

aclite Jahihundert nicht hinausgehen, beweisen Nachrichten aus der

Epoche des höchsten Glanzes und der größten Machtfulle Ägyptens

unter der Ramessidendynastie, daü die Ägypter schon vom 14. bi?

12. Jahrhundert durch Vorfahren der griechischen Stämme beunruhigt

worden. Abo die sagenhaften Berichte der Griechen ?on den IrrCahrt»

trojanischer nnd griechischer Wikingerscharen, welche sich zeitlich um

Ilions Zerstörang gmppiereni sind nicht erfanden; sie werden bestätigt

darch die ägyptischen Nachrichten. Dadurch gewinnt anch der Trojaner-

krieg anderes Ansehen. „Vom Werte der griechischen Sagentraditiou

muß man eiwas vorsichtiger urteilen als gewöhnlich geschieht." — Zu

einem ähnlichen Resultate fnlirte ihn seine Beschäftigung mit den Keil-

iuschrit'teu , deren l:Irgebnisse er in einer Keihe von Arbeiten nieder-

*) Rh. Mus. XXXn 1877 8. 259—266.

*) Vgl. E. Meyer, Forschungen zur alten Gesch. I 275.

•*•) Histor. Zeitbel.r. 1676 8. 1,^—173; ebenda N. F. 25 lb89 S, 114

bis 125. Flückeisens .Jahrb. f. kl. Thilol. 1885, Heft 1, S. 1—7. VgL

auch Jeu. Literaturseit. 1875 Nr. 8^ Bes. von Brandes, AbhsndL sar

Gesch. des Orients im Altertums.

t) Die hell. Seecfige nach Ägypten. Ausland 1877, Nr. 28, 29.
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gelegt hat*). Wieder ist es der Hoden Kleiiiasiens, auf den ihn seine

Forschungen führen. Mit den chronologischen Angaben der Assyrer

Aber dea Ahnherrn des philhellenischen Mermnadenhaases stehen ihm

die von den Griechen erw&bnten Gleichzeitigkeiten in schönster Harmonie.

Aber die mythologischen Zutateni die die griechische Üherliefemng an

die Geetalt des Oyges angeschlossen hat, löst er wieder loe nnd zeigt

Dch, „daß seine Erhebung nicht die Revolte eines verliebten Palast-

haoptmanns, sondern die regelrechte Revolution eines malkontenten

Granden ist.
'

Weiter macht er die reichen Uesultate der assyrisclien Keilschriften-

entzifferung für die mit Assyrien in Berührunir gekommenen Volker

nutzbar, so flu die Kolonisation von Sinope, für die Geschichte von

Kappadokien und für die Besiedlung von Samaria (Osnappar — Assur-

banipal). Diese Arbeiten fanden dnrchans nicht den Beifall Alfreds

von Ontschmid, der sonst von Geizers Geist nnd Scharfsinn nicht gering

dachte. Aber noch weniger konnte er mit Geizers Anschannngen ttber

den Zosammenhang zwischen griechischen nnd orientalischen Gottheiten

einverstanden sein. Geizer scheute nicht davor zurück, die assyrischen

Ttifelclieu aus Assurbanipals Biblioliiek, genuine hoclialte Zeugen, auch

für die sacra der Kuphrat- nnd Tiürislander auszunutzen und seiner

Überzeugung Ausdruck zu geben, dali der Dienst der Aphrodite aus

dem Orient stamme. „Die zuverlässigsten Angaben der Alten leiten

ans dem Osten, von den Semiten, den Aphroditedienst her. £s ist

das eine der sichersten Tatsachen antiker Religionsgeschichte, und alle

Versuche der Neueren, eine pelasgische oder griechische Aphrodite

heranszukonstruieren, müssen definitiv aufgegeben werden/ Geizer

sthnrate hier völlig mit Gurtius ttberein, und beide traf die scharfe, ja

verletzende Kritik von Gutschniids. „< "urtius richtet an die Wissenschaft

der griechischen Mythologie die Aufforderung, angesichts der assyrisclien

Entdeckungen umzukehren und das ihre zu tun, um das hellenische

Pantheon in ein assyrisches nufinufjytior zu verwandeln; Geizer macht

mit die-er Umkehr in der Weise den Anfang, dali er eine etymo-

logische Bräche zwischen £rech und dem Eryx schlagt und die

babylonische Omorka allen Ernstes mit der Venus Erycina identifi-

•) Das Zeitalter des Gyges, I. T., 1875 (Rh. Mus. XXX S. 2S0-268),

U. T., 1880 Gbid. XXX7 S. 514--528)l Sinope in den Keiltexten (Zeitschr.

für Ig. Spr. u. Altertnnwk. 1874 S. 114—121). Kappadokien und seine Be-

wohner (ibidem 1875 8. 14—26). Die Kolonie des Osnappar (ibidem S. 78

bis 82). Zum Kultus drr assyr. Aphrodite (ibid. S. 128—135). Rezension

von T i e 1 e, Geseh der Religion im Altertum, IB.« 1896 (Bist. Zeitschr. N.F.

44 1898 S. 101—106)^
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16 Ueiorich Geizer.

ziert."*) Curtius hat das tief geschmerzt**), Geizer kam leichter

darüber hinaus, und er hatte später auch die Geiiugttmng, daß von Gut-

schmid ihm in eiuem Privat briefe betreffs der Venus Erycina „höchst

loyal vollkommene amende honorable gewährte." ***) Um so erfrenlicber

war flUr ihn die ÜbereiDstimmiuig mit A. foa Gatschmid ftber dflii Weit

der griechischen Qnellen. „Die anthentiieheii Urkunden Kiniw dienn

tor glftniendeD Best&tigiiDg ... der griechischen Berichte, ein Uautend,

der am so sehftrfer moft betont werden, Je entschiedeoer man in neaerer

Zeit geneigt ist , den Wert griechischer Nachrichten Aber iltere Ge-

schichte herabzusetzen." Seineu (Quellen gegenüber zeigte Geizer uber-

baapt grolle Besonnenheit. Er war gleich weit entfernt von kritikloser

Gläubigkeit wie von radikaler Verwerfung. Als Müller- Stitil-inL! in

seinem Buche „Aristophanes und die historische Kritik" gar zu will-

Icttrlich and gewaltsam die Quellen benatste, da ging er mit bemerkens-

werter SchArfe gegen ihn losf).

Die Arheitett snr griechischen nnd orientalischen Geschichte, nmal

die ttber Lyknrg nnd Gyges, hatten Gelser anf ehnmologiselie mmi

ehronographiseke Probleme gefllhrt. Schon im Jahre 1878 ma0

er mit dem Plane nmgegangen sein
,

derartigen Fragen weiter nach-

zugehen ; denn in einer Note in der Untersuchung über Lykurg heiiii

es: ..Ich verweise vorläutig auf nieine Beiträge zu Eusebius" (S. 10).

Die eindringt, nde Beschäftigung mit diesem Stoffe zeitigte eine Reihe,

zum Teil sehr umfangreicher Arbeiten ff ). Sie fallen fast alle in die

Jenaer Zeit. Denn anch an der Carolo-Knperta hat er nor wenige

*) Neue Beitffige rar Geech. des alten Orients 8. 188; Tgl. GeUert
Besension tob £. CortilaB: Die grieeh. Götterlehre vom geachichtL Stand-

punkt in d. Jen. Literaturzeit. 1875 Nr. 38.

**) Deutsche Hovue 18'J7 III S. 2;^.

*) Zeitschr. für Kulturgesch. VII S. Anm.

t) Bursians Jahresb. r. 1. c. 1873 S. h^n -10;>7,

ff ) Anhang zu K. F. Hermann, Lehrl)n( h der grieeh. Ktaat«alt«^T-

tümer ^. Heidelberg 1^75. S. 775—818. I. Die Kr>nige von Laketi;imoß.

II, u. III. Kitiiige und Archunten von Athen. (IV. u. V. Aipliabeti-ivhes

Verzeichnis der att. Demcn). — Sextus Julius Afrikanus und die byzant,

Chronographie. L Die Chronographie des Jul. Afr. Lcip2ig 1880. IL L Abt.

Die Nachfolger des Jul. Afr. 1885. U. 2. Abt NachtrSge. 1898. - Za
Afrikanna (Jahrb. f. prot. Theol. VII, 1881, S. 376). - Eoeebii eanoami

epitome ex Dionjaii Telmahuensis chronieo petita sodata opera Terterut

notisqne illastrarant Carolas Siegfried et Henricus Geiser. Ldpstg 18S4. —
V. fi utHchmid-s Diorthose der ägypt. Königslisto des Eratosthenes (Rh.

Mus. XLIV, ixxy, S. *J(i7—272). — Kastors attische Königs- und An hontenhst^.

(Histor. u. ])hilol. Aufsätze, Festgabe an E, Curtius zum 2. Sept. 1884.1 —
Die voriiutigeu Chaldäerfürsteu des Aunianos {Byz, Zeitaciir. Iii li?3H
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Jahre gewirkt. 1878 nahm er einen Ruf als ordentlicher Professor

nach Jena an, und dort ist er 28 Jahre segensreich tätig gewesen.

Kinen Ruf nach Basel anno 1887 schlug er aus zum Leidwesen Burck-

hardts. der sein Kommen stark wünschte. „Allein ich konnte mich

nicht entschlielien, Deutschland und besonders Thüringen, dessen Uni-

versität und Bevölkerung mir sehr ans Herz gewachsen war. und wo

ich mich unter Kollegen and Zuhörern in meiner Tätigkeit sehr be-

friedigt nnd gilicklich fAhlte, wieder zn verlassen." *)

Wenn hentsntage jeder, der sich mit Chronographie beschäftigt, sich

mit ihm aaseinanderznsetien hat, so hat das Oelaer durch seinen

Afrikanns erreicht. Er plante zunächst einen Rekonstroktions-

versuch des Geschichtswerks aus den erhaltenen Fragnientenj den Aus-

ztigen und Bearbeitungen der Späteren. Daran sollte sich die Be-

handlung seiner Nachfolger und Ausschreiber bis in die Zeit der

byzantinischen Kompendien schließen und endlich die Zusammenstellung

der Fragmente. Dieser Plan ist nicht vOllig zur Ausführung gekommen.

Die Herausgabe der Fragmente ist zwar weit gefördert, steht aber noch

ans*^). Jedoch in anderer Hinsicht hat er mehr geleistet, als er nr-

sprOnglieh versprochen hatte, indem er in den Nachträgen auch ttber

die syrischen Chronisten und die verschiedenen chronographischen Ver-

suche der Armenier Anfschloß gab. — Dem AfHkanus hat Geizer seine

Kraft gewidmet, einmal, weil st-ine Chronographie mit ihren Auf-

stellungen die gesamte Folgezeit beherrscht, und dann, weil sie auf

wissenschattlicher Grundlage ruht. Sehr bezeichnend für Uel/.er ist es,

wenn er an Afrikanus und denen, die ihn benutzt haben, vor allem

folgendes rühmt: „Ein Verdienst soll diesen christlichen Geschichte-

httchem unvergessen bleiben. Sie haben mit der griechisch-römischen

Beschränktheit gebrochen nnd die Scheidewand gegenaber den Barbaren

definitiv niedergerissen dadurch, daß sie den Orientalen resp. den Juden

neben dem Hellenen und R^Vmer als gleichberechtigten Faktor in der

(Tcschichte eingeführt haben. Unser Begritf der Weltgeschichte ver-

dankt seine Entstehung jenen kindlichen, die Ereignisse nach den sechs

Weltaltern oder den Danielschen Monarchien rubrizierenden Chroniken.

Das sichert ihnen ihren Platz in der Geschichte der Historio-

graphie." ***) — Und doch war es eine entsagungsvolle Aufgabe, die

S. 891— *39:i). — Zu Afrikanns und Johannes Mulalas (ibidem S. 394/95. —
Zo den Gracca Eusebii (ibidem VIII 1^<'.^'J S. 643,44).

*) Zeitsrlir. für KuUiirf^esch. VII S. 41).

**) Das Material wird auf der Jenaer Uuiversitätsbibliothek deponiert

werden.
»*) Afrikanus I S. 26.

Nekrologe (Jabre^bericbt fflr AlteitnOilwitMiiselMft. Bd. CXXXTIB). 2
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18 Heinrich Gelier.

Gelser auf sich nahm. Georges Perrot hatte nicht so mirecht, wenn er

einmal Geizer gegenüber urteilte: „Ahl vous aimez donc le nenn

enniiyeux." *
) Man denke nur daran, dai5 wesentliche B< standteile

einfache Namen- und Zahlenlisten sind, gewili ein an sieb recht wf.ig

einladender und uninteressanter Stoflf. Und dann verlangten die Lnter-

sacbongen eine bedeatende Arbeitskraft. Tatsächlich fehlte bisher die

sichere Grundlage fttr weitere Forschongen aaf dem Gebiete der christ-

lichen Chronographie. Es galt das umfangreiche Material ans der

bysantinischen Literatur sosammenzntragen, das teilweise nur in Hand-

schriften vorlag, von kritischen Ausgaben ganz zn schweigen. Besonders

schwierig mußte es sein, das Verhältnis der späteren Chronograpltea

zu Afrikanus festzustellen, da hier /.u enttchciücn war, wie weit sie

aus Afrikanus .selbst schöpften und wieviel sie einer den) anderen ver-

dankten. Wer dies alles im Auge behält, wird von voruht-reiu eni-

sehen, daü ein in allen Punkten unanfechtbar sicheres Hesoltat un-

möglich herausdestilliert werden konnte. Wo die Kombination so weiten

Spielraum hatte, ist es selbstverständlich, daß man nicht mit allen Er-

gebnissen einverstanden war. Und doch war die Aufnahme des Buchs

durchaus gttnstig. Es ist auch viel erreicht. Steht im ersten Bande

Afrikanus selbst im Mittelpunkte des Interesses , bat Geizer hier von

seiner Person, seinem Leben und seinen Leistungen ein klares Bild ge-

gi'l»en . um dann die Kekonstruklion der Chronographie zu versuchen,

indem er eine historische Periode nach der anderen durchgeht, für sie

die Benutzung des Afrikanus bei Späteren nachweist oder wenigstens

wahrscheinlich macht und so afrikanisches Gut ans der wirren Masse der

byzantinischen Literatur herausschält, so rücken im zweiten Bande jene

späteren Chronographen in den Vordergrund. Er sucht ihre Quellen zu

ergrdnden und ihr Fortleben bei den Nachfahren: rc rixor n
stellt er fest. „Eines der Hauptziele dieser Untersuchungen ist ge-

wesen, ein möglichst deutliches Bild von der wissensehaftlicben Tätig-

keit der alexandrinischen Chronographen Panodoros und Annianos zu

entwerfen. Er leistet mehr. Ihm selb>,i kam es überraschend, dari

er im Laufe seiner riitorsuchnngen von Eusebius eine viel höhere Vor-

stellung bekam, als er ursprünglich gehabt hatte, daU sich die Über-

zeugung ihm aafdrängte , er habe es bei ihm mit einem unbe&ngen

urteilenden, echt wissenschaftlich operierenden Kritiker zu tun. Er

freut sich, diesen ebenso vernachlässigten als verkannten Yeteranea der

christlichen Wissenschaft in die richtige Beleuchtung zu stellen (S. 95,

97). — Ich darf mir ein Urteil Uber Geizers Werk nicht snmsßcn;

) Zcitöchr. für Kulturgescb. Vll 1900 S. 42.
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Heinrich Gelier. 19

ihm gerecht werden kann man nicht nach einer flfichtigen Lektüre, nur

nach jahrelanger sorgfältiger Benutzung. Aber man wird es berufenen

Rezensenten wie Harnack und Unger glauben dürfen , wenn sie die

Fülle iler Ergebnisse, auch fUr andere Disziplinen, z. B für Literatur-

und Kirchengescbichte, rühmeu. Und eiustimmig ist die Anorkennnng

seiner nmfangreichen Gelehrsamkeit und scharfsinnigen Kritik.

Oelzers IntereaBe für Ense b ins, das bei der Arbeit am Afrikaniu

gestiegen war, entstammt die obenerwähnte, im Verein mit seinem

Kollegen Karl Siegfried geschaffene Ausgabe der epitome Eosebü canonam

ex Dionysü Telmaharensts chronico petita. Sie ist so eingerichtet, daß

neben die von Siegfried gegebene lateinische Übersetzung der Annalen

jenes orthodoxon Patriarchen von Antiochien in einzelnen Kolumnen

die entsprechenden Zeitangaben der auf Eusebius zurückgehenden Autoren

gestellt werden, so dali eine bequeme Übersicht über die Überliefeiung

des Eusebius ermöglicht wird.

Daß eine so liebevoll in den Afrikanus sieb versenkende Unter-

soelnmg Geizer in den Stand gesetzt hat, auch für die Ansgaben byzanti-

nischer Chroniken manches beizatragen» ist von vornherein klar. Die

Durchforschung des Synkel los nach Afrikanasfragmenten brachte ihn

auf den Gedanken, dessen Chronographie zn edieren. Die Kollationen

sind zum uroßen Teile beendet, und es ist zu hoffen, daß Geizers Heiß

uud Scharfsinn hier nicht umsonst gesammelt und gefunden hat. Bei-

träge zu Synkt'llus liegen vor in den Arbeiten: „von Gutschmids Diorthose

der ägyptischen Konigslistc des Kratosthenes", „Zu den (iraeca Eusebii",

„Die vorflatigen Chald&erfttrsten des Annianos**. Wieder traf er hier

mit von Gntschmid zusammen. Ans seinem Nachlaß hat er das üand-

ezemplar des Synkeilos mit höchst wertvollen Koigektoren erstanden. —
Geschichtskenntnia und politischer Sinn verhalfen dem cbronographischen

Forscher zn einem schönen Resultate in dem £. Cortins gewidmeten

Aufsatze Aber „Kastors attische Königs- nnd Archontenliste". wo er die

Differenzen in den Angaben uLei die ältesten Jahrkonige Athens aus

den oTixattg jener unruhevollen Zeiten erklärt.

Schon dieser kurze Überblick über Gelzcr^ chronoL^raphisrlic Ar-

beiten bat gezeigt, daß er tief in die byzantinisclie Literatur eindringen

mnAte. £ine zweite Anregong, die ihn in die gleichen Bahnen lockte,

war J. Bnrckhardts Konstantin. „Ich bekannte J. Borckhardt, daß erst

dieses Boch mich snm ernsthaften Stadium der Byzantiner gebracht

hat.'* *) Man wird weiter bei der Frage, wie Geizer sich in Byzanz an-

) Zeitüchr. für Kulturf.'esch. VII lUUO S. 42ff. Dort tindet sich auch

seine von B. abweichende Beurteilung des Kaisers.

2*
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äedeln konote, eint niehi ufter acht Uuseo dttrfeo: sein reges kirehli^

politisches Interesse, wofür er in der byzantiniseben Geschichte reicUidi

BefriediguDg za finden hoffen konnte. Geizer ist also auis byzantlnisehe

Gebiet pekommen. Einige haben's ihm verdacht, unter ihnen E. Curuiis.

^Eiu laugjährige 1 Schmerz war es für E. Curtius, daiS ich das Arbeits-

reich der Alteren griechificben Geschiclite verlassen und miclt in Byzanz

beimiflch genacht hatte . . . Später bat er sich wesenilicb freundlicher

gffgeDUber mdnen byxantioischeo Studien gestellt . . . Ohne ironische

Seitenhiebe ging es bei dem klassisehen Griasten natftrlieh nicht ah;

80 sprich er in einem außerordentlich hnmorrdllen Briefe die Be*

fBrebtnng aas, mdne byzantiniseben Kfihe würden entsprechend der

dürren Weide , auf der sie grasten . nor spärliche und magere Milch

geben." *) — Zorn ersten Male behandelte Geizer ein byzantinischts

Tliema auf dor 33. Philologenversammlung in Gera 1878: Die poli-

tische and kirchliche Stellang von Byzanz*^). Sein

Interesse fOr byzantinische Geschichte ist einmal ein wisseuschaftlicliei

nnd dann anch — hier zeigt sich der echte Geiser — ein politiscbei.

^Nichts liegt meiner Anlfiusnng femer, als eine ,Bettung* des Byssa-

tinismns Ycrsncben zn wollen. Weder die FoUtilt, noch das Kirchentaa

desselben sollten ins Schdne gezeichnet werden. Wohl aber glaube ieh*

es sei der MQbe wert einer so eigentHmlichen Erscheinung in der Welt-

geschichte gerecht /.u werden uiui einer ernsten Frage der Zukunft ins

Auge zu schauen Zu beidcni lie^l eine Auffordemug im Byzaiitinismus.

Er ist lange Jahrhunderte hindurch eine Weltmacht gewesen , welche

man hassen oder lieben kann, jedenfalls aber als solche anerkennen

muß, und er ist noch immer ein Element der Gegenwart, mit dessen

fintwicklnng wir zu rechnen haben. Denn der osteuropftisctae 8ln?en-

Btaat erhebt den Anspruch, das Erbe Ostroms auf Grundlage byanü-

nischer Kultur und byzantinischen Glaubens anzutreten usw.**** Es

lohnt sich wohl, auf diesen ersten Vortrag, in dem sich die Bichtlinieo

für seine späteren Forschnngen schon angelegt finden, etwas n&her ein-

zuteilen. Er bekau)i.li zunächst die grflndlich abschätzige Verurteilung

des Byzantinismus und die laiulläufige Auffassung: Byzauz verfallt.

„Bedenkiicii bleibt nur die abnorme Dauer dieses traurigen Verwe«.an2«-

prozesses"" : sie onifalU mehr als ein Jahrtausend. Wenn Byzaoz im Kampfe

gegen Hunnen und Gothen, Slawen, Perser, Araber usw. eine enorme

Widerstandskraft beweist, so verdankt es das seinen Herrschern, mumb
Heeren, seinem wohlorganisierten Staatswesen. Nachdem Geizer diesen

•) Di'utschi' Revue 1^'.»7 III u'>

*•) S. VorliJiiulluijgen usw. Leipzig 1«79. S. 82- 5.5.

*) 1. c, fi>. öö, \ gl. auch Hiat. Zeitschr. N. F. 50 liWl S. 261.
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politiflcben Faktoren gerecht geworden ist, wendet er sich dem Kirchen-

tvme zo. Keben den ans hente befremdenden Zfigen der Askese nnd

des Wunderglaubens, neben der unci treulichen Erscheinung der Intoleranz

gegen Andersgläubitre hebt er die j^länzenden Seiten dieser Kirche

hei voi, wie wirklich die bedeutendsten geistigen Kapazitäten sich dem

Priesterstände widmen, wie sie die Wisseuschatt fördern and schuie

Beispiele von echtem Freiheitssinne geben. Am interessantesten aber

ist ihm ndie znerst in Bysanx vom prinsipiellen Standpunkte ans

ventilierte Frage Aber das YerhftltnJs von Staat nnd Kirche ... In

dem sogenannten Bilderstreit ist die Bilderfrage im Grande genommen

Kebeosache, vielmebr handelt es sich nm Unterordnung oder völlige

Freiheit der Kirche im Staate, es ist ein Kulturkampf in optima forma**.

Nun schildert er anschaulich den Kanipl , in dem die Kaiser widcr-

»i^enstige Prälaten absetzten, Kirchenprovinzen, die bisher zu Rom ge-

hörten, dem Patriarchalstuhl von Konsiantinopel anterstellten und dem

Klerus seine Steuerimmonität nahmen, in dem Klöster geschleift, ihr

Besita konfisziert oder vernichtet, ihre Bewohner scheußlich geqnält

worden. Endlich gab der Staat zwar nach; «man gab den Bilderkult

und das ganze Klosterwesen wieder firei; aber mit eiserner Konsequenz

ward die Unterordnung der Kirche uuter das Staatsgesetz durch-

gefhhrt ... In dieser entschiedenen Konstitnierang des Grandsatzes,

dalJ die Kirche als äußere Anstalt ganz unter der weltlichen Macht

stehe, ist das byzantinische Kaisertum der Vorläufer der modernen

Kulturstaaten geworden." — Ein weit reicheres Material beherrschte

Gclzer infolge seiner intensiven Beschäftigung mit Kirclien- und Staaten-

geschichte des hellenischen Orients, als er dieselbe Frage nach 2'3 Jahren

von neuem eingehend auf dem Uistorikertage in üalle behandelte*).

Da knapite er an den antiken Staat an, der in der Person des Monarchen

imperium nnd sacerdotium verbunden hatte, und zeigte das Fortleben

der im spftteren Byzaoz herrschenden Ideen im russischen Rmche

unserer Tage. Deutlich tritt in dieser Arbeit das harte Ringen der

beiden starken Mächte zutage, scharf werden die epochemachenden

Wendungen, z. B. die Synode von Chalkedon Abi, das Konzil von

680,81, der Monotheleten- und Bilderstreit hervorgehoben; die ent-

scheidenden Persönlichkeiten, ein Justiuian, llerakicios, Leo der Weise,

ein Johannes Chrysostomos, Theodoros von Studien, Pbotios treten in

helles Licht. Wir sehen klar die Schwierigkeiten der kaiserlichen

Pteition : der ßamXUq hat es nicht nur mit der speziell byzantinischen

) Staat und Kirche in Bjzanz. Hist. Zeitschr. N. F. 50 1901

S. 193-252.
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Hienrcbie n tn; er niiifi du VerfafthniB mit Rom regeln uid Int

mh den natiODalen Bewegungen hi Kleiiuuieii, in Syrien mid Ägrptai

zo rechnen, and daneben machen sich noch Rflcksichten anf die änßere

roHiik geltend. Es gehörte diplomatisches Geschick und kraftvolkr

Wille »!a/u. in diesen Kaiiipten nicht üu unterliegen. Geizer kann den

Herrsciiem, die die Kirche zu * inem Departement der Staatsverwal»nng

gemacht liaben, seine Bewanderong nicht versagen. ,,Byzanz war alt.

aber seine staatlielie nnd kirckliche Politik xeigen ineb viel&cb die

Rdfo des Alters.'

Cber die Bahlreidien obrigen bysantinischen Arbeiten Geliere wird

sieh fieUeidit am besten dann ein Oberblick geben lassen, wenn wir

ne ihren weeentUehen Inhalte nach gruppieren ond yon der zeitliefaeB

Fol-, absehen. Wenden wir uns zuerst seinen kirchengescbi chi-

lichen Abhandlungen*) zu.

Wie in Westrum , so tinJen wir während des 4. and 5. Jahr-

hunderts auch im Osten zahlreiche Germanen in den angeselienstea

Ämtern des Reichs. Auch zu hoben Prälatenwürden sind sie empor-

gestiegen. So sieht Gelser eioen Gothen in dem konstantinopolitanisches

Pstriarchen W^rhag (489), nnd recht wahrscheinlich machen es srise

philologischen Aigamente, daft aach das berühmte Hanpt der moso-

physitischen Psrtei in Igypten, Timotheos 476—48D), eis

Germane, nnd swar ein Bender war. — Einen wertvollen Beitrag zsa

Thema Maat und Kirchu liefert er, wenn er au den Listen der alexandn-

nischeu und antiochenischeu Patriarchen nachweist, dali die oströmiscbe

Staatsgewalt in Syrien und Ägypten, wo die Monophysitcn von der

Staatskirche abgefallen waren
,

loyale und dem provinziaien Pariei-

getriebe möglichst unparteiisch gegenaberstehende Männer, National-

griechen oder wenigstens Geistliche einer aoswArtigen Diöieee auf des

Patriarchalstnhl erhob, nm in diesen reichen nnd wichtigen Profimeo

nicht allen Boden sn verlieren. — Anf den Monophysitenstreit besieht

^ Zwei dentBche Patriarehen in Ostrom (Jahri». f. prot TheoL X
S. 816-^19). Zur Ptazis der oetrOm. Staatigewalt in Kirehensachea (ibidaB

XIII 1H87 S. 170—170). Der Streit fiber den Titel des Okmn. Patriaidica

(ibidem S. 549—584). Eine kath. Kirchengesch, auf dem Index (ibidem XV
1>^89 S. 226—2s»i). Josua Stylitea und tlie damaligen kirchlichen Partei'^n

des Ostens (Byz. Zeitschr. I lsi>2 S. liHfF.). Bilder ans Byzanz (Zukunft IX

1901) Nr. 1 S. S— Aus dem alten Byzanz (ibidem VHl \r. 4ü S. 25-'>i'l

Hierher geliören aneli die Rezensionen von Kattenbuseh, Lehrbuch der

vergleich. Konfessioiiskuude l^VM (Hist. Zeitschr. N. F. 34 lsy3 S. 4*4—4^'^.

Thomas, Theodoros von Studioa und sein Zeitalter 1^92 (B. ph. VV. bl*--

S. 1257—126U). yiiSufAitrr/ov N. ^Iittfiut'tonovluv jMä{txog 6 EvynTxo£ xtii r) tv

4>Xwgtrri^ avvodog 1899 (Byz. Zeitsehr. XI 1902 S. 531—033).
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sich der erste Aufsats, den Geizer in der Bys. Zeitaeluift Teröffent-

lieht hat Im Gegensatz zn von Gntschmid und NOldeke siebt er in

Joeoa Slylites nicbt einen strengen Monophysiten in der Art des

Severus; sein Urteil über Flavian and Xenaias macht es vielmehr

höchst wahrscheinlich, dali er zu der sehr verständigen vermittelnden

Richtung sich gehalten hat. — In die Anfänge des Ringens zwischen

Konstantinopel nnd Horn versetzt uns die Abhandlung „Der Streit über den

Titel des ökum. Patriarchen". Hier fahrt ihn die üntersuchuntr über die

Titulatur des Patriarchen daza, Joliannes den Faster von Konstantinopel

(588—595) energiscb gegen die von Rom erhobenen Vonrflrfe zo ver-

teidigen, er babe sieb den Titel eines Ol[Qnieniscben Patriareben an-

gemaftt. — Über den anerfrealicbeD, vollstindigen Bmcb zwischen den

beiden Kircben nacb der Synode von Florenz klagt er in der an letzter

Stelle erwähnten Rezension von Diamantopulos Buch. — In diesen

seinen kirchengeschichtlichen Studien war (ielzer auf des P. Natalis

Alexander historia ecclesiastica veteris iiovique testameuti gestoßen,

und er hat das gelehrte, von wissenschaftlichem Freimut und Wahrheits-

ainn durchzogene Werk in der Abhandlung „Eine katholische Kirchen-

geschichte auf dem indez** gewürdigt. Die mag an dieser Stelle £r-

wfthiiong finden, anch wenn sie mit Bysanz nichts za tan bat, ans dem

Gnuide, weil auch sie hineinversetzt in kirchliche Kampfe. Der leb-

hafte nnd muntere Streiter gegen Roms Obergriffe and Prätensionen

verteidigt dialektisch gewandt, oft beißend, ja provozierend sein opns

gegen seine wenig geschickten Angreifer. Dal^ eine Leistung, wie diese

Kirchengeschichte, auf den Index gesetzt werden konnte, ist für Gel/er,

der wahrlich gern und dankbar die wissenschaftliche Tätigkeit der

Benediktiner und Jesuiten anerkennt, ein belehrendes Beispiel für den

Satz , daß korrekt römische Gesinnung nnd wissenschaftliches Streben

aof die Dauer sich nicht vereinigen lassen.

Zn Geizers kircheugescbicbtlichen Arbeiten gebGren im weiteren

Sinne anch die ttber die notitiae and die kirchliche Geographie, deren

frCiheste schon im Jahre 1886 veröffentlicht ward. Ich möchte sie aber

an dieser Stelle ausschließen und sie weiter unten behandeln, da sie

ihn bis zuletzt beschält igt haben. Andererseil .- bchlielit sich an die el)en

erwähnten Abhandlungen ungezwungen eine Reihe von Leist untren, aus

denen wir Geizer als Literarhistoriker und Herausgeber

von Texten kennen lernen; sie sind zum Teil eben aas den kirchen-

geschichtlicben Forschungen erwachsen*).

*) KonnaB der Indien&hrer (Jahrb. f. prot. Tbeol. IX 1888 S. 106-141).

Kallistos Enkomion auf Johannefl Nestentes (Zeitschr. f. wiss. Tbeol. XXIX
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IHe Texte des EnkomioDS, dner Predigt aaf den Grtnder des

Petnklosters id KooBtantinopel Johannes Neeteotee, und der Vita da

Joh. Eleemon haben sein Interesse gefesselt, weil die in ihnen ge-

priesenen Männer ihm sympathisch waren dnreh ihre Frömmigkeit

Barmherzigkeit, „^^i^ gewinnen aus des Kallislos Rede einen iu:;:

essaiitcn Einblick in das unter den Koiiiiiei.en und Paläolupcu bluiiende

Asketenleben. Das Knkomion zeigt zu«^leii'h, wie töricht das zum Vher-

tiuli wiederholte Gerede von der Verkoöcberang der byzantioischen

Kirche ist. Die Mönche des Petraklosters können den Vergleich ihre&

werktätigen Christentums mit den glorreichen Vertretern der abend-

lindischen Askese anfhehmen/ Dieselbe Richtung des Christentums,

hingebende Liebe sn den Armen und UnglQcklichen , statt öder deg*

matischer Zänkereien, sch&tzte Geizer an dem Patriarchen von Aleiandrien,

Johannes Eleemon (610—619), dessen Andenken dnrch jene Ritter

des Spitals vom heiligen Johannes von Jerusalem erneuert wurde , so

dali sein Name mit den Werken christlicher Barniher/igkcit auch heatt

noch verknüpft ist. Es sind ganz ausjiezeichnete Arbeiten , in denen

er sich mit ihm und seineni Biographen Leontios beschäftigt hat. Die

ganze Vielseitigkeit seiner Interessen, der Reichtum seines Wloseun

kommt in ihnen snm Vorschein. Der Kirchenhistoriker erkennt in der

Wahl des Johannes znm Papst von Alexandrien eine kluge Ifaftregsl

der oströmischen Regierung. Die wollte dnrch emen Prälaten, der u

lb>f; S. 59- Ein grieeh. Volks-^chriftsti llor d.'s VII. Jahrh. (Hist. Zeitschr.

N. F. 2^ l^s",) S. 1—3s); vgl. Jlorzoffs Ilealencykl. f. prot. Theol. ' v.

Lri>iitioi5 von NVaitolis. Lt oiitios von Neapolis Leben dos heiligen Joh. de- ,

iiarirdicrzipcii, Erzbi.scliofs von Alexundri^^n, 1>:*J3. (7mtn( oder trijua (Jahrb.

f. prot. 'i'hiol. XVin WJ2 S. 457-4.VJ. Der codex 8U der theol. Sclmii-

von ilalki und die Legende von den heiligen Jiilderu [Byz. Zeitschr. X
l»ul S. 477—484). — Resenrionen von: Albin Frennd, Beiträge rar

antiochenischen ond konstantinopol. Stadtchronik 1688 (Zeitschr. f. wies.

Theol. XXVI 1883 S. 500-512); Gfildenpenning, Die Kuehengesdiachte

des Theodoret von Kyrrhos 1889 (Hist Zeitschr. N. F. 29 1890 S. I2S9;

Krumhacher, Gesch. der hyz. Literatur 1. Aufl. 1891 (B. ph. W. 1891

S. 887—842, SG9-M74), 2. Aufl. 1896 (ibidem 181*7 S, sol-811, 838-^);
Patzig, Unerkannt und unbekannt gebliebene Malalasfragmente 1891

(1$. ph. W. H'J2 Nr..')); Dräseko. (resaminclto putristische AbhandluiiErpn

(W. f. kl. IMi. LX \^U2 S. yH— luu, 123-129); Krumbachor, Studien rit

dm LffTPiidcu d<> hr'iliL'«'u Thr'0(in«ins fD. L. Z XIV lsy3 S 77«>— TT"Ji

St iirl may fr. I )as Aufk<»inm-'u d«'r Pstnidodinu ysisrlicn Schriften l^V«.i(W.

f. kl. i'liil. Xlil 1><% S. 1147— :>:{); Wirth, Aus oricnt. Chroniken

(Hist. Zeitachr. N. F. 44 1898 S. 47ü, B. ph. W. 1897 8. 971—977); KrOM-
baeher. Eine neue Vita des Theophanes Konfesaor 1897 (B. ph. W. \fSS»

S. 264—267); derselbe, Kada (B. ph. W. 1899 8. 380-388).
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Wandel nnd werktätiger Frömmigkeit, nicht in Theologie nnd Gelehrt

eamkeit sein Christentum olfenbarte^ die von furchtbarem Hasse gegeu

die Reichskirche erfBllten Monophysiten der reichen Provinz Ägypten

viedc i>zewiniien. Der Kulturhistoriker*) freut sicli des deutlichen

Bildes, (las wir vom Lohen einer hellenistischen tirulistadt unmittelbar

vor dem Einbruch des Ishun aus der .'ohannesvita emplangen, und der

lebensvollen Schildcraugen , die derselbe Leontios von dem Treiben

einer syrischen Provinzialstadt in der Vita des heiligen Symeon, des

Narren um Christi willen, entwirft. Der Literarhistoriker geht den

Quellen des Biographen nach und erkennt in dem Traktate, der den

Johannes als Ideal des Pietismus hinstellt, eine geschickte Verteidigung

der damaligen kirchlichen YersOhnungspolitik ; mit seinem schmucklosen

OD(i populären Stil wendet er sich an den einfachen und ungebildeten

Mann, ihn zu erbauen : „Die beiden Viten sind Volksbücher in gutem

Sinne des Wortes." Den Philologen endlich interessieren vSjuuche und

l berlieferung. „Das Werk erscheint als ein Kompromili zwischen

Schriftsprache und Volkssprache." Die Festsetzung des Textes stellte

durch abweichende Rezensionen seinem philologischen Können keine

leichte Aufgabe; aber er hat sie vortrefflich gelöst, und da auch die

Ausgabe eine Fülle you Anmerkungen bot, die sich auf Profan-, Kirchen-

nnd Kulturgeschichte, auf Chronologie, Geographie und Sprache be-

zogen, und mit einem Namenindex und lexikogra])hi8chero nnd gramma-

tischem Verzeichnis glänzend ausgestaltet war, fand sie großen Bei lall.

„Eine in jeder Beziehung musterhafte und wertvolle Arbeit, ein

wtirdiges Seitenstück zu Useners Theodosius nennt sie ein Kritiker. —
Eines mit Unrecht lange Zeit vernachlässigten Autors nahm sich Geizer

an, als er die Aufmerksamkeit auf den ägyptischen Kaufmann und

späteren Mönch Kosmas lenkte, der f&lschlich Indikoplenstes genannt

worden ist. Freilich ist sein Werk reich an Sonderbarkeiten — man

denke nur an sein seltsames Bild vom Weltgebftude —, aber er ist ein

ehrlicher und gewissenhafter Forscher, und auch bei ihm ist ndge^oy

x^TtTw TO© *pyor. Kultur- wie rcligionsgcschichtlich ist das Buch des

von Missionseifer erfüllten Ägypters eine bedeutsame Erscheinung und

sollte da/u beitragen, dali man „die landläufigen Deklamationen und

inhaltsleeren Phrasen von der Verknöclieruug und Impotenz der In'zanti-

nischen Kirche einmal beiseite UeUe". Den Kosmas hatte Geizer auch

•) Es darf hier erwähnt werden, dal) Gobers letzte Arbeit, die in

der Hinncbergschoii Enzykloj^adie Die Kultur der Gegenwart noch er-

scheinen wird, eine Zusammenfassung seiner knltnrgeschichtlichen Studien

darstellt. Wie er zu dem Plane von ßurckhardt angeregt worden ist, er-

Ahrt man in der Zeitschr. f. Rultuxgesch. VII S. 40.
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sa edieren ?or; er hatte ihn aaügenommen in sein Programm dv

scriptoree sacri et profani*), einer Sammlong von Werken an

byzantinischer Zeit. Leider ist die Ausgabe des Indikopleostes nidit

weit gefördert worden , weil der mit der Arbeit Betrante anderen

Stadiengebieten sich sawandte. Zwei andere Hefte der Sammluif

(lüiltii aber hier erwähnt werden: „Johannes Phi lop onus de of inciö

mundi" und die Übersetztinp der syrischen Kircheogeschichte des

Zacharias Uhetor von Alirens und Krüger.

"Wir sehe») die Literatur, der (Jelzer seine Kraft widmete uod in

der er neue Erkenntnisse hat gewinnen helfen» ist wesentlich kirch-

licher Art, sei es nach ihrem Inhalte oder nach der Stellnag der

Autoren. Wir waren daher wohl berechtigt, sie anhangsweise tu seiseB

kirchengeschichtlichen Unterenchnngen zn erwAhnen. In den glddNs

Zosanunenhang lassen sich meines Erachteos anch am besten seiae

armenischen Studien**) rttcken. Auf die armenische Literatir

mag (ielzer zum ersten Male gestolJen sein, als er bei st'iuer lie-

scliäf'tigung mit der Chronographie sich mit dem armenischen Easebioi

auseinanderzusetzen hatte. Als er dann definitiv in B>zanz heimisch

wurde, da maüte ihm die Kenntnis des Armenischen und damit die

Erschliei&ung wertvoller Quellen anr Profan- und Kirchengeachicbe

*) Scr. s. et prof. auspieiis et muniiicentia aereniMimomm nntritom

almae matrig Jeneni^iis edidcrunt seminarii pliilologorum Jenensis magiatri

et qui oHüi >äo(l!il»'s fuere. S. Byz Z»'it<< lir. IV ls95 S. 045 6

**) Di r ;4(';;ciiwartipe Bestand der arincu. Kirche. Z. f. \v. Th. XXX\ I b':»-)

S. lüii— 171. Die Antiin^p der armenisehen Kirche. Bcrirhto der Köni^L

Süchs. Gettellsclj. d. Wi.söi'uschaitcn (Sitzung vom 4. Mai Isdö 8. Iu9— 1T4.

Zur armeuiächeu Gütterlehre. Berichte der Königl. Sachs. GesellscL <i

Wissenschaften (Sitznog vom 7. Des. 1895) 1B96 & 99—148. Die Leiden»-

geschichte des armen. Volkes. Beilage inr AUgem. Schweizerseitg. 1^
Ein Besuch im armen. Kloster San Lasxaro in Venedig. Christi. Volks-

bote aus Basel 1896 Nr. 48—46. Armenien, fiersogs RealenejrUop^ '

8. 63—92 (1897). Esnik und die Entwicklung des pers RcHgionssjstems.

Zeitschr. für armen. Philologie. Marburg 1902. Die Armenier (Geüt*

liches und Weltliches Ö. 244 L'M) lyoi). Stephanos Asolik Taröue?i,
Geschicht.serzählung in liistor. Büchern, über.s. von H. Gelzer u. Aug. ßurci-

liardt. Scr. sacri vi prof. Bd. III (orscl eint demnächst). Rezensionen;

Th Nr. Ideke, Bciträtre /.ur per?. Geschieht*» 1887 (H. Z. N F. '27 l^^^^

S »44- -ib). Ter Mikrliuu, Die armen. Kirche in ihren Bezieliungcu lur

byzantinisclieu. I>cii>zig löy2. (il. Z. N. F. 34 1893 S. 4^0—49."0. ^'eruier,

lÜBtoire du patriarchat arm^uien catholique 1891 (Th. L. Z. 1893 S. 571

bis 572). Karapet Hkrttschian, Die Panlikianer im bya. Kaiserxeiche

und verwandte ketzerische Erscheinungen in Armenien. Leipilg 1888L

(H. Z. N. F. 88 1895 8. 277 und Th. L. Z. 1894 S. 565ff:)L Rohrbach« b
Tnran und Armenien. Christi. Welt 1898 S. 534 ff.
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hOcbst wertToll encheineh. Ein Zufall kam sn Hilfe. Aslang der,

nemiiiger Jabre studierte in Jena ein Armenier Ter Hikelian, der lieh

an Geizer anschloß und bei ihm promovierte Von ihm bat Geizer das

Armenische erlernt, und eine Reihe Beiträge zur armeniseben Gescbi» hte

legt Zeugnis ab, mit welchem Eifer und Geschick er das neue Gebiet,

auf dem wiederum A. von Gutschmid ihm vorangegangen war, bebaut

hat. Es ist auch hier hauptsächlich die üeligions- nud Kirchen-

geecbichte, die ihn fesselt and die er verfolgt von den ersten Anf&ngen

bis herab in unsere Tage. — Wertvoll, nicht nnr fttr die Kenntnia

der armenischen Gescbicbte, sondern für die Knltorentwicklang Uber'

baapt, sind die Resnltate der (JntersQcbnDg „Zar armenischen Götter-

lehre*. Wenn er hier „an den Religionszoständen eines in heller

historischer Zeit von höherer Kultur noch unberührten, d. h. der

Schrift und Literatur völlig eutbehrendpii Volkes nachweist, wie iu

seiuem Pantheon neben die einheimischen Geptaltcn iranische, syrische,

hellenistische, christliche sich eindrängen, und wie trotzdem die mächtigen

Wogen fremder Gesittung über der kleinen, kraft ihrer niedrigen Kultur

wenig widerstandsflUiigen Nation nicht znsammenschlagen and ihre noch

schwach entwickelte Indivldaalität nicht völlig ersticken,** sondern wie

im Gegentdl die nationale Eigenart darch die fremde Einwirkong erst

rar wahren selbständigen Entfaltung gekommen ist, so ergeben sich ihm

die Konsequenzen ftlr die griechische Götterlehre von selbst. Mit

solchen Resultaten konnte auch E. Curtius wohl zufrieden sein*). —
Grolle Schwierigkeiten galt es zu überwinden, als er ein Bild von den

Anfängen der armenischen Kirche entwerfen wollte. Zuerst hieß es in

mfihsamer Vorarbeit ein Urteil über den Wert der Qaeileu gewinnen,

die zndem nor in ongenOgenden Ausgaben zu benutzen waren, and ans

einer in alttestamentlicher Art entstellten Überlieferong die Trttmmer

der alten Tradition heranssochen. Es ist ein wahrer Genoß Gelzera

Gedankengängen in dieser feinen and gelehrten Arbeit sa folgen, wie

er so sicher das bisher Geglaubte niederrißt nnd daftlr inen neuen,

wohl gegliederten Bau aufrichtet. — A^'enn Geizer sich hier mit der

Darstellung der ersten Zeiten der armenischen Kirche begnügte, so

hat er in dorn Artikel Armenien in Herzogs Kealenzyklopädie neben

Ausführungen über Geographie, Politik und Literatur die Kirchen-

gescbicbte in knapper Weise bis auf unsere l'age fortgefOhrt. — GeUer

hatte darch seine Stadien lebhafte Sympathien für das gequälte Volk

gewonnen. Er erwartete viel von dem wissenschaftlichen Giste, der

nicht nor in den Meehitaristen lebendig sei; ihm standen die Tage, die

) Deutsche Revue Itidl III 240 41.
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er in San Laszaro in Venedig Terlebt hatte, immer in freandüclNr

Erinnerung; sein Stodienimmer flcbmOckte ein Bild vom Kleslar

EdlmiataiD. In Wort nnd Schrift ist er rar Zeit der scheoAUdMi

Morde energisch fttr Armenien eingetreten.

Haben wir bisher unsere Aufmerkaamkeit auf solche Arbeitea

Geizers gerichtet, die es hauptsächlich mit der Kirche zu tun hauen,

so wenden wir uns nun seiuen Beiträgen zur eigentlichen Staals-

geschichte*) sa. Freilich eine saubere Scheidung darf tnan hier

nicht erwarten. Die iat objektiv und sobjektiv unmöglich , objekti?

insoferu, als die religionsgeacbichtiicben Momente in der byiantiniaeta

Zeit für die Politik von ausschlaggebender Bedeatang sind, und sab*

jektiv, weil Geizer bei seinem stark ausgeprägten religtösen Interesis

als treibende Gedanken im Staatsleben religiös -kirchliehe BfotiTe er-

kannte. Als Krumbacher seiner Literaturgeschichte einen Anhang
bcigelicii wollte, der über die byzantinische Zeit in einem kurzea l ber-

blick orieiiiieren sollte, da wußte er wohl, warum er sich an Geizer

wandte. Der war durch seine quellenkritischen Studien über die

älteren Chroniken nnd seine Arbeiten auf dem Felde der Kirchen-

geschichte wie kaum ein anderer auf dem weiten Gebiete heimisch ge-

worden. £r konnte leicht von einer 1050 Jabre umfassenden Perio^
der Zeit vom Tode des großen Tlieodosius bis snr Eroberung voa

Chalkedon oder Karchedon« Beitrüge »ur Gksehichte des Kaisen
Herakleio8. Kh. Mus. N. F. 48 189:{ S. 161—174. By«. Inschriften I Byx.

Z. Hl I8f l S. 21 •_'.'> (über die offiz. RtMchssprache unter Justinian). Ab-

ril4 der byzantinischen Kaisergcschichtc. Anhanp zu Knunbaclier.-^ Byz.

Literaturf^t'sch. *J. Autl. S. 011— 1007. Die Genesis der hyzantini&i'hen

TlKinenvertasi^ung. Abh. der pliil. histor. Klasse der Kiniigl. Sachs. Gesell-

i*('lmft df»r Wis.sentc haften Hd.W'III .Nr. V 1899. Fcrgamon unter Hyzau-

tinern und OHnumen. Aus dem Auhaug zu den Abhandlungen der Köuigl.

Preuß. Akademie der Wissenachaften Tom Jahre 1903. Uerlin 190;^. Die

Agraipolitik. der oström. Kaiser. Deutsche Volkssthnme 1905 Nr. 22. —
Resensionen : CharlesDiehl, J&tudes sur Padministration bysantine da»
I*ezarchat de fiavenne 568—751. Paris 188a (U. Z. N. F. 29 1889 S. 180

bis 189). Bar7, A history of the later Boman empire from Arcadins to

Irone 1889. (H. Z. N. F. 81 1891 514-521). Zachariae a Lingenthal
de dioei'csi Aegyi)tiaca lex ab imp. Justiuiano a. 554 lata 1891 (13. ph.

W. 1898 8. 11). G. M. Flasch, Konstantin der Große als erster christ-

licher Kai*<er (B. ph. W. 1892 Nr. M). Oman, The byzantine cmpirf

1892 (H. ph. W. 1892 S. 1:594). JfaOkog Kullcyä,-, tifhTai Jitiarmr':

lnif>o{(t<; (inli r»;f n(jO)Ttj.; of'/ni r/"^^ Jtktt latui a^.cmtoi^ 1205— 145-)

(Hvz. Z. VII Ib'js S. 19U-19:;). Charles Diehl. L'Afnque byzantine 1.^96

(H. Z. N. F. 44 1898 S. 480-8:3 und Byz. Z. VU 1698 181 sq.J. Charlei
Diehl, Justinien et la dWlisation byaantine au YL siöde 1901. Bys. Z. XI
1902 S. 526-531).
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KonstantiBopel, eine ans dem Vollen schöpfende, ftbernchtliche Dar-

stellung geben, wie sie bisher gftnsliefa gefehlt hatte. Die Gefahr,

langweilig zu werden, lag nahe, wo es darauf ankam, ma>scnhaftes

Tatfiacbenniaterial kurz zusammenzudrängen. Geizer ist ihr entgangen,

so daß er, wie ein Rezensent hervorhebt, dem Leser nicht nur reiche

Belehrung, sondern aacb Erholung bietet; ein iind^rer dankt dem

„Dante in Jena"" für seine scharfgezeichneten, sich tiet einprägenden

Bilder ans der byzantinischen Geschichte. £r hat die Gefahr ver*

mieden einmal dorch die Fülle dessen , was er fBr der Behandlung

wert hielt: er erafthlt nicht nur von den nnablftssigen Kftmpfen gegen

ftnßere, machtvoll anstfirmende Feinde, er zieht die Verwaltung, das

Heerwesen , die kirchliche Politik , wirtschaftliche Fragen herein , er

berührt die Beziehungen zum Orient nicht weniger wie die zum Okzident

und zu den slawischen Staaten. Die Darstellung mündet aus in einem

Urteil, mit dem er zur orientalischen Frage der Gegenwart Stellung

nimmt. Überhaupt mit seinem Urteil hält er nirgends zurück. Das

gibt diesem AbriU so viel Persönliches. Und schließlich die Gestaltungs-

kraft! Die Sprache ist so frisch und lebendig, stellenweise sogar ge-

salzen und gepfeffert, daß das Interesse nirgends erlahmt — Die

gleichen YorsQge: gründliches Wissen, glänzende Darstellung zeichnen

seine meisterhafte verwaltnngsgeschichtliehe Monogra)>hie ttber die

Themen aus, die Armeebezirke, deren Kommandeuren spaiei- im

Drange der Not auch die Zivil Verwaltung übertragen wurde. Welche

Fülle von Stoflf zieht er hier in den Kreis seiner Beurteilung! Es ist

nicht nur die Genesis der Tliemenvertassung, wie man nach dem Titel

der Studie vermuten ki^nnte, die er auf Grund schon langst vor*

liegender, aber noch nicht verwerteter arabischer Quellen von den

Exarchaten des Westens ausgehend bis gegen das Ende des 9. Jabr-

honderts lichtvoll darsteHt; die militärischen Angelegenheiten Über-

haupt interessieren ihn hier. Er bringt reiches Material f&r Militär-

verwaltung und Militärhaoshalt. Er bewundert die Rraftnatnren der

grolien Kaiser und Feldherren, die mit dem Sabelreginiuut , vor dem

eine „heutige, juristisch geschulte Bureaukrat»^nseele einen gelinden

Schauder empfindet", das Reich gerettet halben. Aber auch hier, wo

er mit dem Soldaten sich befreundet , vergiiSt er nicht seine alte Liebe

ZOT Kirche. Eine neue Quelle, die Wunder des heiligen Demetrios,

bringt ihm wertvolle Zeugnisse fttr die Zust&nde der Pr&fektur lüyrikum

im VL und Yll. Jahrhundert. Die Nachrichten Ober den heiligen

Demetrios verraten ihm unbewußtes und verkapptes Heidentum.

„Demetrios ist gleichsam die Personifikation oder die Fleischwerdung

des auiikeu griechischen Polisgedankeus/ Die gleiche Quelle bietet
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uuscllalzba^e^ Material über die Slaweneirifäile. ^Die lielienenausrotlimg

und die SlawisicTunfr waren weder bo gründlich und vollständig, mt

Falluiera\ er. noch >o sporadisch und unbedeutend wie Hopf aDuahrn'

(S. 52). Wenn ich hinzufüge, daß er auch auf Grund einer Urkaode

Jusünians II. eine lebendige Schilderung eines ReichsparUmeots gibt»

das sich aas Notabelnrersaminlang ond Landbotenstabe snsammeiMeUt,

80 mag das vom Reichtame des Inhalts eine Ahnung Terschalfon. W«r

das heiehrende» amfisant geschriebene Bach darchgelesen bat, wird nit

den Rezensenten den Wnnsch geteilt haben, daA Geiser sein Verspreches

erfUlen möchte, das er am Ende ausspricht. Er wolUe die Untff-

sachung Uber Leo den Weisen hinaus bis zu den Koninenen fortsetzen

unter Benutzung venetianischer Urkunden und des Briefwechsels des

Ueraetrios Chomatianos und hoffte nachzuweisen, dali nicht nur die

spätere Paläologenwirtschaft , sondern selbst die Türkenherrschaft is

Zivil- and Miüt&radministration noch immer die Sparen des Wirkens

jener alten oströmischen Kaiser and ihrer politisch - militirisehes

Organisationen zeigen, and daß sich vom byzantinischen Weten ia

gateo Sinne mehr in jenen Landschaften bis heote erhalten hat, sb

man gemeinhin annimmt. Leider ist der Plan nicht aosgefthrt

worden. — In vielen Stücken erinnert auch die Arbeit über ,.Perga-

raon unter 13yzantinern und Osnianen" rn seine 1 hemen.

Wer da erwartet, nur über die Geschicke von Pergaraon etwas m

finden, wird froh überrascht sein über den Zug vom Besonderen hin-

weg ins Allgemeine, der durch diese Monographie hindurcligeht. Seire

Themenstadien machen es ihm möglich, ein lebensvolles Bild von der

gesamten zivilen ond militttrischen Verwaltong der Provinz Asien iif

dem Hintergrande der politischen Geschichte des Reiches za entwerfm.

Aber besonderes Interesse wendet er wieder seiner geliebten KirdNfr

geschichte, besonders dem Kampf zwischen Ephesos and Konstantinopd

TU. Seine Xotitienforschungen verschatl'teu ihm das Material . die

weilige Bedeutung vuii Pergamon zu bestimmen; aber damit leginVie

er sich nicht; e:? ist geradezu eine (ieschiclite des Mouophy^lliiIIla^

und der Mission in Asien, was er hier gibt. In der monophysitisckc

Revolution sieht er die letzte Erhebung des asiatischen Provinzia]

bewoßtseins. ,Die alten provinzialen Selbst&ndigkeitsgedankea hatta

sich in die Kirche als ihr letztes Asyl geflOchteL Aach hier erlsg»

sie einer feindseligen Zeitströmnng" (S. 22). Eine Fracht frOhacr

Stadien ist sein Geschick, chronologische Fragen za lösen. So be-

stimmt er das Jahr 716 als die Zeit, da von den Arabern Pergamon .die

der glauzendbteii Perlen aus Hellas königlicher Stirnbinde" ausgeiilit

wartl. — Chronolog und i'hilolog ist er auch in dem kleioen Aulsaitt
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aas dem Jfthre 1898 Karebedon oder Ohalkedon, wo er unter Be-

iiutzung orientalischer Quellen die Einnahme Chalkedons durch Sähin

konstatiert und die Eroberung von Jerusalem auf Mai 614, die vou

Alexandria auf Juni 619 fixiert.

Ich habe oben bei den die orthodoxe Kirche berllhreaden Ab-

hiadhuigen schon auf eine Gruppe von solchen bingewieseD, die sich

speoell mit kirchlicher Geographie'*') befaflsen. Das ist das

•) Zur Zeitbestimmung der griech. iiotitiae cjjiseopatuum. Jahrb. f.

j)rot. Tiieologie XIT 1886 S. ;{:i7—372, 528—57ö. Ägyptisches. Zeitr,chr. d.

Üeutacheii iMorgeiil. Gesellschalt XLI 1887 S. 44i}—447. Georgii Cyprii

descriptio orbia Bomaiu. Leipzig 1890. Bjs. loschriflten IL Hjz. Z. III 1894

8. 21 £ Za der Beschreibung Palftstinas des Oeoigioe KyprioB. Zeitschr.

d. Deutschen Palftstinavereins XVII 1894 S. 86-41. Noch einmal das PalSst

Stftdteyerseichnis des Geoigios Kyprios ibidem XVIU 1895 & 100—107.

Anslecta Bjsantina. Ind. scholamm hibern. Jena 1891. Heiträge zur

ranischen Kirchengcschiehte aus griech. Quellen. Zeitschr. f. Kirchen*

geschichte XIII 1892 ö. 246—281. Die kirchliche Geographie Griechen-

lands vor dem Slaweneinbnioho. Zeitschr. f. wiss. Theologie XXXV 1892

8. 410 — Ungcdnickte und wenig bekannte Histünierverzeichnisse der

orientuli^sehen Kirche. Hyz. Zeitschr. I 1892 S. 24:)—282, II 189:i S. 22-72.

Zur Au.Hbreitung der rüni. Hierarchie unter dem PontiHkate Leos XIII.

Zeitschr. tür prakt. Theol. XVI 1894 iS. 'M'4—;>29. Patrum Nicaenorum

Domina latine giaece coptice Bjrriace arabice armeniace sodata opera

edidorant H. Geiser, U. Hilgenfeld, O. Gnnts. Leipzig 1898 (Heft II der

flcr. sacri et prof.)k Geographische Bemerkungen sa dem Verzeichnis der

Väter von Nikfta. Beiträge snr alten Geschichte und Geographie. Festschrift

ffir fl. Kiepert Berlin 1898. S. 47—61. Die Konsilien als Reichsparlamente.

Deut.sche Stimmen II 1900 S. 426-4:^2. üngedruckte und nngeniigond ver^

öffentlichte Texte der notitiae episcopatuum. Ein Beitrag zur byz. Kirchen-

und Verwaltungsgeschichte. Abhandl. der I. Klasse der Königl. Akademie

der Wissenschaften XXI. IW. III. Abt. S, :.:'.] -HU. München 19Ul. Der

l'atriarchat von Achrida, Geschichte und Urkunden. Abhandl. der phil.-

hist. Klasse der Königl. Siu lis. (Jesellschat't der Wisseiif^i haften -\X. Hd.

Nr. V. Leipzig l'J'VJ. Hyz. iii:^< hriften aus Westuiukedonieu. Mitteil, des

Kaiaerl. Deutscheu Arch. Instituts in Athen XXVII 1902 S. 431—444. Der

wiederaafgeflindene Kodex des hL Klemens und andere, auf den Patriarchat

Achrida besngUche Urkundensammlnngen. Bericht der phil.>histor. Klasse

der KönigL Sächs. G^ellschaft derWissenschaften. Sitzung vom 7. Febr. 1908

8. 41—HO. Geographische und onomatologische Bemerkungen zu der Liste

der Väter des Konzils von 881. Bjz. Z. XII 19U:^ S. 126-180. Sechs Ur-

kunden des Georgsklosters Zografu. Hyz. Z. XII 19u i S. 498-:):52. —
Rezensionen: Treppn er, Das Patriarchat von Antiochien 1^91 (Th. L. Z.

1892 S. 4 17— iVl). nJ^f/»»', TTnTOKtnxixc) rthaxfg (Hyz. Z. II 1S9:{ S. 1.V2— 1:>4).

A. Burckhardt, Hieroclis Synecdernus 1893 (H. ph. W. 1h<m S. lf;-i— 170).

A. Mayr, Zur Gesch. der älteren christl. Kirche in Malta lö9ö (W. f. kl.

Ph. 1896 S. 14ü2-i4a4>
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Gebiet» avf dem Geizer uBbestritten die ente Antoritftt war: er Int

die Forschimgen von le Qoieii ttber den oriens christianns ^flckfich

wdtergelAhrt. Neben den KonsUsakten sind es Prftlatenlisten , die «r

erfolgreich ausnutzt , und es gelingt seiner selbstlosen Arbeit , diesem

dürren, Herz und Gemüt wahrlich gar nichts bietenden Stoffe die be-

lehrendsten Aufschlüsse zu entlocken, dank der Synthese von Philolüde

und Historie, die in ihm sich vollzogen and auch soost schone Früchte

gezeitigt hat. Philologische Akribie und Methode, reiches historiichtt

Wissen beknndet er vor allem in den beiden Anagaben der patres

Nicaeni und des Georgios Kyprios: awei seltsamen Erschdnmgm
des Tenbnerschen Verlags. Der Text enthftlt nichts als Namen tob

Orten nnd Personen. Damit ist schon ebe Hauptschwierigkeit genannt:

Wie leicht konnten sich da Irrtümer in die Überlieferung einschleichen!

Rei den patres Nicaeni galt es auch, schwierige Untersuchangen aii-

zubullen über das ^gegenseitige Verhältnis der vielfach voneinander ab-

weiclu iideti Verzeichnisse der verschiedenen Sprachen. Neben der uae

des Materials halte auch der Umstand wohl manchen abgeschreckt,

daii die Liste der patres ja nicht einmal die gennine des Jahres 3:25,

sondern ein index restitntns ans dem Jahre 362 ist. Die Uber d«

Überliefernng orientierende Einleitung, die peinliche Sorgfalt bei der

Herstellung des Textes, die ansgezeichneten indices fanden in der Kritik

uneingeschränktes Lob: ^lAii so gediegenen Ausgaben heiliger oder

profaner Texte zn arbeiten ist eine Freude." Der Häupterfolg der

niühev(»lle ; Arbeit ist der, daß wir jetzt ein klares Bild von der kirch-

lichen Kinteilung des Reiches im 4. Jahrhundert besitzen. - Wenn

Gelzer in dieser Ausgabe manche Schwierigkeit leicht überwinden

konnte, so dankte er das seiner intensiven Beschäftigung mit dca

Georgios Kyprios nnd den notitiae episcopatoum, die er vor mehr

als zehn Jahren begonnen hatte. Eine sorgfältige Analyse des ia

G. Kypr. edierten Textes ergab das Resultat , daß man es mit iwd

verschiedenen , von einem Armenier Basileios in der ersten Hüfte d»

9. Jahrhunderts zusammengearbeiteten Partieen zu tun habe, von den«

die erste eine notilia der Diözese Konstant inupel , die zweite eine

profane, nach dem Muster dca liieroclis Synecdemus geschahen e Reichs-

einteilung des G. Kypr. aus den Tagen des Phokas ist, die den Zq-

stand des durch Maurikios gefestigten Reiches darstellt. Ein Anhang

fügte die . echte diuivnftxji: des Kaisers Leons des Weisen nach einem

Kodex Coislinianns hinzu. Der Wert dieser Ausgabe liegt aber nicht

in der Konstituierung des Textes allein, sondern ebenso in der Ein-

leitung, die inhaltsreiche Untersuchungen über die politische Geschichle

des ostrdmischen Beiches, z. B. über die Kftmpfe zwischen Byzantinfln
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«od Goten in Spanien enthält, und in dem gelehrten Kommentar mit

seinen Beitragen ftr die Geographie des fernsten Westens wie des ent-

legensten Oäteug.

In des Georgii Cyprii descriptio orbis terrarum hatte Geizer zwei

üotitiae ecr 1 esiasticae mit ediert. Solche r«xr/x«, wie die

Griechen sie nennen, Verzeichnisse der Patriarchen, der Metropoliten

and Aotokephalen, die den Patriarcbalstttblen nntergeordnet sind, sowie

der einzelnen Bischöfe^ die wieder nnter den Metropolen stehen, gehen

aaf offizielle, nnter Mitwirkung ?on Patriarchen und Kaisern zustande

gekommene Anfeeichnnngen sarflck, sind also für den Geographen nnd

kirchlichen Statistiker von hohem Werte. Der Grund zur Anlegung

solcher Verzeichnisse ist freilich ein rein äußerlicher : es sollte bei den

Synoden den einzelnen Prälaten die richtige Stelle angewiesen und

liäiilicher Streit vermieden werden. War es doch' z. R. zwischen den

iieistlichen Würdenträgern zu Kämpfen gekommen , als die Balkan-

haibinsel um 780 von Rom losgerissen und Konstantinopel zugewiesen

worden war. Solange die Bischöfe von Thesaalonich, Korinth, Athen usw.

noch keinen festen Platz in der priesterlichen Rangordnung erhalten

hatten, setzte es bei den Synoden EltbogeDstOße nnd Schlftge. Auch

die Sitzordnung bei der kaiserliehen Tafel konnte auf Grund solcher

Listen leicht hergestellt werden. Solchen sehr profanen Zwecken also

dienten ursprünglich die notitiae. Die letzte Aus^jabe von Parthey war

ungenügend. Eine neue mulite vor allem Klarheit schaffen über die

Zeit , in der jede einzelne entstanden ist. Ein Mittel hierfür waren

die Kouzilsakien mit den Unterschriften*) der votierenden Prälaten.

Mit deren üilfe konnte man den Uang der geistlichen Dignit&re nnd

auf diesem Wege allm&hlich die Zeit der einzelnen notitiae feststellen.

Dieser mflhsamen Arbeit — mühsam, weil kritisch zuverlässige

Editionen der KonsUsakten nicht vorhanden sind— hat sich Geizer unter-

zogen, von seinen kirchengeschichtlichen und geographischen Kenntnissen

nicht weniger als von seinem philologischen Können unterstützt. Seine

Studien auf der Pariser Nationalbil)liolbek , in Koin, Konstant iuupel,

Smyrna und Athen, auf dem Athos und in den makedonischen IJischofs-

städten lieferten ibin ein umfangreiches ^faterial , mit dem er freilich

weit über Parthey hinauskommen konnte. Die oben (in der Anmerkung

S. 31) genannten Arbeiten zeigen, wie er immer tiefer gräbt. Es ist

nicht nur die allmfthliche TerAnderung in der kirchlichen Hierarchie,

) Auch eine Ausgabe dieser Unterschriften plante Geizer zusammen
mit Otto CuntT:, der schon in den patres Nicaeni die lateinische Liste be-

arbeitet hatte.

Hekrologe 1907 (Jafareabericht für AlUrtnmBwiHMntichaft. Bd. ÜXXXVIB). 8
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die er aus dem anthentiscben , ebronologisch fixierten Material htrm

liest; auch dci Kuliui- und jiroiauen Geschichte wird damit gedieni:

Für das allmähliche Vordringen des Ueichs gegen Osten und Nordeu.

für Kolonisationsbeblrt'bungen iiu Kleina-ien, für die Verhl^t^ im Kaiupie

mit dem Islam und den Slaweu sind sie zuverlässige Zeugen. Und wieviel

schöne Resaltate fördert er sotage ftlr die Geograi^hie des byaantinitrhfi

Reichs in seinem ganzen weiten Umfange 1 So bat er die notitiar

darchforscbt von der iltesten, ftlscblich dem heiligen Epiphanios

geschriebenen, bis weit hinein in die Tfirkenzeit, bis ins XYIl. Jahr-

hundert. Den Plan der Gesamtausgabe hat er nicht aosfbhren kOnnea.

Welcher Verlust das ist, zeigen die specimina in den genannteo Ar-

beiten. Doch sein reiches Material ist der preuliischen Akademie über-

wiesen, und es steht zu boffeu, daü ein Schüler Cielzers des Meiätera

Arbeit beendet.

Noch einen andern, mit dem eben genannten znsammenhängendtn

Plan hat Gclzer mit in sein frühes Grab genommen. Seine Idrcbeo-

geographiscben Studien hatten ihn von Ägypten bis Lithanen, von

Mesopotamien und Armenien bis nach Serbien geführt; suletst war er

heimisch geworden in der Geschichte der bulgarischen Kirche. Hatte

er schon in der Publikation vom Jahre 1892 (Bys. Z. I) auf Grood

bulgarischer Bistümerverzeichnisse und mit Benutzung der Briefe des

Demetrios Chomatianos /ur Autliellung der ('esrhichte vom Patriar^hit

Achrida beigetragen, so reifte nach der Reise im Jahre \b99 ikv

Entschluß , einen codex diplomaticus Achridenus herauszugeben. Eine

wertvolle Vorarbeit hierzu ist die Monographie „Der Patriarchat

von Achrida'* (1902) und der Bericht „Über den wiederaaf-

gefundenen Kodex des heiligen Klemens". Freilich, dm

Tfui der Urkunden, soweit sie dem Kodex des heiligen Klemens ent-

stammen, konnte er nur auf Grand zweier Abschriften edieren, die er

später Y als er auf der zweiten Reise das Glflck hatte, den veriores

geglaubten Kodex im Original auf/utinden, als recht unzuveii.oM;; und

von willkürlichen Änderungen entstellt erkannte. Kr selbst -jncht"?

offen aus: Die Ausgabe muß noch einmal gemacht werden. Aber ver-

loren ist deshalb diese Arbeit nicht. Die Urkunden sind ja nur eu

Teil jener Monographie. Die übrigen Kapitel behalten ihren Wert.

Sie fahren die Forschungen von Golnbinski weiter. Nicht nur die

äußere Geschichte des bulgarischen Patriarchats vom 10. Jahrhoodert

bis zum Ende wird dargestellt, wobei fllr die letzte Zeit eben jesei

Protokollbach des achridenischen Archivs eine zuverlässige Quelle bildei.

Auf allgemeineres Interesse dürfen die Partien rechnen, wo er von

Verfassung der Kirche, den Finanzen, den Sitlca der Geistlichen sprkhi.
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Beeonden Uberzengeod sind die Aosfhhnmgon Aber zwei BichtuiigeQ

innerhalb des achrideniflcheD Kleras, Aber den Kampf zwiscben den

eingeborenen Prftlaten nnd der Phanarpartei , der mit dem Siege des

ökomenlscben Patriarchen endet, indem im Jahre 1767 die Aotokephalie

aufgehoben wird. Die Bedeutun;,' dieser kulturgeschichtlichen Dar-

legungen wird von allen anerkannt , auch von denen , die die Nicht-

berücksichtigung slawischer Publikationen bedauern. Und dankbar

sind ihm auch die Sprachforbcber für die sprachlichen Aufschlüsse in

ücu lexikaliflcben nnd grammatischen indices. Denn der Philologe in

Geizer hatte anch unter diesem Gesicbtspankte die Urkanden durch-

gearbeitet*). Durcbans treffend scheint mir ein Gelehrter, der selbst

in der Geschichte von Achrida mitarbeitet nnd der jetzt Geizers Material

angestellt erhalten hat, L. Petit, in den tehos d*Orient zu urteilen:

M. Geizer s'y montre conune partout historien admirablenient informö,

g6ograi)he consommö, habile philologue, canoniste et, ce qui ne gAte rien,

politique d'une rare clairvoyance. Mit der letzten Bemerkung spielt er

aof einen echt Gelzerschen Zug an: er schließt gern seine Untersuchungen

mit einem die Gegenwart treffenden Urteile. So sieht er auch hier

in dem Verhalten des ökumenischen Patriarchats zu Achrida, in der

iHisechUeßlidien Besetzung der Kirchenstahle mit Phanarioten, einen

schlimmen Fehler. Die Folge davon ist die Lostrennung der bulgarischen

Nation von dem ökumenischen Stuhle und der Haß, mit dem heute den

Griechen die Bulgaren gegenüberstehen.

Dieses Kinmtinden der Forschungen in die Gegenwart zeichnet

Geizer vor vieleu aus. Es lalii sich an zahlreichen Stellen seiner

Arbeit erkennen, so wenn er narli einer Art moderner notitia die Aus-

breitung der römischen Hierarchie unter dem Pontitikate Leos XIII.

darstellt. Ebenso schließt er seine Deiiräge zur Geschichte der russischen

Kirche, in der i^eine Umbildung der hellenischen Materie in russischen

Logos stattgeAinden hat''''''^), mit dem Urteile: „Die Zukunft der

orthodoxen Kirche wird doch nur an der Newa gemacht Am deut-

lichsten tritt sein lebhaftes Interesse für die Fragen der Gegenwart

zutage in den beiden Reiseberichten: „Geistliches nnd Welt-
liches aus dem türkisch - gnechisclien Orient" (1900) und „Vom
heiligen B e r g e u n d aus Makedonien" ( 1 904 ), wo er in populärer

Weise feeine P'rlebnisse lebendig erzählt und seine Beobachtungen

feeaelnd mitteilt. Aber das haben auch audere vor ihm getan. Was

diese Bücher wertvoll macht, das ist die ftberall hervortretende histo-

*) VgU auch yDer wiederaufgef. Kodex" S. 107 sq.

*") Vgl. Deutsche Beyne 1897 III S. 239/40.

3*
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nach« Anffasnug. Die oodenieii Verhiltnine werden gesebicliUkk

beurteilt ond gewilrdigt. i^lUm alte Byiani im neuen/ diesen Titil

icbllMrt Kmmbacber fltett ^Geistliches und WeltHches" Tor. Die dort

ausgesprochenen Ansichten über die Gegenwart können Anspruch aaf

Beachtonff erheben, einmal weil ihnen genuu • Gesehichtskenniiiis in-

gmniie liegt, and dann weil des Verfassers Beziehungen zu Jen

luchsten Würdenträgern der orieataliscben Jiirchen ihm Aafklänug

über manche Probleme gegeben haben, die andere nicht ahnen, gs-

sebweige beurteilen kOnnen. Ob sie alle riehUg sind, ist eine andsrs

Frage. Alier mag er aaeh liier nnd da irren, man wird daa g«n ia

Kauf nehmen. Geiser war eben ein stark snbjekti?er Meosch and hst

oft svm Widerspruch heraasgefordert , aber er hat aaeh damit aUea.

die ihm näher standen, viele frohe Anregungen gegeben. Wer von

seiner eigenartigen Persönlichkeit sich ein rechtes Bild macheu will

der mag dieso I^u ljtr lesen. Er wird nicht nur von dem Historiker

reiche Belehrong ei fahren, er wird auch die reiu menschlichen Z^t

kennen lernen, die schöne Toleranz, das warme MitgefOhi mit dm
Sofawachen, den UdienawQrdigen Unmor.

Aach sonst bat Gelser Fäden gekntpft awischen Altertnm oad

Gegenwart; so in den kleinen popalftren Abbandinngen: ,Ois

römische Kaiserzeit, dn Spiegel unserer Zeit* „Seneka***), «Sitlea*

geschichtliche Parallelen'* ***). Wenn hier der Knlturhistorikcr

Parallelen zu den Zuständen seiner Zeil in Uom oder I>\/:inz aai-

deckte und .laiuit Interesse für die Gegenwart bekund« ic , .-o ninimi

der Protessor und das Mitglied gelehrter Gesel^cliatten Stellung zu

Fragen des üniversitätslebens und des internationalen wissenschattltcbeo

Verkehrs, wenn er Uber „das Promotionsrecht der technischen Hoch-

schalen" t) sich aasliftt nnd ftber .die Sprache der Wisaenschaft'tt^

leb hörte vor knraem aas dem Mande eines Kollegen von Gclsar

ein schönes Wort: „Auch des Philologen Ziel ist Vaterland and GegM-

wart.* Es werden sieb weni|i^ finden, aaf die das so sutriift, wie aaf

uhäini Ikuiiirli (lelzer. Er war wirklich weit davon entitrnt, ein

docior umhiiuuiis /u sein. Seine Forschungsprovinzen scheinen W
wenig zusammeuhuugendfttj — denn was haben die Branchiden nut

) Die Wahrheit Vil ls97 Nr. 11, 12.

*) Zukunft lUOl Nr. 27.

••*) Ebenda Nr. 40.

tj li.Klischulnachrichten IX lö^ö Nr. 9.

tt) Zukunft VMA \r. 40.

ttt) Dali er in Wirklichkeit allmählich und ohne Sprünge von eine»

zum andern gefuhrt ist, glaube ich oben gezeigt 2u haben.

I
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AäünniiB und der mit den Patriarchen von Achrida sn tun? —, daB

man meinen Miltes es erforderte eine ganze Manneskraft^ in so

disiuiiLüen Gebieten lieimisch zu werden und gar bleibende Werte zu

schaffiMi. Aber Geizers reichem Geiste gelang niclit nnr dies, auch

seiner Zeit gehörten seine rege Teilnahme, seine scharten Beobachtungen,

sein seibständigeg Urteil, and man hörte ihn gern, mochte er in Zeit-

schriften aosgesprochen christlicher Bichtnng oder in „Der Zvknnh^ das

Wort ergreifen.

Ein bedeutender Gelehrter des 18. Jahrhunderts verlangt von einem

Philologen sweleriei: doctrina nnd ingeninm; beides besaß Heinrich

Gelier im höchsten Maße. In der Unterhaltung wie in seinen Vor-

lesongen ward man geradezu Uberschüttet von einer WissensfilUe aus

den entlegensten Gebieten. Die Rezensenten seiner Bücher werden

nicht n)tide, die immensen Kenntnisse zu rühmen, die zumal in den

Anmerkungen seiner Ausgaben an den Tag treten. Das Wissen war

kein totes Kapital bei ihm; was er gelesen — und er las viel — das

haftete fest in seinem treuen Gedächtnis, darttber veriügte er leicht

and freL

Es sind sprOde Stoffe^ denen er mit sefaier gansen Kraft zu Leihe

gegangen ist: chronologische Fragen und inletit die notitiae. Was
viele als wertlos unbeachtet ließen, woran sie ahnungslos vorflber-

gingen, darein vcrtiettc er sich und holte ans dem unscheinbaren

Material wertvolle Resultate. Die Biscbofslisten wurden ihm eine (^»uelle

für die Provinzeneinteilun^ und zu deutlich sprechenden Zeugen für

wichtige historische Vorgänge; ein Passus aus einem Briefe des i^aisers

Jostinian 11. an Pai»t Johann liefert ihm die Unterlage, ein lehens-

volles Bild eines byzantinischen Reichsparlaments vor uns erstehen sn

hissen. Wie in seinen kritischen Arbeiten, so seigt sich sein Ingenium

sach in dieser schönen Gabe, den Wert unbenutzter Quellen zu er-

kennen und ihre Ergebnisse gineklieh zu kombinieren.

Charakteristisch für seine Darstellung ist die Verwendung von

Aiialügiei). Die vielfach uns fremdartig anmutenden Verhältnisse längst

entschwundener Perioden suchte er durch den Hinweis auf bekannte Er-

scheinungen der neueren und neuesten Zeit verständlich zu machen,

wobei ihn sein umfangreiches Wissen nie im Stiche lielJ Aber er ver-

lor sich nicht in Einzelheiten; er blieb nicht dabei stehen, das Ähn-

liche an&uzeigen, er hob das Wesentliche scharf hervor und zeigte die

Idee, die im Einzelnen sich darstellt.

Er arbeitete meist rasch und leicht; daher mag es kommen, daß

nicht alle seine Werke bequem zu lesen sind; schnell drängton sich

ihm die Gedanken auf; dabei mag er manches Zwischenglied der
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BeweisfUmmg flberipniDgen bftbeiL Er erwartete eben von seim
Leser, daß er bo leicht faßte, wie er selbst schuf.

Packend ist iniuicr seine Diktion. Seine lebensvolle Persönlichkeit

liat sich darin unvergiinglicb ausgeprügt. Verborum seDtentianiiaqoe

lumina verstand er vortreflflich anzubringen. Diese Fülle von pointen-

reichen Stellen, verbunden mit der reichlichen Verwendung von Fremd-

wörtern, erinoert an aeinen Lehrer Bnrckhardt und die charakteriatiaebe

VerweudoDg moderner Begriffe fttr die Verbftltniaae der früheren Zeit

an Hommaen*).

Er war ein glflcklieber Henaeb, nicbt nnr, weil er, wie ein Freud
aebrdbt , immer etwas geglaubt und gebofft , aucb deawegen , weil er

freudig tiearbeitct und des Getanen sich gefreut hat. Welch reiche Früchte

seine Arbeitsenergie und sein Scliarfsinn gezeitigt hat, habe ich oben

darzulegen versucht, und wie anerkennend die Kritik seine Leistunizen

aufzunehmen ptiegte, dafür sind auch einzelne Beispiele angeführt. Ks

fehlte ihm auch nicht an den Ehrungen, die in der wissenschaftlichen

Welt mit Recht hohe Geltung besitzen : er war Mitglied der bayeriachai

nnd aAcbaiaehen Akademie, und die tbeologiacbe Faknltftt in Gießen

bat ihn snm Ehrendoktor gemaebt**), eine Anaaeicbnnng, denn er wie

wenige würdig war nnd ttber die er hohe Frende empfand.

H. Gklzer vergaß Ober aeinen wissenschaftlichen Forschungen nie

seine Ptiichten als akademischer Lehrer. In erster Linie war er Pro-

fessor der alten Geschichte, daneben aber auch Professor für klassische

Philologie und als solcher Direktor des i>hilologischen Seminars Xelt^n

den üblichen Kollegien über das Gesamtgebiet der griechischen a&d

römischen Geschichte, über Quellenkunde nnd AltertOmer las er Ge-

achichte dea alten Oriente, machte wenigateua im Anfange aeiner

akademiaeben T&tigkeit — aeine Znbörer mit den Resultaten der Kcfl-

acbriftforacbnng bekannt nnd trieb mit Vorliebe — snmal in den lettten

Jahren — Koltnrgeachicbte der Kaiserzeit, die er bis Joatinian aad

Kail den Großen ausdehnte. Er führte seine Schüler auf die klassischen

*) Daß sein Stil alles Aideie war als langweilig, das werden manehe

der oben gegebenen Zitate gezeigt haben. Auch sein Latein verrät seine

Kraft und seinen Humor. So lautet s. B. der Schlug der prae£itio warn

Oeorgius pTprius — freilieh stark übertreibend— Deniqne officiam meam

esse profitoor, ut gratins agam publice b\ l)lintlicc:irum praefectis Gottingea«!

Monacensi et Vinwiensi, qui Jenensinm lacrimabili penuriae et non dieeiidis

anguf^tiis benigne subvenirr solent.

**) FidiM eviingelicae vere addictua non soliim ecclesiae operam o»n-

siliuin lalxtn-m Tunxlnin Semper pietate na\ a\ it, seil mnltis i^crvestignti^ <et

snl»rilit<'r e.vjMisitis «>ptimo(|U(' iiilustrafa historia et'clesiastiia tum antiijui-

tuti» studio coucvu etiuui de scieutia theologiae egregie meritus eäl.
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Rninenst&tten von Kleinanen, you Athen und Rom nnd hehandelte

gern die Themata: Oesehichte der Erdkunde im Altertnm und kirch-

liche Geographie und Statistik. Seine Studien des Armenischen be-

fftbigten ihn anch, in diese Sprache einzuführen nnd damit manchem

wertvolle (Quellen zu ersclilieJien, die er sonst unbenutzt gelassen hätte.

Man sieht mit Staunen die Weite des 1 'orschungsgebiets , auf dem er

heimisch war. Und immer weiter griff er hinaus in neue I^rovinzen.

Noch im letzten Semester, wo ihn ein wunderbarer Schaffensdrang er-

ftkUte, entschloß er sich zur Ansarbeitnng eines neuen schwierigen

Kollegs: für das Wintersemester 1906/7 hatte er allgemeine ReligionsF

geschichte angekündigt (die Religion der antiken Völker), nnd gleich-

zeitig beabsichtigte er mit einem jüngeren Kollegen ans der theologischen

Fakultät seine Philologen in Papyruskunde eintufhhren.

In seinen Vorlesungen wußte er seine Hörer zu fesseln durch seine

Gelehrsamkeit und die packende Art seines Vortrags. An ihn selbst

denkt man unwillkürlich, wenn man die Worte liest, mit «lenen er

Jakob Burckhardt zeichnet: „Das Wohltuende an seinen Vorträgen war,

daii jeder üörer sogleich den Eindruck empfing, man habe es mit

keinem banaosischen Durchscbnittsprofessor zu tun ; nie trug er Triviales

oder oft Oehörtes mit Salbung als neues Orakel Tor." *) Auf dem

Katheder mui^te man ihn gehört haben, wollte man einen bleibenden

Eindruck von ihm gewinnen. Mag sein, daß Pedanten Uber Mangel an

Methode klagten und Ober weitlftutige Exkurse, deren Zweck zunftchst

nicht klar war, mag sein, daß diu sprunghafte Art nicht jedem er-

möglichte , ein glatt geschriebenes Heft nach Hause zu tragen. Von

Methode wollte er wenig wissen; gar oft haben wir ihn über dieses

Surrogat von üeist spotten hören. Er besaß Eigenart, mächtige Anrege-

fähigkeit, riß mit sich tort. Vor allem werden die einleitenden und

die Schlußworte jedem unvergeßlich bleiben, in denen er gern an Zeit-

ereignisse anknüpfte und sie einer scharfen Kritik unterzog. Da merkte

man, daß ihm die Geschichte nicht ein Repertorium von totem Wissen

war, daß er, der Durchforscher weit zurttckliegeuder Perioden, mitten

drin stand in seiner Zeit, freilich nicht sine ira et sudio, nnd daß er

die alte Geschichte benutzte, um daraas zu lernen für die Gegen-

wart**).

Sein Amt legte ihm noch die Abhaltung von Übungen auf, eine

•) Z.'itsohr. für Kultur'^r.s. li. VII 19(J0 S. 1.

*) Wt'un er sich »dUst cimnal einen hinter der Zeit Zurückgt'i»li< Ijent ii

nennt (Ueichsatädti.sehe Epitaphien. Altmodische Betrachtungen eines

hinter der Zeit Zurückgebliebenen. Kirahenblatt für die ref. Schweis 1892

Xr. 27—29), so darf man den Sehers nicht ernst nehmen.
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Anfgftbe, der er sich mit großer Treue bis ins leUte Semester luiNii

imterzog. Er war Direktor des philologiscfasD SeraiBm wie d«

Seminers für alte Geschichte. Ihn, den Historiker, der freilich mt

tllem Rflstzenge des Philologen wohl ansgestittet war, zog es vor tlkm

zur IJeliandlunf: der Geschichtsschreiber des Altertums. SallusU Uistorn;

des jüngeren Plinius' Üriefe nnd Panegyrikus, Herodot, Thukydidei^che

Reden, die Aristotelische Politik und Atheiiainn Polileia. des IJype^eidr^

X^yo; tnttou^tog^ Pulybiua und Josephus waren die Werke, an deren

Lektüre er am liebsten seine Schuler in philologisches and bisiorisekei

Arbeiten einfahrte. Femer behandelte er von den Anfangen seiner

Tätigkeit bis sum Ende Epigraphik nnd las nnd erklärte Urkaadea,

znmal znr attischen Geschichte. Auch paliographische Übangen Ueli

er ab. In späteren Semestern snchte er sich einen Stamm von Mit-

arbeitern heranzuziehen, indem er byzantinische Geschichte und alt-

chribi liehe Geographie im Seminar traktierte.

Seinen Studenten kam er im Seminar freundlich und wohlwollend

entgegen. Sah er Geschick und guten Willen, dann hielt er mit seinem

lando sannm indicinm et diligentiam tuam nicht zurfkck, da belohnte

er gern mit seinem recte, recte. Aber lässige Bequemlichkeit, bloltt

Ausschreiben von Kommentaren fanden in ihm einen strengen Tadlsr;

leicht war er mit seinem inepte und hoc tirones sdont bei der Hand.

Sich selbständige Schaler nnd Mitforscher an sieben, das erschien ihm

die schtoflte Aufgabe des Dozenten; nnd wie firnchtbar er in seinen

Vorlesungen und SeniinarübunKcn gewirkt hat. dafür legt die groik

Menge von Di^-si rfationon Zeugnis ab, die auf seine Anregung und

unter beiner Leitung ent^^landen sind. Er lieli Fragen der griechischei;

und römischen Quellenkunde und Chronologie behandein und gab

Themata aus Staats- nnd Kultusaltertümern, aus der griecbiscbea,

römischen nnd — zumal in den letzten Jahren — der bysantinisehsn

Geschichte. Gern stellte er ~ mit Vorliebe Orientalen — kirchsn-

geschichtliche Aufgaben ; so ließ er z. B. die Beziehungen der armeniseben

Kirche zur byzantinischen, die GrOndungsgeechichte der serbiseka

Autokephalkirche, die Bedeatnng des antiochenischen Patriarchen Severus

untersuchen.

In der Prüfung verlangte er von seinen Kandidaten gründliches

Wissen. Kr, der selbst so viel beherrschte, setzte voraus, dalS aoch

andere ein voUgerüiteltes MaU von Kenntnissen aufzuweisen hauen.

Schnell sprang er von einem Thema zum andern nnd gewann so rsseh

ein Bild vom Kenntnisstande des Prttflings. Aber doch war er nicht

gefttrchtet im Examen ; man wnßte, daß er freundlich urteilte und gate

Leistungen gern anerkannte.
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H. Gelier beecbrftnkte seine belehrende und anregende Tätigkeit

nicht auf den kleinen Kreis seiner ZnhOrer. Er war ein gern gehörter

Redner in den RosenVorlesungen *), wo er auch über 1 liLiiiuia ^j»rach,

die mit seinem Spezialfache nichts zu tun hatten — über archäologische

und kulturgeschichtliche — , und oft berichtete er in der liistorisch-

philosophischen Gesellschaft von seinen Arbeiten und Reisen.

Seine Stellung als ordentlicher Professor verpflichtete ihn zn

mannigfachen Leistongen im Diensie der Universität. £r war bis in

die letzten Jahre , ja bis ins letate Semester hinein, wo ihm der Ant
Schonmig auferlegte, eifrig und gern in den Kommissionen tätig; er

verwaltete mit treuer Hingebnng das Amt des Dekans und das des

prorector magnifieos. In wichtigen Zeiten vertrat er sein geliebtes

Jena, so als Kaiser "Wilhelm starb; und als der edle Fürst Karl

Alexander ins (iiub sank, der langjährige Kector Magnifuentissimus der

thtiringischen Gesamtuniversität , da widmete er ihm bei der Feier in

der Kollegienkirche lief empfundene Worte**), und seinem Enkel, der

dem Großvater auch als Kector der Universität folgte , ftberreichte er

die Insignien der nenen Wflrde.

In den Verhandlongea des Senats soll er, wie kaom ein zweiter,

die althergebrachten Formen des akademischen Terkehrs beherrscht

haben. Hochteo manche über das Altertflmliche nnd in unsere Zeit

nicht mehr recht Passende in den Äußerungen des öffentlichen

Universitätslebens lächeln: er, der genaue Kenner der verschiedenen

christlichen Kirchen und ihrer Kultusformen . hielt daran fest und

freute sich dieses Rests einer vergangenen Zeit. Mit aller Kraft trat

er für eine wUrdige Stellung der Universität im staatliehen Leben, fttr

eine £rbaltong ihrer alten Rechte ein.

Niemand, der mit H. Geizer je in BerOhmng gekommen ist, kann

leugnen, daß er es ernst nahm mit den Pflichten des akademischen

Lshrers, mid Jeder mvi& zageben, daß er mit erataimlicher Energie

seiner wissenschaftlichen Arbeit oblag. Im Dienste der Wissenschaft

kau nie er keine Schonung. Dafür zeugt die mit Strapazen schlimmster

Art, ja mit Gefabren für Gesundheit und Leben verbundene Reise

*) S. U n re i n ,
Nekrolog auf Gaedcchens. Bnrsians Biogr. Jahrbuch für

Altertumskunde XXVIIl 1905 S. 127.

**) Rede, welche bei der Gedächtnisfeier für den verewif^cn GroR-

hrrzni: von Sachsen Karl Alexander, Rcctor Mapiifioentissimus der Uni-

versität Jena, in der L'ni\ » i <ii;it.skirche atn V.K Jan. I9ül D. Dr. Heinrich

Geizer, derzeit Prorektor, im Auftrage des Senats gelullten hat. Jena 1901.

••*) Vgl. „Das Promotionsrecht der technischen Hochschulen'' in Hoch-

schulnachrichten IX 18U9 Nr. d.
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nach dem Athos und durch daa imraliige Makedanien. Die Fabta
Wagen anf nicht immer bequemen nnd aieheren Wegen nnd in ofew

F^arke über die ßinnenReen, zaweilen in bitterkalter MorgenstoTide. dis

anhaltende Arbeiten beim Abschreiben oder Kollatiorieren der cod:ce.-

in fragwürdigen Bibliotheksräumen der Klöster und Archive

zweifellos seine Gesundheit erschüttert. Und doch: wenn ihm ml

die Wissenschaft so viel galt, daß er ihr unbedenklich so schwere

Opfer brachte, das einzige war sie ihm nicht. „Kunst and WittM-

achaft sind Dekorationen des meDSchlichen Lebens* , orteilt er in adier

Geneais der Byzantinischen Tbemenverfassnng *) ; „wihrend des g»*

waltigen Ringens um die nationale Eiistens haben aie nur urter

geordnete Bedeutong." So hielt er es für eine nnabweisbare Pffieht,

mit seinen reichen Kräften auch auf andern Gebieten tätig zu «ein.

Er war eine praktisch gerichtete Natur: er wollte — darin der ecite

Sohn seines Viiters — das Leben nicht bloli vom stillen Arbeitszimmer

des Gelehrten aus beobachten, er wollte darin tätig sein. Staat md

Kirche und ihre Heziehnngen zueinander hatten f s ihm als Forscher

angetan, ins staatliche and kirchliche Leben, ins «OeistUche und Wsttr

liehe** zog es ihn als Praktiker. Bei nationalen nnd religiösen Bs-

strebnngen konnte man seiner Mitarbeit dnrch Bat nnd Tat stets

sicher sein**).

Es war nicht bloß seine wissenschaftliche Überzeugung von der

Bedentuiiik' des Christentums als einer lebenspendenden, alle Kultoi

bis auf den hontiizen Tag durchsäuernden Macht, die ihn zur Betatiiiuns

auf reli^utsem (icbiete trieb: in ihm lebte echte Frömmigkeit uni

zwang ihn, sich für andere zu verzehren. Seinen Glanben hat er

freudig bekannt, manchen Schwankenden damit gestärkt '^'^*). Feit

) S Ii]

Wir könuen über diesen Punkt ihn selbst als Zeugen aufukren.

In einer als Manaskript für Fr^nnde gedruckten „Bede , gehalten bei der

Abschiedsfeier des Herrn Diakonus und Gamisonpredigers lic Dr. Aagnst

Kind" bekennt er (S. 4): So sehr ich die Wissenschaft hochseh&tse, und
so sehr mir wiMenschaftliche Arbeit die eigentliche Lebensluft ist. be>

trachte ich es doch als eine Einseitigkeit, ja gernde;(u als ein Undüok.

wenn Gelehrti', w'io e« heute n(K-li vielfach ges^eliieht , in \ i>lligor Ab-
pesehlosscnlieit -nf ilir< r phäakisehen Wissenschaftöinsel lebeu, als srit^-r»'

ifie ilu8 ^Vf»hl nn<l \\ « Ii«' der ubri^rn Men*i<'hen f^ar nii-hts an. Nun, irotTloi..,

\ <Mi (lit scni IJi ahiMiiH'uiliink»'! ist in Jena wiMii«^ zu spüren. Viele ud«' rer

Kollegen In trai hteii » » ^'eradezu als eiue l'tiicht, iu öti'eutlicbeu und

humaucn Aii^eb'f^t'nlM'itcn mitzuwirken.

•*) Wie er über religiöseu luditl'erentismus daehte, das lese man m
seinem Abriß der byz. Kaisergeschichte S. 1028.
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gtand er anf seinem evangelischeD Standpunkte, aber konfesnonelle

Engherzigkeit lag ihn rb\\\g fem. Jahrelang hat er den Gnstav-

Adolf -Verein in Jena geleitet und die Ver^aninilungen mit seinen An-

sprachen gepackt. \or allem hat er den Bestrebungen, unser Volk

durch die Segnungen eines richtig verstandenen Ch^i^lentunls sittlich

zu veredeln and zu kräftigen, allezeit regste Teilnahme entgegengebracht.

So ist er mit gleichgesinnten Freanden der Begrtinder des evangelischen

Mftiiner?erein8 geworden. Es war keine leichte Arbeit, auf einem

religiös wenig intereesierten Boden ein solchea Unternehmen zo be-

ginnen nnd fortznfhhren. Aber er war nnermfldlich für diese sdne

lieblingsgrftndnng t&tig. Wie viele Abende hat er diesem Vereine

gewidmet! Vorträge, Theaterproben, Teilnahme an Versammlungen

nahmen wertvolle Zeit in Anspruch. In weiter Ferne, auf dem Athos,

gedachte er sogar seiner evangelischen Männer und unterhielt sie durch

ausführliche, humorvolle Briefe. Es war ihm eben keine Mühe zu

schwer, wenn es galt, zu verhindern, daß immer weitere Kreise dem

religiteen Leben entfremdet worden. Noch wenige Wochen vor seinem

Tode bat er den Sitzongen des evangelisch -sozialen Kongresses in

Jena trotz ftrztlicher Abmahnung voll herzlicher Teilnahme beigewohnt.

Auch in der Presse*) hat er zn religiösen nnd kirchlichen Fragen

8tellnng genommen. Seine nnbesteehliche Anfrichtigkeit zeigt sich da

deutlich in der Beurteilung der Konfessionen. Intoleranz war ilmi ver-

haßt, wo immer er sie traf, bei den Gliedern seiner Kirchengemeinschaft

nicht minder wie bei den Andersgläubigen. Er weist freilich auf die

Grausamkeit hin, mit der z, B. auch die Protestanten Ungarns im

17. Jahrhundert von den Gegnern behandelt worden sind ; er übersieht

aber anch nicht die Schatten in der reformatorischen Bewegnng. In

einer Reihe von viel beachteten Artikeln in der Hilfe: «Die Znkonft

uiserea Christenglaubens'* bebandelt er kurz die wichtigsten Epochen

ans der Geschichte der christlichen Kirche von Konstantin bis auf

unsere Tage. Seine Hochschätzung der genialen Tat Lnthers macht

den Historiker doch nicht blind gegen die Schwächen des Menschen-

*) Eine nralte Abendmahl80T4]|inng der apostolischen Christengemeinde.

Christlicher Volksbote aus Basel 1878 Nr. 21. Die evangelischen Mürtyrer

und Bekenner Ungarns auf den neapolitanischen Galeeren. Für die Feste

und Freunde des Gustav-Adolf-Vereins Nr. 137 (1888?). Pro monachis oder

dif knlturgeschichtliche Hedeutung dor Klostevaufhebung in der ersten

Häifto unseres Jahrliundortsü mit besonderer Berürksiehtigung der Sidnveiz.

Zeitschrift für lvulturge;^eh. V IsDT S. 145— 100. Zu Luthery (iedäeiitnis.

Hilfe III 1,S'J7 Nr. 48. Zur Lntherfrage. Hilfe Hl ls97 Nr. 50. Die Zukunft

unseres Christenglaulicn.^. Hilfe V 1899 Nr. 32— :J4. Ungedrucktea von

Bischof von Hefele. Deutsche ßevue 1900 IV S. 341—351.
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Werks and hiDdert ihn niebt auszinpieeheD : i^Die Beformatiini

großes vollbracbt im 16. Jahrhnnden. Heute ist ihre Theologie sii

überwundener Standpunkt."

Es machte ihm Freude, Leuten, die mit einem Antiug von

rhari-dertum sich frei wissen von den Schäden des Katholizismus, vor-

zubalteoi daß die lutherische Kirche katholischer sei, als sie Wort

haben wollte; auch sie halte sich an die Tradition, nicht nur au dm

Uerrenworti auch sie habe eine Art Heiligenknlt in der Verehnog

Luthers nnd Gostay Adolfs; doch sie branche sieb deswegen nicht ss

schämen, denn sie bezeoge dadurch .nur das Oeftlhl der Ehrfiircbt f«r

dem Großen.

Wie hoch er die wissenschaftliche Theologie nnserer Tage stellle,

daraus hat er nie ein Ikbl gemacht. Und doch verschließt er seineo

Sinn nicht ihren Gefahren. „Der Kest, den uns die kritische Theologie

von den alten Lohren der Kirche gelassen hat, ist allmählich so dnnn

ond durchsichtig geworden, daß wir uns billig fragen können, ob das

jemals eine geistige Nabrang für das christliche Volk werden ond ob

diese Lehre Jemals iftr schlichte fromme Gemitter der einige Trost ia

liCben und im Sterben sein kOnne.'* In solcher Stimmung preist sr

die M&nner der deutschen Mystik und die Richtung des Pietismus.

Und auch fBr das aus England und Amerika importierte Erweekungs-

und üemeinschaftswesen hat er nicht das obligate Lächeln, sondern

erkennt freudig an, daß es mit dem wertvollen Gedanken des ali-

gemeinen Priestertums Ernst mache.

Kine durchaus selbständige Stellung nimint er auch ein gegenüber

dem Ordenswesen. Die MOnche, mit denen ihn seine wissenschaftlichen

Arbeiten immer nnd immer wieder in Berfihrung brachten, hat er oft

seine Freunde genannt, und offen ist er fllr sie eingetreten in jenem

Artikel in der Zeitschrift ftr Kulturgeschichte (1897) „Pro monachis*:

„Der unparteiische Historiker kann nicht leugnen» daß bei all den

großen weltgeschichtlichen Segnungen, welche die KirchenerneoeroDg

uns auch nach dem Zeugnisse billig denkender Katholiken gebracht

hat, sie leider auch viel Ehrwürdiges, teilweise Verfalleues, aber keines-

wegs unheilbar Verrottetes allzu leichten üerzens über Bord geworfen

hat; dazu gehört meiner Einsicht auch das Mönchswesen." Er ver-

breitet sich besonders über die Klosteraufhebong infolge der Auf-

kUrong, fllr die oft sehr reale finanzielle Nöte der Grund gewessn

sind, und verwahrt die Mönche gegen den Vorwurf des Mtlftiggsoff.

Sie haben sich in ihrer weit ttberwiegenden Mehrheit den Forderungen

einer neuen Zeit anbequemt und widmen sich der Seelsorge und den

Unterrichte, der Mission und der Landeskultur. Viel Beachtung, z. &

/'
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bei der Ordensdebatte im badiechen Landtage, fanden die Schlußworte:

«Wir sollten uns aUmfthlich klar werden, daß die enghersigen Staats-

gesetze, welche die Klostergemeinschaften teils streng beyormnnden,

teils unterdrücken wollen, einer verg.ingenen Epoche angehören . . ,

Die Klosterfeindschaft ist ein t lMTbleibsel aus den verschwundenen

Tagen der Aufklärung. Aber der grollte Genius jener Epoche hat er-

klirt, daß in seinen Staaten jeder nach seiner Kassen selig werden

kOnne, nnd hat dieses Wort auch zur tats&chiichen Wahrheit gemacht.

Es wird nicht Deutschlands Schaden sein, wenn es das Andenlcen des

großen Friedrich auch nach dieser Seite hin hdlig hfilt."

Aach nationale Gesinnung hat er eifrig gepflegt. Er ftthlte sich,

gerade wie sein Vater, als Deatscher, wenn er anch sein Schweizertnm

nie verleugnete und daheim stets sein gemütlich klingendes Schwytzer-

dütsch beibehielt. Im politischen Leben ist er eifrig tätig gewesen;

unbedenklich hat er sich in die Kämpfe der Reichstagswahlen hinein-

gewagt ; oft ist er hinausgefahren in den Neustädter Kreis , um dort

f&r die konservative Sache zu wirken. Und der Professor fand Yer-

tranen. Gern ersählte er eine ergötzliche Geschichte von einem

biederen Baner, der ihm, als es galt «in die Kartelljacke za schlftpfen^,

treuherzig versicherte, sie t&ten alles, was er von ihnen verlangte; sie

seien zwar meist unterlegen, aber trotzdem wollten sie ihm nicht un-

treu werden und selneni Rate weiter folgen. Man hat es ihm oft ver-

dacht, daii er später von der kunöcrvativen Sache zur nationalsozialen

übertrat. Gegen solche Vorwürfe gebrauchte er die Entschuldigung,

er habe in Deutschland zur konservativen Fahne gehalten , weil er in

der Schweiz schon konservativ gewesen sei, aber Schweizer und deutsche

Konservative seien himmelweit verschieden. Zum Beweis dafür pflegte

er eine heitere Anekdote*) zu erzählen: i,Andreas Heusler und Peter

Meriao, die Leiter des 1833 geschafienen Halbkantons Basel -Stadt,

galten als die eigentlichen Sftulen des schweizerischen Konservativismus

und Föderalismus vor 1847. Dafftr erhielten sie einst auch den Besuch

des Generals von Gerlach nnd des Herrn von Thadden • TrieglaÖ, die

gerade auf einer Schweizerreise begriffen waren. Bei dem (1847) ge-

stürzten Hiirgermeister Burckhardt verbrachten sie genieinsam einen

sehr interessanten und anregenden Abend. Indessen , es erging den

Schweizern mit den Ostelbiern auch diesmal wie im Keformaüons-

aeitalter beim EeligionsgesprAch zu Marburg: sie hatten einen andern

Geist ,Weißt du,' sagte auf dem Nachhansewege Peter Merian zu

Heusler, ,neben diesen Herren sind wir doch die reinsten Jakobiner^*' —

*) Jakob Burckhardt als Mensch und Lehrer. L. c 8. 32 A.
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Gdier war ono nicbt der Mmd, dar hartaicldg bei seiner Meionn
blieb, bei der wiMeiuebafiiliebeii so weoig wie der politisebeo; war fr

eberzeug', sich L-eirn zu haben, dann trieb ibn seine &tarke Wahrheits-

liebe '
I. es einzugestehen und die Konsequenzen zu ziehen. So ist er

nationalsozial geworden und hat für die schönen Ziele der Partei kraftig

gewirkt. Mit d^n Führern trat er in dtr Zeit «1er Waiden — Xauiuann

ond Damaschke kan lidierten in Jena — in freundschaftliche Beziehiuige&;

der eine ist aas dem Gast des Hauses der Schwiegersohn geworden.

Ancb die Saebe des roten Kreoies ließ er sieb angelegen sein.

Er, der schon 1870 als junger Mann ron Basel ans den Yerwnndetsn

in den Lazaretten Wageu mit Liebesgaben sageführt hatte, war riele

Jahre hindurch ein eifriger Vorsitzender der Jenaer Ortsgruppe und

uuiite /UMial <iie >tu-lenten für die edelii Bestrebungen zu gewinnen.

Mit i isoiiüerer Verehrung blickte Geizer zu Bismarck auf. Von

dessp : (iiol'je war sein Vater schon frühzeitig durchdrungen, so daß

der bohu gei^iß schon im Elteiuhause ibn hat preisen hören, zu einer

Zeit, da der Große noch viel verkannt und angefeindet ward. Die

Benrteilnng des Staatsmannes war einer von den Pnnkten, wo er nul

Jakob Barckbardt nicht einig werden konnte. Als dieser einmal Bis-

marck als eine ttbematttrliche Intelligenz, eine übematttrliebe Kraft

nnd einen ganz ordinären Charakter definierte, da hat er gegen den

dritten Teil entschieden und mit Gründen, die jener gelten lasses

mnl^te, protestiert**). — Als nach dem Sturze des Kauzlers viele sich

feige von ihm zurückzogen, da war H. Geizer einer von den Männern —
auch Häckel gehörte zu ihnen — die den in Ungnade Gefallenen namens

der Stadt und Universität Jena zn einem Besuche einluden. Damals

ist er mit nach Kissingen gereist, nnd die herrlichen Stunden, die er

beim Fürsten znbracbte, haben einen nnanslöschlichen Bindnick saf

ihn gemacht***). Auch ihm also dankt Jena die nnvergeftlichen Tage,

die der einzige Mann in den Hanem der kleinen Mnsenstadt zabrachts^

die weihevolle Stnnde. da er anf dem Markte vor der vieltansend*

köpfigen. lautlos lauscliendcn Menge jene bedeutsame Rede hielt.

Die mannigfache 1 atigkeit, zu der ihn seine mächtige Arbeitskraft

befähigte nnd drängte, brachte ihn naturgemäl^ in Veilahr mit LeuteD

aller Staude, hr besaii ein grota Geschick, auch andere zu prakti^ciier

Arbeit zn gewinnen. Oft haben wir von ihm gehört, wer Helfer

brauche, um ein Ziel zn erreichen, der mflsse sich an Leate wenden.

f) V^'l. z. B. dit' Iv'dc auf den Großherzog Karl Alexander 3?.

••) Zi'itschr. für Kulrur-rrm-h. VII 1900 S. 4--).

***) Vgl. st'iiuMi Bericht: Die Jeneiisor iJcputntion beim Fürsteü Bis-

marck. Kiesiugt'u, 10. Juli loy2. (Jen. Zeitung 1892 Nr. 1G;3.)
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die schon genug ond Übergenug za Um hätten ; die fänden immer noch

Zeit und Kraft, neue Aufgaben zu bewältigen. In dar Tal drahg sein

starker Wille oft auch da durch, wo aut der andern Seite wenig

Entgegenkünimen vorhanden schien; er selbst g;ib eben das beste Bei-

spiel aufopfernder Tätigkeit, und dazu beaaU er eine Energie, der viele

nicht Widerstand leisten konnten; gar manchmal hat er selbst über

seine gewaltsame Art gelächelt. Es kann sein, dalS mancher durch

seine stOrmisehe Energie, dnrch sein rasches, kräftiges, nicht selten

derbes Urteil sich verletzt fühlte nnd ihm gram ward. Aber bei aller

Heftigkeit war doch GOte der Grandzog seines Wesens, nnd die hat ihm

Tiel mehr Preande gewonnen. Er. der geistvolle, willenskräfti^ic .Mann,

war wirklich, wie ein treuer Freund ihn charakterisiert, gut wie ein Kind.

Wie herzlich konnte er mit seinen Studenten verkehren ! Er lud

sie gern in sein Haus, das nicht wenigen ein zweites Vaterhaus ge-

worden ist. Und wem das Glück zuteil ward, der wird die Stunden,

die er mit ihm , seiner Familie nnd der ehrwürdigen Gestalt des

Schwiegervaters Thameysen in anregendem Gespräche zubringen durfte,

zu den Uchtvollsten Erinnerungen seines Stndentenlebens zählen. Da
trat die ganze ttberschäumende und ttbersprudelnde Lebhaftigkeit seines

Wesens, die so ungeheuer anregend ond auch amüsant sein konnte,

schon zutage. — In früheren Jalnon hiichie er auch gern seine l'hilo-

logen bei ihren Zusammenkünften auf. ja dichtete wohl selbst heitere

Spiele für ihre Feste. Stets errc<.'te sein Koininen den üioliien Jubel.

Er war ein ausgezeichneter Gesellschatter, ein glänzender Erzähler.

Seine fröhliche Unterhaltung nahm auch dem schüchternen jungen

Semester die Befangenheit, sein kräftiges, herzliches Lachen steckte

auch den £msten an.

Aber er beschränkte seinen Verkehr nicht auf die akademischen

Kreise seiner Kollegen und Schüler. Auch mit dem einfachen Hand-

werker und Arbeiter knüpfte er gern ein Gespräch an. Sah ihn ein

Fremder unter seinen evangelischen Männern , wie er mit fröhlii hem

Gesicht so lustig erzäldte, bald dein, bald jenem ein Scherzwort zu-

rief und die vorsorglich wohlgetüilte Zigarrentasche herumreichte, dem

wurde es schwer, zu glauben, daii er einen Gelehrten vor sich hatte,

dessen Arbeit imd Stellung von der jener Leute weit verschieden war.

Es war nicht eme künstliche Herablassung, wenn er mit dem kleinen

Manne verkehrte: es war echtes, soziales Empfinden*;. Und das

wuBte man auch in den Kreisen; zu ihrem Hofrat hatten sie un-

*( Eni sehr trotfendes Urteil fällt M. \'ailhe in seiner ]iesi»reilunicr

desBu« h<'- „Geistliches und Weltliches aus dem türkiseh-jijiechisehen Orient''

(^cho8 d'Urieut lUOl JS. „La uoto dominante de tout le voluuic est une
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erschfitterlichet Vertraoen; rie nahmen gern in ihren Nöten la ihm

ihre Znflocht, and sie fanden bei ihm nicht bloA ireondliche Worte,

sondern anch Taten. Zu Johannes dem Barmhenigen ?on Aleiaadra

hatte ihn nicht bloß sein wissenschaftliches Interesse gezogen: er vir

im Grunde seines Wesens ihm nahe verwandt.

Sein Äulieres verriet nicht gleich beim ersten Anblick den Ge-

lehrten. Unter fröhlichem Lachen hat er uns oft erzählt , wie er aaf

seinen Fahrten von flüchtigen Reisebekanntschaften fOr alles andere, nur

nicht fttr einen Professor gehalten worden seL Es war wenige Tagt

vor seinem Tode, im lotsten l&ogeren Geaprftcb, das idi mit iba

fikhren durfte, als er sieh seiner &oßeren Erscheinung und seinem Wesen

nach mit seinem Vater verglich und liebelnd meinte, er sei gans and

gar nicht nach ihm gefahren: jener fein in seiner Kiyrperblldnng md
diplomatii-ch vorsichtig in seinen Worten uml seinem llandelu, er selbst

von groliereni Korn, derb vom Körper und derb in «einem ganzen Auf-

treten. Kr war groli und macliti'-r {gebaut, ein Bild urwüchsiger Kraft

nnd Gesundheit. Seine Bewegungen waren rasch and energisch, die

klng bückenden Augen verrieten Freundlichkeit und Wohlwollen, ia

der Tat: er hat Liebe reichlich erwiesen, viele glacklich und froh ge

atimmt nnd zur Dankbarkeit verpflichtet, vor allem seine lahlreiefaea

Schaler, fOr deren Wohl nnd Fortbildung anch in der Zmt naeh Ab-

schluß ihrer Studien er noch in den letzten Monaten seinen krafWollea

Willen eingesetzt hat. Und er hat auch Liebe gefunden. Maltis flebili*

occidit. Dalur /.euuie die aufrichtige Teilnahme, als er so plötzlich aa«

dem Leben gerissen ward, am selben Tage, an dem vor zehn .lahrt^D

sein geliebter ( tn tius heimgegangen war. Mit der Familie beklagte

seinen Tod der Kürst, der in ihm seinen Freund und Bruder beweinte,

und der hohe Prälat der orientalischen Kirche, das gelehrte Mitgli«d des

katholischen Mönchsordens und der protestantische Qeistliche. Seines

Sarg schmflckte der Lorbeer von Akademien, die Palme tbeologiacher

nnd philosophischer Fakultäten und der beschddene Kranz des Maanss

aus dem Volke. Rührend zeigte es sich jetzt, wie er mit seinen reicben

Gaben vielen viel gewesen war. Kr wird weiten Kreisen in unauslösch-

licher Krinnerung bleiben als ein geistvoller (ielelirter von au?gedehntem

Wissen und scharfem Verstände, der selbständige Wege eingeschl^tgen

nnd neue Forschungsgebiete erobert hat, als ein charaktervoller ganzer

Mann von starkem Willen und als ein guter Mensch v<m nnbedoigtv

Opferfreadigkeit und seltener Selbstlosigkeit.

vive eoiidcseendanet' pour les minores du peuplc, uue pitie reelle et sentit

pour ies faibleä et les Bouü'rautd."
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Geb. am 18. Januar 1832, gest. am 2. Jaoi 1906.

Von

Walther Yolkmann in Breslau.

Nor zwei und ein halbes Jahr lang hahe ich Otto Heine nahe ge-

standen. Er war damals Direktor des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena

in Breslau und befand sich auf der Höhe seines Lebens und Wirkens,

ich hatte kaum die Universität verlassen und versuchte anter seiner

Leitang die Geheimnisse pädagogischen Wissens nnd Könnemi za er*

grflnden. Fast ein Yierteljahrhandert ist seitdem Yerflossen, aber noch

hsate steht er so lebendig vor meiner Seele, als seien wir erst gestern

voneinaiider gegangen. Ich sehe ihn noch, den großen nnd schlanken

Mann, wie er die Gänge der Anstalt, deren Räume sein Wille be-

herrschte, mit schnellen Schritten durchmaß, oder wie er beim Hospi-

tieren, in der Fensternische sitzend und nervös mit dem Schlüsselbunde

spielend , seine großen , Feuer und Geist sprülienden Augen über die

Schüler hinschweifen ließ und durch geschickte Fragen das Wissen

md llichtwissen des einzelnen feststellte : Alles an ihm war Kraft, war

Leben.— Nnn ist er heimgegangen. Ich aber will immer wieder jener

glflcklichen Tage gedenken, da ich in ihm meinen väterlichen Frennd

verehren dnrfte. Tielleicht indes hfttte ich ee doch nicht unternommen«

als «ein Biograph vor die Öffentlichkeit za treten, wftre ich nicht von

seinen Angehörigen und Freunden bei der Erfüllung meines Wunsches,

ihm nach seinem Tode noch ein Zeichen meiner Dankbarkeit dar-

zubringen, in der liebenswürdigsten und zuvoi küuimendsten Weise unter-

stützt worden, so daß ich eigentlich weiter nichts zu ton hatte, ala

den mir dargebotenen Stoff zu sichten und zu ordnen.

Heine hat selbst für seine Kinder einen leider anvollendeten Ab-

ritt seines Lebens entworfen» den ich hier xonAchst im Aossoge wieder-

gebe, da er besser sein Wesen nnd Denken aeigt, als dies viele Worte

meinerseits vermochten.

„Ich bin am 13. Januar 1832 in Eisleben geboren. Eisleben war

damals ein höchst dürftiges Städtchen von ungefähr 8000 Einwohnern

Nekrologe 1907 (Jahresbericht für AltertuuiswiüBeuiichaCt. Bd. CXXXVIU). 4
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mit fldmmtziseii, schlecht gepflatterteo Strafien, ohne Belenchtiing; die

Hiuer wicMB mdst nur drei oder Alnf Fenster in der Frönt aif

und halten scbmacklose Zimmer: aber es überragte doch dadurch die

N.ichbarschaft . daß es ein G\Tunasium und eine Garnison Ton mi
Schwadronen IIu^aren und als Mittelpunkt des Mansfelder Berirbar^

eine, wenn auch einseitige, doch blühende Indostrie besaß. Auch be

berbergte es eine gröi^ere Zahl von Beamten, die sich freilich, tol

einietaieD Ansnnhnen abgesehen, wenig ober den Standponkt der Spisft-

bikrger erhoben. Mdn Vater war KanfiDann — unbesoldeter Stadtrst

oder, wie es dort hieß, Ratnuuin and Bendant der Kirchkasse. — Er

hatte, obwohl Sohn eines Pastors, nnr eine geringe Scbnlbüdnog ge-

nossen, Qbertraf aber dodi an Wissen nnd Interessen die dortig«

Kaufleute fast alle. Weil er zweimal als freiwilliger .läger bis nach

Paris gekommen und dann in Stettin in Stellung gewesen war, hatte
,

er sich Welt- und Menschenkenntnis angeeignet. M^ne Mutter, die

Tochter eines Justizrates, war eine sparsame, unablässig tatige Frao,

ToU Anfopferang für andere. Trotz größter Einfachheit im Hsss-

halt — jetft würde er recht dflrflig erscheinen — hielt sie nicht nsr

anf Sanberkeit nnd Ordnung, aoeh eine gewisse Zierlichkeit fsUt«

nicht. Bei aUen schwem Sorgen, an denen namentlich ia msines

Kindenahren das Leben reieh war , bewahrte sie sich Rdterkeit lad

einen fröhlichen Sinn. Ihr verdanke auch ich meinen Humor od

das Geschick, harmlos und lebhaft mit den verschiedensten Leutai zu

verkehren , was mir vielleicht für mein Vorw&rtskommeQ im Lebeo

mehr genützt hat als meine anderen Talente.

Der Wnnsch meiner Eltern war, mich dereinst als Pastor zu

sehen. Damm wurde ich zooftcbst in eine Mvatschnle geschickt aad

dann ein halbes Jahr lang von einem entfernten Vetter, einem Kandi-

daten, der seit Jahren anf Anstellnng wartete, im Lateiniachen etvss

nnterrichtet So vorbereitet trat ich in das Gymnasiom ein. Blicke

ich jetzt anf die in ihm damals herrschenden Zustände zurück, lo

küinnit nur gar manches wunderbar vor. ^Vegen Mangels einer Mittel-

schule besuchten Söhne von Handwerkern, die sich vorher eiü<

Elementarbildung angeeignet hatten, noch die unteren Klassen der

Anstalt and holten sich dadurch, daß sie amo konjugieren lernten,

den höheren Schliff. So satten denn neben ans neunjährigen Joages

grotte Bengel von 15 Jahren, von denen wir allerhand Unfug lemtss.

Die Lehrer, obwohl einxelne wissenschaftliches Streben hatten, wsRS

doch meistens in dem Philistertum der Kleinstadt aufgegangen. Ab

charakteristisch erwähne ich, daß nie eine Goethesche oder Sdiillersche

Dichtung mit uns gelesen wurde. Infolgedessen blieb mir Goethe uf
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der SehiilA fast gans oBbekannt, von Schiller beuft nflin Vater eine

Ansf^be, die ieh eifrig etodierte. — So kam Ich denn mit recht

maugelhatteu Keuntnisbeii uach Prima. Dort aber fand ich endlich au dem

Direktor Ellendt, der in Latein, lieligion und Geschichte anterrichtete,

einen Lehrer, der mich sogleich so begeisterte, daß ich beschloß, Philologie

zu etndieren. fUlendt war ein wundersamer Ilerr ; schon in Königsberg,

wo er zugleich an der Schule und Uni?enit&t titig gewesen war, hatte

er den Bof gehabt, einer der gelehrtesten, aber unbestritten der hift-

Uchste nnd gröbste Hann der Stadt zu sein. Von seinen philologischen

Letatnngen habe idi hier nicht zn reden; aber ich habe einen besseren

OeeehiehtsTortrag auf keiner UniTersität gehört. In der ReligioDstonde

trug er auf Grund eines Diktates, das wir un» einer ?om andern ab-

schreiben mußten, einen Abriß der christlichen Ethik und der Kircheu-

geschichte vor; namentlich der letztere, der weit mehr enthielt als die

jetzt gebrauchten Handbilciier, steht mir noch heute in lebhaftester

Erinnerung. Sein lateinischer Unterricht bat den Grund fOr meine

philologischen Stadien anf diesem Gebiete gelegt. Er stellte an seine

Schfller grolle Anforderungen — zn große im YerhAltaia au dem, was
' sie in den Yorheigehenden Klassen gelernt hatten ; so kam es, dal& er

iel durch Übersetzungen und gefälschte Arbeiten getäuscht wurde, und

es war mir schon als Schfller unbegreiflich^ daß er sich so leicht hinter-

gehen ließ. — Ich stürzte mich mit Feuereifer auf die klassischen

Studien, präparierte mich für Cicero de oratorc mit Kllendts kritischer

Ausgabe der Schrift, arbeitete Nägelsbacbs laieinisclie .Stilistik durch,

sammelte Sprachliches, wußte viel Horaz auswendig und ließ mir von

den ReligioDS- und Geschichtsvortragen kaum ein Wort entgehen. Kein

Wander, daß ich bald Ellendts Lieblingsschaler wnrde, zumal sieh auch

meiBe lateinischen Au£riUae vor anderai henrorhoben und ich ein ge-

wlsaes Geschick zeigte, lateinische Verse zu machen.

Ostern 1850 bezog ich die Universität Halle. An die philo-

logischen Studien, die ich auch während der Mnlnszeit nicht ganz

unterbrochen hatte, machte ich mich sogleich mit Kifer. Aljer ich

wußte nicht, wie ich es antaiigeu solle; es fehlte mir ein verbtäudiger

Bat. Törichterweise hatte mir Ellendt die Weisung gegeben, nicht bei

Bernhardy zu belegen, der doch der hervorragendste Lehrer war, und

ein froherer Schulkamerad stimmte dem zn. So hörte ich bei Heier

Pindar, der mir viel zu schwer war; auch die Logik Schallers, der

zieh ganz in Hegelscher Terminologie bewegte, blieb mir lange un-

verständlicb. Als ich dann später Bernhardy doch anfrochte, wnrde

ich freundlich aufgenommen, trotzdem ich seine Vorlesungen verschmäht

hatte. Aber wie viel leichter würde ich die rechte Bahn gefunden

4*
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haboi, hfttte ich in Bonn unter BitachU Leitung meine Studien ber

gönnen! Von den UniTenitfttslelirern verdanke ich am meisten Ben-

hardy; er war ein gflistToUer» grllndlich gelehrter Mann, der seinoi

hMgen Wits nicht inrfleMialten konnte nnd infolgedessen geftrditet

war ; im Grunde jedoch war er wohlwollend, nahm sich der Studenten,

bei denen er pjfer sah, freundlich au, forderte sie zum Spaziergang

auf und lud sie Sonnlag abends in seine Familie. Neben ihm vertrat

die Archäologie Roß, der lange Zeit in Athen gewesen war und

namentlich die griechischen Inseln durchforscht hatte. Sone XJher-

leggvng, daA die griechische Knltnr weit alter, als man gewöhnlich

annehme, nnd nnabhingig yon der orientaliachen sei, wnrde damals

viel veiBpottet,* jetit ist sie durch 4>6 Ftode von Mykenä nnd Kreia

erwiesen. Ancb' in seiner FamiUe krachte ich angenehme Stnndsn

sn. Leider war er rttckenmarklddend und stine liebenswürdige Fraa

schwerhörig. Dann habilitierte sich Dr. Keil, der, wie er uns im

Alter näher stand, mehr kameradschaftlich mit uns verkehrte. Mit

ihm hat mich für das Leben Freundschaft verbunden. Es war die

Zeit, in der die Keaktion ihre Orgien feierte und der Materialismos

BQchners die wissenschaftliche Welt anfragte. £r bildete noch ftr

nns den Gegenstand lebhafter Debatten, (Iherwnnden habe kh ihn erst

später durch das Studium griechischer Philosophie, namentlich das

Flato nnd der Stoiker. So hatte ich drei Jahre in Halle in fleiBigsr

Arbeit und trautem Verkehr verbracht, da sollte sich endlieh ein l&ngst

gehegter Wunsch erfüllen; ich durfte meine Studien vor. Ostern 185

i

an in Berlin fortsetzen. Welch gewaltigen Ruck hat dies in meiner *

Entwicklung hervorgebracht ! Hier sah ich zuerst das Treiben der

Großstadt, die reichen Kuustschütze, von denen ich bis dahin keine

Ahnung hatte, besuchte das Theater, das gerade damals in Oper nnd

Schauspiel eine Glansperiode hatte, und lernte bedentende Mtener

kennen, denen ich zum Teil naher treten durfte. Die Dwentan der

UniversitiU flbemgten die Hallenser wesentlich. Nicht ohne Zagen hatte

ich mich den Berliner Studenten gen&hert, sah aber sn mdner Freude

bald, daß ich auch den Tfichtigeren anter ihnen nicht eben nach-

stand. So nahm ich dciiu auch bald im Seminar eine hervorragoLÜe

Stellung ein. Infolgedessen wurde ich mit ausgewählt, Boeckh zum

Geburtstag zu gratulieren, der uns darauf zum f^sen einlad. Aacb

später hat er mir wiederholt, wenn ich ihn am Ilat fragte, freundlich

aus den Schätaen seines Wissens mitgeteilt. Von den Vorlesogm

machten anf midi den größten Eindruck Curtiua' KoUcg llbcr alte

Geogr^P^^ Trendelenburgs aber Geschichte der P&dagogik. Aneh

an den aristotelischen Übungen bei ihm nahm ich t^ und wurde

rigitrnrl ^yf^^H^f
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darauf in seine Familie eingeladen, in der ich manchen schönen

Abend verbracht habe. Die Lachmannsche Stelle war damals un-

besetzt, und (las lateinische Seminar leitete interimistisch Hertz. Zu

ihm kam ich bald in ein niiheres Verhältnis, das den Grund gelegt

bat zo der Frenadschaft, der ich später in Breslau jahrelang einen

flo angenehmen und anregenden Verkehr verdankte» Im Herbst 1863

trat mm an Stelle Lachmanns Moris Hanpt. Seine .Bemfnng hatte

der reakttonftren Partei abgorangen werden mflasen, denn er war zn-

gleidi mit 0. Jahn nnd Mommsen wegen poUtiseber Tfttigkdt — alle

drei waren für die Reichsverfassang und Deutschland unter preußischer

Spitze eingetreten, aber Gegner der sächsischen, partikularistisch ge-

sinnten Demokratie — in Leipzig abgesetzt und sogar zu einem Jahre

Gefängnis verurteilt worden. Haupt ist nun von allen meinen

Universitätslehrern der gewesen, dem ich am meisten verdanke, der

auf meine Lebensauf&ssong nnd Gharakterbildang den entschiedensten

iSttflnft anageflbt hat, tu dem ich noch heute mit der gleichen dank-

baren Verehrang wie damals aofblieke. In einer Weise, wie es Jetzt

kaum mehr möglich ist, beherrschte er ebenso die klassische Literatur

wie die deutsche Philologie und das AltfranzOsische. Er hatte keine

Neigung, dicke Bücher zu schreiben, aber alle seine Arbeiten zeigten

eine Gründlichkeit des Wissens, Sicherheit der Methode, Scharfsinn

und feines ästhetisches Empfinden , ^=0 dali er als ein Philologe aller-

ersten Ranges dasteht. Und nun sein Charakter, seine bis zur Selbst-

entäußernng gehende Verehrung für Lachmann, seine Festigkeit and

Wahrheitsliebe, die ihm jedes leichtfertige Urteilen als nnmoralisch er-

scheinen ließ! Er hatte Ja eine gewisse Schroffheit, die sich später

noch durch nervOse Überrmzung nnd Angegriffenheit atmgerte, mir bat

er stets das lauterste Wohlwollen bewiesen. Wir stießen zuerst ein-

mal im Seminar zusammen. Ich brachte eine Konjektur zu Tacitus

ilialogus vor, worauf er entgegnete: „Woher haben Sie das V Das haben

Sie wohl von Bernhardy gehört Ich erwiderte: „Wenn ich es von

einem anderen gehört hatte, würde ich das sagen." Dann kamen wir

in einen lebhaften Disput. Bald darauf fügte er hinzu: „Ich Hebe alle

Mittwochabende meine Freande bei mir, kommen Sie doch auch/ So

habe ich denn während des Winters und meines folgenden Probejahres

wenigstens einen Mittwoch um den anderen dort zugebracht, häufig

mit Hanpt nnd seiner liebenswflrdigen Frau allein. Das sind nun meine

glflcklichsten und schönsten Stunden in Berlin gewesen. Wie viele

Aussprüche Haupts, Urteile über Ptrsüulirhkeitcn
,
Ereignisse, litera-

rische Fragen, Erzählungen stehen mir noch heute auf das lebhafteste

vor der. Seele! Ich habe doch unverdientes Glück gehabt, daß mir
'
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die Anregangen, die ich im Ttterliaiiae entbehrt hatte, spiter d«r^ da
Verkehr mit so bervorregendeii Miimeni metzt worden.

Am 12. Januar 1854 promovierte ich an der Universität Hall«;

ich hatte mir diese aasgewählt, teils weil die Promotion dort wesent-

lich billiger als in Berlin war, teil8 weil ich eine hallische >eminar-

arbeit bei der Dissertation benutzt hatte. Nach Berlin zurückgekehrt,

meldete ich mich zum Staatsexamen nnd erhielt für Mitte Mai des

Termin. Ich hatte ja immer fleittig Philologie getrieben, aber kann ji

gefragt, was xom Examen erforderlich sei; Jetst werde das Efapaakea

namentlieb in Religion, Geicbichte nnd Arehtologie nOtig. Dm kabe

ich denn jeden Tag von frOh am filnf bis elf Uhr abends gearMtat

nnd diese Beseb&ftigung nur dnrch den Weg zmn Hittagstisch nach

dem benachbarten lioiel unterbrochen. In der letzten Zeit mußte ich

treilich taglich nach dem Gymnasium zum grauen Kloster gehen, da

ich dort mit Bepinn des Sommersemesters schon vor dem Examen raein

Probejahr angetreten hatte. — Das Kesultat war, daß ich die Facultas

in Latein , Griechisch , Deutsch und philosophischer Pro^dentik fir

Prima, in Geschichte fikr Sekunda, in Mathematik fttr untere KJamea

bekam*

Jetzt folgte eine Zeit, in der ich eigentUeh frSUicher nnd n-
friedener war als in den Stadentenjahren. Die paar üntenichtsstandea,

die ich im Sommer zu geben hatte, hinderten mich nicht, bei Haopt

weiter Kolleg zu hören, meinen Neigungen nachzugehen und mich an

eigenen Arbeiten zu versuchen. Im Frühjahr 1855 hospitierte Geheim-

rat Wiese in meinem Unterricht — beiläufig war dies das erste Mal,

daß sich ein Vorgesetzter dort sehen ließ, denn der Direktor war,

nachdem er mich in die Klasse eingeführt, nie wiedergekommen and

hatte es mir selbst überlassen , mir meine pftdagogiaehe Weishsit aa-

aneignen. Darauf bot mir Wiese eine Adjanktenstelle in Schnlpliona

an. Ich nahm sie mit stkA- saurem Gesicht an, denn ich hatte sm

Kloster rn bleiben geboit. Katttrlich teilte ich die Sache sofort Pro-

fessor Haupt mit, der mir sagte: ^Etwas Besseres konnte Ihnen nicht

begegnen." — Wenn ich jetzt an die glücklichen Jahre in ÖchulpfortA

zurückdenke , preise ich es als eine besonders günstige Schicksals-

wendung, daß ich dorthin gekommen bin. Ich hätte mich vieUeic^

nicht so allseitig entwickelt, wäre ich immer in Berlin geblieben. —
Mein Gehalt betrug anfter freier Wohnung und einem Holsdeputat Wf

gefftbr 450 Taler, aber da ich für die ganze, freilich mehr als einfMit

Bektetignng tiglich nur 60 Pfennige — sofiel als fnr einen ZOglisi

gegeben wurde — an den Ökonom zn zahlen hatte , kam ich mir tk

kleiner Krösus vor. — In Schulpforta war damals ein Lehrerkoliegiajs,

^ ^igitaed-by-ioOT^e
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wie ich es nirgends wiedergefiinden habe, ein Erda wissensehafUieh

and pädagogisch hochbedenteoder Mtaner. Der Rektor Kirchner war

ein gelehrtes Hans, aber schon stnmpf; er starb auch in den niehsten

Sommerferien. Pädagogisch hervorragend und wissenschaftlich tüchtig

war der erste Mathematiker Jacobi , der vor Jahren einen Ruf als

Professor an die Universität Leipzig ausgeschlagen hatte. Schon sein

Kopf— ein mächtiger Scb&del wölbte sich über einem edel geschnittenen

Oeiieht — war höchst imponierend. Leider starb aoch er schon im

Sommer. Koberatein beeafi auf seinem Gebiet das mnfiusendate WineD,

irie Ja aeine literatargeficfaichte bewdrt. Er las lo forsttgUch Tor^

nie ich nvr noch Sehoell in Weimar habe lesen liAren, and Tcrdankte

diese Knnst— wie aneh Sehoell — Tieek, mit dem er in seiner Jagend

befreundet gewesen war. Eine Perle war Steinhart, eine barocke

Persönlichkeit, aber sprühend von Geist und voll Gelehrsamkeit, dabei

der lauterste Charakter von der Welt. Ein wunderlicher Kauz war ferner

Karl Keil» strotzend von Wissen, jedoch der echte sächsische Philister,

der sich seinen Weißenfelser Dialekt mit rührender Konsequenz bewahrt

hatte* Er war in der glttcklicben Lege, den größten Teil seines Ge-

halts fttr Vermehmng stiner Bibliothek verwenden an kdnnen; wenn

wir andern einen Aasflag in den Thüringer Wald machten, reiste

er in die Leipziger Antiqaariatslftden and kam mit reidien Schätzen

zarOck. Keiner aber hat in Pforta einen solchen Einfloß auf mich

ausgeübt wie der zehn Jahre ältere Corssen. Er war eifriger Korps-

bursch und ein auf allen Universitäten berühmter Schläger gewesen.

Das hatte ihm große gesellige Gewandtheit, freilich auch einen schweren

Mangel gegeben. Ausgerüstet mit einer seltenen Arbeitskraft konnte

er Wochen-, ja monatelang hintereinander angestrengt arbeiten, indem

er sich nnr etwa f&nf Standen Nachtrabe gOnnte. Dann aber kam die

Unterbrechaog; hatte er einmal gekneipt, so gab es kein Halten mehr.

Den Schalem war seine verderbliche Neigang wohl bekannt, das

BCbadete aber seiner AntoritSt nicht. Als ich von Sebalpforla weg

war, steigerte sich dieser Fehler so, dali er den Abschied nehmen

mußte. Er hat dann noch hochbedeuiende Bücher geschrieben über

Altlateinisch und Etruskisch, ist aber doch an seiner verhängnisvollen

Schwäche zogrunde gegangen. Sein schlagender Witz, seine Scharfe

des Urteils and geniale Erfassung aller Verhältnisse hat immer meine

Bewandcrang erregt; mit Freaden denke ich noch jetst namentlich

an die Stande, die wir abends nach sehn im Gesprflch verbrachten,

wenn wir bis dahin eifrig gearbeitet hatten. Treoe Freondschaft ver-

band mich anch mit dem leider frtth verstorbenen Passow. Es herrschten

damals eigentümliche Zustande in Pforta. Da sich der Rektor über-
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lebt hatte, fehlte die leitende Persönlichkeit; diesen Mangel enelite

jedoch imndst die hemchende Tradition and die TOehtigkeit Att

einzelnen Lehrer. Die Anfordemngen waren bezOglieh der UassischeB

Sprachen hoch , aber Uie Durchführung war nicht gleichniäßig. Das

Hauptgewicht wurde auf lateinische Imitation gelegt, und bei den

Schülern selbst stand der in keinem Ansehen, der nicht eineu ordent-

lichen lateinischen Aofsau verfassen konnte. In der VersilikaüoD

hatten nur einzelne eine große Fertigkeit Homer wnrde in den

Sekanden absolviert, wahrend die Prima dem Sophokles nod dm
Prosaikern Torbehalten war. Infolgedessen wnrde wenigstens die Hias

mehr dnKhgepankt, als daß die Schaler za einem isthetifleheB mid

sachlichen Verständnis hingelahrt worden waren. In der Prima saB

eine Anzahl hervorragend begabter Jünglinge, die Mehrheit aber erhob

sich nur wenig über den ^iittclschlag auf anderen Gymnasien, uur dau

auch sie mehr von der klas.-jischen Literatur gelesen hatte. Kach

Kirchners Tode übernahm danu der tatkräftige, ciiarakterleste, als Ge-

lehrter wie als Schulmann gleich tttchtige Peter die Anstalt; ihm habe

ich fflr seine Freondlichkeit nnd mannigfache Förderung immer die

wärmste Dankbarkeit bewahrt Bald daranf erhielt ich von Profossor

Banpt die Aaffordemng, Cicero de officüs ffir die Haupt -Saappesehs

Sammlung zu bearbeiten. Das war nicht nur ein rflhmliches Zeidien

des Vertrauens , es war auch ein Glflck fbr mich. Meine Studien er-

hielten dadurch einen Mittelpunkt; ich nmlHe mich in die Ciceronischt

Sprache und Grammatik vertiefen und wurde zugleich auf die sioisciit

und spätgriechischc Philosophie hingewiesen. Auch dal^ ich Saui>pc in

Weimar näher trat, war eine Anuehmlichkeit. Freilich fehlte mir noch

die pädagogische Erfahrung, wie sie die CicerolektOre in Prima Tei>

leiht, aber meine Ausgabe fand doch allgemeine Anerkennuag und hat

sechs Auflagen erlebt. An diese Arbeit schloß sich dann eine umteg-

reiche Programmabhandlung : Stoicoram de foto doctrina. Hanpt hatte

mir dne Kollation der besten Handschrift Yon Cicero de fato geaciieiikt

mit deren Hilfe ich einige Emendationen machte, die allgemeinen Bei-

fall fanden. Dies veranlagte mich zuj:leich, der stoischen Lehre näher

zu treten. So habe ich die ersten drei Jahre in Pforta in tleiliiger

Arbeit verbracht, ohne deshalb Geselligkeit und fröhlichen Verkehr

mit den Kollegen und der 2>^&umburger Gesellschaft, in der ich eis

gern gesehener Gast war, zu versäumen.

£s war doch eine wundersame, der Gegenwart kaum mehr hegreif*

liehe Zeit, jene Zeit der scharfen Reaktion anf kirchlichem and

politischem Gebiet. Denn jetzt hat sich der KonservatiYismas in besag

auf Einrichtungen und Forderungen dem Liberalismus genähert, md
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die Kirche ist, scbon weil die sozialen Probleme in sie eingedmngen

sind und sie sich jetzt der freisinnigen Kritik nur mühselig erwehrt,

gegen die sie damals gewaltsam und, wie sie glaubte, siegreich vor-

ging, eine andere geworden. Wir in Pforta hatten freilich nicht gerade

viel von der herrschenden Strömung zu leiden. Diese Anstalt nahm

unter den Gymnasien eine Ausnahmestellung ein. I^ektor und Lehrer-

koUeginm neigte, Ton dem dorcbans friedlichen Geistlichen abgesehen,

der liberalen mehtimg ra. Selbst Wiese erwiderte mir, ahi leb ihm

anf ssane Mittdlong, kb sei dem Minister als Demokrat denunziert,

entgegnete, er möge es doch abwarten, ganz frenndlich, dasselbe habe er

dem Minister anch gesagt. Aber eines Tages tdite mir Rektor Peler

sehr verlegen mit, er habe von dem Schulrat Weiidt den Auftrag er-

halten , mir zu sagen , es sei unpassend , daß ich einen Schnurrbart

träge. Auf meine Remonstrationen schwieg er. Die Sache erledigte

sich dadurch, daß Wendt in den nächsten Wochen starb, ehe noch

mein Schnurrbart gefallen war. Eine wunderliche Persönlichkeit war

Geheirarat Stiehf, der Verfasser der berfichtigten Begalati?e. Er hatte

einen Sohn in Pforta ond kam oft, nm diesen sa besoehen. Trotz

aller Fr(^mmigkeit strotzte er von amüsanten Oeschiohten, die er

meisterbaft sn erzftblen wnflte. Anoh Pemice, der Universitfttsknrator

von Halle, eine Säule der konservativen Partei, hatte einen Sohn anf

unserer Schule und ali einst mit uns Adjunkten zu Mittag, wobei es

sehr behaglich zuging. Als ich ihm sagte, daß ich auf einer Reise in

Wien Professor Sickel kennen gelernt hätte, erzahlte er unter Lachen

dessen Lebensgeschichte. Sickel hatte sich in Berlin immatrikelieren

Isssen and arbeitete an seiner Dissertation; da kam das Jahr 48, und

die Bewegung zog anch ihn, den Historiker, in ihre Bahnen. £r hielt

•wiedeibolt öifentlicbe Reden. So nahte der Herbst, nnd Hinckeldey

warde Polizeidirektor. Er ließ Sickel sagen, er sei gar nichts, weder

Berliner noch Stndent; wenn er noch dnmal OlTentlich auftrete, werde

er ausgewiesen werden. Sickel hatte sich schon für den Abend zu einer

Rede verpflichtet, die er auch hielt. Aber schon am folgenden Morgen,

als er noch im Detie la^, erschien ein Poli/eidiener mit der Weisung,

er habe binnen 24 Stunden Berlin zu verlassen. Sickel kehrte nach

Halle zurück, wo er frUher studiert hatte, nnd setzte sich mit aller

Energie hinter seine Dissertation. Als ihn dann I<eo promoviert hatte,

ssgte er zn ihm, erfirent ttber die Arbeit : „Herr Doktor, Sie müssen diese

Stodien fortsetzen nnd zunächst nach Paris gehen." Sickel erwiderte:

„Dsa ist ein guter Bat, aber ich bin mittellos nnd stndiere anf Kosten

meines Bruders, des Professors in Boßleben, der es anch satt hat, mich

zu unterhalten." „Das lassen Sie meine Sorge sein/' entgegnete Leu,
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vod bioDen kanem batte er, d«r damals bd König Friedrieb Wilbshi

die einflollreicbste PereOiilicbkeit war, es dvcbgesetat, daft Sicfcel di

aaskÖmniKcbes SüpeDdimn bekam, mit dem er sieb nach Faris begab.

Dort arbeitete er, ohne sieb om irgend etwas anderes zu bekfimmen,

vom frühen Morgen bis in die späte Nacht in Archiven und zu Haose.

Da ließ ihn eines Tages der PoHzeiminister Fould kommen und sagte

ihm : „Herr Sickel, Sie sind Demokrat, Sie haben binnen 24 Stunden

Paris und binnen 48 Stunden Frankreich sa verlassen.'^ Vergebeos

wies Sickel darauf bin, daß er zurückgezogen lediglich seinen Stadim

lebe Qttd sein Geld 7on der preaftiscben Gesandtachalt bekomase. JDm
ist mir gans egal/ war Fonlds Antwort, ^Een von Hinekeldey bit

Sie mir als Demokrat dennnsierti nnd wenn Sie niebt freiwillig gtbtOf

lasse ieb Sie anf den Sebnb bringen." Was blieb Sieke! übrig? Er

, kehrte nach Halle zurück und trat unerwartet bei Leo ein , der . al>

er ihm seine Erlebnisse mitgeteilt, erwiderte: „Sie wissen, ich kann

ancb manches durchsetzen , aber Herr von Hinekeldey ist allmächtic.

and mit ihm stehe ich mich nicht.'* Nach einigem Besinnen setzte &
binzn: „Aber Pernice steht mit ihnk gut, an den will ich Ihnen eine

Karte geben." Das Weitere ersfthlte nnn Pemiee lachend in folgender

Weise: „leb sefarieb anHinckeld^: «Herr Pdliidprlaident, darf dseb

die Katze die Sonne ansehen; warum soll Sie Herr Dr. Siekel nidt

einmal ansehen? Dies m vermitteln bat er mich gebeten.' Naeb wm
Tagen erhielt ich von Hinekeldey einen liebenswQrdigen Brief: , Lieber

l'rulessor! Auf Ihre Empfehlung habe ich Dr. Sickel gestattet, siih

in Berlin aufzuhalten und vermittelt, dal^ er nach Paris zorfickkehreo

kann^"

In meiner Pfortaer Stellung konnte ich mich nicht verheiraten —
ich hatte mich inzwischen mit Meta Bormann, deren Matter, eine ler-

witwete Geb. Oberrecbnnngsrfttin , mit ihren Kindern nach Nanmbaif

gesogen war, verlobt — denn anf den Adjunkten lastete das GelBbde

der Armnt, Ehelosigkeit nnd des Gehorsams. Ich nahm deshalb 1960

einen Rnf nach Posen von selten des Direktors Sommerbrodt. dem

ich später, als er mein Provinzialschulrat in Breslau war, zum zweiien

Male näher trat, an. Mein Gehalt betrug bare 700 Taler ; dazu kamen

bald noch 100 Taler, da ich einen Teil des Turnunterrichts übernahm.

Diesen habe ich später auch in Weimar gegeben; freilich hatte ick

mich dafür keiner Prüfung nntenogeni habe aber doch ebenao gMss

darin geleistet als alle die geprüften Tnmlebrer, die ich spitcr as

den von mir geleiteten Anstalten hatte. Die prenOischen Beamten

sahen sich damals noch als einheitliche Kaste den Polen gegenüber sa,

nnd die verschiedenen Kategorien derselben verkehrten nftber mü-
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eioander; ao bekamen wir denn namentlich mit den Eonsistorialr&ten

nibere Beriehongen. Das waren laoter bochkoneenratlTe Leote, die

mit Entrüstang von der eben eingeleiteten sogenannten neuen Ära

sprachen. — Von Ostern bis zu den Sommerferien war ich allein in

Posen, dann fuhr ich nach Naumburg, wo ich am 12. Juli 1860 Hoch-

zeit machte, um darauf nach einer Reise in den Thüringer Wald meine

jange Frau in^das neue Heim einzuflihreD. Kurz vor Ostern 1862 er-

hielt ich einen Ruf als erster Professor an das Gymnasimn in Weimar

mit 1000 Talern Gehalt Der Direktor Rasaow war ein geistvoller,

gründlich gelehrter, von aller Pedanterie freier Hann; von ihm hahe

ich Tid gelernt Er hatte ja etwas Steifte, aber allmlhlich bildete

aieh iwisehen ans eine wahre Frenndsehaft ans. Auch fluid ich bald

einen Kreis kenutnisreicher Männer und liebenswürdiger Familien zum

persönlichen Verkehr. Rassows Intimus war der Staatsrat Siichling,

ein Enkel Herders, auf den von dem Geist seines Großvaters viel über-

gegangen war, ohne daß er dessen reizbares, unzufriedenes Temperament

besaß; er hatte im Gegenteil einen köstlichen Humor. Dann war dort

der Hofrat Sehoell, vom Tftbinger Stift her ein Freond von David

Straoft and sehien Zeitgenossen, ein Mann von ttherspmdehider Lebendig-

keit, Tielem Geist nnd, wie seine Sophoklesttbersetsnng seigt, von großer

Fermengewandtheit Wie manchen gennßreiehen Abend hat er nns

durch sein Talent im Verlesen bereitet! — Damals hatte zwar Liszt

und sein Anhang eben Weimar verlassen , aber die wenige Jahre vor-

her gegründete Malerakademie erfreute sich einer großen Blüte; Kalck-

reuth stand an der Spitze ; neben ihm waren von Hamberg, Plockhorst,

Graf Harrach gefeierte Kttostler. Mit Kaickreuth, der nns gegenOber

wohnte^ und seiner Frau, einer Tochter des BUdhaners Ganer, kamen

wir in ntiiere Beaiefanng; dnrch ihn wurde ich auch mit den Jüngeren

Kflnstlem bekannt nnd beteiligte mich an ihren fMttilichen Festen.

Aber nfther trat ich doch einigen Malern, die mit der Akademie nichts

ZQ ton hatten, ihr sogar feindlich gegenfiberstanden, Preller nnd Genelli.

Freller war den größeren Teil seines Lebens nur in kleinerem Kreise

bekannt gewesen und hatte wenig verkauft, bis ihn zuerst die in München

ausgestellten Kartons seiner Udysseelandschaften, dann die Bilder selbst

mit einem Schlage zum berühmten Mann machten, der seine Werke zu

hohem Preise absetzte. Wie der Goethe der zweiten Periode benrteilte

er dann seine Jugendarbeiten sn ungftnstig, obwohl doch unter diesen

manches, wie z. B. der Fels im Meer, wftrmer in Empfindung und

Darstellung ist als die spftteren Sachen. Für die Düsseldorfer hatte

er nur Geringschätzung, sie waren ihm nicht ideal, effekthascherig,

weichlich, ein Urteil, über das man sich bei dem Vertreter der histo-
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rischen, komponierten Landscbaft nicht wundern kann. Er meinte, m
Maler . der nur die Natur wiederzugeben strebe , müsse voller Ver-

zweifluiig den Pinsel wegwerfen . da er ihrer Schönheit doch nidrt

gleichkomme; daher müsbe er sie idealisieren. Claude und Poussid,

aber auch die Niederländer wie Ruisdacl schienen ihm unübertrefflich.

In seinem äußeren Gebabren hatte Preller etwas vom Xbözinger

Banbbein, aber er war eine dnrchaiiB origineUe Natur, «in wahrs

KOnatler, der sich rühmen dorfte, immer lieber gehongert als cinei

Strich gegen aeine Oberzengnng dem GeBcfamack des Poblikoms

liebe gemalt zn haben, dabei ein edler Mensch.' Daß Preller bciQglich

der Kunstanschanungen auf mich, den anerfabrenen, jungen MensdieB,

einen bestiiniiienden Kintluß ausübte, ist selbstverständlich. Eine ganz

andere Natur war Genelli , vornehm , an allgemeiner Bildung Preller

überlegen und geistvoller. Mit durch eigene Schuld hatte er viele

Jahre in kümmerlichen Verhältnissen gelebt, nur von einer kleines

Schar Ton VerehFem bewundert, bis Schack ihn hervorxog und iha

Aufträge gab. Aber er war Zeichner, kein Maler, das z^gen die Bilder

der Schaekschen Gallerie. Er selbst sagte wohl: „Farbe ist Dreck*.

Reich an Ideen, groß in der Komposition, meisterhaft in der Fflhroag

des Zeichenstiftes sind seine Arbeiten; sie zeigen wohl im Gesichts*

ausdruck und in der Haltung zum Teil eine gewisse Monotonie und zu viel

Stilisierung, was man darauf zurückführte, daß ihm die Mittel fehlten,

sich Modelle zu beschaffen, aber die Satura und namentlich das „Leben

eines Künstlers'' enthält Blätter, die den schönsten Werken Carstens,

dem er in selbständiger Anffassnng folgte, gleichkommen^ ja sie ober-

treffen. Wie manches ernste nnd anregende Gesprich habe ich mit

ihm gefUirt! Er hatte nur ein Unbequemes: wenn man um swQlf Uhr

die Kneipe Terlassen wollte, schimpfte er auf die jungen Leute, die

nach Hanse drängten, ohne den Abend aussunntsen.

Alle die (genannten waren ja wesentlich älter als ich, ich fand

aber auch mit Gleichaltrigen trauten Verkehr. Da nenne ich auu^r

dem Bibliüthekssekretär Ivcinhold Köhler den ^Staatsanwalt Wilh. Genast,

eine mitunter etwas überschwengliche, aber phantasiereiche, geistig

lebendige Natur, der auch in Romanen und Dramen schriftstellerte.

Er war der Sohn eines damals noch als Pensk»när lebenden, eiost sehr

gefeierten Schauspielers, der noch von Goethe in seiner Kunst unte^

wiesen war nnd auch von seinem Täter, Goethes Regisseur, her eiai

Menge Erinnerungen an die klassische Zeit Weimars hatte. I>a er

gelegentlich seines Jubiläums noch einmal zugleich mit seiner Tochter,

der Frau des Komponisten Raff, auftrat, bekam ich eine Vorstellung von

der DarstoUungsweise, wie sie zu Goethes Zeit üblich war. Eine so tief«
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Erfusang imd harmoPMche DurehfUmiiig to Charakters yon Tellbeliii

habe ieb nie wieder geeehen. Der Gegenwart wfirde wohl die Daratellang

und Deklamation zu getragen scheinen; sie würde Im dem mitunter

nnverfälscht hervortretenden Weimarscheu Dialekt mit Recht Aubtoli

nehmen. Übrigens war der alte Knast, wie er sich selbst nannte, in

Pathos und Selbstgefühl ein Typus des Schauspielers. So , wenn er

erzählte: „Das Leipziger Theater faßt 2000 , weim.es ganz voll ist,

2500 Zuschauer; aber wenn ich dort spielte, waren über 4000 darin."

Aber aoch unter den Leaten, zu den«i ieh in seltenere ond &nAer-

Uehe Besiehnng kam, war eine große Zahl hedentender und inter-

essanter Persönlichkeiten. Da war Dingelstedt, der mich veranlaftte,

m den Vorstand der Schiller- nnd der Shakespeare -Gesellschaft sn

treten, ein liebenswürdiger Gesellschafter, aber intrigant nnd eitel. Als

Regisseur koüute er Gliinzende.> leisten, wie der Zyklus seiner Auf-

führung von Shak^peares Königs- und Kömerdramen zeigte; aber er

bekümmerte sich zu wenig um das 1 beater. Von den Schauspielern

ließ er sich stets auf Grund eines wttrttembergischen Ordens, mit dem

der personliche Adel verbunden war, „Herr Baron** titulieren. Wir

nannten uns in Erinnening an seine Gjmnasiallehrerseit „Kollegen'*.

Dann war Gutzkow dort, der sine Zeitlang mit mir in einem Hanse

wohnte. ewig onsofriedenes Wesen nnd bissiges Urteilen machten

ihn trots seines Geistes nnd seiner sehriftstellerisehen Bedeutung sn

keinem augenehmeu Gesellschafter. Ich erinnere mich noch eines kleinen

Diners bei Dingelstedt, wo er selbst und Gutzkow sich immer mit

.,lieber Franz, lieber Karl" titulierten, so dali mir mein Nachbar,

btaatsrat Stichling, zuflüsterte: „Sind wir denn hier in den Räubern,

(laß es immer ^lieber Karl, lieber Franz^ herüber- und hinübergeht?''

Kaum waren wir vor der Tür, so fing Gutzkow in den abscheulichsten

Ansdrflcken über Dingelstedt, den gemeinen Intriganten, zu schimpfen

an und setste das fort, bis wir an unser Hans kamen. Umgekehrt be-

hauptete Dingelstedt, als Gutzkow den tereitelten Selbstmordversuch

gemacht hatte, der Kerl habe diese Komödie nur gespielt, am den

Schillerverein in schlechten Ruf zu bringen." — —
Hiermit schließe icli die Mitteilungen aus Heines eigenen Er-

innerungen; was in ihnen noch folgt, ist nur Üüchtig entworfen und

hat für die Allgemeinheit kein Interesse. Sein Leben bewegte sich

aoch weiterhin in den von ihm geschfttsten Formen. Anregung ver-

breitend und solche von anderen dankbar entgegennehmend, be-

teiligte er sich überall an den wissenschaftlichen und künstlerischen

Bestrebungen seiner Mitbürger und wußte durch seine freundliche Art

nnd natürliche Liebenswürdigkeit, die im letzten Grunde auf Herzens-
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gflte beruhte, aUeotbalben mit Angehörigen der Tenebiedenaten Stiade

in nahe Berthrang sn treten. Es wird gewift nnr wenige HeBseta

geben, die einen gleich ausgedehnten Kreis von hervorragenden Männerii

kannten und sich verbanden. Hiervon hätte aber ntir er selbst an-

ziehend erzählen können. Da er es unterlassen bat , muß ich mich

damit begottgen hinzuzufügen« dal) er im Jahre 1868 Direktor des

Gymnasiums za Hirachberg in Schlesien wurde und 187ü diese Siellaog

mit der gleichen am Gymnasinm sn St Maria Magdalena in Broiaa

Yertanschte, mn dann 1888 als Domherr und Leiter der BitterakadeM«

nach Brandenberg ttbenneiedeln« Oitem 1899 trat er nnter Emenimg
sam Geheimen Begierongeral in den Rnhestand and ging tnnielist nach

Jena, aber bereits im Herbste desselben Jahres nach dem geliebIA

"Wein^ar zurtick, wo er am 2. Juni 1906 starb.

Den Mittelpunkt der wissenschaltlichen Arbeiten Heines bildete

vom Antaug bis zum Ende Cicero. Schon seine Dissertation, die er

EUeodt widmete, handelt de Ciccronis Tusculanis disputationibus. Im

ersten Teil derseLben bespricht er das YerhAltnis der in Betraf

kommenden Handschriften ineinander, während der sweite eiaigi

stilistische nnd teztkritische Bemerkungen bringt. Die BesehSlUgaai

mit den philosophischen Schriften Ciceros führte ihn sn einem eingebendsa

Stndinm der stolsehen Philosophie, namentlich des ersten orchiistlidMB

Jahrhunderts, dessen Resultat er dann zunächst in dem N.unnburg ISoy

veröffentlichten Programm von Pforta: „Stoicoruai de taio doctrioi"

niederlegte. Ks erschienen in der Folge, abgesehen von Aufsätzen in

Zeitschrilten, von denen ich ^Kritische Beiträge zum siebenten Boche

des Laertios Diogenes" in den neuen Jahrbüchern für klassische Philologie

XY S. 611ff: nnd einige Arbeiten Cioeroe philosophische Schriflen be-

treffend im Philologos X, 116—125; XII, 755—759; XY, 672—696;

XXIY, 474^536, nenne, die Abbandinngen : „Qoaestionnm TnlUsmaiiB

specimen** Programm Posen 1862, „de fontibns Tosealanamm dispats*

tionum" Programm Weimar 1863 und „Stobaei eclogarum loci noa-

nulli ad Stoicam philosophiam pertinentes emendantur" Programm

Hirschberg 1869. Alle diese Arbeiten, die natürlich heute, wie es

nicht anders sein kann , zum Teil überholt , zum Teil , wie z. B. di«

Untersuchangen über die Quellen der Tusknlanen, von dem Verfasser

selbst später berichtigt worden sind, leogen von grttndlicbem Ficitf,

eindringendem Scharfsinn nnd geschickter Yerwertnng des gebotCMs

Stoffes nnd bildeten die Grundlage für seine Ansgabe der OfficMS

(Berlin 1857- 6. Anfl. 1885) und Tnsknlanen (Leipzig 1864 4. Aai.

1892). Beide Bocher sind mit großer Sachkenntnis geschrieben sei

bringen manche irefiende Texteri^iaruug und feine sprachliche fi^
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iB«rkimg. Hatto er In seiiier Diatertation nar lagfaalt «if gewisM

Schwächen und Mingel in der DarsteUnng dee von ihm noch pio

animo als Philosoph verehrten Cicero anfmertrsani gemacht, so war er

später zu einer richtigeieii Beurteilung der philosophischen Schrift-

stellerei dieses Mannes vorgedrungen iTuskul. S. IX). Daii auch die

Fratre iiacli den Quellen der Officien und Tuskulanen noch lange nicht

gelöst i&if ist bekannt. Heines hierauf bezügliche Forschungen leiden

wie die anderer Gelehrtor an dem Fehler, daß sie Ton der völlig an*

bewiesenen Yoranuetiang aasgeben, Cicero sei Überhaupt immer nnr

einem Gewihrsmaon oder wenigstens einem vomehmlich gefolgt Anf

einige TeOe seiner Werke^ wie 2. B. anf das ersto Bnch der Tudmlanen,

nsit dem sich Heine besonders eingehend beschftftigt hat, trifft dies

gewiß nicht za. Ein weiteres Eingehen hierauf verbietet sich indessen an

dieser Stelle von selbst. — P erner führte Heine die Ecksteinsche Ausgabe

der M. TuUii Ciceronis orationes selectae XIV von der 20.— 22. Auti.

( Halle 1903) fort. Endlich sei noch ein Aufsatz aus der Martin Hertz

ZQ seinem 70. Geburtstage gewidmeUn Festschrift (Berlin 1888 S. 197 ff.)

über des Geisas dXi;«^ Uyos erwftbnt, in dem der Verfasser m er-

weisen sucht, daß dieser Gegner des Christontnms der platonischen

Bichtang aogehOrte und von dem epikureisch gesionton Freunde des

Lneian zu scheiden sei. Diese Arbeit scheint unbekannt geblieben an

sein, wenigstens wird ihrer, was sie wohl verdient hätte, von Neumann

l»ei Pauly - Wissüwa III, 1884 nicht Erwähnung getan. Ich schließe

mit dem Hinweis auf die für die Geschichte der philologischen Studien

und ihre Vertreter mancherlei Interessantes bringenden Veröffentlichungen

aus Karl Benedikt Hases Briefen und Tagebuchblättern: „Eine Wande-

mng nach Paris" (1891) und „Ans der Zeit des Konsulats"^ in der

Dentscben Rundschau XXV (1880) S. 145 ff., 287 ff.; XXVI (1881)

S. 124 ff., 424 ff. und auf die Artikel ttber Fttrstenschulen und Ritter*

akademien in Beins EncyklopAdie.

Tor allem aber war Heine mit Lust und Liebe in der Schule

tätig. Er hat als Lehrer Außerordentliches geleistet und bis zur letzten

Stunde, die er gab, mit unverminderter Kraft seine Zöglinge zu

fesseln und für den Gt^,'enstand, mochte er sein, welcher er wollte, zu

begeistern gewußt. Hierzu befähigte iim sein Verständnis fiir die Eigen-

art der Jugend, seine umfangreiche Kenntnis alter und neuer Literatur

aof den verschiedenston Gebieten der Wissenschaft, ein stark kdustle-

riaches Empfinden und die ihm angeborene Lebhaftigkeit, die alle

Pedanterie und Langweile Terscheochto. Er achteto in seinen Schalem die

Persönlichkeit ; diese zu schOner Entfaltung zu bringen, war sein vorztlg-

lichstes Ziel. Auch den ihm ontorgeordneten Lehrern gönnte er ihre
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Eigmrt, ?OfaM0eNCit, daA gie « flnen eraiögiiclite, die gesteUte Alf-

gäbe n einem befriedigeiideB AbeeUoaee n bringen. IKe UeulidKi '

und leitnabendeB Arbeiten der Yerwaltang warea ihm zwar hOcbd u-
|

wilfkonnDen, eine Abneigung, die mit den Jahren immer stftrker bemr-
|

trat, tiafür aber beobachtete er das innere Leben der ihn. iuvertrumeL

Anstalt auf dcia sürglaltigste und war darauf bedacht, alle an ihr !

wirkenden Kräfte miteinander zu pedeibiicher Eutwicklong des Oanzta

zo vereinigen. Immer war er dabei von der Ansicht durcbdnmgeL,

daß fftr die £otfaltang des jugendlichen Geistes and die Bildung da

QemOtes ndien der UatemeiinBg in der chrietUchen Lehre nnd der

valerlindiacben Geachiehte and Ltteratar nichta lo vocteiUiaft nl «ii

die Beachiftignng mit der Spraehe nnd den Werken dea hlairirb«

Altertnma.

Ich tee ittMunmen: Otto Heine war ein tOcbtiger Philologe, da

hervorragender bcbulmann, ein treuer Ireund und guter Mensch.
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Oskar WeUhmfels.

Geb. am 14. Juni 1844, gest. am 4. Juli 1906.

Von

Eugen Grünwald in Berlin*).

Am Mittwoch vor den großen Ferien setzte ein Herzschlag dem

Leben des ersten Professors am hiesigen Königlichen Französischen

Gymnasium, Dr. Oskar WeißenfeU, ein nnvermatetes Ende. Die er-

lehflttenide Tiaaerkonde, die Lehrer und Schfller in der Frtthe des

ttichtten Tages erreichte, warf einen dfisteren Schatten anf die freudige

ond erwartungsvolle Ferienstimninng. Der Verlost kam sa pl6tzlich

und war zn groft; hatte der ihnen so Jäh Entrissene doch seit mehr

als einem Menschenalter die wichtigsten Disziplinen in den obersten

Klassen vertreten, durch seine Peisoulichkeit, sein Wissen und Können

der Anstalt ein neidlos und allgemein anerkanntes Gepräge gegeben

mid darüber hinaus auf die Kreise seiner AnUsgenossen in mehr als

einer Hinsicht bedeutsamen und fruchtbaren Einfloß geübt.

Die storJie Anziehungskraft, die heotzntage das öffentliche Leben,

mag man aktiv oder passiv daran Anteil nehmen, ansttbt, die on-

verkennbare Zorftckdrftngmig der ein m^ kontemplatives Dasein

fördernden Bildongsideale der Vergangenheit durch politische, insonder-

heit sozialpolitische Interessen, dnrch flberraschende Erfindungen and

Entdeckungen der Gegenwart lassen die im Grunde nur richtunggebende,

verhältnismäßig elementare, leicht verstiimncude und oft verkannte

Kleinarbeit der Schule zurücktreten. Aber doch sollte einem gesunden

Realismus, dessen Berechtigung nur der Schwärmer verkennen wird,

ein gesunder Idealismos die Wage halten, daß wir nicht an äußeren

Gutem reich werden, um innerlich zn verarmen.

Die Lebensanfgabe des verstorbenen Weifienfels ist es gewesen,

diesen gesunden Idealismus in Wort und Schrift, Jungen und Alteui

onverftthrt nnd unbeirrt durch das Marktgeschrei des Tages, unter

) Aus der lieilaiu'c der Xutionalzeitung vom 14. September 1906 mit

Verändeniugeu und Zusätzen abgedruckt.

Nekrologe ]907 (lahntkaiielii fttr JU(ertamswi8<i«McliBft. B4.CXXXVIB). 5
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begeistertem und begeisterndem Hinweis aaf seine glänzendsten Ver-

treter aller Zeiten und die Höhepankte mensdiUebeD Geisteslebens zi

erkunden und Akr die Erdehong der Jngend xn reiner MemeMidikdt,

nr klaren Einsicht in die vielverKhlnngenen P&de des Lebeoa die

Wege zn weisen, „in dner glQckliehen Feme", wie er selbst eionnl

wörtlich sagt» „die allen wesentlichen Interessen des Menschen gereelit

geworden ist, aber das ewig Gleiche in anderen Mischnngs?erhältnis5€L

und in anderen Einkleidungen zeigt als die Gegenwart, den Gein

fithig werden za lassen, das eigene Jahrbondert selbständiger and

gründlicher zn erfassen/

Ein in selchem Sinne ai^frandlia Lehrer* md OdehrtenldM,

nnterstützt von anfterordentlichen Gaheo des Hersens nnd GeiiteB,

lehAnen und nachhaltigen, wenn auch nicht lirmendeo Erfolgsn he-

gleitet, tr&gt schien Lohn in sich; es sichert aber aoch dem sn Leb-

zeiten äußerlich so bescheiden and einfach anftretendem Manne bei

allen, die seines Geistes einen Hauch verspürt haben, ein onaoslöscb-

lisches Andenken. Schüler und engere Fachgenossen werden deshalb

einen Rückblick auf die Persönlichkeit und das Lebenswerk des Ver-

blichenen mit pietätvoller nnd dankbarer Zustimmung begleiten; viel-

leicht wird aber ein so seltener Mann auch den raschen Wanderblick

einer breiten Öffentlichkeit fttr ein Wichen sa ernstem Sinnen last-

aohalten fermOgen.

WeiBenfiBls worde am 14. Jnni 1844 sn Zehden i. N. als Soha

einea Arstes geboren. Den AbscUnB sefaier Oymnasialbfidnng erhisit

er anf dem Joachimsthalschen Gymnasium, studierte von 1862—66 in

Berlin klassische Philologie, Germanistik und Philosophie, promovierte

Ptingsten 1866 mit der Abhandlung „De casu et substaniia Aristotehs'

und machte im Februar 1867 das Staatsexamen daselbst. Gleich

Ostern desselben Jahres kam er an das FraosAsische Gjrmnasiiim, an

dem er Ostern des nächsten Jahres definitiv angestellt wnrde und seit

1871 nnnnterbrochen in der Prima nnterrichtet haL 1885 wurde er

sam Professor ernannt. Seit 1899 war er anch Mitglied der wisssa»

schaftlichen Prüfungskommission in Berlin fttr klassische Philolofpe,

znletzt anch fdr Philosophie.

Wie Weilienfels' Ende, so darf man auch sein Leben glücklich

preisen. Ein freundliches, weltstadtfeines Gelehrtenheim, eine statt-

liche, ausgesuchte Bibliothek, ein trauliches Familienleben, einige gleich-

gestimmte, auch inusikkuudige Freunde waren neben der Schale seme

aweite Welt, die ihn das Leben lieben ließ. Dazu ist er Ton zwd

Femden, die so oft die Daseinsfreude traben und die Schafftoskrsft

lahmen, fast ganz verschont gebliehen: Krankheit und Entbehiuag;
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nur einmal, noch vor seiner Verheiratung (1878), hatte er eine

schwere Lunken entzündang zu überstehen gehabt, und launig nannte er

einst eine seiner schätzenswertesten Eigenschaften: das Erben. Er

stellte freilich an das Leben geringe Ansprüche, war in Kleidung und

Essen sehr bescheiden, gegen festliche Bewirtimg ziemlich Qnempfind-

lich. Überhaupt liebte er große Gesellschaften und Menschen-

«nsammlangen wenig; Lfim, Tabaksqnalm und ünterhaltnng k bfttons

stießen ihn ab und ließen ihn leicht erstnmmen und ver-

kennen. War er selbst Wirt, so zeigte er sieb liebenswürdig ohne-

gleichen, von rührender Aufopferung für seine Gäste, die er ungern

„vor dem letzten Zuge", der von Groß - Lichterfelde in die Stadt

hineinführte, auseinandergehen lief). Aber am reichsten schloß er sich

doch in der Intimität auf; wenn man mit ihm in der dicht uro-

spOQiMDen JLaobe seines Gartens beim Glase Wein saß oder in den

Mlchaellsferien , den leichten Bansen anf dem Bflcken, durch die

deutschen Mitteilgebirge wandern durfte: dann brauchte man ihn nur

reden sn lassen, und es sprudelte nur so ans ihm heraus von Menschen

ond Bttchem, Lebensführungen und Plänen, bflbscbeu Einöllen und

Zitaten aus allen Sprachen und Zeiten, gern auch aub Mirza Schafly

and üeiue, und die Gegend von Schierke and Elend entlockte ihm

ganze Szenen aus dem „Faust".

Weißenfels verfügte nämlich über ein staunenswertes Gedächtnis;

Dicht nur konnte er, was er öfter, zumal mit seinen Scbfilem, gelesen

hatte, auswendig: allerlei originelle Wendungen, Gedanken, geistreiche

Apercus, geflügelte Worte behielt er, und sie standen ihm jederzeit

und an der passendsten Stelle zu Gebote. Wie oft hallte die Bibliothek,

der er seit Jahren mit Ehren vorstand, von hersliehem Gelächter

wider, wenn sein schlaf; fertiger Witz einmal wieder ins Schwarze ge-

troff^en hatte! Wie oft die Lehrerkonferenz, wenn er in die Kette

ernster oder gar unerqnicklicher Debatten einen drolligen Einschlag

warf! Daß er dabei nicht der Sache, sondern auch wohl einmal der

Person einen empfindlichen Jagdhieb versetzte, genierte ihn nicht; wie

er denn ttberhanpt bei aller LiebenswOrdigkeit ein höchst scharfes

Urteil fällen und schneidend Uber Dinge und Leute, die ihm miß-

fielen oder unsympathisch waren, abeprechen konnte und sehr schwer

dahin zu bringen war, seine Meinung zu revidieren. Witzige Leute

and Schriftsteller waren ihm eine Quelle reinsten Vergnügens; unter

den letzteren bewunderte er besonders Lichtenberg.

Am eniptindlichstcn war er, wenn ihm, im Leben oder in Büchern,

Aufgeblasenheit, Dummheit oder Schwerfälligkeit begegneten. Er war

nicht unempfindlich gegen Lob und Anerkennnng , aber er hat sie nie

5*
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gesucht and nie ihretwegen gearbeitet; seine geistige Überleeeahiit

empfand man nie drückend, ja, er gestand seine Unkenntnis aaf

manchen Gebieten ohne Rückhalt . wenn auch oft in scherzender Yer-

zweiOung. Dummheit und Schwei ialligkeit aber gar waren seiner An

80 entgegengesetzte Pole, daß jene für ihn leicht zu einem Charakter-

fehler, diese zu geistiger Inferiorität wurde. Er selbst schuf ja regel-

mißig, reicblich und mühelos ; seineni Körper erhielt er durch mftfiigei

Leben and methodische Leibesflbiingen eine solche Spannkimlt, daA «r

kamn wnAte, was Ermfldmig ist, osd sein Geist nie eine Brachiot

nötig zn haben schien.

Wenn Harnach einmal klagt, dreiviertel aller Arbdt seien stumpf*

machende Mühe, 00 hätte Weißenfels darin schwerlich eiugesiimrat:

seinem Wesen ungemäße Tätigkeit vermied er — so hat er niemals

der philologischen Textlcritik (ieschmack abgewinnen können und

ziemlich gering von ihr gedadit — , oder er überwand weniger an-

genehme Berufsgeschäfte durch beschleunigte Abwicklung. Nicht selttt

hat er s&mtliche Abitmrientenarbelten, wohl ein Dutzend, und am

mehreren Fächern, in ein bia swei Tagen korrigiert: und Verbesaenmgca

und BeorteQttngen ftberraschten immer dnrch Trelbicberheit und degMile

Wendung.

In seinem Stil enthüllte sich vielleicht die glänzendste Seite seicer

Begabung: der Stil war (kr Mensch. Mündlich und schriftlich drückte

er fich mit gleicher Gewandtheil, mit gleichem Geschmack aus; einzebe

Aufsätze aus seinen „Kernfragen", Abschnitte aus den „Bildungswirrec"

(die Charakteriatik Schillers), manche Rezensionen (wie z. B. die über

das Wilamowitssche griechische Lesebuch) sind rechte Meisterstick»

deutscher Prosa und auch in solche Sammlungen aufgenommen; senis

Kommentare zu fremdsprachigen Schriftetellem zeigen auf jeder Seite

seine Übersetzungskunst Schriftsteller, selbst bedeutende, die eleganten

Periodenban yerscbm&hen, mochte er deshalb nicht lesen ; trotz memer

V iederhülten Anregungen kam er über die ersten Seiten von Frenssens

„Jörn Uhl" nicht hinaus. Dagegen zogen ihn die stilgewaudten Fran-

zosen, denen er mich sonst ja so kongenial war. immer w ieder an : er

verfolgte auch üire moderne wissenschaftliche, besonders philosophische,

Literatur mit höchstem Interesse, beherrschte ihre Sprache mit Siche^

heit und hat einige vortrefflicbe Kommentare zu Victor Hugo ge-

schrieben (Pr^face de Cromwell, für die Zwecke der Schule ferkHizt

und erklirt, Berlin 1896; Auswahl aus Y. H., erklärt, Berlin 1905^

Diese Vorliebe für die Franzosen hatte schon früh bei ihm begonnca,

aber damals ihre Hauptnahrung erhalten, als er als junger Lehrer die

ehedem alljabriich im Königlichen Schauspielhaus von einer französischen
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Trappe veraastalteteD Aofffthnmgen als BAienseiit eines Berliner Blattes

regelm&fiig besocbte.

Wenngleich Weißenfeto französischen und deutschen Unterricht

Jahrelang mit Liebe und Erfolg erteilt hat — er hatte anßer in Latein

and Griechisch die volle Lehrlähigkeit auch in Philosophie, Germanistik

und Französisch — . so blieben doch das Lateinische und Griechische

seine Hauptfächer. In sie fallen denn auch die bedeutendsten seiner

wissenschaftlichen. Arbeiten. Man kann sie in drei Gru])peu ordnen:

solche mehr philosophischen, mehr pädagogischen, mehr philologischen

Charakters; dasa kommen Rezensionen. An letzteren hat er ohne nn-

flbersehbare Menge geliefert — im vorigen Jahre allein beispielsweise

etwa achtzig. Sein reiches 'Wissen und die steigende Leichtigkeit des

Prodozierens allein erklären diese Frnehtbarkeit. Yomehmlich solche

BOcherbeurteilungen wurden der Anknüpfungspunkt für manche nicht

bloß vorübergehende Bekanntschaften und Korrespondenzen, die sich

auch auf entferntere, überseeische Länder erstreckten. Las doch

Weißenfels auch englische und selbst italienische Bücher ohne besondere

Schwierigkeit.

Im Jahre 1S80 setzt seine umfassende philologische Schriftstellerei

ein. Namentlich Horaz, Cicero and die griechischen Philosophen hat

er in wissenschaftlichen Abhandinngen nnd kommentierten Ausgaben

dem Verständnis der Facblente und der Jagend zn erschließen, ihr

Interesse besonders dafür zn wecken gesucht. Einige dieser Ausgaben,

wie die Sammlung der philosophischen (1891, mit Einführung in die

griechische Philosophie und die Ciceros , auch Inhaltsangaben , aber

ohne Kommentar
;
1906, ebenfalls mit einer Geschichte der griechischen

Philosophie; aber mit sachlicher Ordnung des Stofifes und mit

Kommentar) nnd die der rhetorischen (1893, mit Einleitung in die

rhetorischen Schriften Ciceros and einem Abrift der Rhetorik; schon

1889 hatte er sich m einem Aufsätze Uber die Bedeatnng von Ciceros

rhetorischen Schriften fhr die Schule ansgesprochen) Schriften Ciceros,

die erst im vorigen Jahre erschienene Auswahl ans Plate und die ans

Aristotelea und der nachfolgenden riiilosophie , beide mit Einleitung

and Kommentar, sind für uns Deutsche wenigstens einzigartige und

höchst fruchtbare Unternelimungen. Die vorausgeschickten Einleitungen

zeigen souveräne Beherrschung des Steides und vollendete, gewinnende

Form; im Kommentar wird freilich der Schüler nicht selten syn-

taktische Hilfen vermissen. An rein philosophischen Arbeiten wären

noch za nennen: «Onae partes ab Aristotele rf vtp triboantnr'* (Pro-

gramm des Franz. Gymn. 1870), „De Seneca Epicoreo* (1886), »De

Plalonicae et Stoicomm doctrinae affinitate** (1890), „Lncrez and
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Epikur, Analyse des Lebrgedichts de rerum natura osw. (1889, tob

der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften preisgekrtaS)^

endlich fftr die Hof&nanDsclie Gynnasialbibliotbek ^Amtoleles' Lehre v4Ib

StMt» (1«06)*).

Für Horas lud Cicero hat WeiAeofels vieUeieht das meifte gelaa.

Seit der Tierzehnten Auflage gab er die* weit verbreitete Naaefcaeha

Ausgabe der Horazischen Oden heraus, die er einer gründlichen Dnrch-

und Umarbeitung unterzogen und der er eine schöne, Horaz als

Menschen und Dichter charakterisierende Einleitung vorausgeschickt

hat. Die Bedeutung Horazens für das Unterrichtsziel des Gynrnaaiaou

hat er in seiner besonderen Schrift (1885) ausgeführt; die in latci-

niacher Sprache abgelaAten »Loci diapntationis Horatianae'* (1885) tochea

Ar Horasbesprechnngen fniehtbare Zentral za gewinnen und bieten eiaa

geordnete Samnlnng, in der flkr eine zusammenfassende Betraditnnf

des Dichters nichts Wesentliches vermiftt werden dürfte. Wie ia

Horaz, so findet auch in Cicero die Samme der antiken Bildung dneii

Mittelpunkt: deshalb war ihm auch Cicero, zumal in seinen ptinu

büphischen und rhetorischen Schriften, allenfalls auch in einigen Reden,

ein notwendiges Ingredienz humanistischer Bildung:. Er hat in einem

eigenen , stellenweise etwas breit ausgelailenen Boche Ober Cicero als

Scholscliriftsteller gehandelt (1892).

Wdßenfels war ein ttbeneogter nnd begeisterter Anhänger des

klassischen Büdnngsideals. In tiner langen Beihe gUniend geschrieliCB«'

AnfsStce, die er (1901 nnd 1903) nnter dem Titel „Kemfirageii des

hdheren ünterrichts** **) gesammelt heninsgegeben hat, aoßerdeB ia

dem lliQl erschienenen Buche „Die Bildungswirren der Gegenwart'" bat

*) Für dieselbe Bibliothek sehrieb er 1891 „Die Entwicklung der

Tragödie bei den Griechen".

**) Bd. I enthilt: Das Wesen des Gymnaainms; Die Umwege des

höheren Unterricht«; Über den erneuten Vorschlag, den fremdsprachlichen

Unterricht mit dem FransOsischen zu bepnnen: Die natürliche nnd die

künstliche SpraclicrwMTbung; Die ReformbestrebunjLfen auf dem Gebiete

des fremdsprachlichen Unierrichts : D»'r nono Lt'hriilan des Lateinischen

il^'».?»; rb«r unser»' Vorla«;en zum l'bersetzen aus dem Deutschen ins

Luti'iiiisclie für die oberen Klassen; l'ber Versrtzunffcu. Bd. II: Das
Inkoninu'ii.>.uvuble d»'s l'nterniiitsjtroblems ; Die ^hilo^ophie auf dem
G vnnias^iuni : Der Bilduii;:ti.\vevt der Poesie; Die philosophischeu Elemente

unserer klassischen Literaturperiode nach ihrer Verwendbarkeit für die

Schule; Die Bedeutung von Ciceros rhetorischen Sdiriften für die

Schule; Ciceroe Briefe als Schnllektüre; Die Synonymikt mit besonderer

Berücksichtigung des Lateinischen; Ober Ziel, Auswahl nnd Einriefatnng

der Horaslektüre; Die Urbanit&t; Die Sermonen des Horas, mit besonderer

Berncksichtignng seiner Epistula ad Pisones.
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er seine Auffassung von wahrer Bildung und Riclitlüiiea fUr den

BUdnngsweg niedergelegt. An zuweilen bissigen Ausfällen gegen Fana-

tiker der exakten Wiseenscbaften ond die marktscbreieriscben An-

preiaongen moderner Reformer ist in diesen Sehriiten kein Mangel;

aber die dem Verfoiser bierans erwacbsenen AngriffB bat er immer mit

gntem Hmnor Aber sieb ergeben lassen. Niebt daß er kritililoB anes

guthieß, was uns Griechenland und Rom tiberliefert hat und was

blinde Bewunderung auf den philologischen Markt wirft oder gar in

die Schule trägt: manche Schriftsteller (z. B. Cäsar) verbannte

er als zu wenig gehaltvoll und für geistige Kultur ungeeignet ent-

schieden ans dem Jngendunterricht — man vergleiche seine aus-

geseichneten Arül^el „Das Lateinisehe** und «Das Griecbische** in dem

1906 bei Teabner erschienenen Handbncb fftr Lehrer bttherer

Scholen — ; die griechische Kunst Yor dem periklelschen Zeitalter

lehnte er fast eigensinnig ab und vemrteilte es, die Jugend selbst in

historischem Zusammenhange mit ihr bekannt zu machen. Das Beste

war ihm für die Jugend gerade gut genug.

Das Beste gab er seinen Schülern im Unterricht, ein geborener Lehrer

und Lehrer mit Leib und Seele. In der Prima fühlte er sich in seinem

Element: da drang es ihm^ wie er sich einmal ausdrückte, aus allen

Poren. Als ich ihm einst ersllhlt hatte, Ton Bonitz' Worten, die dieser

bei seinem Abschiede Tom Granen Kloster gesprochen habe^ sei mir das

eine besonders im Gedächtnis haften geblieben, daft er nie vuTOrbereitet

in die Klasse gegangen sei, da meinte er — es war gerade vor einer

Horaistunde — scherzend: Herr Kollege, ich gehe beute wirklich un-

präpariert hinein; aber icli wiilUe auch wahrhaftig nicht, worauf ich

mich noch vorbereiten sollte. Den Stoff beherrschte er völlig, die

Formgebung war seine starke Seite — was Wunder, wenn er die Neu-

versetzten stark impressionierte, berauschte, betäubte. £s kam hinzu,

dai& er zumeist zusammenhängend vortrug und damit seinen Schülern

einen Vorgeschmack der Hochschule verschaffte, der leider auf die Daner

oft ihrer Beqnemlicbktit Yorschub leistete. Hauches you dem, was er

Yorbrachte, war zudem KaYiar fOrs Volk; der Gegenstand gab seinem

Geiste Flfigel und ließ ihn in Höhen steigen, bis zu denen der

Durchschnittsschfiler nicht immer folgen konnte. Weißenfels war nnr

ein Lehrer für die Oberklassen ; die leidige Einübung elementaren

Wissensstoffes widerstrebte ihm uiul gelang ihm weniger *). Hielt auch

der überraschende und mächtige erste Eindruck, den er auf seine

*) Die von Weißenfels zunächst für die Bedürfnisse des Französischen

Gymnasinnis verfaSte, aber auch in der französischen Schweiz gebrauchte

„Sjntaxe Utine' (8. Anfl. 1897) ordnet den Stoff ähnlich wie Ellendt-Seyffert.
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Schaler nadite, nicht immer und bei allen vor, so sahen doch lUe,

auch noch lange nach der Schnlaelt, mit bewundernder Yerehnng a
ihm auf; verdankten sie ihm doch ehie Falle ketrakrütiger Anregoagn

nnd hatten sie doch das seltene Olttck gehabt, eine jeglicher Pedanime

abholde, milde, geistvolle, harmonische Perstolichkeit jahrelang anf cidi

wirken zu sehen. Briefe von Schiiiern , uniuitlelbar nach seinem Ab-

leben geschriehen, legen von der starken Wirkung, die der Men^cL

und der Gelehrte ausstrahlte, ein so nachdrückliches Zeugnis ah, da]-

es für den Amtsnachfolger des einzigen Mannes geradeso etwas Ent-

mutigendes hat.

Noch in den leisten Lebenstagen rahmte er sich seiner jogeodliehm

Geschmeidigkeit nnd Kraft, trag sich mit mannigfachen wissenachnftlieha

Arbeiten*) nnd plante anf Jahraehnte hinaus hOnsliche Verindenmges

mit der geliebten Gattin nnd Reisen mit alten Freunden. Aber dodi

ftlhlte er sich zu Anfang der letzten Woche vor den Ferien öfter nicht

ganz wohl; am Mittwoch dachte er daran, die Schule zu versäumen,

entschloß sich aber schließlich dennoch, seinen Dienst zu tun. der ihm

freilich, vielleicht zum ersten Male, recht sauer wurde. Zu Hause nahm

ein gewisses Unbehagen zn; er legte sich, lieft sich, wenn auch mit

Widerstreben, in der Hersgegend Einreibungen machen, hielt es aber

im Bette nicht lange ansi sondern ging im Garten spasieren. Hier find

man ihn abends Bach 7 Uhr noch warm, aber ohne Leben, vor der

Lanbe mit dem Racken anf dem Boden liegend . . .

So ist er dahingegangen— wie es der jüngst von ihm kommentierte

Marc Aurel sinnig ausdrückt — der reifen Olive gleich, die abfällt uni

die Erde segnen muß, die sie ernährte, und dem Baume danken moü,

der sie trug. Und doch . . multis ille bonis flebiUs occidit . • .

*) In Weißonf«*!-«' Xiichlasso hiihc ich nicht nur eiiip ganze Bi)>liothfk

in Halbfranz frobmnlcner oder mit Glanzlederdcckol versehener Büch'^r

gefunden, die Exzerpte von ihm gelesener «)der angezeigter Werke, nach

reichhaltige Unterrichtsmsteriaiien enthalten, sondern noch mehrere starke

Mannskripte mit geistreich und prachtvoll geschriebenen Anfiatseii

meist philosophischen Inhalts, Charakteristiken moderner Schriftsteller

(D. F. StranB, Beuter, Nietzsche) und Aphorismen darunter etwa 30 Seitfi

in elegantem FransÖsisch.
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Geb. am 15. Angnst 1866, gest. am 4. November 1905.

Von

Th. Freger in Ansbach.

Im schönsten Mannesalter ist am 4. November 1905 Hans Graevcn

gestorben, ein Gelehrter, von dem die Kunstgeschichte des ausgehenden

Altertums sowie die der frühchristlichen Zeit und des Mittelalters viel

Förderung erfahren hat und noch mehr erhoffte. £r hat kein großes,

zQaammen&flaendes Werk hinterlassen, aber dnrcb zahlreicbe Einzel-

notersochiingen die Wissenschaft mächtig angeregt.

In HannoTer als Sohn eines Hntmackers am 15. Angost 1866 go-

boran, muAte Graeven schon in jungen Jahren die Schwere des Schick-

sals erfishren. Als er noch Gymnasiast war (zuerst am Realgymnasium I,

dann am Lyzeum 1 seiner Vaterstadt), verlor er binnen weniger Jahre

Mutter und Vater. Im Jahre 1884 bezof^ der so früh Verwaiste die

Universität Göttingen und studierte dort klassische Philologie; auch in

Tübingen und Berlin hielt er sich je ein Semester anf. In Göttingen

schloß mcb Graeven vor allem an Karl Dilthey und Wilamowitz an;

dorch ersteren wurde er veranlaßt, seine Anlage für Kanstbetrachtong

weiter anssnbilden. Schon als Student hat er eine kleine archftologischa

Arbdt im Genethliaoon Gottingense ttber drei pompejanisehe Wand-

gemälde drucken lassen. Durch Krankheit Terzögerte rieh der Ab-

schluß seiner TTni?ersitfttsstudien. Bei einem Ferienaufenthalt bei Ver-

wandten in Paris verglich er, von Wilamowitz da-^u vei anlaßt, die

Handschrift des bei Spcngel in den Uhetores Graeci gedruckten so-

genannten Anonymus Seguerianus und promovierte auf Grund der über

Zeit und Verfasser sowie über ursprüngliche Form des Werkes an-

gestellten Untersuchungen im Au^st 1890. Die Dissertation und die

bald darauf erschienene Ausgabe des Werkes, das er dem Comntns sn

vmdisieren suchte, zeigen, daß er auch auf philologischem Gebiet

TOehtigea leisten konnte. Im M&rz 1891 bestand GracTcn sein

Oberlehrerexamen ; an die Übernahme eines Lehramts konnte er Jedoch
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nicht denken, denn ein Longenleiden nnd die intenäve Arbeit kc

beiden Ej^ina hatten seinen KOrper so angegriffen, daA ein Antat*

halt im Sfiden notwendig wurde. Am 1. Deiember 1891 kam er

nach Born , wo das deateche archAologisohe Institut viele Jahie \at

darch seine Wohoong war. Hier knttpfte er mit manchem der ragazzl

die alljährlich von Norden kamen, Freundschaft, die nicht auf die

Dauer des gemeinsamen Aufentiialts im Süden beschränkt blieb : hier

bekamen seine Studien auch allmählich die Richtung, die schon in

Göttingen durch K. Dilthey und Wilhelm Meyer (aus Speier) angeregt

war, ßrsterer hatte den jungen Doktor auf die Elfenbeindip^hm

bingewiesen, letsterer ihm seinen gesamten Apparat dasa ftberlsM

(8. Rftmiscbe Mitteilungen YII (1892) S. 204, 1), und schon im Jshre

1892 erschien Graefens erste Arbeit fiber die Kunstgattung, mit dm
geschichtlicher Erforschung sdn Name dauernd verlmnden Uoben

wird. Nach diesem An lang trat zunächst eine Pause in seinen kun.«:-

geschichtiichen Publikationen ein, teils verursacht durch sein Leideii. ,

teils durch Beschäftigung mit anderen Arbeiten. Graeven befand sich
'

nämlich damals kciueswegs in glänzenden Yermögensverhältnissen. and i

so mußte er danach trachten, zu verdienen. Er verglich deshalb f&r

andere Philologen Handschriften auf römischen nnd anderen italieaisdM

Bibliotheken, z. B. für Rutherford den Ravennas des AristophsoB.

I>urch diese Beschäftigung fiel auch manches Air eigene Studien ab: »
kleinere Beiträge zu griechischen Rhetoren, sn Cyriacus Ton Aseoos,

Uber die Antikensammlung des Giov. Batt. dclla Porta. Als die Göttinger

Gesellschaft der Wissenschaften den Plan hegte , die Lncianscholi«

herauszugeben . iibernnhni (iiaeven die Auafuiining und sammelte auf i

den Bibliotheken viel Material. Später nahm ihm sein Schwager Ib^e
'

die Arbeit ab, die ihn zu drücken begann, als er sich vollständig der

Kunstgeschichte sugewandt hatte. Im Jahre 1895 hatte oiuüidi die

Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften mit Bücksicht aof ihn sk

Aufgabe für den Preis der Benekestiftnng eine Arbeit Uber die iptt-

römischen Diptychen verlangt. Graeven bearbeitete die Aa%sbe ssd

erhielt 189H den Preis. Das war ftlr ihn nicht nnr eine große Asf-

muntcrung," es wurden ihm dadurch auch die Mittel gewährt, die er

für seine Arbeiten brauchte. Denn bei dem Studium der Elfeubeii.-

werke waren vor allem Reisen nötig, um die kleinen, oft unbeachteten

Stücke, die in den öffentlichen Mnseen, Bibliotheken, Kirchen- aoii

Privatsammlnngen ganz Enropas verstreut sind, kennen m lencs.

Graeven schwebte als Endziel eine Geschichte der Elfenbeinschnitttre

ün Altertum und lUttelalter vor. Aber es war fast noch alles la tss.

Es fehlte an guten Publikationen; deshalb machte er photograpbiaete
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Aufnahmen nnd gab diese anfangs mit korzem, apftter mit anafbhr-

licherem Begleittezte heratu. Die Zeit- and Uraprongsbeatimmimg, die

Ordnung in 6ni]»pen moBte TOfgenommen werden. Damit beaeUftigt

sieh dne grofte Reihe von Einnlpnblikationen, die von der Faeh-

Uterator alle anerkannt wnrden. Oraeven geht mdtt von einzelnen

Werken aus, sacht sie fest zu datieren und weiß dann an sie eine

Reibe anderer Werke anzuschließen. Viele jetzt getrennte Teile hat

er zusammengefunden, Fälschungen. Entstellungen (sogenannte Palim-

pseate) nachgewiesen. Auch auf die verwandten Gebiete der 8ilber-

schmiedekunst and der Miniaturmalerei griffen seine Forachongen

aber. Bei der Erklirnng der Bildwerke kam ihm aeine treffliche

Scholnng ala Philologe npd klaasiacher Archftologe inatatten. Die

Werke dea firflhen Mittelaltera worden und werden gewöhnlich von
.

Gelehrten behandelt, die von der neueren Knnstgeschichte oder von

der Kirchengeschichte ausgegangen sind. Dadurch, daß Graeven von

der Antike ausging , konnte er viele Typen erklären , die jenen un-

verständlich geblieben waren, ja, es gelang ihm, berühmte Werke —
wie den Herakles des Lysipp — als Vorbilder für die Elfenbein-

schnitzer nachzuweisen. Ein feines Auge nnd gates Gedächtnis ftir die

Form, eine glAckliehe Kombioationagabe aowie die treffliche Kenntnis

der Antike haben ihn schöne Beaoltate anf seinem Gebiete eraieIeD

laaaen. Ala größere Werke hatte er zonlchst eine Sammlung der

byiantinisehen Kästchen des IX.—XI. Jahrhoiiderta mit antiken Motiven

im Ange (s. den Bericht hierttber in den „Göttioger Nachrichten* 1900

S. 2?>. ferner die Liste im XX. Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-

Inngen des allerhöchsten Kaiserhauses, \Vien 1899, S. 25 ff. und den

Nachtrag ebenda XXI (li^OO) S. 95, 3), dann eine Sammlung der

antiken Diptychen. Hoffentlich werden beide Werke, zu denen das

Material schon völlig gesammelt ist, ans Graevena Nachlaß heraoa-

gegeben werden.

Inzwischen hatte sich die Gesundheit Gracvens gebessert; ja, das

Leiden schien völlig zum Stillstand gekommen za sein, nnd so konnte

er ee im Jahre 1900 wagen, nachdem er schon in den vergangenen

Jahren stets mehrere Monate znm Stndinm der Maseen nnd Privat-

sammlangen im Norden der Alpen verbracht hatte, nach JJeutsclilaud

dauernd zurückzukehren. In der Tat ließ in den nächsten Jahren

seine Gesundheit nichts zu wtinschen übrig, ja, er sprach es des öfteren

ans^ es sei ihm im Südw im Winter nie so wohl gewesen wie bei der

strengsten Kält« in Hannover. Dort, in seiner Vaterstadt, hatte er nftm-

lich am 1. Jnli 1900 eine Stellung als Direktorialassistent am Keatner-

mnseam angetreten. Hiermit eröifnete sich ihm ein Wirkungskreis,
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der semen Anlagen nnd Wflnschan entspiach« Mit voUer Eneqie

nfthm er die Beedureibong der mittelalterlieben (Golemannsefaen) Saan-

Itmg in die Hand nnd arbeitete den Katalog der einzelnen Teile k
rast her Aufciiuuulerfolge aus. J'urcii öffentliche Vorträge und PaLli-

kationen in historischen Vereinszeitschriften wußte er das Interesse for

die heimatliche Kunstgeschichte zu wecken. Bei diesen Arbeiten iticu

er, wie groiS der \\ issenskreis war, den er beherrschte, wie klar sein

Blick auch in Gebieten, in denen er sich erst orientieren mußte, adt

welcher Treffucherbeit er den richtigen Weg bei neuen ProbloiM

ftud. Über Lfinebnrger, ober Hildesheimer Denkmäler den Mütel-

alters schrieb er, Ja, als Leibniaens Grab nnteraoebt wurde, da nt-

glich er den Schidel mit den nntereinander sehr verschiedenen Bild-

nissen des Philosophen nnd konnte so feststellen, welcher Tyjm die

Zflge am getreuesteu widergibt. Leider ist dieser Vortrag nicht ge-

druckt worden.

Als im Jahre 1902 der Direktor des Trierer ProvinzialniUieaiLN

Uettner, gestorben war, bewarb sich Graeven um die Stelle und erhitli

sie. Nnr knne Zeit, vom 1. April 1903 an, hat er in der alt£fi

TreYcrerstadt gewirkt; doch leistete er in den anderthalb Jahren , ii

denen ihm volle Gesundheit vergönnt war, erstannlich vieL Die

Kanalisation der Stadt gab die Möglichkeit, den Plan daa römisehm

Trier festanstellen; sonstige Ansgrabongen, so in der Villa von Weiseb-

billig, kamen hinzu. Ein Erweiterungsbau des Museums sollie eice

Neuordnung der Monumente im Gefolge haben ; auch bemühte er

sich, die lan« vernacldässigte Igeler Säule der Wissenschaft augänglich

zu machen. Dazu galt es vor allem Geldmittel flüssig sq maches

ftlr Gipsabformangen nnd Zeichnungen. In verschiedenen Zeitaogtt

nnd Zeitschriften suchte er für diesen seinen Lieblingsplan Propaganda

zn machen. Daneben hatte er einen Teil der aWeatdentachen ZA-

Schrift" zn redigieren nnd setzte, wie in Hannover, sein Bestrebm

fort, durch Vorträge der Wissenschaft Freunde und Förderer zu g^

Winnen.

Doch bald, allzubald wurde seiner Tätigkeit ein Ziel {gesetzt. Ie

Herbst 1*.»04 trat ihn der Schreiber dieser Zeilen anläßlich einer Reise

in biiddeutschland zum letzten Male. Er war voll Freude über sein«

Stellung, voll froher Zuversicht sprach er von seinen Plänen. £r be-

hauptete völlig gesund zu sein; doch mochte er in seinem Innern woU

manchmal trübe Gedanken haben, beeonders seit seine jungverheiratete

Schwester an einem Lnngenleiden hoflhnngsloa erkrankte. Bald nasl-

dem er von dieser Reise zurückkam, befiel ihn eui Leberleiden, du

die Ärzte durch eine Operation zn heilen hofften. Nach dem Tode
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Graevei» finden dcb in seinem Notlzbncbe drei mit Bleistift ge-

schriebene Gedichte, die er an den Tagen vor der Operation, die auf

Lehen und Tod ging, flüchtig hingeworfen hatte. Ein paar Zeilen

scheinen mir für Graeven besonders charakteristisch zu sein, weshalb

ich sie hier mitteile. Am 28. Juni schreibt er: „0, kehrte mir die

Gesundheit zurück, wie wollt' ich erschöpfen das neue Glück, an Stadt

und Landschaft mich wieder erfrenen, die alten Freandschaftsbfinde

emeaen nnd die Arbeit, die Arbeit wieder beginnen i** Ja, Kunst ond

Natnr, Freondsehaft und Arbeit waren die Sterne, die seinen dnrdi

schwere Schicksalsfügungen oft yerdnnkelten Lebensweg immer wieder

erhellten. Am 1. Jnl! fand die Operation statt; sie zeigte, daß die

Leber schon zu sehr zerstört war, als daß ärztliche Kuubt noch

Rettung bringen konnte. Doch hutte Graeven immerhin noch einige

Zeit leben und arbeiten können , wenn nicht sein altes T.ungenleidcn

von neuem aufgetreten wäre. Ein Aufenthalt in Hohenhonnef brachte

keine Linderung. Bewnfttlos wurde der Kranke nach Trier snrtlck-

gehracht; dort lebte er noch einige Wochen im Krapkenhanse , sorg-

sam nnd anfopfemd gepflegt von der Gesellschaftsdame des Hauses

Biltbey, das ihm üsst zu einem zweiten Heim geworden war.

Reiche Hotfbungen sind mit Graeven ins Grab gesunken. Gar

manche Arbeit blieb unvollendet, auljer den erwähnten z.B. eine über

rheinischen Glasschmelz, über die Silberreliefs von S. Giovanni in

Florenz, über das Felsrelief an der Klause bei Sessig. Er dachte wohl

auch daran , ein liuch zu schreiben , das die Resultate der Einzel-

arbeiten über altchristliche Kunst zusammenfassen und zunächst in

englischer Sprache erscheinen sollte, betitelt: „The golden age of early

Christian art." Doch daran hat er noch nicht gearbeitet. Noch mehr

haben an üun seine zahlreichen Freunde verloren ; sein ft^udestrahlendes

Auge, seinen lauteren Charakter, seine Herslichkeit werden sie noch

laoge vermissen.

Quellen: Außer persönlichen Erinnerungen konnte ich das

Material verwerten, das mir (Iraevens langjähriger Freund und jetziger

Nachfolger, Direktor Dr. Krüger, zur Verfügung stellte. Außerdem

verdanke ich ausführliche Mitteilungen seinem leider nun auch ge-

storbenen Lehrer, Herrn Professor Dilthey, sowie seinem Schwager,

Hugo Rabe, der auch die Güte hatte, vorliegende Zeilen durch-

zoaehen. — Nekrologe: Trierer Zeitung vom 6. November 1905

(Stadtbibliothekar Dr. Eentenich) , vom 7. November (Dhrektor

Dr. Lehner); Schuchhardt in der Zeitschrift des Histor. Vereins ftr

NieJersachsen 1905 S. 539 f.; J. Hausen, Westdeutsche Zeitschr. 1905

S. 314.
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Zeitschrift fhr christl. Kunst XII 1—16.

Ein Elfenbeindiptycbou aus der Blütezeit der byzantinischen Kunst.
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ehrialL Konst XIII Nr. II.

1901.
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1902.
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Zeitschrift XXIII 24—3o.
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Die Wiedergabe griechischer Kunstwerke durch Bildhauer des
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Heft 6.
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Wilhelm Hirschfelder.

Geb. am 80. Män 1829, geBt. am 15. April 1906.

Von

H. Gleditseh in Berlin.

Wilhelm Traugott Ferdiuanü Hirschfelder wurde im Jahre 1829

in Züllichan geboren als sechstes und jüngstes Kind seiner Eltern. Sein

Vater, der eine kleine Buchhandlung, Leihbibliothek und Buchbinderei

besaß, mußte^ weil ihn selbst die Berufsgeschäfte zu sehr in Aosprucb

nahmen, die Endehnng der Kinder vorwiegend der Frau tiberlaeien*

Diese stammte ana einer Predigerfamilie and bestimmte ihren Jttngsten

Sobn Wilhelm für den geistliehen Stand; sie erzog ihn wie anch die

ilteren Kinder in streng religUtaem Sinne, gOnnte ihm aber gern die

bansloeen Freuden der Jugend, ließ ihn in dem großen Garten, der

snm Hause geborte, sich tummeln, sich an den häuslichen Arbeiten

beteiligen und dem Violinspiel obliegen. Den ersten Unterricht genoß

Hirschfelder in der Bürgersrhulti seiner Vaterstadt, dann kam er auf

(las Pädagogium , das unter der Leitung des Direktors Rudolf Hanow

stand. £r bewies großen Lerneifer, und die Schule und die Bibliothek

des Vaters regten seinen Wissensdrang in solchem Grade an, daß die

fromme Mntter öfters ihn sttgeln zn mOssen glaubte durch die Mahnung:

,Oott lieben ist besser als alles Wissen". Fleiß und gute Begabung

ennOgliditen es Hirsehfelder zwei Khusen des Pftdagogiums in der

halben Zeit zn durcheilen, und schon in dem frQben Alter von 17 Jahren,

Ostern 1846, dit Reifeprüfung zu bestehen. Von seinen Lehreru be-

wahrte er ein dankbares Andenken besonders dem Direktor lianow,

der ihn im Latein unterrichtet und in ihm das Interesse für Horaz

und Cicero geweckt hatte. Außerdem erwähnte er den strengen Kantor

Lehmann, dem er seine schöne, klare Handschrift zu verdanken

glaubte.

Ostern 1846 bezog Hirsehfelder die üniversitAt Berlin, um dem

Wunsche seiner Eltern entsprechend sich dem Studium der Theologie

zu widmen. Wfthrend der ersten drei Semester hörte er fast aus-

sehließlich theclogische und philosophische Vorlesungen ; er schloß sich

6*
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besoodm ir Neander an, <1em er reiche Anregungen verdankte, and

worde yob ilm n mmd Xeeabenden berang^iogen. Aber lehn Ht

doB vierten ScBCttcr tnt ein grofter Unuchinuig in seinen iriMi*

M^nftlieben Bastrebofen ein, dar anf den Einfloß der damals aa

Berliner UniTenitil wirkenden Koryphien auf dem Gebiete der Flflo-

logie and Geschichte zortlckznfQhren ist. Böckh and Laehmm

Jacob bruiim und Fraiiz Bopp, liüiike und Lurtius fesselten üiu üqil^

ihre Vorträge und ihre Werke und brachten ihn zu dem EnLschltb-v,

sich dem Stodiom der Philologie zozawenden. £r worde Mitglied de?

philologiaclien Seminan, das damals anter der Leitung von Böckb ond

t^K«»>iiii itaad, md war inletst Senior desselben. Das Jahr 184$

blieb iwar siebt oboe Einwirknng anf das Leben des jogeadlieki

Stndioeaa, doch lieft er sieb dnreb die poUtiscben Ereignisse aas mmb
Stndieagange aiebt beranedrlBgen, wie manebe seiner Fremde mi

Koramiliionen, die tob den ^Wegen der rerolntiottiren Bewegang ivt-

gerissen wurJei:. » luitrii hieli suh vuu alku Ausschreitungen fern ui-d

bi-ftchte es. troudem dai'j er eine Zeitlang dem bewatineten Studenten-

korps angehörte , durch angestrengten Fleiß dahin , daiS er schon an

Anfange des Jabres 185U, also noch nicht 21 Jahre alt, seine Meldoog

nr Prttfang pro facoltate docendi einreichen konnte. £r erisngu «a

15. Hai bei der Pttfavskoauniasion in Berlin die Bereebtigaag,

Cntemcbt in Latein, Griecbiacb and Dentaeb in allen Klasica, ii

Beligion nnd Gescbicbte in den mittleren an erteilen.

Die erste« Jahre naeb der Prftinng brachte HirscbiUder ia ift

Stellung eines Ilau>k'hrcr? in Dreets bei Friesack zu, wo er die nötige

Muße zur Fortsetzung seiner Stadien und zur Ausarbeitung eiLci

rromotionsschrift finden zu können hoffte. Aber die Sorge für

Zöglinge, deren Erziehong ihm anvertraut war, zwei Knaben und rsn

Mädchen, nahm seine Zeit und Kraft so sehr in Ansprach, daß ikn

Ar die eigene Arbeit rar die firflhen Mofgcnatanden fon 4 Uhr m
sor Verfügung standen, nnd freadig begrftßte er daher im Oktober 1853

die von aeinem Gl^nner Böckb an ihn geriebtete Anffiorderang, ia 4»

on ihm geleitete königliche Seminar Ar gelehrte Schalen in Bsrtb dr

zutreten. £r kehrte nach Berlin zurück and begann am 17. Oktober 185*

seine öffentliche Lehrtätigkeit. Kurze Zeit darauf bestand er sfü

Doktorexamen bei der ri.iverbiiat Leipzig nnd wurde am 9. April i8d*

snm Doktor der i'hilosophie promoviert.

Als Mitglied des pidagogiacben Seminars and später als Hil^*

lehrer werde Hirscbielder am Gymnasiam snm Giaaen Kloster aad la

Friedrich Werdeneben Gjmoasinm, von Michaelis 1855 bis Osten 1857

lugleich anch noch am Cbarlottenborger fidegoginm beachiftigt Ei
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waren dies, wie er selbst erklärte, unendlich mühevolle Jahre für ihn,

mußte er doch gleichzeitig an räumlich weitgetrennten Lehranstalten,

oft in 27 wöchentlichen Unterrichtsstunden mehrere Semester hindurch

tätig sein. Wer die Entfernung vom Innern der Stadt bis zu dem

ehemals Caaerscben lustitat in Charlottenborg kennt and bedenkt, wie

«ehr es in Jener Zeit an bequemen und tvohlfeilen Verkehrsmitteln In

Berlin nnd Umgebnng fehlte, wird ermessen, wie groAe Ansprftehe

damals an die Krftite des jungen Lehrers gestellt wurden. Hirschfelders

Leistungen wihrend der Seminaijahre fanden die besondere An-

erkennung Böckhs, der in dem ihm erteilten Zeugnis rühmend hervor-

hebt seinen Eifer und seine Gewissenhaftigkeit, seine Umsicht in der

Answahl und Behandlung des Lehrstoffs, die richtige Würdigung der

einzelnen Schüler und die gute Schulzacht» die er zu halten verstand.

Eine erwünschte Yerändcrung in seinen dienstlichen Verhältnissen

brachte für Hirschfelder das Jahr 1858. Er erhielt eine Berufung als

dritter ordentlicher Lehrer an das Ostern dieses Jahres gegründete

kfiniglletae Progymnasium In der BeHevuestraße, ans dem spftter das

kenigHehe WUhehnsgymnastum hervorgegangen ist. Die Anstalt wnrde

am 17. Mai 1858 in einem kleinen Hause, das früher als Gärtner*

Wohnung gedient hatte, unter den bescheidensten Verhältnissen eröffnet;

denn es fehlte an Mitteln zu ihrer Erhaltung, und sie war zunächst

auf die eigenen Einnahmen aus dem Schulgelde angewiesen. Die Ge-

hilter waren daher sehr gering, und es wurden lauter junge Lolirer

angestellt, die sich mit kleinem Einkommen hegnfigten und ihre Ehre

darem aetaten, an der Entwicklong der neoen Anstalt mitzuwirken.

Trotidem daß diese beschriakten Verhältnisse nnd namentlich die Un-

sieherheit des weiteren Bestehens der Anstalt wenig ermutigend für

die neu berufenen Lehrer waren nnd die rechte Freudigkeit des

Schaffens in ihnen nicht aufkommen ließen . fehlte es doch nicht an

regem Eifer in dem kleinen Lehrerkollegium, und Hirschfelder zusammen

mit seinem Vordermanne Dr. Wilhelm Paal, die das philologische

Klement im Progymnasium vertraten, waren mit großer Hingebung im

Dienste der neoen Schule t&üg; sie arbeiteten die LehrplAne für* den

lateinischen nnd griechischen Unterricht nnd eine wohloberlegte Schul-

ordnung ans und scheuten sich nicht, im ersten Anfang seihst in der

Vorschule ünterricht zu erteilen. — Erst mit der Erhebung des Pro-

gymnasiums, das inzwischen in Professor Kttbler einen neuen Dirigenten

erhatten hatte, zum Ivomglichen Wilhelnisgyninaäium durch königliche

Kabinettsordre vom 21. März 1861 eröffneten sich günstigere Aus-

sichten für die Zukunft der Anstalt, deren Ausbau zu einem voll-

ständigen Gymnasium nunmehr gesichert war; die vier ersten ordent-
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liehen Lehrer, unter ihnen auch Hirschfelder, wurden zo Ober.ehrtm

ernannt und die Einrichtung einer Prima beschlossen. Bereirs Michaelis

1863 konnte da> erste Mal eine Abitnrientenprüfung abgehalten werden,

tmd Hirschfelder, der seit zwei Jahren den Horazunterricht in dff

Prima erteilt hatte, fangierte als Mitglied der PrflfangskomiDissioiL

Er hatte ein Jahr vorher eine Prohe seiner Horaastndien im Schal-

Programm vertffiBntUeht, worin er nnter dem Titel »QpaestMNStti Hofatia*

oanim apecimen* Aber den Apparat des Gmqoins handelte. Kleiam

AnÜBAtae von ihm Sber Prosodisches zn Hotai and Uber einige Hons-

oden (c. I, 6. 15, 81. III, 11, 17—20) waren schon früher in der

Zeitschrift ftlr das Gymnasialwesen (9. Jahrg. 1855 S. S'l ff. > und in

den Jahrb. für klass. PhiloloErie (75. Bd. 1857 S. 49<> ff. ) erschienen.

Hirschfelder bewährte sich in seiner amtliehen Stellung als eifriger

und gewissenhafter Lehrer, unerroQdlich im Dienst, streng and sicher

in der Disziplin, nrnsichti^ und geschickt in der Behandlung des

UnterrichtsstoffiBSy wohlbefUiigt, den Unterricht ehenao in den onterrta

wie in den obersten Klassen zn ertdlen, nnd seme an verschiedaNs

Lehranstalten gemaehten vielseitigen Erftdimngen kamen der eben cnt

sich entwickelnden Schale sehr zugute. Er tmg wesentlidi mit dua

bei, daß an dieser der Grundsatz zur Herrschaft kam, der Lehrer sei

bei aller Strenge seiner Forderungen doch stets der Freund und Helfer

der Schüler: jeder, der bei ihm Hilfe und Rat suchte, fand oflFenes

Ohr and bereitwillige, uneigennützige Unterstützung; die schwäcberea

Schüler sachte er durch Privatarbeiten» die er selbst mit anfopüeradcr

Hingebang kontrollierte« tu fördern nnd wnAte ihren FleiA so nach*

haltig anznregeo, daft sie oft wider Erwarten schnell die Lflcken ihres

Wissens anssnAllen vermochten nnd dann mit verdoppeltem Eifer den

Ziele zustrebten. — Kicht minder aber als aaf die Schaler durch sdat

hingebende Fürsorge wirkte Hirschfelder auf die jüngeren Amtsgeuossen

als Vorbild durch seine Gewissenhaft iukeit und Pflichttreue. Anregend

in gleichem Grade Tür Schüler nnd Kollegen wurde schon in den

ersten Jahren seiner Tätigkeit arn Wilhelmsgymnasiom sein eifrige»

Bemühen, mit den ihm anvertraaten Zöglingen Ausflüge in die nibere

nnd fernere Umgebung Berlins zu veranstalten und der hmnwachsendea

Jugend nach den anstrengenden Arbeiten in Schule und Hans eine er-

frischende Bewegung im Freien und eine willkommene Gelegenheit fl

ungezwungenem Verkehr mit den Schulgenossen zu verschalTen. Durch

diese mit seiner Klasse, oft mehrmals im Jahre veranstalteten Waade-

rungen. die sich manchmal auf mehrere l äge ausdehnten, knüpfte sieb

das Band der Anhänglichkeit und des Vertrauens zwischen ihm unti

seinen Schülern immer fester, denn so streng er auch sonst ihsen
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gegenttber Bich nigte, bei Bolchen Gelegenheiten war er nur der viter-

liebe Fremidy der ihrem Jogendmat kerne hemmende FesBel anlegte.

Aber bo lange HirBchfelder neben Dr. WUhelm Paul an der

Sdrale wirkte, kamen eeine guten Eigenschaften nicht an voller Geltung

und Anerkennang, da er, obgleich er selbst der ältere war, sich dem

selbstbewußten und sehr bicher auftretenden Kollegen willig fügte und

ihm allenthalben den Vorrang einräumte. Als jedoch Paol Ostern 1865

vom Wilhelmsgymnasium schied, um die Direktion des neu gestifteten

städtischen Sophiengymnasiums in Berlin zu übernehmen ond Hirech-

felder erBter Oberlehrer and Senior des Lehierkolleginma geworden wari

trat er immer mehr in den Vordergrund und gewann an EinflnB, bo

daft er ,ieine der bewfthrtcBten Stützen im Schnlleben der Anstalt* wordOi

wie ihm bei Befaiem Abgange der Direktor nacfartihmte.

Er ttbemabm nach W. Panls Ausscheiden den lateinischen Unter-

richt in der Prima und im Sommer 1866 auch das Ordinariat in dieser

Klasse und hat es mit kurzen Unterbrechungen, die durch Krankheit

herbeigeführt wurden , bis kurz vor seinem Abgange behalten und ist

ständiges Mitglied der Abiturientenprüfungskommission geblieben. Zwar

onterricbtete Hirscbfelder auch regelmäßig im Griechischen, in früheren

Jahren auch im Dentechen, in Religion und Geechichte, aber der latei-

nische Unterricht bildete stets den Hauptgegenstand seiner Lehr-

titSgkeit. Da er alUihrlich zweimal die immer zahlreieher werdenden

Aldtarienten sor Reifeprftfung vorzubereiten hatte , so nahm s^ be-

sonderes Interesse die Anleitung zum Anfertigen des lateinischen Auf-

satzes in Anspruch. Er gewann sehr bald die Hinsicht, daß es, um

befriedigende Erfolge hierbei zu erzielen . auf eine zweckmäßige Ver-

wertung der Lektüre, besonders der lateinischen Prosalektürc , für die

lateinischen Stüabangen, sowohl die Übersetzungen ins Latein aU die

fniea Arbeiten, ankoauBe» und es gelang ihm allmählich, so herfor-

rsgende Leistungen in den lateinischen Arbeiten der Abiturienten au

err^hen, daß gar nicht selten der BegierungBkommiBaar ihr einzehie

der PrafhngBauftatie ein höheres Prädikat anempfahl, als Hirscbfelder

selbst vorgeschlagen hatte. Seine Methode bei der Betreibung der

lateinischen Stilübungen auf der Oberstufe des Gymnasiums brachte er

in einem vortreöiichen Aufsatze in der Zeitschrift für das Gymnasial-

wesen („t'ber Zweck und Methode des lateinischen Aufsatzes" 27. Bd.

Jahrg. 1873 S. 337 ff.; zur DarsteUung, worin er an einer größeren

Anzahl von Beispielen , die er der eigenen Praxis entnommen hatte,

leigtey wie sich der Stoff der KlassenlektOre ebenso wie der Fiivat-

lektOre mit gutem Erfolge fhr den Aufsatz verwenden ließe und sn-

glaich daa Sprachmaterial dem Schaler ans der LekUire in einer viel
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natiirgem&ftareD Weise snfließe, eis wenn Lexika und PhniaiifiimBlvsgeB

henngetogen würden. Daft sein Bat und sein Yorgttig groiea BeiM
und yachehmnBg lud, bewiesen die in der FolgeuH an Tielea Gym-

nuien gestellten AnfiMtsthemata.

Aueh die Leitong der lateiniselien und ebenso der griedriseta

Lektüre war bei Hirschfelder in den besten liändea: er sorgte für

zweckgemäße Auswahl und für richtige Betreibung der LektOre. der

Inhalt des Gelesenen war ihm die Hauptsache, grammatische und

kalischc Unterweisung diente nur dem Zwecke des besseren Sach-

Terständnisses; grolSen Nachdruck legte er auf eine gote and geaehma^-

ToUe Übersetntngy eine bloft wörtliche Wiedergabe genügte ilm nicht;

die methodisehen Übungen, die er mit seinen Schalem aoatellie, b^
falugten diese sa großer Sicherheit nnd Gewandtheit im Eztemporiena,

besonders der lateinischen Prosaiker. Bei. seiner besonderen Yorliebe

fttr Horaz war er sehr darauf bedacht, seine Schüler mit seinem

Lieblingsdichter vertraut zu machen und ihnen einen reichen Schatz

horazischer Lebensweisheit bei ihrem Abgange von der Schale mit-

zugeben.

Hirschfelder hat den lateinischen Unterricht auf der obersten Stole

etwa 28 Jahre fast ohne Unterbrechong erteilt und gegen 600 Abita»

rienten im Latein oder Griechisch zor Beifeprfifnng Torberdtet So

bildete sich sehr natftrlich ein inniges Vertraaensverhftltnis mit iMm
seiner Schüler, das anch über die Scbnlseit hfaiaos bis ins weitere Lebsa

sich erstreckte and oft den Charakter herzlicher Freundschaft annahm.

Aus der Anhänglichkeit an seine Person ging eine Stiftung bervur.

die sich sehr lebenskräftig entwickelte und heute noch in vollster

Kraft und Wirksamkeit sieht. Als nämlich Hirschfelder auf eine

25 jährige Lehrtätigkeit zurückblicken konnte, benutzte eine Anaahl

seiner früheren Schüler, besonders solche, die onter ihm die Abgang»»

Prüfung bestanden hatten, diesen Anlaß dain, eine „Vereinigaiig ehe-

maliger Schüler des Wilhehnsgymnasiams" las Leben sa mte, and

wühlte ato Stiftongstag den Gedenktag seines Eintritts in den Schal-

dienst (15./18. Oktober) 1878, der dnrch einen Festabend gefeiert

wurde; ihm folgte eine zweite Zusammenkunft in der Weihnachtszeit

und seitdem regelniäl'ji^e. oft zahlreich besuchte Weihnachts- und Oster-

versammlungen alljährlich bis zur Gegenwart. —
Seines vor 25 Jahren erfolgten Eintritts in das Lehrerkollegium

des damaligen Progymnasiums gedachten der Direktor und die Amts*

genossen am 17. Mai 1883, indem sie ihn zn seiner 26jahrigen ge-

segneten Wirksamkeit an der Schale beglückwünschten imd durch Übe^

reichang einer Festschrift ehrten, die eine ?on J. Brah^ ihm la*
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geeignete AbhaodloDg ^Be Homerica Terbonun eoUoeatione'' enthielt.

Hirsehfelder selbst dberbnebte bei diesem AnltB als Festgabe fRr die

^>chule seine eben erschienene Bearbeitung der kleineren Orellischen

Horazausgabe. Eine große Freude bereitete ihm au diesem Tage die

Betätigung der Pietät der im Jahre ls78 unter seinen Auspizien be-

griUideten Vereinigang ehemaliger Schüler durch eine reiche IStipendien-

Stiftung für wttrdige Zdglinge des Wilhelmsgymnasinrns während ihrer

Stodieigahre, zn der er selbst die Anregung gegeben hatte.

Avch noch einer anderen Stiftung, an der HirscbfiDlder in be-

sonderem Grade beteiligt war, mflssen wir hier gedenken, znmal da

sie beseiehnend ist Air die Neigongen nnd Bestrebangen, denen er yon

früher Jugend an haidigte, nämlich der Stiftang der Berliner Sektion

des deutsch-österreichischen Alpen Vereins. Schon seit dem Jahre 1860

führte ihn der frühzeitig in ihm re;:e gewordene Wandertrieb alljähr-

Ucb nach den Alpen . die er mit gleichgestimmten Freunden als Fuß-

waaderer durchstreifte; zuweilen reiste er auch ganz allein, nur von

seinem BeisefUhrer geleitet Im Ötatale machte er persönliche Bekannt-

schaft mit dem am die Grttndang des dentschen and österreichischen

Alpenvereins hochverdienten Karaten Frana Senn im Widnm von Yent.

Ala im Jahre 1869 die Sektion Mftncben des dentschen Alpenvereiss

gegründet worden war, beteiligte sich Hirschfelder an dem Aufruf, der

zur Gründung von anderen Alpenvereinssektionen in Deutschland auf-

forderte , und sein Name stand unter diesem Aufrufe neben dem von

Hermann Helmholtz. Die Stiftung der Berliner Sektion erfolgte am

18. Februar 1870, und Hirschfelder übernahm in ihr zunächst das Amt

des ScbriftfOhrera; er bat dem Vorstände der Sektion Berlin zwölf Jahre,

z. T. als Stellvertreter des Vorsitzenden, angehört nnd sich am die

Organisation dea Vereins aasammen mit Professor J. Schölts nnd Geheim*

rat Deegen groAe Verdienste erworben, sahireiche anregende and

orientierende Vorträge in den Verefnssitzongen gehalten, zum Ban der

Berliner Hütte aut dem Schwarzenstein reiche Beiträge geleistet und

<lie Schwierigkeiten , die sich ihm ( iitgegenstellten , durch umsichtige

Beratung mit übci-winden helfen, die Sommcranstlüge der St-ktion in

die weitere Lmgebttog Berlins, die er wie wenige andere kannte,

organisieren helfen and ist dem Vereine ein trenes and tatiges Mit-

glied geblieben bis za seinem Tode.

In noch weit höherem Qrade aber war Hirsehfelders Neignng and

Kraft den wissenschaftlichen Studien gewidmet, die er seit seiner

Studentenzeit nie nnterbrochen bat^ wie sehr anch seine amtlichen

Pflichten ihn in Anspruch nahmen. Wie groß sein Drang war, sich

mit wissenschaftlichen Dingen zu beschäftigen, zeigte schon bei dem
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bmawaebmden Jüngling das BemOhen, sieh eine eigene Bteha*

atnnlnng Ar den tiglichoi Gebrauch anznlagen; als er die üoinnitit

beaog, hatte er sieh bereits mit den besebeidenen Kitteln, die M
damals zo Gebote standen, eine kleine Bibliothek von mehreren himdert

Buiiii'j:: zu erwerben verstanden, und die Sorge für VergröiSerui.g aci

Anssiattung seines reichen Bücherschatzes hat ihm bis ins späte Alter

am Herzen gelten. Hirschfelders Studienkreis war nicht ein en:-

beschränkter. sondern entsprechend den mannigfachen Anregungen, die

er als Student ron seinen akademischen Lehrern erhalten hatte, wir

er dfrig bemftht, den Fortschritten der klassischen Philologie aaf aOcs

Gebieteii n folgen nnd Ton den Ergebissen neuerer Fondumg^ die is

teineB speiiellereB Stndienkreia onaehlngen, genauere Kenntnis a
nehmen. Im Yordergronde aber stand fBr ihn die rAmisebe litentsr

und di;' lateinische Sprachwissenschaft, und je mehr er sirii auf diesem

Gebiete sicher fühlen lernte, um so mehr regte sich in ihm auch der

Drauc zu literarischer Produktion.

besonderen Antrieb dazu brachte seine Beteiligung an der KedaktioQ

der Zeitschrift für das Gymnasialwesen, welche bis 1872 von Bonitz.

Jacobe und fiahle heransgegeben wurde. Als Jacobs in den Bnhettaad

trat und nach Altenbnrg ftbeniedelte, Obemahm Hirschfelder an ssiaer

Stelle die Mitarbeit an den Bedaktionsgesehiften nnd trat dadurch is

freundschaftliche Besiehungen tu Bonits, die auch nach dessen Smtiitt

ins Ministerium noch fortbestanden. Nach Bonitz' Ausscheiden aus der

Uediiktion 1S75) und Rühles Tode (187G) führte er zusammen mit

Hermann Kern, dem Direktor il. s Friedrich -Wilhelmsgymnasiums, die i

Kedukiionsgeschäfte ft»rt bis ins Jahr 1881. Während dieser Jahre ent-

wickelte Hirsch felder eine rege schriftstellerische Tätigkeit. Für die

Zeitschrift schrieb er unter anderem die oben erwähnte Abhandlsog

Uber die iweckmäi&ige Methode der Vorbereitung dea lateinischen Alf-

satses. Dann Yereinigte er sich mit Alfred Eberhard, der bis Miehadii

1871 neben ihm am Wilhelmsgymnasium gewirkt hatte, anr Herass-

gäbe yott y^Ciemmia oraHomes seleetoe** in der Teubnerseben Bibfiothecs

scrip!orum rlas^icorum. Während hivi Eberhard mit Eifer und Schart-

sinn auf die Verbesserung des Textes bedacht wai-, kam es Hirscbfeldi:

mehr daranf an . eine Ausgabe der im Unterrichte bevorzugten Reden

für die Schüler herzustellen, die ihnen von Untersekunda an bis xthd

Abschluii der Schnllaufbahn in den Händen bliebe und auch zu leichter

und bequemer Benutsung bei ihren schrilUichen Übungen das aachüfibe
|

und sprachliche Material darböte- Daher durfte es der Ausgabe ss
|

den beiden Beigaben nicht fehlen, die einen wertTollen Teil derseitas

bilden, nimlich einem sehr anafthrlichen Index rerum und einer cbroas-
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logischen Ühenicht tther du Leben Cieem. Die Bearbeitung des

Textes hatten die Herausgeber so antereinander verteilt, daß Hirsch-

felder die Reden pro Morena, pro Sestio, pro Plancio, pro Deiotaro,

pro I jgario und die Philippicae I , II übernahm ; er hatte vorher

kritische Beiträge zu Ciceros Reden in der Gymnasialzeitschrift (1871

S.37 fif.) und in den Neuen .lahrbüchern für Philologie (103. Bd. S. 201 ff.)

veröffentlicht and benutzte fttr die Sestiana die von ihm hochgeschätzten

kritischen Arbeiten seines Frenndes W. Tb. Paul. Diese Ausgabe der

Orationes selectae fand Anerkennung nnd Beifall, so daß schon nach

irenigen Jahren ein nener Abdruck nötig wurde» der noch die divinatio

in Q: Gaeeilhim snfllgte.

In derselben Zeit (1874) besorgte Hirsch leider die sechste Auflage

des Sallust. erklärt von Rudolf .lacobs, da der erkrankte Heraus-

geber die Revision nicht mehr selbst Übernehmen konnte. Kr i e-

schrftnkte sich bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit auf

wenige Änderungen nnd Zusätze, zu denen außer den kritischen Ar-

beiten fon Madvig und Kipperdey besonders die ausführliche Resension

der flknften Auflage, welche Ad. Enftner in den Jahrbflchem fttr Philo-

logle QU, 401—419 veröffentlicht hatte, Veranlassung bot.

Von seinen Tacitusstudien, die besonders der Erklftmng der

Germania zugewendet waren, gab Hirschfelder eine Probe in der

Gratulationsschrift fttr Ferdinand Ranke (1875): „De sacerdotihus

Germanorum ad Taciti German, cdp. 10"^ und berichtete über die

neuere Literatur zur Germania des Tacitus eingehender in der Zeit-

schrift für das Gymnasialwesen 31. Jahrg. (1877) S. 23—40. Im

Jahre 1878 gab er eine neue Bearbeitung der Kritzschen Ausgabe der

Germania bei W. Weber heraus unter dem Xitel: Jüa6ti de miu ac

papiduOemamae Uber .FHcbnci JTrtArtt atmoiaHone flkuMus. Quartam

eäUUtnem cur. W. H,^ Da die nach dem Tode von Kriu veranstaltete

dritte Auflage ein bloßer Abdruck der zweiten gewesen war, so hatte

Hirbchfelder vor allem die Aufgabe, die seit dem Jahre 1872 nicht

unerheblich angewachsene neuere Literatur zur Kritik und Erklärung

der Germania auszunützen , um die Ausgabe in zeitgemäßer Gestalt

^'iedercrscheineu zu lassen; es bedurfte aber auch besonderer Sorgfalt,

tun manche dem Kritischen Kommentar anhaftende Mängel der sprach-

lichen ErkUmng zu überwinden. Daß es Hirschfelder gelungen war,

allen billigen Anforderungen gerecht zu werden, erkannte die WOlff-

I^DKhe Beurteilung der neuen Ausgabe bereitwillig an, die das grofte

GMebick rtihmte, mit dem er der Pflicht des Herausgebers in kritischer

^e in exegetischer Hinsicht entsprochen habe.

Inzwischen war Hirscbt'elder von C. Bursian als Kefcrent über die
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neueres EncMniingeii der Horasliteratitr ftr den „Jahresbericht ib«

die Fortscbritte der klassischen Altertaroswissenscbaft* gewomien

worden, da der bisherige Berichterstatter II. Fritzsche in Leipzig ge-

storben war. Hirschtelder hatte gerade dem Horaz seit seiner Siu-lien-

zeit ein lebhaftes Interesse gewidmet und verfolgte mit großem Eif^

alle Erscheinungen, die sich auf Kritik und Erklänmg seines Liebling»*

schriftsteUers belogen. Er hatte bereits, wie oben erw&bnt, im Jahie

1862 im Programm des Wilhelmsgymnasinms eine Abbandlong ibcr

die Blandiniflcben Handschriften verOimtlicht and schon ?or sein«

Eintritt in die Redaktion der Zeitschrift f&r das Qymnaaialweeen ii

dieser Uber die neu ersebieneaen Horazansgaben ?on H. Dünticr (186S>

und C. W. Nauck (6. Aull. 1868) ausführlicher berichtet und trug >ich

mit dem Gedanken, seihst eine Ausgabe der Oden und Epoden in der

bei Ebeling und PJahn in Berlin er>cheincnden Sammlung von Aus-

gaben mit deutschen Anmerkungen zu veranstalten. Er ließ sich al£0

gern bereit finden, als Referent Uber Horaz für den Bursianschse

Jahresbericht einmtreten nnd TerOffentlichte sein erstes Referat ttbsr

die Jahre 1877--79 im 18. Bande (Jahrg. 1879) & 91—139 nnd fid

diesem dn sweites Ober die Jahre 1880—188S im 31. Bande (Jahrg. 1882)

S. 206—^270 folgen. Seine Berichte zeichneten sich dnrch Saehkonds

und Beherrschung des umfangreichen Materials, durch Objektivität und

Unparteilichkeit, durch Klarheit uud Knappheit der Darstellung aus.

Nachdem Hirschfelder der Keduktion der Zeitschrift für das

Gymnasialwesen nenn Jahre angehört uud dabei vielfache Beziehungea

angeknüpft nnd reiche Erfahrungen gemacht hatte, entschloß er sich

im Jahre 1881, selbst eine Zeitschrift für Philologen so gründen, dis

ein Zentralorgan anf allen Gebieten der Altertamsknnde bilden «ad

die Leser m^H^lichst schnell und Tollstftndig mit den Fortaobritten der

Wissenschaft beirannt raachen sollte. Als Mitheransgeber Heften sich

gwei Berliner Gymnasiallehrer gewinnen, die schon seit längerer Zeit

mit llirsrhfelder befreundet waren, Georg Andresen und Hermann Heller.

Man einigte sich über ein sehr umfassendes Programm , das auch in

der Tat zur Ausführung gebracht wurde, und über die Verteilung der

Arbeit, wobei Hirschfelder selbst den Hauptanteil fibernahm, nameot-

lieb die zeitranbende Korresi>onden2 nnd den Verkehr mit der Drnckeiti;

aber auch an den Rezensionen und Berichten beteiligte er sieh aMh^

fach. Die nene Zeitschrift erschien unter dem Titel „Philologisch«

Wochenschrift* im Verlage von S. Calvary & Co. in Beriin ia

Umfange yon wöchentlich Kwei Bogen groß Qoart vom 1. Oktober 1881

an und brachte liezeuäiouL'u uud Anzeigen. Auszüge aus deutschen um!

ausländischen Zeitschriften, Mitteilungen über Yersammlongen und
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wichtigm Entdeekongen , Penonalnotim, Prcigamaefar«ibongen und

eine aotKUirlielie Bibliographie. Es gelang den Heranagebern» zahlreiche

Mitarbeiter und Abonnenten an finden und ein wiBaenackaftliches Organ

iüs Leben zu rufen, das — freilich seit 1884 in etwas veränderter

Gestalt and anter anderer Redaktion — noch hente fortbesteht und zu

den gelesensten philologischen Zeitschriften gehört

Aber schon nach zweijährigem Bestände der ^Philologischen

Wochenschrift" entstanden Mißhelligkeiten and Zerwttrfhiaae zwischen

der Bedaktion and dem Verlag, die achlieftUch za einem Bmche
fahrten. Die drei Heranageber legten am Ende dea Jahrea 1883 die

Bedaktion nieder, welehe, da die Finna S. Calvary 4; Co. die Wochen-

Mhiift anch nach ihrem RtkcktriU weiter fortanfOhren entachlozaen war,

Neajabr 1884 in die Hände von Chr. Belger, Oskar Seyffert und Karl

Thiemann überging, die sie in etwas veränderter Form unter dem Titel

.Berliner philologische Wochenschrift" herausgaben. Hirschfelder aber

und seine Mitarbeiter Andre&en nnd Heller begründeten eine neue Zeit-

schrift mit demselben Programm, daa aie früher entworfen hatten, und

ließen diese Tom 2. Januar 1884 an im Yerbige von G. FreyUg in

Leipzig and F. Tempaky in Prag als ,»Wochenachrift für klaa-

siache Philologie" erscheinen. Aach diese Zeitschrift fand vielen

BeifaU and große Verbreitung nnd hat sich als lebensfähig neben der

^Berliner philologischen Wochenschrift" erwiesen, da sie, seit 1886 im

Verlage von K. Gärtner (H. Hey leider), jetzt im Verlage der W'eid-

mannschen Buchhandlung bis zum heutigen Tage fortbesteht. Hirsch-

felder behielt die Stellung als Hauptredakteur während der ersten drei

Jahre des Erscheinens, bis ilin sein Gesundheitszustand dazu veraulaßte,

davon zorückzatreten.

Die amfangreiche Amtstätigkeit nnd die zeitraubenden Redaktiona-

gsschifte nahmen Hirschfelder doch nicht in dem Grade in Anapmch,

daß er nicht noch Zeit nnd Kraft erflbrigt h&tte für die Arbeit in

seinem Liebliogsschriftsteller Horaz. Anfter dem Referat für den

Bursianschen Jahresbericht widmete er seit dem Anlange der achtziger

Jahre alle ihm zur Verfügung stehende Zeit der Neubearbeitung der

beiden Orellischen Horazausgaben. Beide waren aus dem Verlage von

Orell, Fttßli & Co. in den Calvaryschen Verlag übergegangen und sollten

nach dem Wunsche des Verlegers in neuer Bearbeitung erscheinen.

Bie grAAere Ausgabe war in dritter Auflage 1850/52, die kleinere

zoleut in flftnfter Auflage 1868 von Jo. Oeorg Baiter in je zwei Banden

besorgt worden. Hirachfelder hatte sich wohl schon im Jahre 1880

fir die ümarbeitong gewinnen lassen und ging zunächst an die Be-

sorgung der kleineren Ausgabe, deren erster Band bis Ende 1881
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fcrtif wmtil wm4tz mite BmA folgte im Jihi« 1888. Ub-

xt^Ibtf iiTB «Uod ock DmcklegoDg der größeren Ausgabe in

ri^ner A«*^Ju??. «i*r»?:i erst* Hefte im jAüre 1885 ausgegeben wurden.

Weti es xstzt he-±i^h'dzi wir, deo Charakter der Ürellischeu Aus-

fii^n: r::^^:!« a •A:Lrea, so war doch, wenn die neue BearbeitaLg

ck^ der ieai yifti 4a foctsatckriitenen Fonchimg zorOckbieibM

soUse. B htüa Äm^km mm grofte Menge fon Andenrngea er-

üirteixk; iestoondera mmA» 4m kiitiicke Apparat föUlg amgearbeiui

wte. ^ texA O. EflUcr mU iL Holder te haadeehxiftlielie Material

erMjekcm Zemtie eirUteB kalta aad die MMrea Untanachoogca

aber dst BlaadaiBckai Ci>diecs. sp^iieU den aotiqiiissiiDiu, neues liehf

Bier i.c^ ^crA.:^: ^zicz ^z^i BertcknchügiiBg for»ierleii. Uir>ch-

ffli«r T^rtrrn die M-^iüas^. ^hJ *\rrT ilteste Blandinins. wenn aacii

TTTchs dxfr il*e<:e Aller Hs.K^ci>d>ces. so doch aof ein bessere^ Exemplar

laräcknriiim ss( a^s die abriges Haadschriften . daß man ibn aber

deawefo akte lar alkirigfa Giaadlega des Taitee SMchen dAils.

F-tr^ TexLKstaltaar blsekcm im sillfeBeiaca^ towerfativeo Gnod-
ciua Orei besehe, aa aekm SteDca werde die haadaehriftliAt

Lesazt vieiicrhcrgcsteut. EBcadatiaafla svar klafiger erwfthttt^ aber

car ia ««ciM Fiaea ia dea Teort aaf|eaoaiaen , jedoch die üb-

hjCfturkei: d^r Lt>^:. wo es l^iij schien, ausdrücklich

b-er. vr£»r_ "c^::. TVr erklir>fr.ie K«>miBectar. aui dem in beiden Aus-

Ci^^f" ixs Uji:*r*.*i;'»'ch: Ii^. wurde we^eniljc^ beriehügi und durch

Becaiim::^ der amrea Foc^- :i:;^;^a *- r«;liut aad vervollkommnet ebenso

Ia spnchlicbcr vie ia »rblicber FMwhaag Prolegomeoa de rita.

tttrmimi^ m^ths if.«ii:t« waid« ak fifgiung dfli KoameBtars bei-

fC^^ebcB. Cbaiakten^tBsck Ar die takvene dea HeraipgcberB ist die

voa iLai selbst aasgesproclHBe Bcaerteag. dai der aeoea Dcaibaitaug
trou ai:«r BeKahacgea sci9«r^«its aocb Tieie Miagel aad UhtoU-

konin:e'^bei:ec arhifre::. -—.i . - Si-te. lie I Lkorrekiheit des Druckes

n Kivk>:L:"2' a^. Sci rf:: l^pii^fni^c G^^undbeitsiustaßd zu entschuldigen;

Li^'L^r. Gt>u i:^: ! w^- dorvii l c^ranstrengung schon bei der Druck-

WiCttiig der jcrv^^iva Aoä^be siark erschiiiieru

UuaebffMer aar to** trüber Jaz^nd auf an geistige Arbeit and

Anstreagaag gevchst aad batte darcb itgBimiftigi Übaageft seiaea

KOrpiHr la groi^r Aasdtaer ge$:ihl7, so daä er ocb recbi viel xamataa

kosate: dareb aasgedebate Faivaadoaagca aadi bei winterlkhcr

Tempaatar, gnS5ere Bervbesreigarifca, Ia jaogwaa Jabrea «altert

$oMittsehuhfihrtefi ha::e er ^jize seltece Zahlest aenonaca , die man
><Mier k.c\i»t:n Fer<< -•-Ii.'ake;*. lucht z ieiraa: uatie. Aber die viel-

»eiu^e iaiigkeit, «eicae er m dea i<:u:ea Jabrcn xa beaäiiigea halte.
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Arbeit für die Schule, die Sorge ftr die Wochensohrift tmd die

Dracklegung der Horazansgabe
,

gingen schließlich doch Uber seine

Kralle. Er sah sich daher genötigt, im Jahre 1886 kurz nach Beginn

des Sommerseraesters den Unterricht, den er erteilte, za unterbrechen

and erbat anf ärztlichen Rat einen längeren Urlaub, um seine durch

ein Nervenleiden angegriffene Geeondheit wiederherzustellen. Er sochte

Wiedergenemiig dort» wo er schon oft nach den Anstrengungen des

Dienstes Eriiolong geftuden hatte, in den Bergen des ihm lieb-

gewordenen Tiroler Landes; er hielt sich sunftchst mehrere Wochen

im WUdbftd Innichen (Pnstertal)» dann am Millstfttter See in Kftmten

vnd am Aehensee in Tirol anf nnd kehrte Bode September gekräftigt

und mit frischem Mute nach Berlin zurück, um seine amtliche Tätig-

keit wieder aufzunehmen; die Redaktion der Wochenschrift aber legte

er am Ende des Jahres 188t) nieder und überließ die Arbeit an ihr

den beiden Mitherausgebern Andreseu und Heiler, die ftlrs erste die

Oesebftfte allein weiterführten.

I>ie oblen Folgen der abermftAigen Anstrengung aber waren mit

dem längeren Erholuigsanfenthalte in der erquickenden Berglnft nnd

der mehrmonatigen Unterbrecbnng der geistigen Arbeit nicht TöUig be-

seitigt; denn wenn auch Arbeitskraft nnd Arbeitslost wiedergekehrt

waren, so machte sich doch bei Hirschfelder ein Leiden auch jetzt

noch , und zwar recht empfindlich und störend bemerkbar, das früher

nicht genügende Beachtung seinerseits gefunden hatte, aber nunmehr

immer dringender Berücksichtigung forderte, nämlich eine bedenkliche

SchwächoDg des Sehvermögens, die zur Schonung der Augen und £in*

sehrftnknng aller Schreibarbeit nnd Korrektor, besonders bei Lampen-

licht, mahnte. Damm- Torsichtete Hirschfelder, allerdings nnr mit

schmerzlichem Bedauern, darauf, die gröftere Horasansgabe, an der

er seit Jahren gearbeitet hatte, noch selbst zu vollenden nnd ttberließ

das von ihm mit großem Fleiße zusammengetragene Material für den

zweiten Band anderen Händen. — Das Keierut über die neueste Horaz-

literatur aber, das er seit 1877 für die Bursian - Müllerscheu Jahres-

berichte geliefert hatte, setzte er noch fori bis zum Jahre 1887; sein

Bericht erschien im 55. Bande (S. 57— 110) nnd umfaßte die Jahre

1884—87, dann trat er von der Berichterstattung surttck, die nach

ihm Professor Hiußner Übernahm.

S^er amtlichen Tätigkeit lag Hirschfelder nach wie vor mit der

ihm eigentOmlichen Gewissenhaftigkeit ob und erteilte den lateinischen

Unterricht in der einen, den griechischen in der anderen Prima, ohne

je eine Vertretung nötig zu machen. Den Tag, an dem er vor

25 Jahren das Professorenpatent aus den Händen des Ministers
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Aairfifnmi«:2tsr i« :iiBi aeat aeinr aAannB iPri!t«L Dw Imt ««U
^"nujpr wi tr-m ir-mr.'. .u^-". .'-n j-t»?r. leim ir aesj-i, trctidcii^ er uii

»iUir> r*-*"? LiS -ri- ix^zbiB l.**:.'*aÄjaar inerscäricieii hacte. noch immer

<Bü^ 47 .M>- .j:it :r mii -it^nre ''in iemai r?zmmMtc «ntemonunen«

^tmxMT-^sytfA au «»raeiiLer FcaciK wmd. Ma^m^am mrmck. £ia

*iitftr itfynifr «yfauL ter mmimmmd «kfclBr war die Um-

CxuerncHit tm (r^mmmm wätkem, hne. «ii Ab Baorgaii f«r

«TBiMnm VJniiiitiraiqiB. .litt ihm drata. D« 6«iAm äm IMntrhm
wnd srwrhigdMB üseanifto wir ftr Ifii iififttiihr Hnrnndke. «ad

'liÄ f'.rf.iitff». mit ^zizk-a z^::vi.^n erzielre. waren ihm der ideale

I/*nn f ir ::•» lar'^creri'ie Arheir, iie er doer =icis a^ameu maßte, om

^ift CT «»rrf^iraen. AL'^ 'iiii 'iiir':n -iie Learpu::e Ton 1882 die Zahl

der wocnenr.ii<!hea LatemäCan i'^n ^oa S auf 77 herabgesetzt and das

pnttt.hiatMit Skriptum b^i der Matantitsyrtteg abgeschafft wardey

caipliad er dca Rtt^iifaaf der LcHCaafn achaMfattcbon Bedaaenit

da jede Hoffaoag ickvaad, filhei cmkkte Zkla ja wieder za ge-

wjna«a: alt aber far die Ocaeaberkaalocai m 1890 aeae, noeb

tIefergreifeDde Aaderaagea aad weitere BeKhriakaageo des latainieehea

f'nterrichtj, die rftnzHcfae Abschaffung des lateinischen Aufsatzes aad

damit den völligen Verzicht aui stilistische Fertigkeit im hat einschreiben

In Amy\i\\\ htpllfe. sah Uirschfelder darin einen bedauerlichen Nieder-

gang rter g} innatiialen Biidong, and es reifte in ihm der Entschloß,

Hirh demnächst aus seiner amtlichen SteUaog and der Lehrtätigkeit,

die ibfli Bichl mehr volle Befriedigang gewIbraD koaate, in den Babe-

•Und zarttckxaadeben. Er geleitete nocb im Herbat 1892 die SebBkr

•einer Oberprima bie sar fieifeprofang, ron da ab aber rarzichtate «r

anf den lateiaiscben Unterriebt in der Prima, den er fortiii naefa den

Illt•tl^ln1nn^( n der nenen Lebrpline ra erteilen gehabt bfttte, and legte

uucli (liiH Ordinariat in dieser Klasse nieder; er behielt noch tlea

ir('hi»4<'h(Mi Unterricht in zwei der oberen Klassen, mit dem Latein

«UK er hIcIi in die Sexta znrUck.

Am ScUlu»BO des Wintersemesters 1893/4 aber schied er von der

Hohulf , der er seit ihrer Gründung im Jahre 1858, also 36 Jahre

lang, hervorragende Dienate geleietat hatte. Obgleich er die Alters-

ltit»n»i» von Jahren erreicht hatte, glaabte er doch sein Abeehieds-

g^ttch noch durch den äntUehan NachweiB hochgndigar Aagenachviehe

iHüirttnden fu müßten. An äl. Hin 1894, bei dar Torleiar dei
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Willielmstages, nahm er in längerer Rede Abscliied von der Schule

und wurde unter Bezeugung der Dankbarkeit seiner Schüler und der

Uochscbätsiing der Amtsgenossen von dem Direktor der Anstalt auf

das ehienTollste entlassen, der ihm in höherem Auftrage den Adler

der Ritter des hohenzoUemschen Hansoidens ftberreicfate. Einige Tage

vorher Yeranstaltete die ,,Yereinignng ehemaliger Schaler des Wilhelms-

gymnasiiims'^i die in ihm nicht bloß den früheren Lehrer, sondern

auch ihren Stifter verehrte, ihm zu Ehren eiue schöne Abschiedsfeier,

an der zahlreiche frühere Schüler teilnahmen, die zum Teil aus weiter

Ferne dazu lierbeiLekommen waren.

Uirscbfelder wählte nach seinem Abgange vom Wilhelmsgymnusium

in Berlin als Wohnort die kleine Stadt Eisenberg in Sachsen-Altenburg,

deren landschaftliche Lage nnd Umgebung ihn ansog. Der Übergang

in den Bnhestand wurde ihm nicht leicht, Wehmut nnd TrAbsinn aber-

kamen ihn f als er beim Wiederbeginn des Schulunterrichts nach den

Osterfeiien der Stfttte sdner froheren Wirksamkeit gedachte, und auch

spiter beschftitigte ihn die Erinnerung an die so lange ausgeübte Amts-

tätigkeit nuch immer sehr Ic^/haft. So weit sein oft recht schmerzhaftes

Augenleiden es gestattete, widmete er seine MulJe wissenschaftlicher

Arbeit; anfangs nahm ihn ein vom preußischen Ministerium erbetener

Bericht über den ersten Band der neuen Bearbeitung von Paulys Real-

enzyklopädie in Anspruch, dann die Kenntnisnahme der neuesten Horaz«

und Ciceroliteratur. Der Tod seines langjährigen Freundes Wilhelm

Theodor Paul, des Direktors des Berliner Sophiengymnasinms

(t 17. September 1894), gab ihm die Veranlassung, dessen wissen-

schaftlicbe Arbeiten einer erneuten Durchsicht zu unterziehen, deren

Ergebnisse er in einem ausführlicheren Nekrolog Pauls (Biographisches

Jahrbuch für Altertumskunde 20. Jahrg. 1897) zur Darstellung brachte.

Später verfaßte er noch eine Anzahl von ive/.enaionen über neue Aas-

gaben von Horaz und von ciceronischen Beden für die „Wochenschrift

fftr klassische Philologie".

Wie groß aber die Liebe snm Beruf des Lehrers in Hirschfelder

war, das zeigte sich im zwtiten Jahre seines Ruhestandes, als er sich

entschloß, obgleich er zur Schonung seiner Sehkraft verpflichtet war,

noch einmal das Kathoder emer Abiturientenklasse zu besteigen and

die Yertretung des Lateinlehrers bis zur Reifeprfifbng zu besorgen.

Da nämlich der ihm befreundete Direktor des Eisenberger Gymnasiums

und einer der Professoren erkrankt waren , lielS sich I I Irsch fehler

bereit finden , Helfer in der Not zu sein : er übernahm im Winter-

semester 18y5/t) die Vorbereitung einer lernbegierigen Schar Ober-

primaner in sieben wöchentlichen lateinischen Lehrstunden. Er schrieb

XekroUtg« 1907 (Ja^bericU fflr Altertum4wi«Mnwli»n. B4. CXXXVIB). 7
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ni£Fi

«rk» \\.:y>\:'' *r .-l « iri i^-iÄ-L^^« .r^: :a'ti :«i^:>riskte. Das heriog-

y/-..**jiTrt=. iejin * '3. ftr T^iiif is&r^sTitien Helferdienste

rui\ A'-'n haunatmi Htm^jr^ Esborn. üacsDüickea Htwiitrrifin

Wie fcfcr flKh £e

fi^t« fiek doch

iftWn|0 Md trU & iHt all« JUh« Ib madk tei «diebtai IM
wif MfMB idmeegekiMM Berfec mImb fciKkic« Bevohaen.

mit «lofifcii er hO gern verkeir e. Hier lebt« d*e alten Erinneningen

{n Ibrfi V. K fjf-i auf an du.' köhoeo KletTer.oarTen an-i Btrgbrsreieuiigeü.

fli*r Irr Hl frDheren Jahien untercommen haiie . hier ffewaim er von

iiimtnn J*ni»che oud Frobiiim, nameDtüch weca er, was ihm froher

flicht möglich gßmmta war, den Gowft dci lAdlichen Frühlings

ftieb g6Dom könnt«. Mehrainls bcgWlele er anck die leidende

Onttln nach Karlsbad und lernte den bKOntcn Knrart, aelbet als

OcfondeTf kennen y er Alblte sieb aekr bdriedigt von dem reiaielkn

Anfentbalt, der ihn mit alten Frenndea sneammenAhrta und neae

llokanntichaften vermittelte. Nach Berlin kam er nach seinem Ab-

Kcliidde noch zweimal zarUck: einmal als die Berliner Sektion des

dciitNclicn und ÖHtcrreichischen Alpen Vereins nach 25 jährigem Bestehen

llir HtirtunKüteHl feierte, und dann als die „ Vereinigung ehemaliger

HcliUlcr dflH WUhelJDegymDasiams" ihn als Ehrengast zur Abschieds-

felor fOr den ans dem Amte scheidenden Direktor Gehnmrmt Kabkr

eingeladen hatte. Eine Ibm persönUcb geltende festliche Veranstahmg

fand im Herbste 1903 in Eisenberg statt, wo eine Abordnong der

(tVerelnlgung** in seinem Hanse ersebien, nm ibn snm 25 jährigen Be-

«tcthnn dioRfr snf seine Anregung entstandenen Stiftung zn begldek-

wllin»«'hi'n und /uuleii'li den Tag zu feiern, an dem er vor 50 Jahrea

nmIui« l.oln tutigkeit bcgunuen hatte. Er konnte die drei Abgesandten,

«litt iliiu viw koHtbar ausgestattetes Album überbrachten mit den Bildem

IIImI t^lgoiiliandig geschriebenen GrülSen zahlreicher Herren , die einst

SU seinen l<'Ullen gesessen hatten, in voller Frische und Rüstigkeit kd

sli^li i»iii|tlkug«n nnd seinem Danke in beredten Worten Ansdmck geben.—
Im nHolislen hrttl^bre übenrascfate ibn eine boeberfireoende EbnsK

Sellens «ler Universitit Leipzig, die ibm eingedenk der ?or 50 Jahfis
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erworbenen philosophischen Doktorwürde am April 1904 ein erneutes

Doktor<liplom unter ehrenvoller Anerkennang seiner wissenscliaftlicheu

aad pädagogischen Leistungen übersandte.

Wenn auch Hirschfelder bis weit in das achte Jahrzehnt hinein

sich dDen hohen Grad von körperlicher Bttstigkeit und geistiger Frische

erhalten hatte, so machten sich doch in den lotsten Jahren Anseichen

der abnehmenden Lebenskraft bemerkbar» vor allem aber hatte er unter

der immer größer werdenden Angenschwicbe sn leiden, die ihn sogar

an dem sonst regen schriftlichen Verkehr mit seinen Freanden hinderte.

L'm so erfreulicher war daher für ihn der liescUeid seines am lü. April 1906

konsultierten Geraer Augenarztes, der Zustand seiner Au?en gestatte

wieder eine etwas {rrölierc Hcsrhuftigung mit Lesen und Sciireiben. Mit

groliem Eifer ging er nach seiner Heimkehr daran, früher liegen

gebliebene Arbeiten n erledigen nnd die unterbrochene Konespondens

wieder anCBonehmen. Aber ea war anders beschlossen: er erkrankte

knrs danmf an einer Bmstfell- nnd Lnngenentslkndong nnd erlag am
ersten Osterfeiertage, den 15. April 1906, zwei Wochen naeh sdnem

77. Geburtstage, einem GeUmschlsge. Er wurde nach dem Wunsche

seiner Gattin in ihrem Heimatsorte Greifswald bestattet. Da hier nur

eine kleine Schar seiner früheren Schüler dem geliebten Lehrer das letzte

Geleit geben konnte, veranstaltete die „Vereinigung" am 18. November

an der Stätte seiner früheren Wirksamkeit in der Aula des königlichen

Wilhelmsgymnasinms zu Berlin eine weiheToUe Gred&chtnisfeier, bei der

der Yerwaltnngagerichtsdirektor Siber vor einem groAen Kreise von

Schalem nnd Terehrem des Entschlafenen sdn Wesen nnd Wirken in

pieCItvoller Bede schilderte.
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Alexanter Stuart Hurray.

By

A. H. Smith.

Alexander Stuart Murray was born near Arbroath in Forfaishire,

on January 8., 1841. His uative coontry is on the East coa&t ot

Scotland, between tbe Grampian Mountains and tbe sea. To the eod

of his life he was aeeostomed to apend hia antomii holidaya ai Gka

CloTa, a Higbland Valley ranning np into the heart of the hüls. He

always retained hia Soottiah acoeot and sympatbiea.

He was edncated at the ancient Royal Higb Sehool of Edinhnrgh.

and at Glasgow University. For a time he was also a sludeol ü
the University of Berlin. Among the great teachers whose courses

he attended, the aged Boeckb seemed to occupy the äxsi place in his

memory.

On February 14., 1867 Murray was appointed to the post of

Assistant in the Department of Greek and Roman Antiqnities in tht

British Mnsenm, which then became tbe field of bis best werk fiir

thlrty-seven yeaia.

At the moment when Morray joined the Maseom, Charles Newtoa

was in tbe middle of bis career as Keeper. The Blacas Collection had

been purchased three iiiontlis befoic Murray's ai»poiutmcnt, und the

first Castellani Collection soraewhat earlier. Meanwhile the excavations

of the British Museum at Epbesus were in progress uuder the direction

of Mr. J. T. Wood, and those of the Dilcttauti Society were begno a

Uttle later at Priene. The period was, in short, one of conatderahk

archaeological activity in England, and such work was conoentratsd,

far more than is now tbe case, at the Mnsemn. Tbeie ms praeticallf

no academie recognition of archaeological study in tbe oonntry. Tke

Hellenic Society and the Scboola of Athens and of Rome were HiO

nnbom.

At the Museum Muring those years Murray' was naturally otct-

&hado\ved by tbe greater positiou and fame of Isewton, bat he was ü
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woik OB all parts of the coUectloiui of Greek and Roman antiquities,

and was aoqniriiig a mhmte and enrioos familiaiity with all the diviriona

of hia sobject.

Wben KewUm retired in 1886, Mnrraj was appointed to sncceed

him in the keepership , and at once began a great reorganization

the galleries. It happened that the rcmoval of the specimens of Natural

History which in old days had been united in a stränge medley with

the other coUections at Bloomsbary bad only lately been effected.

The farther readjastments conseqnent on the erection of the 'White

Wing' of the Bloomsbnry Mnaeom were still in progreaa. Hence it

happened that the way was dear for Morray to take np a complete

learrangement of hia ]>epartment Thia was for many yeara the chief

preoccnpation of hia keepenhip. The whole of the galleries for

which he was responsible were by degrees set ont with a breadth

of Space and a consideration of geoeral etiect ihat had uever before

been attainable.

Meanwhile he was active in tha other duties of bis office. and

particularly in his relations with the public, learned or uulearned, who

lisited the Moseam. The maltifarions daties of the keqtersbip did

not lea?e hfan snfficient leisnre to contribnte mach to the pnhlications

of hia department, and he never carried throogh the preas any catalogne

of bis own. He waa bowefer a minnte and earefol reader, ia proof,

of all that was issned by hia department, and was responsible both

for general form, and for many matters of detail, even where ostensibly

he ouly contribnted a Preface.

In particular, however, he contributed an Introductiou on the

History of Gera Engraving to the "Catalogue of Engraved Gems" (1888);

an Introduction on the "Date and Artistic Qualities of the Vases" to

the 'Designs from Greek Yasea in the British Moseam** (1894)« and

an Introdnction to the 'White Athenian Yaaes in the British Moseam*'

(1896). He also wrote the letteipress to the *Terraootta Sarcophagi

Greek and Etntscan in the British Mnseom" (1898) and prepared the

Enkomi section of the "Excavations in Cypms (Beqoest of Miss £. T. Turner

tü tbe British Museum)" 1900.

His Chief independent pablications, in ordcr of date, were : — a Manual

of Mythology, . . . founded on the works of Peliscus, Preller and

Welcker 1873 (2°*^ ed. 1874). [An elementary compilation.]

A History of Greek Sculptore. Vol. I. From the earliest times down

to the Age of Pheidias (1880). YoL II. Under Pheidiaa and his

soecessors (1888). Seoond edition of both volomea, 1890.

Handbook of Greek Aiohaeology. Yases, Bronaes, Gems, Scolptnre,
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Terracottas, Mural Paintings, Architectare <tc. 1892 [a eoviBB of

lectorM sketcbing out the considerations i^licable to tbese groapi

of objects].

Oretk BroDMs 1898 [originallj delivered as a coone of lectimi oa

the Bronzes of tho Britlih Mueoiii].

Tbe Scnlptures of the Parthenon (1908). [Originallj delivered as a

course of lectores to the Students of the Royal AcademyJ.

Murray was also a freqaent writer in such or^rans as the Journal

of Hellenic Studies, and an occasional contribator to the üevae Arch^
loglqne, and other Uke periodicals.

In tbeso papen he woold as a mle publish some impoitaot oli^act

reeently acquired by bis DepartmeDt witb a few sbrewd and caxkm
eomments, always of singnlar brevity. Of theie papen, as of an hii

poblisbed work it may be said tbat they are more marked by a

penetrating critinsm of points of detail, than by a power of genenl

exposition. He was apt to leave the geiRüil drift of his thonght

somewhat obscure to tbose who were not iutimately acquainted with bis

line of reasonini?.

ßesides bis conthbutioDS to tbe distiuctively arcbaeological periodi-

cals, be was a.fi*eqiient writer opon arcbaeological sobjecta in ^^c^^th^

and Reviews of a more general cbaracter. Snch papen were ehher

signed or anonymoos, acoording to the cnstom of the Review in qnestioB.

The foUowing is a list of these essays, wbicfa are probably littls

fcnown to many arehaeotogista who woold be at no lose to find all that

he had contributed to the scientific Organs.

A New View ut the Homeric (^uestion. Contemporary Review, Jan.

1874, pp. 218—244.

Greck Paiuters. Contemporary Review, Aug. 1874, pp. 468—479.

Tbe Etroscans. Contenipor;«ry Review, Oct. 1875, pp. 716—734.

Cypros and Mycenae. JSineteenth Centnry, Jan. 1879, pp. 112—131.

[A paper argniog that Mycenae, down to a comparatively lata

period was inhabited for the moat part by a people of swi-

barbarons northern origin, who also availed themselvee of Phoeai-

eian importations — of 500 B. C. and onwards. This view of

the late origin of the Mycenaean civilization deeply affected all

Murray 's thought.]

Tbe Sculptores of Olympia. Nineteentb Century, Dec. 1880, pp. 1008

—

1017.

Exploration in Greece. Quarterly Review (1884), Vol. 169, p. 208.

[The view is pnt forward that the great stmctnres of Mycenae

and Tiryns were the works of the age of the Tyranta.]
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Lost Masterpieoes of Greek Scnlptnre. Qnarterly Benew (1895)» vol. 180,

p. 61 [Based on Fartfraeiigler'a Mditerwerke].

Asia Minor Radiscovered. Qnarterly Review (1897), toL 186, pp. 64—87«
fA Review of Mnrray^a Handbook for Asia Minor, Hogartb*8

Wandering Scholar in tbe Levant, etc.]

Antiqne Gems. Qnarterly Review (1901), vol. 194, pp. 418—434.

[AKeview of Furtwaeugler's Antike Gemmen and Babelon's Gatalogue

des cam^es antiques et modernes de la Biblioth^qae Nationale.]

He was also the aathor of a large namber of kleine Schriften in

tbe ^Bnilder'', tbe ''Academy", and otber jonmals, and of articles in

tbe 9*^ edition of the Encydopaedia Britannica.

Bot thongb he was tbos aetive as a writer, Mnrray's most valoable

Services to science were perbaps tbose wbicb be conld perform as an

official, always ready for nearly forty years, to give belp eitber by

letter er by word ot iiiouth to those who consulted him with reference

to the collections under his control. His patience was very long-

suffering, and the occasions were rare, on which he judged it his duty,

in tbe pablic interest to decline to accede to tbe too extravagant

demanda of some wandering scholar. It was bis regulär habit for many

years to spend April in the Soath, in Greece, Egypt, Italy or Spain,

and thna be had a laige aoqoaintance amongst archaeologists and scholars,

other than those who foond their way to London.

He died, after a brief illness, on March 5, 1904, at his boose,

within the Museum precincts. iie gave one of bis leclures in the

annual course which he was accustomed to deliver to the Students of

the Koyal Academy, although sufieriiig at the time from influenza, and

pneomonia unbappily supervened. Ue died at the comparatively early

age of 62, while still in fall vigour, and while his friends might hope

tbat be had still two years of official work before him, to be foUowed

by an honoorable reUrement and old age.

He was Hon. LLD. of the University of Edinburgh, a Member of

tbe German Imperial Archaeological Institute, Corresponding Member of

the Prassian Academy and of the French Institute. He was also a

member of the recentlv founded British Aeademv, a Fellow of the

Society of Antiquaries, a vice- President of the Ilellenic Society, and a

member of tbe Council of tbe Koyal Institute of British Arcbitects.



Williaia Wreds.

Geb. am 10. Mai 1851), gest. am 23. November 1906.

Von

Hans Lietniuiiiii in Jen».

Am 23. Kovember 1906 bat die neatettamentliche WiwenscJnft

in William Wrede einen Mann verloren, an dessen Bahre auch die

Philologie trauernd ihr Haupt neigt ; denn er hat , ohne durch eii '

philologische Schule hindurchgegangen zu sein und ohne spe/itisch

philologische Neigungen, allein durch die Bedürfnisse der theologischeu

Wissenschaft getrieben, seine volle Kraft eingesetzt, um auch den

letzten Zaun dogmatischer Vorurteile niederzureißen, welcher die

hiatorifiche Theologie von den flbrigen hiatorischen Wiaaenschaften , in

erater Unie von der in dem weiten Sinne Uaeners gefaftten Philolofie

trennt. Denn die besondere Bedeatnng dieses gerade ala PersOnliehkeit

nnersetalichen Mannes liegt nicht so sehr in den sahlreicben feineB

Beobachtungen und Einzelresultaten, die wir ihm tats&cblich verdanken,

als darin, daü er ein vorbildlicher Lehrer methodischer Kritik ge-

wesen ist.

Geboren wurde William Wrede am 10. Mai 186i» als Sohn des

Pfarrers zu Buchen in Hannover. In einer streng gläubigen Auffassung

des Christentams aufgewachsen, bezog er Ostern 1877 die Universiiftt

Leipiig, nm sich bei Kahnia, Fricke and Lnthardt die wiaaenaehaft*

liehe Begründung seines Olanbens anzneignen. Aber ea sind gerade

Lnthardta Yorleeongen gewesen, die ihn in die Kriaia dea Zweifels

hineinstOnten und ihn schließlich von der Unhaltbarkeit der ortbo-

düxon Dogiüaük ülieizeugten. Positiven Halt uud die Freudiglveit zur

F<»rtset/unii seines Studiums gab ihm in dieser schweren Zeit der vor

kurzem habilitierte Privatdozent Adolf Ilarnack, dessen Anregung auch

seine Erstlingsarbeit ihre Entstehung verdankt. Auf seiner Heimats-

nniveraitM Göttingen hat er dann die iweite Hälfte seiner Studienzeit

angebracht. Hier wurden seine Lehrer Albreeht Ritachl nnd in noch

höherem Qrade Hermann Schultz, dessen Schwiegersohn er apftter ge-
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«

worden iit Aber tob allen diesen bat keiner einen so bestimmenden

Einfloß anf seine Art m arbeiten vnd zu denken anageflbt, daß jich

die Spnren davon nocb In seinen Scbrifien nachweisen ließen. Er
selbst nennt in der Widmnng seiner Schrift tJber das Messiasgeheini nis

Albert Eichhorn in Kiel seinen „Frennd und i.chrcr", und in der

Tat finden sich in seiner Rehandlungsweise der einzelnen Probleme

nicht wenige Züge, weiche die geistige Verwandtschaft zwischen beiden

Gelehrten bestätigen.

Nach Beendigung seiner Stadien ist er sieben Jahre lang Inspektor

des theologischen Stiftes zn Göttingen gewesen, bat sich dann drei Jahre

dem praktischen Amte gewidmet, nm schließlich wieder anr UniTereität

snrllckiBkehren. 1891 habilitierte er sich in GOttingen, warde nach

nar drei Semestern Bxtraordinarins In Breslau, nach weiteren sieben

Semestern rückte er 1895 in das Ordinariat auf und hat in dieser

Stellung eine intensive Lehrtätigkeit entfaltet, von deren wissenschaft-

licher Bedeutung die Schriften verschiedener Schüler Zeugnis ablegen

und weitere hoffentlich noch in Zukanft ablegen werden, deren persön-

lich-religiösen Wert Karl Müller am Sarge des Entschlafenen mit er-

greifenden Worten geschildert hat.

Wredes literarische Produktion ist nicht sehr nmfangreicb ge-

wesen: als 32j&hriger Mann bat er seine erste Schrift TerOffentUcbt,

nnd berdts nach 15 Jahren bat ihm der nnerbittlicbe Tod die Jahre

abgeschnitten, welche die Früchte mühsamer nnd langanbaltender Arbeit

zur lieife zu bringen ptiegen *).

Aber von den erschienenen Arbeiten gilt das Urteil, daß jedes

von diesen schmalen Büchern einen vollen Gewinn für die Wissen-

schaft bedeutet hat, und daß es infoige seiner Eigenart auch nicht ver-

alten kann.

Schon das erste, die 1891 erschienenen «Untersuchungen
sam ersten Elemensbriefe, zeigt seine Meisterschaft, anf schein-

bar abgegrastem Felde reiche Ernte zu halten. Mit sauberer Klarheit

wird die Besonderheit dieses wunderlichen SchriftstQckes dargelegt« das

zugleich praktische Anweisung für einen akuten Streitfall in Koriiiili

geben will untl dabei doch in weitem Umfange den Ton des „katho-

lischen" Lehrschreibens anninhnt. Durch ihre Behandlung des ersten

Hauptproblems, der Gemeindebestände und der Verfassungsfrage, hat

Wredes Arbeit eine ganze Anzahl von Scheingründen definitiv beseitigt,

und das tatsachlich Erkennbare so deutlich hervortreten lassen, wie

*j Nachtrag: Ueaammtdte Aufsätze, darunter bisher unveröffeatUchte^

sind eben (Sommer 1907) bei J. C, B. Mohr, Tfibingen, erschienen.
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es oor möglich isL Wenn wir anf diesem Punkte überhaupt weiter»

komoieii werden, so wird das eTeDtoell neuem Msteml sb dankea

sein; was aas L Klemens sa hdleii ist, steht bei Wrede gesichtet

Seine sweite Untflnachaag Aber L Klemens and das Alte Teatament

ist Ar das Yerstindnis des valgirea Heidenchristentanu nad des m
ihm Tolltogenen Anei^angsprosesses der alttestamentliefaen Geaehidite

nnd Urkunde grundk^iend. Mit dieser Arbeit verwandt sind zwei

andere Monugiajdiien, eine über den II. Thtssalonicber-, die zweite über

den Hebräerbrief. Die Echtheit des zweiten Thessalonic her-

briefes hat NVrede einer scharfen Kritik unterzogen (Texte und Untet-

snchaogen N. F. IX 2). £s ist fOr die Wandlong im historischen Yer-

stindnis des Panlas beaehtenswert, daA schon 1901 in Holtflnanns

Aafiiatz ftber das gleiche Thema (Zeitschr. f. neateet Wissensch. II 97)

das alte Haaptargament gegen die Echtheit (so' noch Holtimaoiit Ein*

leitang in das N. T. * 1892 S. 215) , nftmlich die Düferens in des

eschatologischen AnsfQhrnngen II 2i—is gegen I 4i8— in den

Hintergrund tritt. ^Vrede hat mit kühler Entschiedenheit auf die Ver-

wertung dieser Instanz rundweg Verzicht geleistet und als den aus-

schlaggebenden Tunkt die litterarische Abhängigkeit des zweiten vom

ersten Thessalonicherbrief bezeichnet, die er unter Paralleldruck der

betreffenden Stellen mit minatiOser Genaaigkeit anterancht« Mit an-

erbittlieber Logik zwingt er den Leser, der seine Voranssetsongen a»-

nimmt, za dem Schlaft, daß |I. Thessalonicher eine Filschnag aaf des

Panlos Kamen sein misse, nnd in dieser methodischen Schirfe liegt

der unbedingte Wen dieser Kritik — auch wenn sich, wie ich glaube,

die Vor.iUbsetzungen selbst als iiufechthar erweisen. Zugleich treten

hier zwei weitere Charakitiistika Wredescher Arbeitsweise hervor: die

umsichtige und unparteiische ^V^rdigung entgegenstehender Argumente

nnd das BedOrihis, jedes „negative Resultat positiv verstaudlich za

machen nnd zn verwerten. Das literarische Rätsel des

Hebrierbriefes (1906) versnobt Wredes letzte Arbeit sn Ideen,

nnd zwar durch die These: Der Hebrierbrief ist flberhaapt kein idtkr

lieber, an ein begrenztes Pnbliknm gerichteter Brief, denn es fehlt der

übliche Briefanfang nnd jede Bezugnahme anf bestimmte VerhiltnisM

einer Einzelgemeinde: auch die Stellen 5n —612 und lOss—w, 12*,

die man vielfach individuell deutet , geben nur allgemeine Züge

wieder, welche auf jede christliche Gemeinschaft passen. Dagegen y,iU

der Schlul) 13i^~-'25 der voraafgegangenen Abhandlang deutlich den

Charakter eines Briefes, nnd zwar eines panlinischen , aufdrücken«

Absolut durchschlagend ist hierbei die Zarickweisang aller Versache,

den unbequemen Schluß als spiteren oder interpolierten Nachtrag tarn
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Hanptkoipiu 1—18 ir sa trenneo. Die Anffiusnng des Garnen als

einer durch das Ende Tom Verfasser selbst mm panUmschen Brief

gestempelten theolegisclien Schrift erlclSrt tatsächlich nicht nnr den

IftngBt empfandenei) „allgemeinen'' Charakter der Ansfthrungen, sondern

autii (las durch keine andere Hypothese ebenso begreiflich zu

machende Fehlen des normalen Briefkopfes. Die trotzdem bleibenden

Bedenken kann man kaum objektiver würdigen als es Wrede selbst

getan hat.

Im Jahre 1897 hielt Wrede den schlesischen Theologen einen

FerienknrsTortrag Uber Aufgabe nnd Methode der so-

genannten nentestamentlichen Theologie, der bald darauf

erweitert im Druck erschien. Mit dem rOeksichtslosen Tatsacbensinn

und der haarscharfen Logik, die Wredes Arbeitsweise kennzeichnet,

wird hier die Loslösnng von allen kirchlich bedingten Vororteilen ge-

fordert, die als unbewußte Rudimente immer noch diesem Wissenschafts-

zweige anhaften. An die Stelle einer durch die kanonischen Schriften

begrenzten „biblischen Theologie" soll eine „Geschichte der urchrist-

licben Religion und Theologie'' treten, deren Aufgabe nach großen

historischen Gesichtspunkten vorgezeichnet wird, während bisher der

zufUUge Tatbestand der nentestamentlichen Quellen die Disposition be-

hemchte. Wredes Programm gilt auch beute noch unTermindert: das

inzwischen Terflossene Jahrzehnt hat zu seinen Postnlaten eigentlich

nur die intensivere BerAcksichtigung des heidnischen wie des jOdischen

Hellenismus geftigt. Wrede selbst kann sein Programm nicht mehr

aastührei), wie \vir gehofft hatten: so bleibt es ein Erfüllung heischendes

Vermächtnis an die nentestamentlichen Forscher.

Immerhin hat Wrede uns doch einige Vorarbeiten dazu geben

können. Am wenigsten weicht von der im kritischen Lager üblichen

Anschanungsw^se ab sein Vortrag Uber Charakter und Tendenz
des Johannesevangeliums (1908), der auf 70 Seiten ohne jeden

gelehrten Apparat eine geradezu erschöpfende Charakteristik des vierten

Evangeliums liefert. In die zugrunde liegenden Studien Iftßt uns eine

eingehende Rezension über Baldensperger in den Göttingischen Gel. An«.

1900 S. 1—26 einen Einblick tun, die wie manche andere Hesprechung

Wredes in der gleichen Zeitschrift wei t volle eigene Gedanken mit der

BeorteiluDg der fremden Leistung verknüpft.

Dagegen sind seine beiden anderen hierhin gehörigen Bücher zwei

mftchtige Steine des Anstoßes: nicht fOr die Orthodoxie, die bequem

mit ihnen fertig werden kann, sondern fhr die Kritik in allen ihren

Formen. ^Das Hessiasgeheimnis in den Evangelien" (1901)

versucht den Nachweis zu efbringen, daß die bekannten typischen Er-
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t

sfthloDgen des MarkuevaDgeUmns um KicbUentandeDwerdoi Jen

durch edoe Jfinger, yom Verbot, Beine Wnader wettemenfthlen md
von seiner Zartickweisung des von den „Dämonischen" ihm entgegen-

gebrachten messianischen Titels keinen „historischen Kern" besitzen,

sondern zur schriftstellerischen Tcchiiik des Markus gehören und mit

Modifikationen auch bei den späteren Evangelisten verwendet werdeo.

Die älteite Christenheit erwartete die Ofifenbarong Jesu als des Messias

erst von der suküafUgen Parosie: daraus erwichst der seknodAre Ge-

danke, Jesa Lehen vor seinem Tode sd bereits meesiaiiisch anf-

nifassen; den Zeugen dieses Lehens, den Jflngem, habe nur daasb

das rechte Verständnis gemangelt, erst dnrch den Oeisteseniplukg nach

der Anferstehnng (Akt 2, vgl. Mc. 99) wird ihnen alles klar. Somit

erscheinen alle „messianischen" Züge im Bilde des Lebens Jesu aU

dogmatische Geschichtskonstruktion der Gemeinde, die Synoptiker unter-

scheiden sich nicht absolut, sondern nur quantitativ von dem joh anneischen

„Tendenzevangelium". Das Bach ist, obwohl Wrede hier von seiner

Gabe, fesselnd zn sprechen, keinen Gobraach macht, von faszinierender

Wirknog nnd «bat ... da nnd dort dne Art Panik herrorgemfeii,

welche sich bald in einer anf&llend leiser nnd gedämpfter abgetönten

Darstellnng der Sachlage, bald in vorsichtig angebrachter Verwahrang

gegen jeden Verdacht ehies alizn sorglosen Vertrauens oder gar eines

anbedingten Anschlusses an irgendwelchen auf solcher Grundlage schon

versuchten Aufbau des Lebens Jesu verriet" — wie Holtzmann (S. 22)

sagt. Und doch ist das Ergebnis von selten aller Sachkundigen ab-

gelehnt worden*): meines Erachtens mit Uecht, denn hier hat der

logisch urteilende Kritiker den psychologisch verstehenden Historiker

besiegt. So berechtigt Wredes Wort ist, daß „die Wissenschaft Tom

Leben Jesn an der psychologischen Vemmtnng kranke* (S. 3), so

sicher ist anch, daß die Psychologie — nicht Jesu, sondern des

ETangelisten! — in jedem Stadium der Quellenkritik voll in die Wag-

schale tu werfen ist. Auch Wrede bedarf dieser Hilfe zur ErklArnng

seiner Konstruktion . aber er ruft sie erst am Ende seiner Arbeit.

Usener pflegte uns zum Studium der Bentleyschen Horazkritik zu er-

mahnen, obwohl er ihre Ergebnisse zumeist ablehnte; „an dem Manne

) Die l)t>st('n Berichte über die ganze Kontroverae geben Holti-
mann im Archiv für Heligionswiaaenschaft X 18 tV., 161 ft". uud Jülicher,

Nene Linien in der Kritik der evan;;. rbcrliefenmp 1906. Es ist bedauer-

lich, daB Wrede die Karikatur Heiner Methode durch A. Scliweitzer,
Von Reiuiarus zn Wrede 1U06, nicht erspart geblieben ist; denn es ist zu

befürchten, dal» dadurch die heiläame Wirkung der Wredeschen Skepeii

stark beeinträchtigt wird.
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können Sie sich wetzen'*. Mit diesem Buche Wredes zu ringen wird

noch auf lange hinaus für jeden Kritiker eine reichlich lohnende und

seiue Kraft stählende Aufgabe sein.

In Wredes „Paulus" (1905) vereinigt sich seine glänzende

Darstellungsgabe mit kritischer Arbeit za einheitlicher Wirkung: es ist

das eindracksToUste Buch , das ans . seioer Feder hervorgegangen ist

Wenn von einem Einfloß dieser Panlnsbiographie auf die Wissenschaft*

liehen Kreise noch reUtiv wenig zn spttren gewesen ist» so liegt das

wohl daran, daß sie in den „Heligionsgeschichtlichen Yolkshtlcliem*

(I. Reihe: 5/6 Heft) erschienen ist, die von manchen Seiten grund-

sätzlich ignoriert werden. Ein „populäres" Buch im landläufigen Sinne

ist es nun keineswegs, noch viel weniger sogar als der Vortrag über

das Johannesevangelium. Vielmehr wird jedem sachkondigea Leser

nach den ersten Seiten deutlich, daß er es hier mit einer völlig selb-

ständigen ond eigenartigen Aaffiassang nnd Darstellung zu ton hat, die

eben nar des gelehrten Apparates entkleidet ist. In großen Zogen

wird Persönlichkeit ond I^benswerk des Apostels geschildert: Oherall

tritt das Unansgeglicheue, Schroffe ond oft Fremdartige dieses Mannes

nnverhflilt hervor, ja der Gegensatz gegen die übliche Verflachung hat

Wrede vielleicht manchmal zu allzu scharfer Zeichnung und Betonung

des Unsympathischen geführt. Die Schilderung der paulinischen Theo-

logie beschränkt sich durchaus auf das Wesentliche und gibt so einen

deutlichen Begriff, wie sich Wrede die Ausführung seines Programmes

von 1897 gedacht hat: so ist besonders charakteristisch seine Ab-

trennnng der Bechtfertigangslehre als einer „Kampfeslehre*^ von dem

Korpna der paulinischen Gedankenwelt Den meisten Widerspruch

weckt das Schiaßkapitel Uber die Stellung des Panlns in der Geschichte

des entstehenden Cbristentams. Hier wird im Anschloß an die Leognnng

jeglichen Einflusses des historischen Jesnsbildes auf die paulinische

Verkündigung Paulus im Vollsinn als der „zweite Stifter des Christen-

tums" bezeichnet, und zwar zugleich als derjenige, der ^zuerst die

Ideen in das Christentum eingeführt hat, die in seiner Geschichte bis-

her die mächtigsten und einflußreichsten gewesen sind''. Das Urteil

ist richtig, wenn man Christentum, Theologie und Sakramenlsreligion

gleichsetzt: aber das ist sicher falsch. Daß Wrede so urteile» konnte,

liegt zunächst daran, daß wir von der Frömmigkeit und dem prak-

tischen Christentum gerade der alten Kirche noch viel weniger wissen,

als nötig und möglich ist. Zweitens wird aber auch eine Scheidung

zwischen dem speziellen Eigentum des Paulus und dem von ihm vor-

gefundenen Besitz der Urgemeinde dazu beitragen , das Urteil wesent-

lich zu ermäßigen. Die Arbeit ist schwierig und kaum in Angriff ge-
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1KNBBMB imrdn. Wrcte Kritik hat aoek Mar wieder den Finger tif

eme Lücke geiegt. welch« erst die Forschnng der Zukauft au^iuucü

kann. Und so zeir" sich aach ai3 di^m ebenso äoüerlich kleinen wie

iniialilich uffifiä&eQdea Baebe die hohe Bedeotang seines Verfassers für

«II WMienschAft: oicht wealce Werte bat seine Arbeit ans daaend

gnneiMi . od «o er inte , ket wm wäm Irrtn neoe Ziele gewina.

EkM «ir Wicdaa ^ifil« dadird^ daft wir ilmen mclMtrelMQ Bit

t
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Hugo Stadtmaller.

Geb. am 24. Oktober 1845, gmt am 25. Januar 1906.

Von

F. Buclierer in Heidelberg.

Hago StadtmUller war einer der bedeutendsten Schalmänner Badens,

dessen Urteü in den Fragen des griechisclien nnd lateinisehea Untere

richtes Uber die Orenaen s^er Heimat hinaus Beaehtong fand, ein

anf dem Gebiete der grieehisehen literator nnd Sprache wie wenige

bewanderter Gelehrter, ein edler, ideal gesinnter Meoseh, der, von

allem Gewöhnlichen und Alltäglichen unberührt, in einer rein geistigen

Welt lebte. In der Geschichte der Philologie wird sein Name durch

sein Hauptwerk, die Ausgabe der griechischen Anthologie, fortleben;

dieser Arbeit widmete er in den letzten Jahrzehnten seines Lebens

jede freie Stunde, die ihm sein Beruf ließ, seinen nnermttdlichen Fleiß,

seben Scharfsinn nnd seine Gelehrsamkeit, seine ganae Liebe; es war

ihm nieht TergOnnt, sie in Tollenden, nnd so dürfen wir ihn „zn den

wenigen AnserwUilten, den glOcklich UnglQcklichen rechnen, denen em
großes Ziel, ein hoher Zwecl^ gegeben wurde, um sich darao nnd dar-

nach zu Tode SU ringen

Stadtmüller wurde am 24. Oktober 184.3 zu Ganibburbl, einem

Dorfe des badisclien Oberlandes, als Sohn eines Lehrers geboren; er

verlebte seine Kindeijahre in Buchen im ßaulande und besuchte hier

1854—59 die Bürgerschule, an der sein Vater seit dem Jahre 1845

t&Ug war. Die Matter, eine fromme Katholikin, sah in dem begabten

und eilrigen Knaben bereite den kOnftigm Geistlichen. Am Mann-

helmer Ljrzeum, in das er 1859 als Oberqnartaner (Obertertianer) ein*

trat, nahm er noch am hebrftischen Unterricht teil, aber Mftnner wie

Deimling, Baumann und Behaghel bestimmten ihn durch Rat nnd Yor^

bfld, wie Stadtnmller selbst in einem kurzen, 1875 geschriebenen

Abriß seines Lebens sagt, zum Studium der klassischen Philologie. Kr

studierte sechs Semester (1864— 67 ) in Heidelberg und fand in Köchly,

der eben von Zürich berufen worden war und damals auf der Höbe
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seiner akademischen Wirksamkdt stand, nacb seinem eigenen Zeagnis

nullt nur einen vortreüliihen Lehrer und Meister, sondern auch einen

väterlichen Freund und Gönner. Die vier letzten Semester (1865— 07»

war er ^litglied des oberteminars , das nach dem Plane Kochlys die

Studenteu nicht nur in die wissenschaftliche Forschung einfubu >

sondern aach durch schulmäßige Erklärungsübnngen f&r ihren Berul

vorbereiten sollte. Auf beiden Gebieten erwarb er sich die voll-

kommene Zufriedenheit KOchb's. Neben diesem waren es namentlich

der Philosoph Zeller, der feinsinnige Kritiker Eayser und der Arcfaio-

loge Stark, die seinen Bildung^^gan^ beeinflußten. Schon jetzt fIBhrtco

ihn eigene Neigung und das Beispiel der Lehrer znr eingehenderen

Beschäftigung mit der griechischen Poesie, die später daü Uauptarbeits-

feld des Gelehrten werden sollte.

Nach vorzüglich bestandenem Staatsexamen hegte der erst zwei-

undzwanzigj&hrige Lehramtspraktikaut den seUaUcbea Waosch, bei

KOchiy an promovieren. Aber die Verhftltnisse machten ein weiterss

Stndiom nnmflglich. Der Yater tröstete den Sohn: wenn er einmal

etwas Tftchtiges werde, so werde ihm der Doktortitel von selbst an-

fallen; im anderen Falle branche er ihn nieht Mit tiefer Bewegung

erinnerte sich Stadtmüller dieses Wortes, als ihm die philoeophisehe

Fakultät der Universität Heidelberg nacb dem Erscheinen des ersten

Bandes der Anthologie am 5. Mai 1894 die Würde eines Doktors

honoris causa verlieh* . Im Herbst 18G7 übernahm er eine llanslebrcr-

stellc an einer von G. Kayser, der Schwester des Heidelberger FrofessorSi

geleiteten Erziehangsanstalt in Darmstadt und vertauschte nach einem

halben Jahre diese mit einer ähnlichen in einer russischen Familie^

mit der er einen Sommer in Heidelberg und einen Winter in Kiaa

verlebte. Hier erwarb er sich große Gewandtheit in der iranzOeiacheB

Umgangssprache und feine gesellschaftliehe Bildung; höfliche Zuvor-

konmienheit uinl Liebenswür»ligkeit bei aller inneren Zarückhaltung

sind ihm zeitlebens zu eigen gewesen. Neben der Unterweisung der

Sohne gelioiie auch die Einlührung der Frau und der Tochter des

Hauses in die deutsche Literatur zu seinen Obliegenheiteu. Bald war

er der Familie so lieb geworden, daß sie bei ihrer Rückkehr in die

Heimat alle Anstrengungen machte, um ihn zu einer Übersiedlung nach

Bußland zu bestimmen.

Indes der Ruf des Oberschulrates gab seinem Leben eine andere

Richtung; er erhielt Ostern 1869 eine L^rstelle am Pftdagogium in

l'forzheiui; von hier aus bestand er das philosophische Fachezamei

*) b. Badihcher bchulbute Iii {ib^ib) Id.
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and wurde nach anderthallijfllaigtt TftUgkeit am 14. November 1870

an das Gymnasium In Werthdm versetzt.

Es war die Zeit, in der Deimling im Bonde mit Köchly ond

Wcndt ei' e Reform der badischen Gymnasien unternahm, die vor allem

eine gleichmäliigere Leistungsfähigkeit und eine straffere Organisation

nach preußischem Muster bezweckte'"). 1865 waren die philologischen

Seminare in Heidelberg und Freibarg neu geordnet worden, 1867 war

die nene PrOfoogsordnong erschienen, das Jahr 1869 brachte die nenen

Lehrplftne. Die Reorganisation der Lehrerschaft wurde durch rück-

sichtslose Strenge bei Inspektionen nnd Beseitigang ungeeigneter Ele-

mente erstrebt, ftttr eine bessere Vorbildung der jungen Lehrer sorgte

die Neneinrichtang der Seminare und die Änderung der Prüfungs-

ordnung. Die früheren Vütscliriften, nach denen der Kandidat in den

alten und modernen Sprachen, in Mathematik und Naturwissenschaften

geprüft wurde, waren einem eindringenderen Sfudiom hinderlich ge-

wesen Die neue £zamensordnung schied zwischen einer philologischeu

und einer naturwissenschaftlich* mathematischen Prüfung nnd verlangte,

daß der junge Lehrer nach mindestens zweU&hrigem Dienst noch eine

zweite^ vorzugsweise praktische, die sogenannte Dienstprttfimg ablegte.

So konnten die klassischeu Philologen ihre Universitftt^ahre ganz dem

Studium des Altertums widmen, bei dem die nengeordneten Seminare

den Weg zeigten. Der neue Lehrplan kam besonders dem Griechischen

zugute. Dieses hatte schon 1864 eine Krhühung der Stundenzahl von

26 auf 32 erfahren, jetzt erhielt es 3ü Stunden. Stadtmüller gehörte

schon zu der jungen Generation von Lehrern, die durch diese NeU'

Ordnung herangebildet wurde; wie er als Student ihre Segnungen er-

fahren hatte, so lernte er jetzt auch ihre Schattenseiten kennen, indem

er — vier Jahre nach dem ersten Examen — sich der Dienstprttfhng

nnterziehen mußte. Doch konnte dieses Zwischenspiel die schOnen Wert-

heimer Jahre nur vorfibergehend stören.

Das Wertheimer Gymnasiom war seit lange eine der geachtetsten

Anstalten des Landes, aus der eine Reihe hervoi ragender Beaniton des

badischen Staates hervorgegangen sind. Auf dem Gebiete der klassischen

Philologie hatten Föhlisch und Ilertlein eine gute Tradition begründet.

Hermann Schiller hatte hier einige Jahre vorher seine Wirksamkeit be-

gonnen, war aber bereits nach Karlsruhe versetzt worden. StadtmüUer

onterrichtete nicht nur im Lateinischen und Griechischen, sondern anch

im Deutschen nnd Französischen. Gern hat er spftter an die in dem

alten Gymnasium verlebte Zeit znrftckgedacht; trotz der ffir unsere

) Vgl. Bockel, 11. Köchly S. 202 ff u. bes. 276-2^4.

Nekrologe 1907 (Jahrevboridii fir AltoitmaswisMuehaft. Bd. CXXXVIB). 8
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jetzigen BegriffSe iiDglanblich dOrftigen Schalrftame. Das Lyzenm mr
iu einer alten gotischen Kapelle untergebracht , die durch eingexogne

Decken merkwtirdig veranstaltet war — sie ist jetzt wieder be^

gestellt und dient als städtische Altertumshalle. Das neu errichtete

Gebäude wurde zuviA als Lazarett für die im Kriege Verwundeten

verweinlet und erst am 15. August 1871 seiner Bestimmung übergebeo.

lieben der Berufstätigkeit fand Stadtmüller Zeit, die auf der Universitit

begonnenen Studien fortzusetzen und durch ausgedehnte Lektüre den

Grund zu seiner staunenswerten Belesenheit in den griechischen Dichtsn

zu legen. Aber auch das Leben machte seine Rechte gelteod. Die

schöne Umgebung des freundlichen Mainstädtchens lockte zu sMuicherla

Spaziergängen; die Musik, für die Stadtmttller ebensoviel Neigung als

Talent besaß, wurde eifrig gepflegt; auch der Geselligkeit, dorcb die

der Ort heute noth berühmt ist . entzog er sich nichl ganz. Im

badischen Hofe, wo er Wohnung genommen, fand er in der Tochter

des Hauses die treue Lebensgefährtin, mit der er einen eigenen Haus-

stand begründete. Nachdem er aiu 29. Juni 1872 zum Professor sr*

nannt worden war, wurde er im August 1874 an das Heidelberger

Gymnasium berufen und hat hier bis zu seinem Tode, ftber 31 Jahrs,

gewirkt*

Mit der Versetzung nach Heidelberg wurde ihm ein seit seiner

Studienzeit gehegter Lieblingswunsch erfflllt. Vor allem hatte Ihn die

Talalina gelockt, und dle.'^c liielt ihn fest. Zweimal wurde er auf-

gefordert, die Leitung einer Anstalt /u übernehmen; er konnte aiob

aber nicht entschlielien . diesen Berufungen Folge zu leisten. Er trat

lücht geru vur die Öfi'entlichkeit uud glaubte in seiner Bescheidenheit,

den mannigfachen Ansi rüchen einer solchen Stellung nicht gewachsen

zu sein. Der tiefere Grund war, daß er die Heidelberger Bibliothek«

deren trenester Besucher er die vielen Jahre hindurch war, nicht ent-

behren konnte. Überhaupt verließ er Heidelberg nur in den dringendsten

Fällen und dann immer nur fttr wenige Tage. Auch die Ferien ptlegte

er in Heidelberg zu verbringen; seine einzige Erholung war die wissen-

schatiliclie Arbeit. Und doch schien sein zarter, überschlaiiker Körper

vieler Schonung zu bedürfen; aber durch eine streng geregelte Lebens-

weise, durch Fernhalten jeder Zerstreuung — sogar auf die geliebte

Musik verzichtete er in den letzteu Jahren — kam er zu einer er-

staunlichen ArbeitsieiBtang. Die liebste Arbeitszeit waren ihm die

Nachtstunden; aber auch, wenn er bis 3 oder 4 Uhr morgens studiert

hatte, war er wieder um 8 Uhr auf seinem Posten. Kaum einmal hat

er den Unterricht versäumt. Schwer traf es ihn, ahi die Sehkraft des

rechten Auges durch eine Netzhautablösung zerstört wurde; doch ge-
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wöhnte er sich bald daran, mit dem linken Auge zu lesen, und konnte

so seine Tätigkeit im alten L intauge wieder aufnehmen. In den letzten

Jahren seines Lebens hatte er ^^ hwer zu leiden; er wehrte sich tapfer

gegen die Krankheit. „Ich habe mich daran gewöhnt/ schrieb er an

einen Freund, „Gesundheitliches als ein ddiuifogot' zu betrachten , so-

lange es mir nicht Mat und Kraft zur Arbeit nimmt/ Bis sa den

Weibnachtsferien 1905 versah er mit Anfbietung aller Krftfte seinen

Dienst. Bann konnte er nicht mehr. Er waßte nicht, wie nahe ihm

das Ende bevorstand, nnd hoffte noch, seinen Lebensabend ohne bemf-

liehe YerpflicbtODg ganz der Yollendang seiner Anthologie widmen zn

können; aber bereits am 25. Januar wurde er durch einen bautltn Tod

im 60. Lebensjahre von seinen Leiden erlöst.

Wenn auch eine akademische Tätigkeit, zu der Stadtmüller sicher-

lich befähigt war, wohl eher seiner Neigung entsprochen hätte, so ge-

hörte er doch nicht zu den Leuten , welche ihre wissenschaftliche

Lebensaolgabe fOr manche Entbehrungen und Demütigungen ihres tftg-

lichen Berufes entschädigen maß**
; „er erachtete sich keineswegs zu

vornehm für diesen Beruf", sondern widmete sich ihm mit voller Hin-

gebung nnd Liebe und teilte ganz die hohe Auffassong Köchlys von

der Tätigkeit des Lehrers*). Alle Vorbedingungen für eine gedeih-

liche Wirksaii.Ueil waren in Heidelberg gegeben. !Mit dem Direktor

des Gymnasiums, dem bekannten Schulmann und Philologen l'hlig,

verbamien Stadtmüller freundschaftliche Beziehungen, die sich auf

gegenseitige Wertschätzung gründeten. Der Nachfolger ühligs in der

Leitung der Anstalt, Ernst Bockel, erkennt in seinem Naciuruf**)

dankbar an, daß er ihm stets ein treuer und aufrichtiger Berater ge-

wesen seL Unter den Kollegen befanden sich eine Reihe wissen-

schaftlich und pädagogisch hervorragender Persönlichkeiten, mit denen

er gebend und empfangend einträchtig zusammenwirkte, so, um nur

einige von den Verstorbenen zu nennen, der Melanchtliuhluiäciier llart-

felder, Ej^enolti, der sich um die griechischen Grammatiker Verdienste

erworben hat, und der auf klassischem wie germanisLischem Gebiete

gleich bewanderte Ausicld.

ätadtmüUer unierrichtete in Heidelberg Deutsch und Französisch,

hauptsächlich aber Latein und Griechisch in Sekunda nnd Prima. Ein-

mal bat er auch noch in späteren Jahren eine Sexta flbernommen und

die Klasse im Lateinischen bis Quarta und dann im Griechischen bis

zur Prima geführt. Zum Namenstag, dem 1. April 1900, widmete sie

•) S. IJück.'l, H. IvcM-hly. S. ;570.

**) Prugramm dcä Heidelberger G^'muasiums lUOÖ Ut), 1 Ü'.

8*
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dem geliebteD Lehrer einen Olllekwnnsch , der hier eine Stelle finden

mag, zogleicli als Zeichen, wie metriseh^proeodieehe Übongen am Heidd-

berger Gymnasinm gepflegt worden:

<^ui ({iKindani piirri 'VUü amori» signa dedere

Prima die ffst"», Hnro parata «ovo.

Idem nunc cursu studi«>ruin pa«'n»' pi'raeto

Daut extrema, Tui meute |üa memoreä.

Anfter der flblichen LektOre pflegte StadtmftUer acbon in Untcr-

eeknnda Abschnitte aas Herodot, in Obersekonda griechische £legilBsr

zu lesen, statt der Reden nnd Briefe Ciceroe behandelte er mitantcr

in Prima auch philoeophische nnd rhetorische Schriften, so de deorom

natura, die Tuskulanen, de oratore. Trotz der im Laufe der Jahre

gewonnenen sicheren Beherrschung des Unterrichtsstoffes bereitete er

sich tilr jede Stunde auf das gewis-eiiliatteste vor; ja, in den letzten

Jahren prägte er sich die durchzunehmende Stelle jeweils so geaaa ein,

daß er in der Klasse deu Text entbehren konute.

Als nnerl&iUicbe Voranssetsong fOr eine gedeihliche Leictüre be-

trachtete er sichere grammatisdm Kenntnisse, wie sie nnr doreh schrift-

liche Übungen gewonnen werden können, nnd einen reichen Yolmbel-

schätz, anf dessen Erweiterung und Befestigung er nnablisaig hin-

arbeitete. Besonderen Wert legte er auch auf Einprägung von Dichter-

stellen; durch tortwährende Wiedi rliulung wurde erreicht, dali diese,

namentlich Distichen, zum dauernden Besitze mancher Schüler wurden.

An den häuslichen Fleiß, noch mehr an die Mitarbeit währead

der Stande stellte StadtmtUler hohe Anforderungen; seine leise Stimme

zwang alle Schaler zn gespanntester Aufmerksamkeit; die eifrige

Tftti^eit, die jede Minute anmtttzte, ritt ebenso die Langsamen mit,

wie sie die Lebhaften beschäftigte und ihnen zu Störungen keine

Zeit liett. Mit Tadel oder gar Scheltworten war StadtmttUer tnJIerst

sparsam, so daß schon eine leichte Mahnung tief wirkte. Suchte er so

seine Schüler durch i^treuge Arbeit zu lurdern, so war er duch jeder-

zeit bereit, ihnen mit Rat und Tat beizustehen, und verfolgte mit

Intereööe auch nacli der Schulzeit ihre Kiitwicklung.

Im Dienste der Schule war StadtmiUler auch schriftsteilefisdi

Ultig. Anf Anregung Uhligs gab er 1883 in sdnen «Eclogae poetarum

Graeoorum** eine Auswahl aus den homerischen Hymnen, aus üeaiod,

Quintus Smymftns, den Lyrikern, Ischylus, Aristophanes und Tbeokrit

heraus. Es ist im Interesse des Gymnasiums su bedauern, daA das

Buch keine weitere Verbreitung fand. Dieser stand der Umfang nnd

der l'iei» im Wege; leider kam der Kai Wendts, die Sammlung in

zwei üefte zu zerlegen, zu spät. Den Uooptteil des Baches bilden die
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Lyriker; die Forderang, daß diese nicht bloß gelegentlich beigezogen

werden, soiKlern einen dauernden Platz im griecliischen Unterricht ein-

nehmen, hat, so berechtigt sie ist, auch jetzt noch nicht überall An-

erkennung und Erfüllung gefunden. Eine groliere Partie aus Quintus

aber die Zerstörung Trojas wurde aoßgewählt, um eine Vergleichung

mit der Tirgilscben Schilderung zu ermöglichen. Ähnliche Gesichts-

punkte sind ancb sonst maßgebend. Neben dem Herodoteischen Berieht

ttber die Schlacht bei Salamis soll der Scbftler aneh den des Äschylos

in den Persem kennen lernen. Der Üftrog S^fnos ans den Eomeniden

ist der Kraniche des Ibykos wegen anfgenommen. Ein Sttkck ans

den Wolken des Aristophanes dient dazu, die Andeutungen Piatos in

der Apologie zu illustrieren. Ein Kommentar ist der Auswahl nicht

beigegeben . wohl aber eine Darstellung des äolischen und dorischen

Dialektes, ein sachlicher und sprachlicher Index, der die Erklärung

der seltenen Wörter bietet, und kurze Angaben über das Leben und

die Werke der einseinen Dichter, alles dies in lateinischer Sprache.

Besondere Sorgfalt ist darauf verwendet , ttberali, wo das Lesen der

Yeise Schwierigkeiten bereitet, dem Schüler geschickt ansgedaehte

Hilfen zu gew&hren.

Stadtmüller war auch im eigenen Unterrichte stets bemüht, da-

durch, daß er neben den Schulautoren andere Werke beizog, die

Lektüre zu vertiefen und zu beleben und gleichzeitig den Gesichts-

kreis der Schüler zu erweitern. Aber daran hielt er fest, daß die

Schulautoren die Grundlage der Lektüre bilden müßten. Damit ist

der Standpunkt schon angedeatet, den er gegenüber dem Lesebuch

von Wilamowitz in einer gehaltvollen, ebenso sachkundigen wie ob-

jsktiTen Besprechung einnahm*). Er schließt sich nicht denen an,

die das Buch unbedingt ablehnen. Indem er den Anspruch zurück-

weist, als werde hier eine neue, bisher nicht erreichte Einsicht in die

Kultur einer ganzen Weltperiode geboten, als ob nun an Stelle eines

künstlichen Lichtes die Wahrheit trete, bestimmt er die Stellung, die

ihm im ürderricht zukommt , und zeigt im einzelnen , welche von den

aufgenommenen Lesestücken für die Schule unpassend, und welche ge-

eignet sind, an den klassischen Lesestoff angeschlossen zu werden;

eines aber betont er, und dies wird jeder Schulmann billigen: „Dem
Griechischen im Gymnasium sichern den Bestand seine Autoren, Homer
und Sophokles, Herodot und Thukydides, Demosthenes und Plate; dem

Gymnasium sie entziehen bedeutet die Entziehung des Griechischen;

nut ihnen and nach ihnen wird ein gutes Lesebuch gute Dienste leisten,

) Literar. Zeutralblatt liwa S. 613—617.
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ersetien kann sie kein Leeebneh.** Die dem Texte beigefügten Er-

Unterangen bat Stadtmfiller an vielen Stellen bericbtigt; ancb bei

Rezennonen anderer Scbnibflchei ptiegte er sieb niebt mit einem all-

gemeinen Urteil zu begnügen , sondern bestimmte Vorschläge zur Ver-

besserung zu machen. So hat er, um nur dies zu erwähnen, den

grieclnsrhen NVürlerliiicbt i ii von Menge und von Reuseler-Kägi üb^inua

eingehende und fordernde Besprechungen gewidmet*).

Es ist begreiflich, daU vielfac h der Wunsch an StadtmQUer heran-

trat, er mOge den oder jenen griecbiacben Schriftsteller fftr die Schule

herausgeben ; z. B. worde der Plan einer Herodotansgabe vom BochnerscbMi

Verlag, der einer Anthologie ans den Eleglkem uid Jambogr^ihen von

Freytag angeregt; doch wichtigere Aufgaben hinderten die Aneführwig.

Wohl aber war Stadtmöller jederzeit bereit, seine reiche Erfahrung in

ilen Dienst anderer zu «teilen, mochte es sich um ("Traniinatiken. t'bnng?-

büclier. Lexika oder Schriftstellerausgaben handeln. An der tiri(H*hischen

Schulgrammatik von Wendt hat er mitgearbeitet ; seine Kollegen Kaati-

mann, Pfaff und Schmidt, die Herausgeber lateinischer Lese- und

Übungsbücher fOr die unteren Klassen, empfingen von ihm wertvolle

Anregung und Unterstützung. „Gibt es doch," scbreibem sie in der

Vorrede zur zweiten Auflage des Quintanerbuches, „in dem vorliegenden

Buche fast kein lateinisches Lesestack, an das er nicht die bessernde

Hand gelegt bitte.* Ftlr das oben erwMmte WOrterbneb von Menge

lieferte er uuifusseiide Beiträge. Der Schreiber dieser Zeilen hat es

S'Ui>t bei der Herausgabe seiner Anthologie aus den irriechi^chen

LynktTii erfahren, wie Stadtniüller keine Mühe und Zeit sclitute, um

eine fremde Arbeit zu verbessern ond für die Schule brauchbarer iü

gestalten.

Unter diesen, zon&chst der Schule zugute kommenden Aibeiteo

ist kaum eine^ die nicht auch der philologischen Wissenschaft, nament-

lich auf teztkritischem Gebiete, Gewinn gebracht hätte. So bieten die

Eklogft für fast alle darin vertretenen Dichter eine reiche Zahl von

Verbesserungsvorschlägen, die in der vorausgeschickten adnotatio crltiea

zusammengestellt und in drei Vorarbeiten näher begründet sind: „Zur

Kritik der homerischen Hymnen" (Jahrbücher für klass. Philologie 1881

8. 537 ff., s09ff.); „P^mendationes in poetis Graecis" (Festschrift zur

86. Philologenversammlung in Karlsruhe 1882 S. 59—75): ^Zur Kritik

des ÄBchylos" (Jahrbacher für klass. Philologie 188S S. 724 ff.). Mit

den Tragikern hatte sich Stadtmfiller schon im Seminar eingeheadtf

beschäftigt. Als er nach Heidelberg fibergesiedelt war, wurde er von

•) Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1904 S. 551- 560, 1905 8. $21—«SSL

Digitized by Google



flago Stadtmfiller. 119

Köcbly anfgeforderty |ememsam mit ihm die Schönesehe Medeaaasgabe

neu zn hearbeiten, wobei KOcbly sich die Chorlieder vorbehielt, während

er StadtmOller die DIalogpertien überwies. Der Plan wurde durch die

griechische Reise Köchlys und seinen jiihen Tod vereitelt (1876). Von

der Gründlichkeit , mit der Stadtniüller an die ihm gestellte Aufgabe

herantrat, zeugt seine wissenschaftliche Krstlingsarheit : „Beiträge zur

Tezteskritik der Euripideischen Medea." (Programm des Heidelberger

Gjmnasinms 1876.) Die Bemtthangen am den Text der griechischen

Tragiker hat StadtmiUler während der letzten dreißig Jahre seines

Lebens nicht mehr nnterbrochen. 1888 vereinbarte er mit Tenbner

eine Ausgabe der aalischen Iphigenie mit deutschen Anmerkungen. Ffir

fliese sammelte er ein umfassendes Material, zn dessen Verarbeitang

ihn der im Jahre 1886 gefalite Plan der Anthologia giaeca nicht ge-

langen ließ. Die kritischen Ergebnisse legte er in einer Reihe von

Aufsätzen zur aulischen Iphigenie nieder: Blätter ftir da? bayerische

Gymnasial Nvesen 1886 S. 552 ff., 1889 S. 168 ff.; Jahrbücher für klass.

Philologie 1886 S. 469 ff.. 1888 S. 665 ff. Kritische Beiträge zn

anderen Stocken des, fiuripides sowie zn Äschylus schlössen sich an:

Jahrbacher fttr klass. Philologie 1887 S. 195 ff. (zu den Tragikern);

Blätter Ar das bayerische Gymnasialwesen 1887 S. 434ff. (Enripides),

1891 S. 241ff. (Hippolytos); 1892 S. 861ff. (Bakeben); 1894 8. 16ff.

(Prometheus) : 1894 S. 613 ff. (Äschylus' Hiketiden) ; 1895 S. 416—419
(Euripides); 1S95 S. 676—687 ( Phönissen ); 1897 S. 2 :n ff. (Tragiker-

fragmente): 1905 S. 25 tl (Kuripides und Hakcliylides ).

Auf dem Gebiete der Textkritik läßt sich selten nur eines als

möglich oder richtig erweisen, und über das Wahrscheinliche werden

die Meinaogen meist auseinandergehen. Wenn aber Stadtmüller von

F. W. Schmidt sagt, der feine Kenner der griechischen Sprache und

Uterator biete überall Lehrreiches, ob seine Konjektur am Platze oder

verkehrt sei, so gilt dieses Urteil auch fOr ihn selbst. Eine nicht ge-

ringe Zahl seiner Konjekturen hat allgemeine Anerkennung gefonden;

alle gründen sich auf scharfes Erfassen des Zusauiuicnhanges und sorg-

fältiges Abwägen der verschiedenen Möglichkeiten ; bei keiner wird

man sichere Kenntnis des Sprachgebrauchs und feines Stilgefühl ver-

missen. Besonderen Wert legte Stadtmüller auch auf die paläo-

graphische Wahrscheinlichkeit seiner Vorschläge; mitunter trug er zu

derselben Stelle mehrere Vermutungen vor, ein Beweis, wie weit er

von der anmaßenden Sicherheit entfernt war, allein das Richtige ge-

funden zu haben. Seine kritische Tätigkeit entsprang einem lang^

jährigen liebevollen Sichversenken in die griechische Literatur, und

wenn Eöchly gegen unberufene Konjekturenmacher und Textkritiker

Digitized by Google

I



120 Hugo Stmdtm&ller.

den Vers zu zitieren pflegte JIMiü ftir va^d-r^>twf6^f na^fgm ii n
Bdx/ni

, flo dtlrfen wir ihn mit vollem Beehte zn den AoaerwlUta

recbuen.

Aulier in den erwähnten Aufsätzen finden sich zahlreiche Kon-

jektaren Stadtmüllers in den Hesprecbungeu , die er den Nviclitijisten

Yeröffentlichangen auf dem Gebiete des Epos, der Lyrik unl des

Dramas in den Jahren 1884—1905 im literarischen Zentralblatt, der

Deatscben Literatorzeitnng, der fierliner philologischen Wochenschrift,

der Wochenschrift für klassische Philologie nnd den Blftttem Iftr dsi

bayerische Gymnasialwesen gewidmet hat; er hatte es sich am
Grandsatz gemacht, in jeder Rezension ancb eigene Beiträge zu des

vorliegenden Gegenstande zu geben. So hat er in seinen Referates

über verschiedene Ausgaben und (Übersetzungen des Herondas zur Her-

stellung des Textes nicht unwesentlich beigetragen. Einige seiner Er-

gänzungen und Änderungen hat Crusius in den Text gesetzt oder io

der adnotatio critica erwähnt; andere, zum Teil nicht minder treff-

liche, sind unbeachtet geblieben nnd laufen so Gefahr, in diesen Be*

zensionen ttbersehen zn werden. Daher scheint mir die Fordemns,

die StadtmftUer bei anderer Gelegenheit wiederholt erhoben hat, nicht

unberechtigt zu sein, ein Herausgeber solle nicht bloß eine subjektife

Textgestaltung bieten, sondern auch die Rolle des objektiven Bericht-

erstatter» auf sich neliiiien, imlein er alle Konjekturen zusaiiinieiistelle.

Auch ein verfehlter Vorschlag enthält ja oft ein Könichen Wahrheit

und zeigt so den richtigen Weg /.ur wirklichen Eniendation; nicht

seilen führen ancb Veränderungen des richtig überlieferten Textes zu

schärferer Interpretation und nötigen zur genaueren Beobachtung und

Kenntnisnahme des Sprachgebraachs.

Fttr Ischylus und Euripides hat Wecldeiu diese Forderung snt

entsagungsvollem Fleiß erflUlt, und Stadtmtüler hat dieses und andere

Verdienste Weckleins um die griechischen Tragiker gewürdigt, wie er

überhaupt stets mit voller Sachkenntnis und rein objektiv, von al!€B

Eintitissen unbeirrt, seines Kritikeruintes gewaltet hat. Zuweilen schlä§l

er einen ironischen Ton an , wenn die Dürftigkeit des Gebotenen in

allzn schroffem Gegensatz zu der Zuversichtlicbkeit des Verfassers steht.

Dies wird man ihm ebensowenig verdenken wie das, daß er auch

scharfe uod bittere Worte findet, wo sein Biiligkeitsgefikhl verletzt ist,

wo er sieht, daß berechtigtes Selbstgefhhl zum anmaßenden Hochmot

wird, der fremde Arbeit ignoriert oder mit verächtlicher Gering-

schätzung behandelt. Recensiones pereunt, libri manent, hat man weU

gesagt ; aber die Rezensionen StadtmQllers haben mehr als ephemeren

Werti die in ihnen niedergelegten kritischen Beitrüge wird memand
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ohne Schaden fttr die Sache anbeachtet lassen können , der sich mit

den griechischen Kpikern, Lyrikern und Tragikern näher befaßt.

Im Mittelpunkte der Stuilicn Stadtmüllers stand seit 1885 die

Anthologia graeca, die Sammlunir griechischer Epigramme, die uns

hauptsächlich durch den codex Palatinus 23 und den Marcianas 481

ftberliefert ist« Eine kritische Ansgahe dieser Samrolaog hatte sich

StadtmflUer als Lebeosaafgabe gesetzt, und wenn es ihm aoch Dicht

vergönnt war, sein Werk zu ollenden, so hat er sich doch nach

Jacobs die größten Verdienste nm die Anthologie erworben, so daß

mtn ihn nicht mit Unrecht ihren zweiten Sospitator genannt hat. Vor

und Tieben seiner Ausgabe veröffentliclite er eine lleihe kritischer Bei-

träge zur Anthologie: Jahrbücher für klass. Philologie 1887 S. 537 ff.,

1888 S. 353 ff., 1885» S. 755 ff., 1891 S. 322 ff. , 1893 S. 667 ff.;

Festschrift zur Einweihung des neuen Gebäudes für das Gymnasium

in Heidelberg. Leipzig 1894. S. 36—45; Festschrift zu der 350 jährigen

Jobelfeier des Großheriogl« Gymnasioms in Heidelberg. Heidelberg 1896.

S. 49—68. Die Ausgabe selbst erschien bei Teabner, der erste Band

1894, der zweite 1899, der dritte nach seinem Tode 1906 (I bietet

die sechs ersten Bflcher der Palat. Anthologie, II, 1 das siebente,

III, 1 563 Epigramme des neunten) — auch als Torso ein rühmliches

Denkmal deutschen Fleißes und deutscher Gelehrsamkeit.

Keiner iler fiülieren Herausgeber hatte die obengenannten Hand-

schriften direkt benutzt. Stadtmüller gibt zum erstenmal genaue, auf

eigenen Kollationen beruhende Nachrichten Uber den Palatinus und den

Mardanna. In jenem werden sechs Hände nachgewiesen; es wird das

Eigentain der Schreiber A, J, B nnd 2^ mit minutiöser Sorgfalt ge-

schieden; ebenso wird genau bestimmt, was von dem Lemmattsten (L)

herrlihrt, der viele Lemmata, d. h. kurze Notizen ttber den Gegen-

stand der Epigramme, hinzugefügt hat , endlich werden die Änderungen

des Korreklors (C) genau verzeichnet, ebenso, soweit dies möglich, was

vor den von C herrtlhrenden Andeningeu oder Rasuren in der Hand-

schrift geschrieben war.

Auch zwei Apographa des Palatinos hat StadtmüUer selbst ver-

glichen, das von Gruterus geschriebene ap. Lipsiense nnd das von

Üoohier in einer von J. 6. Schneider fOr Branck hergestellten Ab-

schrift.

Ebenso mangelhaft wie der Palatinus war auch der codex Mar-

cianus 481 bekannt, der die Anthologia Planndea enthält, das Auto-

grapbon des im vierzehnten Jahrhundert lebenden Mönches Planodes;

nicht einmal tiber die Anordnung dieser Sammlung war man durch

die zahlreichen Ausgabeu genau unterrichtet. Die Kollation StadtmUllerS|
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in die Ausgabe von de Boeeh eingetragen, jetzt im Beatze der Heidd*

berger UnivenitAtebibliottaek, ist eoeli eine fealligraphisehe Lefstimf.

AalJer jenen beiden großen Sammlungen von Epigrammen existieret

noch einige kleinere; manche Epitiramme finden sich bei Diogeoei

r.aertius; von Wichtigkeit sind endlich die Suiilaszitatc. Auch hier

verfügt Stadtmüller bei den wichtigsten Quellen über neue, teils eigece,

teils fremde Kollationen. So hat er durch vollständige and Tnverlifsige

Aafnahme dea bandschriftlicben Tatbestandes ein sicberea FimdaMOt

fftr die wtssenschaftliclie Behandlung dieser Epigramme gelegt.

Femer bietet die adnotatio critica ein vollstftndigea Veraeicbnift

der bisher gemachten Yersnehe zar Heilnng der in der Anthologie so

zahlreichen korrupten Stellen. Wenn man sich der oben dargelegten

tJründe Stadtmüllers erinnert, wird man es nicht beanstanden, daß er

die verfehlten Konjekturen nicht ausgeschlossen hat. Der Herausgeber

selbst hat eine große Zahl eigener Vermutungen hinzugefügt, darunter

nicht wenige glänzende Emendationen. Bei der Aufnahme fremder vie

eigener Konjektaren in den Text zeigt er, wenige Stellen anagenommo.

große Vorsicht, in den späteren Banden noch mehr als in dem eistet.

Spirlich finden sich in diesem erklfirende Bemerknngen; denn Stadt-

mflller hegte die HoShnng, der kritischen dereinst eine kommentierte

Ansgabe folgen zn lassen; als er erkannte, daß ihm hierzn die Kraft

iiiclit mehr reichen werde, legte er sich, namentlich im dritten Bande,

in der Heigabe dieser äußerst dankenswerten exegetischen Noiiies

weniger Beschränkung auf.

Gleich Verdienstvolles hat Stadtmüller für die höhere Kritik ge-

leistet. Die Anthologie umfaßt über ein Jahrtausend griechischsr

Dichtung. Dem größeren Teile der Epigramme ist die Antorbezeichnnag

beigefttgt, bei vielen fehlt sie ganz, bei manchen dÜRerieri sie. Gerade

für diese Fragen wnrde der Mangel tiner sicheren handachrifUidieD

Qrondlage am meisten empfanden ; hier haben Stadtmfillers Kollationen

viele wichtige Ergebnisse gehabt. Auch die anderen Kriterien, die

für die Zuweisung eines Ei>i;:raniines an einen bestimmten Autor in

Betracht kommen, hat Stadtmüller berücli.sichtigt. Er kennt das Stoff-

gebiet, die Sprache und die Verskunst der einzelnen Dichter, er prüft

das Abhängigkeitsverhältnis der einzelnen Epigramme nnd gelangt so

neben allzu gewagten Vermatnngen sn manchem sicheren Resultat.

Von nicht geringer Bedentang fttr die Bestimmung der Autoren

ist schließlich auch die Stellung des einzelnen Epigrammes lo der

Palatiniachen Sammlung. Leider kam Stadtmüller nicht mehr daia,

Ober die Komposition der einzelnen BOcher, die Zusammensetzung und

Entstehung der Palatinischeu Anthologie seine Ansicht im Zasammen-
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hang darzulegen. Dieser liegt, abgeeeben you den vier ersten Bflchem^

die Sammlung des im zehnten Jahrhundert lebenden Konstantinos

Kepbalas zugrnnde. Kephalas hat selbst wieder frübere Syllogen be-

nutzt, hauptsächlich den arA/aroc dos Melcan;er aus dem ersten vor-

christlichen Jahrhundert, den aus dem ersten nachchristlichen Jahr-

hundert stammenden des Philippos und den im sechsten Jahrhundert

entstandenen xrxXog des Agathias. Kephalas hat diese Sammlungen

zerrissen und darcbeinandergemischt; aber es lassen sich bei ihm

Fragmente derselben, manchmal nur ans zwei, meist ans mehreren

Epigrammen bestehend, erkennen. Auch nm den Nachweis solcher

Bmchstlkeke der einzelnen Sammlungen hat StadtmflUer sich mit Erfolg

bemflbt; die Ergebnisse sind am Rande der Aasgabe korz bezeichnet.

Die Sammlung des IMaimdes ist durchaus von der des Kephalas ab-

hängig; dies hat StadtmülliT bewiesen; er hat auch gezeigt, nach

welchen Grundsätzen Planudes im einzelnen verfuhr.

Die Ausgabe Stadtmüllers trug nicht wenig dazu bei, das Stadium

der Anthologie neu zu beleben — der schönste Lohn für den Herans-

geber. Fast jeder der zahlreichen Arbeiter auf diesem Gebiete wandte

sieh an ihn, nm Auskunft aber Leearten des Falatinns und Marcianus

zu erhalten, und mit ausdauernder Bereitwilligkeit hat er solche Wfltnsche

erfftllt Die meisten dieser Arbeiten, die das Leben und die Werke-

einzelner Dichter, Fragen über Komposition und Entstehung der

Saiiiiiilungen oder sprachliche und metrische Erscheinungen behandeln,

hat er in gehaltvollen Kezensioiien beurteilt und auch in diesen auf

Gruud seiner vollständigen Beherrschung des ganzen Gebietes manches

Ergebnis seiner eigenen Stadien beigesteuert.

Aber die Anthologie war für StadtmflUer nicht bloß ein Gegen-

stand wissenschaftlichen Studiums, sie war ihm auch eine Quelle reichen

GenoBses. Die zierliche und pointierte Knnstform des Epigrammes übte

dnen eigenen Zauber auf seinen feinen und scharfen Geist ans. Er
selbst hat sich gelegentlich in dieser Form versucht, und manches

geistreiche Epigramm ist ilim gelungen.

Dem Obcrschulrate Wendt schenkten die Kollegen des Landes zum

sielizigsten Geburtstage eine Bronzestatuette des Demosthenes, auf deren

Basis die Verse Stadtmüllers eingegraben stehen:

(iaioxv ^Qurjvfi tJrjfiiyyogov {(irov infuiliav

aidtög xal ffii.6tijSf yvftvaaftov ngvTuvt^.

Den zweiten Band seiner Anthologie, der die Grabgedichte enth&lt,

widmete er den Manen Rohdes mit dem schönen Epigramm:
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Seinem im besten Manuesalter daiiiugeraüieü Kollegen Aasfeld

dichtete er die Qrabscbrift:

So glaubten seine Angehörigen in seinem Sinne za handeln, wenn

?ie auch ihm, dem unermiidlicheu Authologeni aU Abschiedsgroii ö&e

iChlichte Blume aufis Grab legten:
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0«b. un 20. April 1820, gest am 28. Okt. 1905.

Ton

A. B. Drachmann in Kopenhagen.

Durch den Tod Ussings wurde ein langes, ungemein tätiges and

arbeitsames Leben abgeschlossen. Weder durch den Gehalt noch durch

den Umfang seiner Leistungen gehörte er zu den Großen ; er war aber

eine Persönlichkeit von eigenartiger Begabang und eigentftmlich an-

aehendem Geprftge.

Dflong wnrdo 1820 m Koponhagen geboren. Sein Vater war

Kawierer im Bareaa Ar die Verwaltung der Mittel lündeijfthriger,

wekhae damals dem Magistrat von Kopenbagen nnteistand. In dieser

Stellung Terblieb er bis 1857, als er mit einem boben Titel in den

Ruhestand trat. Die Familie stanimie übrigens aus Jütland, aus der

Gegend von Mörsens. In früheren Generationen war Theologie das

gewöhnliche Studium der männlichen Mitglieder derselben. Dif späteren

Generationen bevorzugten das Rechtsstudium; von Ussiugs vier Brüdern

wnrde nnr einer Theologe, die drei andern Juristen. — Nach swei

Jabren in einer Vorscbnle kam Ussing 1830 in die Metropolitanscbole, von

welcher er 1886 an die UniTorsität entlassen wurde. Der Unterricht

an dem einxigen Staatsgymnasinm der Baoptstadt war damals im ganxen

ndttelmftßig ; nnr in den oberen Klassen hatte Ussing einen tttchtigen

Lehrer der alten Sprachen an dem Philologen Borgen. Borgen ge-

hörte zu den listhetisicrenden Philologen, die in der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts nicht selten waren; es ist kaum zweifelhaft, daß

Dieser Biographic liegt Ussiugs eigene Darstellung seines Lebens,

die 1906 von seinen Söhnen veröffnitlicht i.st, zugrunde. r>!'' jin'jrcliHiijjrte

Bibliographie ist aus N erschiedt in n Quellen, so gut es anging. /us.iiiinuMi-

gestellt; innerhalb der (iren/.eii, <iie aus Kücksicht auf deutsche Leser

ppzofren sind, wini >\<- h' tVfMitlicb leidlich vollf»tändi<r f^ein. Im folgenden

wird der Kürze halber aul tlie Nummern der Bibliographie verwiesen, wo
Ussings Schriften angeführt werden.
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Ussing schon durch seinen Einfloß etwas yon demselben Zog be-

kommen hat, der ihm seitdem immer verblieb. Freilich lag die

lUchtang auf das Ästhetische damals in der ganzen Zeit^ und be-

sonders in der höheren bürgerlichen Gesellschaft Kopenhagens waren

Poesie und Kunst durchaas die vorherrschenden Interessen. Ussing ver-

kehrte viel l>ei dein damaligen Bischof von Seeland, Mynst^^r, dessen

Haus ein Mittelpunkt der höchsten lüiduug der üaaptstadt war. Schon

vor seinem Abiturieutenexamen stiftete Ussing mit gleichgesinnten Mit-

schülern einen VereiD, dessen eigentlicher Zweck poetische Produktion

war; er bekennt selbst, eine Tragödie in fttnf Akten, „Brutus imd seioc

Söhne**, verbrochen zu haben. Dichterische Versuche hat er (einige

Gelegenheitsgedichte, die er in seinen Erinnerungen abgedruckt hat,

ausgenommen) niemals veröffentlicht; von seiner Jugendpassion her be-

hielt er aber sein ganze» Leben die Fähigkeit, sieb leicht und gewaudi

iu Versen (auch lateinischen) auszudrücken.

Auf die Universität kam Ussing nnt dem Vorsatz, Theologie zu

studieren. Eine flüchtige Bekanntschaft mit diesem Studium genügte

jedoch, nm ihn zor Philologie hinüherzutreiben; er motiviert das selbst

sehr charakteristisch. «Ich hatte jetzt mit ein paar theologischeo

Studenten Bekanntschaft gemacht und gesehen, wie sie über dem weit-

läuflgen Kommentaren zum N. T. schwitzten, worin alle mögliebeo, so-

wohl vernünftigen als ungereimten, Erklärungen angeflkhrt und be-

sprochen wurden, and die Untersuchung oft resultatlos blieb. Das

schien mir ein wunderliches Studinm. Ich ineinte, es mülUe genügen,

das riclitige Vtrstiiiiduis einer Stelle anzugeben, und wenn man dies

nicht konnte, mülitc es daher kommen, dali man niclit (»riechisch genug

verstände/ Der ganze Ussing steckt eigentlich in die&em Ausspruch,

der ja gewiü einen Kernpunkt der Sache trifft, daneben aber von alles

andern als gerade diesem Punkt vollständig absieht. — Trotzdem bewahrte

Ussing eine nie erloschene Vorliebe für die Theologie, die er noch ia

seinem höchsten Alter betätigte, als er in der Revision der Obersetzoag

des N. T. eine bedeutende Arbeit niederlegte. Auch für Philosophie

hatte er als Jüngling ein reu« .- Jnicresbe. Seine Studentenjahre ueleu

gerade in die Zeit, aU Martensen die Hegeische Philosophie in Däne-

mark einführte. Mit Hegel wurde L"s>iiig freilich bald fertig, und auch

sonst hat die Philosophie auf seine ganze Lebensauffassung viel weniger

Einfluß ausgeübt als die Theologie. Sein religiöser Standpunkt blieb

sein ganzes Leben hindurch eine etwas rationalistisch gefärbte Orthodoiie.

Unter den damaligen Lehrern der Philologie nahm Madvig
selbstverständlich den ersten Platz ein. Sein Kollege F. C. Petersen

war als Forscher unselbständig und als Lehrer unbedeutend; Bröndated,
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von dem Dsaing vieles h&tte haben können, war nor Eztraordioarins

und las außerdem nicht ttber Archftologie, sondern nur Ober Philologie,

was gar nicht seine Sache war. Er starb Qbrigens schon 1842. Ussing

wurvie deshalb entschieden Madvigs Schüler, obgleich dies Ver-

hältnis bei der grolWn Verschiedenheit der beiden Männer an Ver-

anlagung und lntere>>en eigentlich wenig hervortritt. Ussing hatte für

reiu grammatische btudieu wenig Interesse und konnte sich an sprach-

lieher Sicherheit und grammatischem Wissen mit seinem Lehrer nicht

von ferne messen; besonders in der griechischen Syntax, die Madvig

erst später, nachdem Ussing seine Stndien vollendet hatte, an der

Umversitftt vertrag, gelangte Ussing niemals m einem sichern Wissen.

Und ebensowenig teilte Ussing das methodische Interesse seines großen

Lehrers; diese ganze Seite seines Fachs blieb ihm eigeullich immer

ireind. Was von der Madvigschen Schulung an ihm haften blieb, war

zunächst wohl der kritische Sinn, die Abneigung gegen Konstruktionen

und unsichere Hypothesen ; sie steigerte sich bei Ussing mitunter zu

einer Skepsis, die Madvig wenigstens im Prinzip fremd war. — Un-

zweifelhaft hat die strenge kritische Schulung, die Ussing bei Madvig

darchnehmen mnßte, ihn vor Fehlern bewahrt, die gerade einer so

empfänglichen und impalsiven Natar wie der seinigen verhängnisvoll

hätten werden können. Trotzdem ist es wohl möglich, daß dn Ein-

floß von einem positiveren nnd weniger vorsichtigen Geist als Madvig

lur U^-ihg lieilsam gewesen wäre. Kr war und blieb, solange er neben

Madvig stand, als Philologe dessen Schüler und veihielt sich dem älteren

Kollegen gegenüber in wissenseliaftlicher Beziehung eiwa» unaelbstundig.

Madvig hatte bei Ussing als l^hilologe immer und überall recht. Das

war eigentlich nichi gans natttrhch, und eine derartige Haltung jedem

«Odern Menschen gegen&ber war bei Ussing ganz ausgeschlossen. £r

hätte, sollte man meinen, das Zeug gehabt, neben Madvig eine etwas

noftozierte Auffassung der Philologie zu vertreten, nnd niemand hätte

das wohl lieber gesehen als Madvig, dem aller Autoritätsglaube ein

Greuel war.

Madvig scheint selbst empfunden zu haben , dali Ussing tur die

klassische Philologie im engeren Sinne nicht besonders veranlagt war.

Kurz nachdem Ussing im Jahre das Staatsexunien al)?ul viert

hatte, riet ihm Madvig sich auf die Archäologie zu verlegen, die nacii

Bröudsteds Tod ohne Vertreter war. Zu demselben Zweck fithrte

Madvig Ussing mit Höyeu zusammen. Höyen ist der Begründer des

konsthistorischen Studiums iu Dänemark; er hat einen außerordent-

lichen Einfluß gehabt, weniger durch seine Schriften als 'durch seine

Vorlesungen und den Zauber seiner Persönlichkeit. Ussing hat ihn
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irtUabens innig Terehrt; nach Höyens Tod 1870 sebrieb er mt
Biographie von ihm nnd gab adne Schriften heraoa (1871—76; Nr. 64

n. 65).

Auf Höyens Antrieb machte sich Ussing an die Yasensannilmif

des Königs (Christian VIII.), von welcher er einen Katalog veria--.

sollte. Diese Arbeit, die niemals publiziert wurde, gab den Anstoß m
der Abhandlung de tiominihus vnsorum Graecorum , womit Ussiug den

7. Sept. 1844 den Magistergrad erwarb'^). Kurz nachher trat er (mit

staatlicher UnterstQtzang) seine erste große Reise an.

Die Reise ging den Rhein hinauf bis Basel, dann Uber Turin nach

Florens und Rom. Während Üssing in Florens ciemlieh allein lebte,

verkehrte er in Rom mit d&nischen und deutschen Kflnstlem sowie

mit Archäologen. Er wurde Mitglied des deutschen Instituts isd

schrieb ein paar Aufsätze für die Annali (1815 u. 18 49, Nr. 2 u. 9i.

Er verkehrte viel mit Braun und Uenzen und machte Th. Momm-

sens Bekanntschaft. Iki der «lamaligen Spannung zwischen Dänemark

und den Deutschen iu Schleswig-Holstein waren Reibungen zuinnen

Ussing und Mommsen unvermeidlich; im ganzen scheint jedoch d^-

Verhältnis swischen beiden ein recht freundliches gewesen su seto**).

Auch Braun, Keil und Stephani nennt Ussing als Bekannte fos

seiner ersten ROmerreise her. — In Rom blieb Ussing bis Ende Jsm.

In Däoemark gab es damals einen Magister- und einen Doktor;ir;iM

gp&tor (1854) wurde der Magistergrad (in dem iltercu Sinne) abge^chaffr.

und die damaligen magutri wurden doctorcs. — Die dänische D"kt r

promotion ontfpricht am ii}io}i<T<Mt der deutschen Habilitation; sie gibt tia?

}u» (lotrudi und erfolg^t nur auf Grund einer umfangreichen und -»'Ibstäudig» '!

wissenscliaff lieben Arbeit, die bei einor i>ffentlichen Diüputatiiju einer eniStrn
|

Kritik untt iv.u^cn wird. Voraussetzung für die Zulassung zur D'>kt'^r- i

promotion (so wie friiliir zur Magisterpromotiiu») ist außerdem, dali ruan I

ein St4iatsexamen mit einem Zeugnis ersten Grades bestanden hat. U^iu^-

ist also gans den regulSren Weg gegangen, wenn er 1842 das Esasaai

absolvierte und 1844 dispntierte.
I

**) Eine Anekdote, die Ussing von einem späteren Zosammentreffira
|

mit Mommsen erx&hlt, ist f&r beide so charakteristisch, dafi sie hier mit

Ußsiugs Worten ftohen mag. „Im Jahre 1886 traf ich ihn beim Uui\er*i-

tatsjubiläum zu Heidelberg. Wahrend wir im Schloßgartou zu Rarl?ruhe

spazierten, leitete ich das (iespräch auf seine römische Geschichte . .

leb fragte ihn. ob wir den feblendt u 4. IJand nicht bald erwarten könnten. i

,Nein', antwortete er, ,der kommt uit ht. Das kann jedermann tun: «i»^

kr»nnrn Sie tun.' Das sollte ein Kompliment sein.* — Vssini: war ge^ei'

persiddich«* AngritTe aulJerordentlicli nncmpiindlirh ; dali er aber jeB«'ii

plüt/diclu n Ausbruch echt Mommsenscher Bosheit für ein „Komplimeut* ge

nommcu hätte, ist doch wohl undenkbar, wenn ihm Mommsen nicht soost

firenndlich begegnet wSre.

Digitized by Google



Juhat) Luuiä Ussiug. ^29

ging dann auf zwei Monate nach Neapel , dann weiter nach Sizilien

;

den Schluß des Jalires brachte er wieder in Rom zu. Kurz nach

Weibnachten verlieli er Rom , um nach Griechenland zu gehen. In

Athen blieb er die ersten Monate des Jahres; er war damals wohl

der einzige Altertamsforscher aui Ort, Dor die beiden Architekten

Christian and Theophilas HaiiBen, mit denen er viel verkehrte,

konnten als Facbgenossen im weiteren Sinn angesehen werden. Eine

Feloponnesreise scheiterte an der damaligen Unsicherheit der Verhält-

nisse; dai,'egen besachte Ussing BOotien nnd Delphi and machte im

Mai 1846 die Reise nach Thessalien , die zu den schönsten Taten

seines Lebens gehört. Er hat sie beschrieben in seinen „Griechischen

Reisen und Studien" ; wer das Buch kennt , dem wird gerade diese

Partie davon unvergeßlich sein. Auf der Rückkehr erkrankte er

ernstlich und kam mit einem schweren Typhus in Athen an; nur

langsam erholte er sich, and im September 1846 kam er, noch nicht

ganz genesen, in Kopenhagen an.

Im folgenden Jahre war Ussing als Privatdozent an der Universität

titig; er las ttber Topographie Athens and Uber die Mysterienrede des

Andokides. Außerdem veröffentlichte er „Reisebilleder fra Syden"

(darin die ihessalische Reise, dänisch; Nr. ö, vgl. Nr. 22) und In-

svriptioncii Grnecac ineditae (Nr. Ü). Schon im Herbst (2.*^. Okt.) 1847

wurde er als „Leciur" (d. h. ungefähr so viel wie außerordentlicher

Professor) für klassische Philologie und Archäologie au der Universität

angestellt, and seitdem verlief sein Lebe« in dem rahigen Gleise eines

Universitätslehrers and Gelehrten.

Ober Ussings Universitätskarriere and sonstige Laafbabn genltgt

eme kurze Obersicht. 1849 warde er aaßerordentlicher, 1850 ordent-

licher Professor Dir klassische Philologie and Archäologie. 1851 wurde

er Mitglied der dänischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1875 und

1885 war er Rektor der Universität. 1877 übernahm er die Stellunir

als „Regenzprobst", d. h. Vorsteher des Studentenalumnats in Kopen-

hagen*). Als solclier wirkte er bis 181^6. Von 1887 bis 1902 war

er Mitglied der Direktion der Carlsherg-Stiftung. 1884 wurde er

Ehrendoktor in der Rechtswissenschaft an der Universität Edinburgh.

Als Universitätslehrer entfaltete Ussing eine außerordentlich

maauigfigdtige Tätigkeit. Von den beiden Wissenschaften, die er zu

vertreten hatte, hat er selbst immer die Philologie als sein Hauptfach

*) Die „Regeuz*" ist eine Stiftung: ans dem 17. Jahrhundert, wodnrch
100 unbeniittrltcn Stuilcnttu unentgeltliche Wohnung u. a. Unterstützung

versrlmfft wird. Die Studenten wohnen «11«' iu einem {großen Gebäude,
wo auch für dfii \orsteluMdcn Professor freie Wohnung eingerichtet ist.

»«krologe liM)« (Jahrb^bericht rar AlUttanuwisiieiuiciiaft. Bd. C'XXXVl B). 9
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betncbteu Er hat ftber fast alle Gebiete der griechischen und latei-

niseheD Literatur Yorlesnngen oder Übongeti gehalten; er hatte, wie

er selbst sagt, den Grundsatz, so weit möglich keine Schrift zweiiual

zu tralviu rtii. Er tat dies voniehmlich in der Absicht, aut diese Wei^e

iu vei5chiede:;e lieluete der antiken Literatur hineinzukommen; syste-

matisches Lesen scheint er kaum getrieben zu haben '^j. Außerdem

hat er über ganze Gebiete der klassischen Altertumswissenschaft syste-

matische Yorlesnngen gehalten: so über lateinische nnd griechiaehe

Literaturgeschichte, Ober Mythologie, Religionsgeschichte, römische

Staatsantiqnit&ten; griechische and römische Privatantiqoltaten; römische

Geschichte. Die Arehiologie behandelte er in seiner UniTersitätstitigifeit

als Nebenfach. Aoßer systematischen Vorlesungen (Iber Epigraphik

(griechische und lateinisclie ). Numismatik, Kunst^'eschichte und Kunst-

mythologie gab er mit Vorliebe topographische Darstellungen; so hat er.

außer der Geographie Griechenlands und Italiens, Athen, Kom^ Pompeji,

Olympia, Pergamos, meist iu populärer Fassung; behandelt. Diese

Tätigkeit hat er selbst nach seiuem Abgang von der Universität**)

fast bis zn seinem Tode fortgesetst, z. T. mit bedentendem Erfolg.

Ussing hatte nicht wenige Voraossetzangen , am als Lehrer an-

regend und befruchtend zu wirken. Für die antike Literatur oud

Kunst war er aulrichtig begeialcrt; wie er für alles Schöne einen

regen Sinn hatte, so legte er Gewicht darauf, seinen eigenen Vnrir.u-

geschmackvoll und gelallig zu gestalten. Sein lebhaftes Naturell wurde

durch das ^eoe stark angezogen; besonders auf dem Gebiete der

Archäologie war er immer bemaht, neue Eotdecknngen oder Aesoltate

*) I"',s ist nicht ohne Int^MOri^c zu ^elu-n, was bei dicspm Prinzip und

einer fast .Vi jährigen l'ui\ ersitatbiaiigkcit herausgekommeu ist; ich füge

dci^halh eine Liäte bei von den antiken SchrilTstellem, die Ussin«; iu ^'o^•

lesungeu oder Übuugen behandelt hat. Es «ind: Hesiodns (Theögoaie);

Pindar; Aesehylus (Prometheus); Sophocles (Philoctet); Aristophanes

(Frösche); Theokrit; Andocides (Mjrsterienrede); Thncydides; Plston

(mehrmals , wahrscheinlich verschiedene Schriften); Aristoteles (Poetik):

Theophrast (Charaktere): Polybios (6. Buch); Strabo (mehrmals): Plntarch

(Biographien). — Plautns (Amphitruo, Anlularia. Captivi, Curculio, Mile««.

Moßtellaria ,
Kutlens, Stichns): Teren/ (alle 6 Stücke); Lncrez; Catull:

liiteinische Kpikei ; An*w;ihl lateinischer Dic hter ; Properz: Virgil; H^-rai

(0<ien); Cicero iUrietV; K'.mIih de leire agr,, pn» Caecina, pro Cluentio, pro

Sestin, de pro\ \ . ens^. u. in i 'is.m.Mn ; d«- finilm.-«: ile legibus; de republicii:

de iiiit, ili or. : Li\ ins (mehrmals und \Crsehiedeues); Pliniud Briefe:

Tacitus (Anualeu; nu limials;; Snetons Augnstus.

**) Die dänischen rniversitiii.-lrhrer werden niciit, wie di«- deutischea,

umeriliert, sondern wie andere Beamte verabschiedet uud peusiouieit.
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seinen Zuhörern zu übermitteln. Sein Grundsatz, dasselbe Thema nicht

zu wiederholen, verlieh oft seiner Behandlung eine eigentümliche Frische.

KndUch hatte er viel unmittelbaren Sinn für das Natürliche nud Richtige

und war allem Phantastischen und Verschrobenen gegenüber äußerst

kritisch. Trotsdem waren seine Erfolge als Lehrer nicht gerade groß.

Es fehlte ihm an Geduld , sich in den Stoff gehörig zu vertiefen —
ein Fehler, der besonders bei den systematischen Darstellungen hervor-

trat : was ihn nicht direkt interessierte, wurde kurz und etwas trocken

abgemacht. Bei den Übungen, besoiideris iiber griechische Schriftstolb^r,

wirkte der Mangel an sprachlicher Sicherheit, besüiukis auf syntak-

tischem Gel>iete oft sturen* I. Für die methodische Ausbildung seiner

Schüler, die bei Madvig immer im Vordergrund stand, hatte er wenig

Sinn. Man konnte deshalb in Einzelheiten viel von ihm lernen, aber

die Methode der wissenschaftlichen Arbeit hat er niemals mitgeteilt.

Das Beste hat er in seinen archäologischen Vorträgen geleistet: von

den antiken Monumenten hatte er eine klare und lebhafte Auffassung,

und sein gesunder Sinn bat ihn vor allen Ausschreitungen bewahrt.

Zu größeren Reisen hatte üssing auch späterhin vielfach Gelegen-

heit. Schon 1848, mitten im Kriege, ging er uacli Paris, wo freilich

^alireufl der Revolution von einem archäologischen Studium keine Rede

sein konnte, und nachher nach London, wo die Verhältnisse in dieser

Beziehung besser waren; doch scheint ihn die Politik während dieser

ganzen Reise stark in Anspruch genommen zu haben. Sowohl in Paris

wie in London suchte er fär die dänische Sache zu wirken. 1857—^58

machte er eine größere Reise nach Italien und besuchte auf der Rück-

fahrt auch Paris. 1865 ging er nach England, 1874 nach Rom, um
Plautushandschriften zu kollatiomeren : 1871—72 hielt er sich in Italien

auf, 1881— 82 besuchte er Griechenland und Kleinasien, 1888 Ägypten,

wo ein Sohn von ihm angestellt war. Dies war seine letzte große

Heise; in seinen späteren Lebensjahren machte ilim eine Pdasenkrank-

heit längere Abwesenheit von Hause unmöglich. l>och traf ich ihn

noch 1904 in Berlin, eifrig beschäftigt, die Pergamos-Samralnng zu

studieren.

Bei dem lebhaften Sinn Ussings fOr alles, was um ihn vor-

ging, konnte es nicht ausbleiben, daß er sich an den Fragen, die seine

Zeit und seine Umgebungen beschftftigtenf mehrfoch beteiligte. In die

Debatten über Schulreform , die dreimal während seines Lebens , am
1860, 187 7 und 181)8 besonders lebhaft geführt wurden, hat er mehr-

fach teilgenommen: immer als Verteidiger der alten Sprachen, die

während seines Lebens allmählich zurückgedrängt wurden, so daß sie

jetzt im Gymnasium nur einen sehr bescheidenen Platz eiuuehmea.

9*
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Praktischer Schulmann war Ussing nicht : nur eine kurze Zeit , vou

1874—77, war er Mit^^lied der Prüfangskommission für die Gymnasien.

Schulunterricht bat er nur ein Jahr gegeben, 1856—57. — Auch dea

pohtiscben Leben blieb er nicht fern. Wflhrend der VerfaaDdlniiga

Aber die Revision der Staatsverfusiug, die mit dem «revidiertea

Grondgeaetz' von 1866 ihren Abechlnß ftnden, war er Bßtißied de»

diaischen Beichstags fttr eisen Kopenhagener Wahlkreis (1864—65),

ohne doch eine hervorragende Bolle za spielen. Damit ist ungefähr

erschöpft, was über hciiie olfentliche Tätigkeit zu bugeu ist; über seiüe

letzte Lebensjahre werde ich später berichten.

Ussings schriftstellerische Tätigkeit läßt sich etwa in 4 renodt^n

sondern, je nachdem die Archäologie oder die Philologie überwiegt

Die erste Periode, wo seine Produktion noch rein archäologisch ist,

geht von 1844—1849; in diese Jahre fallen seine Beschreihaiig dff

griechischen Reise (Nr. 5, vgl. Nr. 22), seine Inscriptionea Gnecae

ineditae (Nr. 6) nnd die Schrift ttber die Teile des Ptatheoon (Nr. 10,

vgl. Nr. 22). In der nächstfolgenden Periode, die von 1850 bis etw»

1872 reicht, halten sich Archäologie und Philologie einigermaßen die

Wage, jedoch so, dali die Philologie immer mehr überwiegt. Die

archäologischen Abhandlungen aus dieser Zeit sind raeist populäre

DarstelluiigeMi oder kurze Hcnierkunf^n zu irgendeiner Si>ezial trage;

von größerer Bedeatang sind die attischen Studien (Nr 21, vgl. Nr. 22)

nnd die Beiträge znr griechischen Geographie (Nr. 54). Von phtlo>

logischen Arbeiten hebe ich hervor: die Ausgabe von Theoplirasts

Charakteren (Nr. 52); die Mitarbeit an der ICadvigschen Uvinsanagabe

(Nr. 32 nsw., 1861—66); die Abhandinngen Ober die Aafhahme der

Italiker in das römische Bürgerrecht (Nr. 14) nnd über die Briefe de#

Trajan an Pliiiius (Nr. 29). Eine Mittelstellung zwischen Philulu^ne

und Archäologie nehmen ein die Schriften über Erziehung und Unter-

richt bei den Alten (Nr. 37 u. 4;^, vgl. Nr 6i) u. 94); ferner die Ab-

handlung ttber die spanischen Stadtrechte (Nr. 36, vgl. Nr. 81). End-

lich fallen in diese Periode die Biographie Uöyens nnd die Ausgabe

seiner Schriften (Nr. 65 n. 64), von welchen die erste sn den besten

Leistungen Ussings gehört; die Arbeit hieran fBUt die Jahre 1870—72

fast ganz aas. — Die dritte Periode wird fast gans von der groftea

Plantnsaosgabe susgefüllt; man kann sie von 1873—87 ansetsen.

Außer Phmtus sind nur wenige eigentlich philologische SclinJten m
nennen; von Bedeutung sind die Beiträge zur Kritik des Aristuie.«-

(Nr. 74). Daneben ließ U^sing die Archäologie doch keineswegs bracl*

liegen ; aus dieser Zeit stammen die schonen Keiseschilderungen Nr. t^t-

die Abhandlungen Über die Attalos-Stoa (Nr. 67), Ober antiht

DiQili<iL.ü Oy GoO;
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iDSchriften (Nr. 78 o. 81) nnd Ober Tiryns (Nr. 96). Außerdem ist

die Schrift fiber LedOie Kirche (Nr. 79) va nennen,- Ussings wicfaügsttr

Bdtrag zur mittelalterlichen Archftologie. — In den letzten Jahren

seines Lebens kehrte er fast ganz znr Archäologie zurück. Aus dieser

Periode, von 1887—1905, staniineii die Schilderung Unter- Ägyptens

(Nr. 102), die große Abhandlung über den Säulenbau der Griechen

(Nr. 110); dann die größte rein archäologische Schrift üssinps. Pergamos

{Nr. 124 a. 132); endlich die Abhandlangen über die Klidnchos (Nr. 128)

and aber das richtige Verständnis von Bewegungen und Stellangen

einiger antiken Kunstwerke (Nr. 143). Außerdem stammen ans dieser

Zeit eine Menge Anzogen, fast alle von archäologischen Werken. Eine

MittelstelloDg zwischen Archftologie und Philologie nimmt hier wieder

•der umfangräche und bedeutende AnÜMtz aber Yitmv ein (Nr. 119

u. 127).

Schon diese tlbersicht gibt eine Anschauung von dem großen Um-
fang und der Mannigfaltigkeit vom Ussings scbrifisteilerischer Tätigkeit

;

noch deutlicher tritt natürlich das Bild aus der ausführlichen Bibliographie

hervor Wenn es nun gilt, Ussing als Forscher zu charakterisieren, so

l>in ich in der glücklichen Lage, von den archftologischen Arbeiten ab-

gehen zu dOrfen, deren Besprechung ein mit Ussing befreundeter

Forscher, zugleich der kundigste von allen» übernommen hat. Auch bei

dieser Beschränkung bleibt aber die Aufgabe schwierig genug. Ussings

philologische Arbeiten verteilen sich über sehr weite und voneinander

entfernte Gebiete, die sich nur zum geringsten Teil mit meinen eigenen

Spezialstutiien berühren. Ussing hatte ja die Gewohnheit, in seiner

Lelirertätigkeit immer neue Stoffe aufzugreifen: bei seinem Ideenreich-

tum und seiner frischen, lebendigen Auffassung warf die Beschäftigung

mit einem neuen Antor oft originelle Beobachtungen ab, die er dann

ia einem kleinen Aufsatz veröffentlichte. Nur einmal in seinem Leben

hat er sich zu einer größeren Aufgabe gesammelt: der Ausgabe des

Plaatus. Es empfiehlt sich deshalb, die Besprechung seiner philo-

logischen Arbeiten mit diesem seinem Hauptwerk zu beginnen; daran

wird sich dann eine kurze Charakteristik der wichtigsten sonstigen

Publikationen anschließen.

Die deutsche Plaiitusforschung stand in den sieb:^iger Jahren, als

üssings Ausgabe zu erscbeiuen anfing^ noch unter dem Zeichen HitscbU.

Noch lebte der Kleister, und nicht wenige Schüler arbeiteten in seinem

Geiste weiter. Freilich fehlte es auch in Deutschland nicht an Wider-

sprach gegen Ritsehl; es genügt die Namen Geppert und Spengel zu

• nennen. Trotzdem war es etwas Neues, als Madvig im zweiten Bande

, seiner Adversaria (1873) ein scharfes Yerdammungsurteil Uber die
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moderne BehandlaDg des Plaatusteztee anssprftcb. Die £rbitter«Bg

der davon Betroffenen war groß; Ritscbl selbst antwortete in daem

sehr scharfen Tone (Opnscnla philologica III S. 161 ff.), ncd Lehrs,

dessen Horazkritik Madvig nicht glimpflicher behandelt hatte, sekun-

dierte ihm in fast gehässiger Weise. Zwei Jahre nachher (1875) er>

schien der erste Hand von Ussings Plautus. Das Buch war Madrig

dediziert, und Ussing hatte seine Arbeit unzweifelhaft als positives

Supplement zu Madvigs Kritik geraeint. So uurde sie denn auch auf-

gefaßt, and die Anhänger Ritschis griflfen sie unbarmherzig an. Die

Rezensionen von Schöll (Jenaer Literatarzeit. 1876 Nr. 243) nod GöU
(N: Jahrb. 1876 8. 351) Heften Icein gutes Haar an der Aoagabe« und

Lorens, mit dem Ussing persönlich verfeindet war» gab ihnen als

Berichterstatter für Bnrsians Jahresbericht an Sch&rfe nichts usmA*».

Ritschi selbst ließ in seine Antwort anf Madvigs Adversaria ein schroff

abweisendes Wort über l ssings Ausgabe einfließen - er allein übrigens

mit klarer Hervorhebung des prinzipiellen Gegensatzes. Lehrs lieli

sieb sogar herbei, die Anzeige Schölls in einer andern /.eitschrift gau

unmotivierter \N eise herauszustreichen (s. seine Kleine Schriften S. 190)—
offenbar in der Absieht, Madvig noch einmal beizakommen. Aof die

verschiedenen Angriffe antwortete Ussing in der Vorrede zum sweiten

Band seiner Ausgabe. Sachlich konnte er ihnen zum Teil wenig ent-

gegensetzen; sein Ton ist aber ein schönes Beispiel von dem Gleich-

mut, womit er persönlichen Angriffen zu begegnen pHegte.

Es wirkt eigentümlich, wenn man diese Rezensionen jetzt liest.

Fast alles, was Ussing von seinen üegnern vorgeworfen wird, ist an

sich richtig und ^iegt nicht leicht. Ussing war gewili nicht der Manu,

den Plaatos herauszogeben; man kann sogar behaupten, dalS er bsi

seiner Eigenart kaum eine nnglflcklichere Wahl h&tte treffen können.

Um die schwierigen und ineinander verwickelten Probleme textkritiacher,

. grammatischer, prosodischer und metrischer Art, von denen es im Plaatis

wimmelt, zu einer befriedigenden oder doch konsequenten LOanng ta

) S. Bnrsians Jahresbericht 3. S.'MO: 6, S. 34—62; vgl. 14, 70 ff. -
Ussing hatte nai h seiner Darstellung: iu „Af mit Levncd" S. 146 f.) eineu

alten (irull auf I^oroiiz, wrlrlu-r ein lieisestipeudium im Jahre l'^4** xmlft

der ausdruckliclifn Jicdiji^iin^ erhalten hatte, daü er nie lit nach I>eaL?cti-

biiid ireheii w ürdi-, und dcniiiudi naeh Münehen ge^anj;eii war. Späfer.

er schon hinge iu I Deutschland donnziliert war, bezichti^'te Ussing ihn wegen

st iller Au.s|_'abe der Mostellaria in harter Weibe des IMapats au Bu^g«'

(in dem Atifsatz Saum cuique, Nr. 59). Ussing ist fibrigeus in seines

Erinnerongen geneigt anzunehmen, daß kein wirkliches Plagiat, senden

eher eine Nachlässigkeit von Seiten Lorenz vorgelegen hatte.
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briogen, gehört einerseits eine aaßerordentlicbe Geduld, andererseits ein

ansgeprSgter Sinn Ar das Prinsipielle, mit der dam gehörigen Fähig-

keit, an rechter Stelle za resignieren. Beides fehlte Ussing, nnd er

kam deshalb trotz seiner gesunden Madvigschen Grundsätze Ober eine

gewisse Halbheit nicht hinaus. So ändert er bald ans rein metrischen

Kiicksichtcii, bald wieder nicht; so hat er sich in der Hiatusfrime zu

keiner wirklichen Klarheit darchgearbeitet usw. Dazu kam noch, dali

er hier, wie immer, etwas flüchtig, in gewissen Dingen sehr flüchtig

arbeitete; die Schnitzer, die ihm Schöll und Götz (in späteren Rezen-

sionen auch Sey£fert) in der Anftlhrung von Lesarten und Konjekturen

nachweisen, sind zum Teil fast unglaublich. Ganz schlimm war es,

daß er in der Handscbriftenfrage, die doch durch Ritsehl eigentlich

völlig ins rdne gebracht war, eine unberechtigte Sonderstellung ein-

nahm: er Terwarf prinzipiell die zweite Hand von B wie D als Tezt-

quellen. Freilich war er andererseits in der Wahl von Lesarten ver-

nünftig genug, um den Fehler meist wieder gut /u macluii eine

Inkonsequenz, die ihm seine Gegner dann mit vollem Recht vorhielten.

Auch der Kommentar, der ja an sich eine staunenswerte Leistung ist,

hat grolle Schwachen. Er ist halb gelehrt, halb elementar; Lssing

hatte sich hier, freilich mit Bewußtsein, genau zwischen zwei Stühle

gesetzt. Außerdem fehlte es auch hier an Vertiefung; fOr Probleme

hatte Ussing wenig Sinn, er ttbersah oft tiefer liegende Schwierigkeiten,

wo der unmittelbare Sinn klar und einfach schien, ging auch mitunter

an offen darliegenden Schwierigkeiten achtlos vorQber. Beides wurde

ihm gesagt, und in keiner schoHi'nden Weise.

Trotz alledem war der ungemilderte Tadel, der Ussings Ausgabe

zuteil wurde, nicht gerecht. Erstens wurde das tibersehen, worin

Ussing seine Stärke hatte: die Behandlung der Einzelheiten, Wo ge-

sunder Sinn imd unmittelbare Auffassung ausreichten, da war Ussing

der rechte Mann; um so mehr als er eine tOchtige praktische Sprach-

kenntnis hatte und mit seinem Autor gut vertraut und ihm in hohem

Maße kongenial war. Dies wurde später z. B. von Seyffert, wenn auch

fast widerstrebend, anerkannt. Zweitens fehlte von selten der Ritsch-

Haner naturgemäß jede Anerkennung dessen, was Ussings Uauptverdienst

ist, ilie Riiekkthr zur t'herlielerung. In diesem l'iinkl ist Ussing Un-

recht (jeschehen, das noch nicht gut gemacht ist. Es ist jetzt allgemein

zugestanden, daß Madvig und Ussing in ihrer Kritik der Ritschlschen

Methode recht hatten; dalj es in sehr vielen Fallen ein hoffnungsloses

Unternehmen ist, den echten Plantus wiederherstellen zu wollen. Daß

dem 80 ist, stand bei dem Erscheinen der letzten Bände von Usaings

Ausgabe auch bei den SchQlem Ritschis fest; trotzdem ist es meines
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Wissens niemals von dieser Seite klar nnd durchschlagend ansgesprochei

worden, datt Ussing io der Prinzipienfrage recht und Ritscbl unrecht

hatte. Praktisch hat freiUch Yor allen Leo (der nicht zor Schule ge-

hört) durch seine Behandlong von Ussings Leistnng snr GeoQge gocigt

daß sie keineswegs so minderwertig war, wie man nach den Beteo-

sionen glanben mtkßte.

Von Ussings sonstitrer Tätigkeit als Herausgeber ist wenig zn

satrrn. Seine Ausgaben der Reden Ciceros de lege agraria (1850, Nr. 11)

uihl der Captivi des IMautus (1869, Nr. 55) waren einfache Hilfsmittel

für den Universitätsunterricht und wollten nicht mehr sein; seine Mit-

arbeit an der Liviasansgabe trat hinter Madvigs Leistung in den

Schatten. Bedentender war die Aosgahe der Charaktere des Tbeo-

phrast (1868, Nr. 52), vor allem dadurch, daß Ussing die ftbrigen

Stücke Ähnlicher Art ans der antiken Literatnr beifftgte, sodann durch

den lichtvollen and gut gearbeiteten Kommentar. Von Ussings Am-
gaben hat denn auch diese den größten Beifall gefunden. — Nahe an

die Ausgaben schlielkn sich die kleinen Abhandlungen lextkritij.cher

Art ; hervorziiiieben sind hier die Bemerkungen zur Poetik und Rhetorik

des Aristoteles (1876, Nr 74).

Beiträge zur höheren Kritik sind die Aufsätze über Trajans Briefe

an Plinius (1860, Nr. 29) und Uber Vitrav (1896 n. 1898, Nr. 119

Q. 127). In der ersten dieser Abhandlungen sucht Ussing die Antworten

Tr^ans auf die Briefe des Plioios als eine Fftlschnng ans der

Renaissancezeit zn erweisen. Ob Ussing recht hat, ist mir zweifelhaft;

besonders geht er ttber die Überlieferungsfrage viel zo leicht hinweg.

Seine Argumente enthalten aber sehr viel Beachtenswertes: besonder?

die sa.'h]iche Kritik der Kisknpte Trujaus deckt so viel Sonderbares

und Ungereimtes auf, dalS eine erneute Untersuchung dringend wünschens-

wert erscheiiK. Die sprachlichen Argumente sind, wie gewöhnlich bei

Ussing. schwächer; namentlich ist die nahe Verwandtschaft mit den

Juriitenlatein nicht genOgend beachtet. Trotzdem hat UssiDg auch

auf diesem Gebiete genug geleistet, um zn ernsten Bedenken Anlaß in

gehen. Madvig, der in der hohem Kritik gewiß nicht letchtglftaUg

war, hat sich denn auch von Ussing fiberzengen lassen.

Ahnliche Zwecke verfolgt die Arbeit über Vitruv. Ussing hatte

schon 187G in der Abhandlung über die Häuser der Griechen und Römer

(Nr. 72) kurz ausgesprochen, daß der Verfasser der Schrift de archi-

tecturu nül dem berühmten Architekten aus Aogusteiscber Zeit nicht

identisch sein könne — eine Behauptung, die schon von Goethes Freund

C. F. L. Schnitz aufgestellt, aber ohne Beachtung geblieben war. Indea

Ussing sie wieder anfhimrat, sucht er sie durch eine Beilie ^raeh-
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licher und sachlicher Argamente zo erb&rten. Er geht die Parallelen

mit PlioiiiB doFch und kommt za dem Ergebnis, daß tob einer Ab-

bingifl^t des Plinins ?on unserem Vitra? keine Rede sein kOnne, daß

ielmebr beide ans einer gemeinsamen Qnelle, wabrschemlicb Yarro,

geschöpft haben. Er sncht den Nachweis zu fbbien, daß Vitra? im

zehnten Bach den Athenaeus übersetzt hat ; endlich macht er anf eine

Reihe Wunderlichkeiten aofmerksam, die man einem Architekten aas

der Zeit Augusts nichts zutrauen könne. Das Endergebnis ist, daß

das Werk von einem Mann aus dem dritten, vielleicht gar aus dem

fünften nachchristlichen Jahrhundert verfaßt und vom Verfasser fälsch-

Hcb in die Zeit Angnsts znrflckdatiert und dem berflbmten Architekten

Vitra? beigelegt sei. — Ich träne mir in dieser Frage kein Urteil zn;

80 ?iel scheint jedoch sicher, daß Ussings Kritik der Darstellnng

Vitra?8 an ?ielen Ponkten treffend nnd ernster Erwägung würdig ist

Von mehr systematischen Schriften Ussings mnß die Darstellnng

des Er/iehungs- und Unlerriclitswesens an die Spitze gestellt werden.

Da das Buch zweimal deutsch erschienen ist (vgl. Nr. 60 u. SU), liegt

kein Anlaß vor, auf den Inhalt näher eiiizu^^ehen ; daß die Darstellung

gefällig, klar und lebhaft ist, verstellt sich hier wie fast immer bei

Ussing ?on selbst. — Weniger bekannt ist der Aafsatz über die Aaf-

nähme der Italiker in das römische Bürgerrecht (1852, Nr. 14); er

enth&lt eine aosfübrliche Darstellnng des ganzen Streits Ober das

Bürgerrecht der rOmiscben Bundesgenossen, ebne ?iele Diskussion,

aber klar nnd ansi^nd geschrieben, nnd mit Anfüliruug der wich-

tigsten liek'götellen.

Schließlich wäre nodi seine Metrik zu nennen (1893, Nr. 108).

Sie ist dänisch geschrieben und wird wenig bekannt sein. Madvig

hatte in einem Universitätsprogramm von 1868 die allgemeinen Gruod-

^ze der antiken Metrik karz dargelegt , mit scharfer Kritik der da-

mals im allgemeinen herrschenden Theorien ^ anf die spezielle Ans-

fnhrang hatte er ?erzichtet. Ussing fühlte die Verpflichtung, was sehi

Lehrer begonnen hatte, zu ?ol]enden, um so mehr ala er ?on der

Richtigkeit der Mad?igschen Grandauffassuug durchaus überzeugt war.

Das Buch hat seinen Wert als klare und kurz gefaßte Einführung in

(He eigentliche griechisch-romisciie Metrik ; den antiken Musiktexten

gegentlber hatte Ussing nicht den Mut und die prinzipielle Klarheit

(die auch Madvig gefehlt hatte}, sie von der Metrik ganz aus-

zuschließen. Wer wie Ussing von der Richtigkeit der Madvigschen

Definition des metrischen Bbytbmus überzeugt ist, muß notwendig zu-

geben, daß weder die Pindariscben Oden noch die Oiorges&nge der

Tragiker in Mad?tg8 Sinne rhythmisch sind. Da er sie trotzdem ohne
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prindpienen Unterschied vob deo gesprochenen Versen behandelt, se

wird Mine Dantellnng in diesem Abschnitt notwendig weniger be*

fnedigend, als wo er sich im sicheren Fahrwasser der eigentliehsa

Metrik bewegt.

üssings popnlire Schriften sind fast alle dinisch geschrieben and

ausbchlielilich iiir (läiüsche Leser bestimmt ; sie werden deshalb seine

deut-rhen Fachffeno«.sen weniger interessieren. Ussinü hat sich aber

auf du :^e;n Gebiete ein entschiedenes Verdienst erworben. Durch sebe

Reisebeschreiboogen and seine Zeitschriftanfsätze über archäologische

OegenstAnde hat er jahrzehntelang seine Landslente Aber die neostn

Entdeckungen nnd Ansgrabnngen anf dem Laufenden gehalten; seme

Darstellung ist immer klar, einfach nnd im besten Sinne popnlAr.

Eine Charakteristik Fssings als Forscher nnd Schriftsteller lißt

sich nach dem Obigen in kurzen Worten geben. Er war eine mehr

rezeptive als produktive Natur. Seine Stärke lag in der uniiiiitel baren,

fast intuitiven Auffassung der Einzelheiten; für tiefer liegende Proldeme

sowie für größere Zusammenhänge oder Priuzipienfragen hatte er wenig

Sinn. Seine Begabung ging mehr aafs Formale als aufs Reale: für

Stil nnd Schönheit hatte er ein feines, unmittelbares Empfinden, and

er besaß selbst die Gabe einer schönen nnd natflrlichen DarsteHung*

Er besaß ein entschiedenes Sprachtalent praktischer Art; er achrieb

Latein fast wie seine Muttersprache, leichtfließend und nngeziert, war

dagegen kein Grammatiker im en<:rr(Mi Sinne des Worts. Sein Interesse

war im hohen ^laüe von seinen astiietischen Neigungen bestimmt: er

hat sirh mit wenigen Srhrittstcllern abgegeben , die nicht seinem un-

mittelbaren Schönheitssinn zusagten. Systematische Arbeit, wo kein

ästhetisches Interesse mit im Spiel war, fiel ihm schwer; andererseits

liebte er es, seine Darstellung absnrunden und ein Gesamtbild des

Gegenstandes zu geben. Seine Aufsfttse enthalten deshalb oft viel, das

nicht neu ist noch nen sein soll
;

gewöhnlich sammeln sie sich aber

um irgendeinen Punkt, der sein Interesse gefesselt hatte und wo er

Originales bietet. Er hat deshalb ^a^t immer, wenn er auch eine Sach^^

nicht zur Entscheiiiung bringt, viel Anregendes; er hat mehr Probleme

gestellt als gelost. Im ganzen darf man wohl sagen , daß seine Be-

gabung mehr an das weibliche als das männliche Naturell erinnert:

dies ist vielleicht der fruchtbarste Gesichtspunkt für eine Gesamt-

Charakteristik seines intellektuellen Wesens«

Im Jahre 1895, als Ussing 75 Jahre alt war, nahm er seineo

Abschied als Universitätsprofessor. Daraus folgte, was ihm sehr schwer

fiel, auch das Zurücktreten von der Stellung als Regenzprobst. Seine

Lehrtätigkeit setzte er aber, wie schon oben bemerkt, fast bis zu seineci
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Tode fort ; da die Kopenbageoer Universit&t keinen besonderen Vertreter

fOr klnssische Areliaologie hat, dbemabm Ussing als Emeritm dies Fach.

Die Vorlesungen, die er in diesen Jabren, vom amtlichen Zwang befreit,

Uber seine Lieblingsthemata hielt, waren Yielleicht die besten seines

Lebens: sie waren gnt besacht and gewährten den Zahörem sowohl

Belehrung wie Genuß. Er stiftete damals aach ein kleines Institut

für archäolo£ii^( lie I hungen, dem er bei seinem Tode seine reiclilialtige

archäologische Bibliothek vermachte. Auch als Schriftsteller entfaltete

er in den letzten zehn Jahren seines Lebens eine bedeutende Tätigkeit;

seine Bibliographie legt davon ein beredtes Zeugnis ab, und zeigt

anßerdem, daß fast alle Schriften aus dieser Periode der Archäologie

angehören. — Arbeiten, die in Ussmgs PiDdnktion wenig oder gar

flicht hervortreten, ihn dennoch aber in seiner lotsten Zeit stark in

Anspruch nahmen , waren die Bibelrevision und die Leitung der Aus-

grabungen auf Rhodos.

Eine Revision der dänischen Übersetzung des Neuen Testaments

wurde schon 1885 in Angriff genommen, und Ussing trat als Mitglied

m die Kommission ein. Nach dreijähriger Tätigkeit legte aber diese

Kommission die Arbeit nieder, ohne viel zustande gebracht su haben.

1892 wurde eine neue Kommission ernannt, und diesmal wurde die

Arbeit zu' Ende gebracht Die Kommission bestand tatsftchlich nur

ans Ussing und dem Theologen Ponlsen; die beiden konnten zu-

sammenwirken, und 1895 war die neue tl)ersetzang fertig Nr. 115).

iSie war sehr konservativ gehalten, weil es die Altsicht war, daß sie

ftir den kirchlichen Gebrauch autorisiert werden sollte: trotzdem be-

zeichnet sie der älteren Cbersetzong gegenüber einen grollen Fortschritt.

Die Arbeit an der Übersetzung machte Ussing ganz besondere Freude

;

es war als ob die alte Neigung zur Theologie gegen das Ende seines

Lebens wieder erwachte. Er veröffentlichte sogar einen kleinen Auf-

satz Ober die vielumstrittene Stelle I. Kor. 7, 21 (vgl. Nr. 120 u. 128),

worin er die gewöhnliche Auffassung, daß Paulas den Sklaven rät, in

der Sklaverei zu bleiben, auls lebhafteste bestreitet. Nachher hatte

er aber viel Arger von der Sache; die t'bersetzung wurde nicht

autorisiert, und Ussing überhaupt von dem daniu1i>i;(-n Kultusminister

nicht gut behandelt. Trotzdem ist seine und Poulsens Übersetzung

einer späteren Revision zugrunde gelogt worden — die freilich auch

noch nicht autorisiert worden ist.

Die Initmtive zu den Ausgrabungen auf Rhodos ging von einem

Kreise von Jüngeren Pbilologen und Archftologen aus. Man wandte

sich an die Direktion der Carlsbergstiftung, deren Mitglied Ussing seit

1887 war, und die Stiftung stellte die notwendigen Mittel zur Ver-
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fklgmig. Wihrend die Leitung der Ao^gnbimgen an Ort und Sidk

Blinkenberg und KiBch anheim fiel, wurde die Anfticht Aber das gnue

UDternehmen üssing and Reib er g fibergeben. Uning nahm sich der

Sache mit gewohnter Energie an; er logte die Ergebnisse in der

Gesellschaft der Wissenschaften vor, er korrespondierte eifrig mit den

Leitern der Ausgrabungen und nahm an dem Fortgang der Arbeit den

regsten Anteil. Seine Selbstbiographie schließt mit einem Bericht aber

das Untemebmen, ans welchem sein Interesse daran anÜB klante

hervorgeht

Au finfteren Ehren fehlte es Useing in seinen spateren Lebeos-

jahren nicht. Bei seinem Abgang von der Regenz versammelten sidi

Altere und jüngere Freonde zu einem Fest zu seinen Ehren, and das

Konsistorium schickte ihm bei dieser Gelegenheit eine Adresse, die in

herzlichen Worten der Dankbarkeit für sein langem Wirken im Dienste

der Universität Ausdrin k gab. Zu seinem 80. Geburtstag wurde ihm

von dänischen Archäologen nnd Philologen eine Festschrift Qberreielit

mit Beitr&gen von Hftnnem wie Heiberg , Blinkenberg, Kinch n. a.

Er war Ehrendoktor der Universitftt Edinbugh, Prftsident der hiatorisch-

philosophischen Klasse der dftnischen Gesellschaft der Wiascnachaftes

nnd selbstverständlich Inhaber hoher Orden. Die Carlsbergstifkmig

bewilligte ihm bei seinem Abgang von der Universität aus eigenem

Antrieb eine jjlhrüclie Unterstützung von 2000 Kronen zu fortgesetzter

wissenschaftlicher Arbeil.

Üssings private Verhältnisse waren die meiste Zeit seines Lel>eiis

sehr glückliche. Er heiratete im Jahre 1B52 Minoua Gantelberg and

hatte mit ihr drei SOhne, von denen zwd noch leben nnd angesehene

Stellongen inne haben. Der älteste Sohn, ein hervorragender Rechts-

gelehrter, wurde Mitglied des internationalen Gerichtshofs in Agj-ptso,

etarb aber schon im Jahre 1896. Kons nach diesem Schlage kam eis

noch schwererer. Infolge eines Unfalles erkrankte üssings Frau schwer,

«ine Uähmun^ des Gehirns legte sie aufs Krankenbett, und sie ver-

harrte sechs Jahre in einem traurigen Zustande, körperlich und geistig

gebrochen. Sie starb 1903. Die Ehe war eine sehr glückliche ge-

wesen; Frau üssing teilte ganz die Interessen ihres Mannea nnd hatte

besonders fär die bildende Knnst ein feines Veratändnia. Ihr ab-

gedämpftes, etwas schwermfltiges Wesen bildete eine wohltuende Er-

gänsnng zn Üssings Lebhaftigkeit; der Gesamttindmck von eiasn

Besuch im Hanse üssings war der einer schönen Harmonie zwischen

zwei grundverschiedenen, aber gleichgestimmten Naturen.

Versuchen wir es noch, Ussing als Mensch zu charakterisieren.

Was in seinem Wesen vielleicht am meisten aaffiel, war sein cholerischei
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TeuiperameiU. Ussing svar ungemein heftig und auffahrend; eine Kleinig-

keit konnte ihn in Feuer versetzen. Diese Heftigkeit war abur rein

sachlicher, nicht persönlicher Natur; gegen persönliche AngriÖe war

er ganz gleichgültig, er schien sie kaum zu bemerken. Sobald aber

eine Ansicht geäußert worde, die er filr falsch hielt, oder ?on einer

Maßregel die Rede war, die er nicht billigte, so fahr er anf. Es war

als würde er nngedoldig, wie einem ärgerlichen Hindernis gegenttber,

das nicht da sein sollte. Dngednld war Oberhaupt ein tief liegender

Zug seines Wesens; sie prägt seine Forschang, sie prägte auch sein

ganzes Betragen , bis auf seine Bewegungen , seinen Gang. — Er war

von einer wunderbaren Elastizität. Die schwersten Schläge des Schick-

sals, der Verlast seiner nächsten Angehörigen, zumal in seinem hohen

Alter, schwere and andauernde Krankheit — nichts vermochte ihn an

brechen. Er emp&nd solche Schickungen tief, wie er denn ttberhanpt

ein Mensch mit starken und warmen Gefllblen war ; er richtete sich aber

sofort wieder anf. Was ihn aufrichtete, war sein lebhafter Sinn und

sdne Arbdtslust. Ussing war ein sehr fleißiger Mensch; sein Fleiß

war aber nicht derjenige des l'tlichtineuschen, er beruhte tlaiaut, dali

ihn immer irgend etwas interessierte. Die Arbeit war ihm ein Lebens-

bedürfnis, gute Arbeit leistete er aber nur an dem, was ihn fesselte,

was sein Interesse in Anspruch nahm. Noch in seinem höchsten Alter

entaunte er seine Facbgenossen durch die Kraft und Lebhaftigkeit,

womit er jede neue Aufgabe in Angriff nahm, sei es daß er in einem

Vortrag ttber die Ausgrabungen in Knossos berichtete, oder bei einer

Disputation Aber eine archäologische Arheit als öffentlicher Opponent

auftrat. — Er hatte einen hohen Grad yon persönlichem Mut nnd

Fähigkeit, körperliche Anstrengungen auszuhalten. Seine Keise in

Thessalien in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war eine

Tat , die ihm wenige nachmachen würden ; dabei war er von Körper

klein, fast winzig, aber zäh und ausdauernd. Die Art nnd Weise, wie

er während der Kämpfe im Juni 1848 in den Straßen von Paris hemm-

lief, ist erstaunlich; er hat es selbst in seinen Erinnerungen geschildert,

ganz schlicht und, wie es scheint, ohne Bewußtsein davon, daß er etwas

Ungewöhnliches getan hatte. In moralischer Beziehung war es nicht

anders: Unterwürfigkeit lag ihm ganz fern, er war nach oben und

nach unten derselbe, heftig und offen in seinen Äulknungen. Das

hing wieder damit zusammen, dal^ er immer sachlich, nicht persönlich

interessiert war und durchaus keine berechnende 2«iatur. Er hat sich

deshalb der Gunst der Machthaber wohl niemals in seinem Leben

sonderlich erfreuen können; andererseits hat er in praktischen Dingen

weniger ausgerichtet als man nach seiner Energie und seiner angesehenen
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Stellung erwarten sollte. Ein eiiifenUes Ziel zäh und ruhig zu ver-

folgen, lag eben nicht in seiner Art.

Wenn l ssing trotz seiner Ungeduld nicht unduldsam wurde, wenn

er auf die Dauer und im gewöhnlichen Verkehr andere neben sich gelUD

ließ, 80 lag daa^ außer an seiner Sachlichkeit and der Lauterkeit sanes

Charakters, sogleich an einem tieferen, vielleicht dem tiefsten Zag «eines

Wesens: seiner humanitaa, Knr das lateinische Wort deckt hier ganz

die Sache. Er war, wie schon gesagt, der religiösen Anffikssong nndi

zunächst orthodox; er war dadurch zu jeder Zeit seines Lebens mit

der lierrsclienden Richtung in der dänischen G<'se!ls( liaft in Überein-

ötimnuing. Trotzdem war er von allem religiösen Parteigeist ganz

entfernt; weder Menschen noch Sacheu gegenüber machten Differenzea

aaC diesem Gebiete ihm etwas aus. Am schönsten spricht sich dieser

echt menschliche Sinn in der Rede aaS| die er bei dem Begr&bnis

seines Kollegen nnd Frenndee Bröchner hielt. BrOchner war Professor

der Philosophie nnd stand in seinen Omndanschammgen Uaaing Cki

diametral gegenüber; trotsdem gelang es diesem, ohne den Gegensatz

im geringsten zu vi-rtiisdien, dem Wr^luibcuen die vollste Aiioikennang

zu zollen und in kurzen Ziigen ein ebenso schuiies wie walires Bild

seiner Persönlichkeit zu entwerfen. Erleichtert wurde dies Ussing

freilich dadurch, daß Bröchner eine ausgeprägt harmonische und schöne

Natur war. Ussing war sonst durchaus kein Psychologe; es ist be-

zeichnend, daß sich in seinen Erinnerongen keine einzige wirkliche

Charakteristik findet. Fttr das Schöne, wo nnd wie es hervortrat,

hatte er aber ein feines Empfinden nnd das regste Interesse. Diese

Begeisterung fBr das Schöne, die wir schon in der Charakteristik

l'ssings als Forscher und Schriftsteller hervorgehoben liaben, und sein

rein nienschlicher s^mn . mit welcher sie aufs engste verwachsen war.

bildeten in ihrer Vereinigung den Grundzug seines Wesens; sie machen

die Anziehungskraft erklärlich, die er trotz aller Schwächen anf alle

aosgeftbt hat, die in nähere persönliche Beziehung zu ihm traten.

So ausgestattet wirkte Ussing fast 60 Jahre hindnrch als Lehrer

und Schriftsteller. Er gehörte gewiß nicht zu den Geistern erstes

Ranges, nnd bei seiner ganzen Anlage sind die Nachwirkungen be-

sonders seiner Lelirertaügkeii niclit sehr hoch anzuschlagen : Schuler

im eigentlichen Sinne hat Ussing keine gehabt. Bedeutender war seine

schriftstellcnsche Tätigkeit ; was er für Plautus , für griechische £pi-

graphik und Topographie geleistet hat, wird unvergessen bleiben. Aach

seine kleineren Arbeiten enthalten neben manchem Ephemeren fast alle

Zeugnisse seiner eigenartigen Begabung, an denen die Forschung nkbt

ungestraft wird Torbeigehen dOrfen. Vor allem aber war er eine
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Solskabs Skriftor, hi"*t<>risk-jiliilosophi'^k Afil»*liu^. VSO «»vn-ii t»\ « r

VidenskabtTuos S(»l>kabs F.»rli;iiulliiii;«'r. — NTK NoiilinU ridnitki'th

for Filoiogi (o^^ Pädagugikj. — DM — Dausk MaaiuHiMwkiiii.

1844.
'

1. De nomimbos vasoram GrMconiiD dispotatio. (DIm. InauK*)

184:».

2. Processiooe txioutale di Ercole ed Jolao, (Auu. duU' luvt. XVl.j

1846.

3. Seavi di Atene. (Bullet, di Corrispondeoza arcbeolog.)

4. Die Alteriümer von Lentini. (Kuttstblatl XXYII. Deotsch.)

1847.

5. Beisebüleder fra Syden 1845—46. [Ueisebilder aot dem

Sflden. YgL Nr. 22.] — 6. iDscriptionee Graecae ioeditae. Ad Aug.

BoeckhiuD mislt J. L. U.

1848.

7. Die Inschrift vom Baa der laDgen llaoem Atbeof. (Zestscbr.

für die Altertumswi^s. \1 Deotsch.^ — 8. Ive .SIesvic. (in der Pariwjr

Zeitung ,La Providence" Nr. 21. Jüui.)

1849.

9. De rase quo«! appella*ar i'nm^p, lAriU« d<;ir Ia%t. XXL) -

10. De PartbeooDC eia<*tac partiliis difpatatio. tX^myr.'Vf'j^.i •

11. llarci loiiu Ci oüis or^:;o&e» txe» de >g« J^rrtru « . « i.*.

nfOB ceboZam u/t* L. C
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12. F•>^^afm^ a^^m Lauronim cannina canDinaoive partes.

CichüiMii seonim deKribcada enmfit Jo. Nie JfadfiglB.

Ittfw «d. J. U L . S. Aas«. 1^67 : 4.A«^ 1876 ; 5. Amg. 1888.)—
13. Über srai W IHiiiw. (PUlologas V. Deotsch.)

1-52.

14. CWr die AafBahae der luliker in das römische Bflrgerredt

tech dM ße;:«B «KialcL TSS Bddre I.) — 15. Einlee Beitiftse

jar BcvtcCcf dea Gtadnackay dier KwilgMCliichte des Altcrtniift

cMocBss. ilsdas»rie>FortWB9eM Qtamlalmtiiiiver XIL)

lbö4.

16. FoitolkBi^ tü J. X. XadfiBi üdvalg af latiaike Digim
[Koraeatar n J. N. Madnp Aaswihl mm lateinisclMa ]>ichtm.|

2. Aas^. 187y.i ~ 17. GrieehiKhe and lateiiiisclie Inschrifles

in Kot'eiiLi^ri. (VSS 5^ Rckke IL) — is. Anzeige von: J.M.Thiele,

Thorva:d><>r.s Ung^iooishisiohe, und: liiorvald^ea i Kom. (Nordisk

l'niver&iieu-Iidäskhti L)

1865.

19. Ninifc. iDM l^ö^, 1.)

1856.

2«.». Alheim Akroiolis. (DM 1856, I.) — 21. Attische Mudicu.

1. bcT Hermes Prop>laeos und die Chariten des Sukraies. 2. I ber

den Plan und die iunrichtaiig des Parthenon. (VÖÖ 5^ Rsekke IL

YgL Nr. 22.»

1857.

22. Griechische Reisea ood Stadien. (Dentscb; Obenetzang tod

Nr. 5 and 21.) — 23. Über den Vertrag xwiscben den lokiiaehen

Stidten ChalioD and Oeanthea. (VSO 1857.)

185y.

24. Ober den AventinerhQgel. (Kort Udsigt over det pbilologisk-

historiake Samfuida Virksomhed 1858—59. Kopenhagen 1859.) —
25. Ravennaa Geschichte and Monamente. (DM 1859, 1.)— 26. Ostia.

(DM 1859, II.) — 27. Bemerknngen ttber einige noch nicht henun-

gccebeni' Araber beim alten Caere. (VSO 1859.) — 28. Weitere Be-

meriiuu^cn zum X'erlrag zwischen den lokrischeu Städten Chalion und

Oeanthea. (Ebenda.)

29. Über die Kaiser Triyan beigelegten Briefe an Plinius. (VSS

5to Rtekke II; vgl. VSO 1860.) — SO. Senecaa Satire aber die Apo-
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Johan Louis Usaing. 145

tibeofle d€8 Kaisen daadins. (DM 1860, IL) — 81. Ober die sidetzt

ansgegnbenen Thennen in Pompciji. (NIF I.)

1861.

32. Titi Lifü hisUHriarnm Romaoamm libri qui tnpenant. £x
recensioDe Jo. Nie Mad?igiL Edidenint Jo. Nie Madvigiu et

Jo. L. Usnngii». Vol. 1 Bare I. (Üb. I—V. — 2. Aufl. 1873. 8. Aufl.

1886.) — 88. T. Litii etc. Vol. I P. II. (Lib. VI—X. — 2. Anfl.

1875.) — 34. Kritische Bemerkungen zur Satire Senecas über die Apo-

theose des Claadios. (NIF 11.)

1862.

85. T. Livü etc. Vol. II P. I. (Ub. XXI—XXV. — 2. Aufl.

1872. 8. Aufl. 1880. 4. Aufl. 1886.) — 86. Über die Stadtrecbte

von Malaca und Salpensa. (VSO 1862.)

1868.

37. IVöve paa eii Fremstilling af Gräkenies og Romernes huuslige

og private Liv. Üniv.-Progr. (Probe von einer Darstellung des bäns-

lichen and privaten Lebens der Griechen und Römer. — Vgl. Nr. 60

u. <)4.] — 38. T. Livii etc. Vol. II F. II. (Lib. XXVI—XXX. — 2. Aufl.

1882.) — 39. T. Livii etc. Vol. III P. I. (üb. XXXI—XXXV. —
2. Aufl. 1884.) — 40. Bemerkangen betreffend die richtige Anffaeeoog

einiger berAhmten antiken Stataen. (VSO 1868.)

1864.

41. De Iftrde Skolere UndervüsnlDgBplan og de levende Sprogs

StilUng i samme. [Der Ünterricfatsplan der Gymnanen nnd die Stellang

der neueren Sprachen in demselben.] — 42. T. Livii etc. Vol. IV

P. l. (Lib. XLI-XLV.)

1865.

43. Underviisningen hos Gräkerne og Romerne. Univ.-Progr.

[Der Unterricht bei den Griechen und Römern. — Vgl. Nr. 60

0. 94.] — 44. T. Livü etc. Vol. III P. U. (Lib. XXXVI—XL.) —
45. Die Bedentoflg der Konst für die WiBsenachaft. Vortrag bei der

Reformatiooafeier der Universität. (DM 1865, II.) — 46. £t Par

Ord om Forholdet mellem Kongo og Folie. [Ein paar Worte ttber das

Verhältnis zwischen König und Volk.]

1866.

47. T. Livii etc. Vol. IV P. II. (Fragmente et Periochae.)

48. Zwei griechische Vasen im Antikenkabinett zn Kopenhagen.

(VSS 5. Rakke III; vgl. VSO 1866.) — 49. Über einige von

Fr. Rostgaard hinterlassene Papierabklatsche griechischer und lateinischer

Nekrologe 1907 (Jahri>abericbt lur Altertums wissenscbafl. Bd. tXXXVlb). 10
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140 Johan Louis Ussing.

Inschriftoiu (YSO 1866.) — 50. Kritiacfae und «legetische Berao-kngeB

m LncreE. (STF VII.) — 51. Krete. (DM 1867, I.)

18ÜH.

52. Theopbrasli Characteres et Pbilodemi de vitiL» Uber decimok

AcceduQt Cbaracterismi duo ex Rutilio Lupo et ex Rhetoricii ad

Herenninin com commenUriis ed. J. L. U. — 53. Bemerkimgeo aif

AnUB einer neuen Ausgabe von Theophrasts Charakteren und tod Plifle-

demi de vitiis über decimos. (VSO 1868.) — 54. Kritische Beitrige

snr alten Geographie von GrieehenlaDd. (YSS 5^ R&kke IV.)

1869.

55. T. Macd Plaaü Captivi in nanm scholaram rec J. L. U. —
56. Über die Arkeeilas-VaBe. (VSO 1869.) — 57. Die neuesten Btt

träge rar Benrteilong nnd ram Veratfiadnis des vatikanischen ApoUa
(Ebenda.) — 58. Über den römischen Dichter Naevias. (Ebenda.) —
59. Suuiii cuique. (NTF VlU.)

1870.

60. Darstellung des Erziehnngs- und UDterrichtswesens bei den

Griechen und B5niem. Ans dem Dänischen Übersetzt von P. Fried-

richsen. Altona. (Deutsche Übersetzung von Nr. 37 u. 43; vgl. Nr. 94.)—
61. Kritische Bemerkungen Uber einige athenische ArehitektormonniDeBte.

(VSO 1870.) — 62. Antwort auf die Bemerkungen des Herrn St. Friis

über Alter und Stil des Doms zu Roskilde. ( Kirkebistoriske Samlinger VII.

ISOy— 71.) — «>;?. ilhcr das Verbältnis der Symbolik zur kirchlichen

Baukuust. (Dausk Tidsskritt udg. af 11. J. äcbarliug 1870 11.)

1871.

64. Niels Laurits H5yens Skrifter. Udglvne af J. L. U. [N. L. Us
Schriften. Herausgeg. v. J. L. ü.] I—III. 1871—76.

1872.

65. Niels Laurits Höyens Levned med Bilag af Breve. [N. L. Km
Leben, mit Anhang von Briefen.]

tili. Fra en Reise: Archäologiske bkildriuger. [Von einer Reise.

Arcbäologiscbe Scbilderangen.] — 67. König Attalos Stoa in Athen.

(VSS 5te Räkke IV.)

1874.

68. Das Heiligtum des Fluttgottes Inopos auf Delos. (VSO 1874.)

1S75.

69. Titi Marcii Plauti Conioediae. Ree. et cnarr. J. L. U. Vm. I.

(Ampbitruo, Asiaaria, rrolegomena.) — 70. Den yngre attiske Komedie
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Joban Louis Uwing. 147

og dens latfaiske Bearbejdere Plantus og Terents. [Die j(ingere atti«che

Komödie und ihre lateinisilien Bearbeiter Plautus und Terenz
]

(Fia

Videnskabens Verden 2d<''i Iläkke Nr. 12.) — 71. Ein Beitrag zum

VerstiLndnis des Wortes vestibulum. (VSO 1875.) — 72. Anzeige von:

Adh^mar Francis Motte, £tade bot Marcus Agrippa. (NIF ny Häkke II.

1876—76.)

187e.

73. Om Gräkernes og Uomernes Huse med särligt Hensyn til

Benävnelsen for de enkelte Rum. l niv.-Progr. [Von den Häusern

der Griechen und Kömer, mit besonderer Kücksicht auf die Benennung

der eiDseloen Bäume.) — 74. Observationes criticae ad Aristotelis

iibrom de arte poetica et Bhetoricoroin libroe. (In: Opascola philoiogica

ad Madvigiiiin nuMa.) — 75. Die geBchichtliche Bedeatmiff der hnma-

DiatttcheD Bildiug. (Kordisk Tideskiift for almen dannende og onder-

holdeade Lftenmg. 1876, 1.)

1877.

76. Ved *Yiborg Bomkirkes Indvielse. Historisk Oerreigt. Af

J. L. Ueeiiig. S. 1—21. (Bei der Einweihung des Dome za Yiboig.

flistorische Obersieht Tod J. L. U. S. 1—21.] *

1878.

77. Titi Maccii l'lauti Comoediae. Vol. II. (Aulularia, IJacchides,

Captivi, Ciirculio.) — 78. Kritische Bemerkongea za antiken Inschntten 1.

iY60 1878.j

1879.

79. Ledöje Eirke. [Die Kirche in Leddie.] (In: Festekrifter

ttdgiTne af det philosophiske Faknltet Ved Ejöbenhavne Uniferaitet i

Anledning af Universitetete Firehnndredaarsfest.) — 80. Die eigent-

liche Bedeutung des Ausdrucks provinciae consularcs und praetoriae.

Zar Erklärung von Cic. de provv. cons. 15, 87. (In: Det philologisk-

historiske Samfunds Mindeskrift.) — 81. Kritische IJemorkungen zu

aotiken inschritten. 2. 3. (VSO lb79.) — 82. Erasmus von Rotter-

dam. Rede an der Reformationsfeier der Universität 187 7. (Historisk

Aarbog 1879.) — 83. Über die Aoaspraehe des Lateinischen und

^echischen. (Beretning om Forhandlingeme paa det forste nordiske

Filologmöde 1876.)

1880.

?>4. Titi Maccii Plauti ("onioediae. Vol. III. 2. (Kpidicus, Mostellaria,

Menacchmi. — 2. Aull. i8>^ j — 85. Kritische Bemerkimgen zu Plaatns.

(iNTF ny Bäkke V, 1880—82.)
10*



148 Johan Loais Uiaiiig.

1881.

86. OriecbiBche Insehriften ans Olbla. (YSO 1881.) — 87. Die

Grabangen in Olympin und Pergamon. (Forhandlinger pau det aodeC

nordiske Filologmöde den 10,—13. Aug. 1881. Kristiania 1883.) —
88. Anzeige von: L. Dietrichson, Christusbilledet. (Nordisk Tid&khft

Qtgifvet af Letlerstedtska Föreniugen. Stockholm.)

1882.

89. Tiü Macctt Plaati Gomoediae. Vol. lY, 1. (Miles glor^

Mercator. — 2^*" Aufl. 18 92.)

1883.

90. Tili Maccii Plauti Comoediae. Vol. IV, 2. (Pseudolus, Poenn-

las.) — 91. Fra Hellas og Lilleasien i Foraaret 1882. [Aus Hell»

and KleinasieD im Frflhjahr 1882.] — 92. Die Anagrabiingan ia

Olympia mid PergamoD. (Forhandlinger pan del andet nordiake Filolog>

möde den 10.—18. Ang. 1881. Kristiania.)

1884.

98. Neue Erwcrbongen der Antikensammlimg in Kopenbagen.

(VSS E&kke V.)

1885.

94. Erziehung und Jugendnnterricht bei den Griechen nnd Römern«

Nene liearbeitnng. Berlin 1885. (In : Gaivary^a philolog. n. arcbftolog.

Bibliothek 71—72,1. — Deatech; Tgl. Nr. 37, 48 o. 60. — Aneh nea-

griechisch, Ton Ghadzi Konstas, Odessa 1887 a. sp.*)

1886.

96. Titi Maccii Plauti Comoediae. Vol. V. (Persa, Hudens, StichaSt

Trinnmmns, Truculentns.) — 96. Tiryns og de der fundne HniBefs

Betydning for Forstaaelsen af Homer. UniT.-Progr. [Tiryns nnd die

Bedeutung der dort gefundenen Ruinen fOr das Yerstfindnis Homers.]—
97. Anzeige von: L. Fenger, Dorische Polychromie. (Nordisk Tidskrift

Qtgifvet af Letteratedtska Föreningen. Stockholm.)

1887.

98. TiU Maccü Plauti Comoediae. Vol. Iii, 1. (Gasina, Cistel-

laria.) — 99. Über die Lacunen in der Cistellaria des Plantus. (In:

Opuscula pbilologica. Mindre Afhandlinger ndgivne af det philoiogisk-

historiske Samfnnd.) — 100. £inige Bemerkungen aber den Stil

Yergils. (VSO 1887.) — 101. Über die wissenschaftliche Bedeutung

J. N. Madvigs. (Ebenda.)

Diese Übersetzung kenne ich nur ans Ussings „Af mit Levned*

B.120.
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1889.

1U2. Nedre-Ag} pten. Skildriager og Indtryk fra et Ophold i Um-
sorah. [Unter -Ägypten. Schilderangen und Eindrücke von einem

Aufenthalt in Mansonh.] ~ 108. Pbratrie-Bescblllsse ans Dekeleia.

(YSS 6te Rftkke IL) — 104. Mendes und Thnraia in Unter-Ägypten.

(YSO 1889.) — 105. Anzeige von: Otto Benndorf, Wiener Vorlege-

blitter for archftologische Übnngen. (NIF n> RSkke IX, 1889—90.)

1890.

106. Lydisehe Gräber. (VSO 1890.) — 107. Die klaniscbe

Arebiologie als Büdongsmittel nnd Ünterriebtsgegenstand. (Nordiak

Tidskrilt ntg. af Letterstedtska FOreningen. Stockholm.)

1893.

108. Gnuk og romersk Metrik: [Griechische nnd römische

Metrik.] — 109. Der Theaterban bei den Griechen. (Beretning om
Forhaadlingeme paa det fjerde nordhdce Flldogmöde 1892.)

1894.

110. Den griske SOilebygnings Udviklin^ en Ssthetisk archilologisk

Afbandling. [Die Entwickelnng des griechischen Sänlenbans, eine ftstbe-

tiscb*arch&o]ogi8cbe Abbandlnng.] ( Universitetets Festskrift i Anledning

af Kronprinsens og Kronprinsessens Sölvbryllup.) — III. I>6veloppe-

nient de la colonne grecque. ( VSO 1894.) — 112. Der Thron des

araykläischen Apollo. (NTF ny Käkke TV. 1894—95.) — 118. An-

zeige von: J. L. üeiberg, Attiske Gravmäler. (Ebenda.)

1895.

114. Troja efler de n\ esie Undersögelser. [Troja uach den neuesten

t'Dtersuchungen.] In: Studier for .Sprog- og Oldiidsforskning. V,Nr. 20.)—
115. Det nye TestamenL I revideret Oversättelse, paa Foranstaltuiug

af Ministeriet for Kirke- og UndervisningsvAsenet, ved A. S. Foolsen

Og J. L. U. [Das nene Testament. In revidierter Übersetsnng, anf

Yeranstaltnng des Knltosministerinms, von S. A. Penisen and J. L. U.]

(Zweite Anfinge 1897.) — 116. Eine rdmische Inschrift ans Celeia in

Noricum. (VSO 1895.) — 117. Die Mittelgruppe des Parthenonfrieses.

(Ebenda.) — IIb. Was kann und was soll <lie Kunstgeschichte des

Altertums? (Nordisk Tidskrift ulg. af Letterstedtska Foreningen.

Stockholm.)

189(3.

119. Betrachtungen über Vitruvii de arcbitectura libri deceni mit

besonderer Rttcksicht auf die Zeit, nm welche diese Schrift abgefaßt

Bein kann. (YSS 6^ RAkke IV. - Vgl. Nr. 127.) — 120. R&th
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Paolos I. Kor. 7, 21 den christUeheu Sklaven aof die Freiheit wa Ter-

siebten? (TheologiBk Tidsekrift for den danake Folkekirke XI.) —
121. Anzeige von: Fortwftngler, Intennezsi. (KTF -3^« Rflkke

1896—97.) — 122. Anzeige von: Dörpfeld ond Reiseh, Das grieehiscke

Theater. (Ebenda.) — 123. Eine nachträgliche Bemerkung [zur An-

zeige von Furtwänglers lutermezzij. (Ebenda.)

1897.

124. Per^amos. dens Historie og Monumenter. [Perpanios, seine Ge-

schichte und Monumente. — V^l. Nr. 132.) — 125. Scenica. philolo-

gisch-archäologische Betrachtungen auf Anlaß von Dörpfeld and Reisch.

Das griechische Theater. (VSO 1897.) — 126. Räth Paulus usw.

[vgl. Nr. 120; Replik an Bischof Rördam]. (Theologiak Tidsakrift XH.)

1898.

127. Observations on Yitruvii de architeetnra libri decem witä

special regard to the time at which this work was mitten. Edited b;

the R. Institute of British Architects. London 1898. 4^ (TgL

Nr. 112.) — 128. Über die Athenastatnen des Phidias» besonders die

Klidocbos. (VSS 6te Rftkke IV.) — 129. Anzeige von: Alb. Dietrich,

Pulcinella. (NTF H'l'f" Räkke VI, 1898.) — 130. Anzeige von:

C. Weichardt, Pompeji vor der ZersLurung. (Ebenda VII, 1898—99.; —
131. De arte critica in Vitravii libris adhibenda. (Ebenda.)

1899.

132. Pergamos. Seine Geschichte und Monumente. Berlin und

Stuttgart. 4^ (Deutsch; vgl. Nr. 117.) — 133. AbschlielSende Be-

merkungen itber das griechische Theater und Yitruvs Verhältnis dazu.

(VSO 1899.) — 134. Anzeige von: B. Sauer, Das sogenannte TheseioB

und sein plastischer Schmuck. (NTF Sdie R&kke Vni, 1899—1900.)

1900.

135. Beiträge zur Kenntnis des Altars bei den Griechen. (VSO

1900). — 136. Der Schild des Achilleas. (NTF 3di« Rikke IX,

1900—1901.) 137. Anzeige von: R. Koldewey und 0. Pttehsteuw

Die griechischen Tempel Unteritaliens und Siziliens. (Ebenda.) —
138. Der grofSe Altar zu Pergamos. (Ebenda.) — 189. Das geistige

Leben der griechischen und römisrhon Welt im ersten Jahrhundert

unserer Zeitrechnung. (Dausk Tidsskrift.)

1901.

140. Der Tbeseustempel in Athen. (Dansk Tidsskrift.) — 141. Ai-

zeige von: Mau, Pompeji, und; Baruabei, La villa di P. Fanui-
»

preaso
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Boscorcale. (NTF 8^» Rftkke X, 1901—02.) — 142. Anzeige tod:

O. PacbsteiO) Die griechische Bühne. (Ebenda.)

1902.

143. Ober das richtige Verstftndiiis von Bewegungen nnd Steilongen

etniger antiken Kunstwerke. (VSS 6^« fiftkke T.) — 144. Anzeige

von: Alb. Mttlier, Das griechische BAhnenwesen. (KTF 8<li« Rftkke ZI,

1902—08.)

1908.

145. Ära Pacis Augustae. (VSO 1908.) — 146. Anzeige von:

University of Chicago, Decennial Publications 1902. (NTF 3'li»aiäkkeXIi,

1903—04.) — 147. Aiizei^'e von: Jahresbefte des österreichischen

arcbäol. Instituts VI, 2. (Ebenda.) — 148. Die illostrierten Terenz-

liandschrifton. (Ebenda.)

1904.

149. Szenische Darstellungen anf griechischen Vasen. (Kort Udsigt

om det philologisk-historiske Samfnnds Virksomhed 1899—1904.) —
150. ^Ea/tt^ eine lezilogisehe Entwicklung. (KTF 8^e Rftkke XIII,

1904—05.) — 151. Anzeige von: F. Noack, Homerische PalAste.

(Ebenda.)

1906.

152. J. L. Ussing: Af mit Levned. üdgivet af bans Sönner.

[J. L. L'ssing: Aus meinem Leben. Herausgegeben von seinen Söhnen.]
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lacob FmdentbaL

Geb. am 20. Juni 183ii) {{est., am 1. Juni 1907.

Von

M. Buumgartuer uud P. Weudlaud iu Breslau.

I.

Rede am Sarge, gehalten Yon Mathias Baamgartner
am 5. Juii 1907.

„Wer den Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt ftr ilk

Zeiten." Die Wahrheit dieses Dichterwortes empfinde ich an dieUB

stillen Sage, vor dem wir stehen.

Es gibt Stunden im Menschenleben . die die Seele erzittern wi'i

erbeben macheu , die unser Inneres anl's tieiiste erschüttern , die all«

Fasern nnseres Oemfttes in Schwingung versetsen. Za diesen Abera»,

sehmenlichen Stunden zählen diejenigen, in denen nns genommen liii

was wir fbr das Höchste im Lehen gehalten, in denen wir uns tRuneii

mflssen Ton PersOnlichheiten , die nnseres Lehens Stern and Führ»

gewesen, von Persönlichkeiten, mit denen wir gemeinsam dorchs Lebet

gegangen, mit denen uns die zartesten Bande, die Bande der Liebe,

des Blutes, der Freundscliult, verknüpften.

Eine solche Stunde tiefster, seelischer Ergriffenheit hat uns heute

hier in >^esem stillen üaose zusammengeführt. Wir stehen vor

Bahre einceNMannes , den wir alle aafs höchste geschätzt haben, ns

ihm die letztem Ehre sn erweisen nnd um seiner sehwerhetroffeiei

Familie unser Idkgeföhl zn bekunden.

Im Namen de^ Universität Breslau, im Namen der philosophiscbei

Fakultät, der der Entschlafene 132 lange Jahre angehörte, spreche kl|

Ihnen, hochverehrte ^Frau Geheimrat, und Ihren Angehörigen, unseit

tiefgefühlte Anteilnahme aus zu dem unersetzlichen Verlost, der

betroffen. Doch Ihr Verlust ist auch unser Verlust.

Es mögen jetzt eben 3 Wochen sein, als ich den Verstorbeoei

or seiner Abreise in die schleaischen Berge, wo er Erholung lu findü
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hofifte. noch einmal aufsuchte. Ich traf ihn draußen sitzend auf dem

Halküii. Wir nntcrbielien uns, wie immer, aufs herzlichste, und keiner

ahnte, daß es das letzte Mal sei. Zwar machte mir der Verstorbene

den Eindruck eines recht kranken und gebrochenen Mannes. Daß aber

die Katastrophe so nahe sei, wagte niemand za denken

Der Yerewigte hat die meiste Zeit seines Lebens in Breslaa Ter-

bracbt. Schon im Alter von 15 Jahren kam er hierher an das

jüdisch-theologische Seminar. Zur Vollendung seiner Gymnasialstadieo

kehrte er in seine HdraatproTins Hannover snrflek. Nach AbsoWiernng

des Gymnasiums finden wir ihn an der Universität Breslau, doch nur

kurze Zeit. Eine Krankheit zwang ihn , wieder nach der Heimat sich

zu wenden. Nun war es die Universität Goitin<ien , die den jungen

Studenten begeisterte. Zwei Männer sind es hier, die in das Leben

des jungen Stodenten eingegriffen und sichtliche Spuren ihres Wirkens

bei ihm hinterlassen haben, nftmlich der geistvolle Philosoph Hermann

Lotze nnd der Philosophiehistoriker Ritter. Lotse hat Frendenthals

theoretischem Denken und Philosophieren wohl zeitlebens die Richtung

gegeben. Mit Vergnügen erinnere ich mich der Stunden, wo der

alternde Mann mir noch mit den frischen Farben der Jugend ein

reizendes Bild von seinem großen Lehrer Lotze zeichnete. Doch

Freudenthals Begabung lag mehr auf dem (Jebiete der Philosojibie-

geschichte, und so schlug er in seiner späteren Entwicklung die Bahnen

Ritters ein. Gleich seine Erstlingsschrift, seine Doktordissertation aus

dem Jahre 1863, war eine historische Arbeit.

Freudenthal hat sein Universitätsstndinm mit den Ehren eines

Doktors der Philosophie abgeschlossen. Nun wurde er ab Lehrer an

das hiesige jüdisch- theologische Seminar berufen, und von jetzt ab ge-

liörte er die ganze Zeit seines Lebens Breslau an. Der Same, der in

Gottingen ausgestreut wurde, trui; reiehliehe Früchte. Die Muße,

welche sein Lehramt ihm ließ, benützte er zu eindringender Forschung

und schriftstellerischer Tätigkeit. Eine Reihe von wertvollen historischen

Arbeiten entflossen seiner Feder, auf die hin er sich 1876 an der

biosyn Universitftt als Privatdozent fflr Philosophie habilitierte. 1879

wurde er Extraordinarius, 1888 Ordinarius. Mehr als einmal stand

sein Name auf den Vorschlagslisten verschiedener philosophischer

1 akuUäten. Dali es nie zu einer IJerufung nach auswärts kam, war

nicht seine Schuld.

Das ist der äulicre Lebeusgang des eintaehen, schlichten, be-

scheideuen Mannes. Sehlichtheit und Einfachheit war ein Grundzag

seines Wesens. Stets liilfreich and gut, allzeit gerecht und von den

besten Absichten beseht, höchst liebenswürdig im persönlichen Umgang
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mit Kollegen , kurz , ein edler Mensch , ein vornehmer Charakter, »

ateht das Hild seiner Persönlichkeit vor unser aller Augon. I

Was er seiner Familie war, das vermag ich nicht zu ^childerr.

nur (las eine darf ich in dieser Stunde nicht verscliwei^en. ein zarterei

FamilieuiebeD , eine schönere Uarmouie der Seelen habe ich selteo ia

einer Familie gefunden.

Frendenthala Tätigkeit an der Univeraität und in der Fakoitlt

war eine weitgehende nnd intenaive. Mit Anfopfening aller Krlike

hat er aich bis in die leUten Wochen hinein in den Dienst ie

Fäkaltfttsangelegenheiten gestellt and sich an den Oeechftften nnd Alf*

gaben der Fakultät mit leLhafteiii Temperament beteiligt. Seiw

Pflichttreue kannte keine Grenzen. Noch in den letzten WocbeL

schon schwer krank , kam er zu den Prüfungen , und als ich ihn ein-

mal bat, er möchte sich doch schonen, ich wollte gern für ihn die

Prflfnug übernehmen, da lehnte er dankend ab mit der Bemerkoog.

soviel mflsse doch noch au leisten sein. Mit Freadentbal ist der

Fakultftt wieder einer Jener Minner genommen » die Ihr sie als Triger

der Tradition, durch ihren erprobten Bat nnd daa Maß ihrer Erfahraf

?0D höchstem Werte sind.

Der Entschlafene war ein anregender, gern gehörter i.ehrer, de'

mit feinem didaktisihen Verständnis die Studenten zu fesseln woßu

nnd sie zu eigener Tätigkeit und zu wissenschaftlichem Arbeiten an-

zuregen verstand. Klarheit nnd nochmals Klarheit, das war da^ Ziel,

das er als Lehrer erstrebte. Und wie sehr er Uber die Gabe dtf

Rede verfügte, das hat nns seine herrliche, kunstvolle Kantrede g^

zeigt, in der er das gewaltige Thema apielend bemeisterte, und die bei

nns allen den tiefsten Eindruck hinterließ.

Freadentbal war ein ernster, kritisch geschulter, äußerst for-

sichtiger und gewisseiihatter Forscher Seine Arbeiten sind muster

gültige Proben strenger wissenschaftlicher Methode. Sie haben fas'

alle mit wertvollen , wissenschaftlichen Uesultaten abgeschlossen, l'!';

literarische Iktätigung des Verstorbenen lag fast vollständig aaf öem

Gebiete der Philosophie. Von seiner Dissertation an bis zu seines

letzten Werke ist er der Historie der Philoeophie treu geblieben. Wi«

einstens sein großer Glaubensgenosse Moses Maimonides , so hat sack

er sich zunächst das Studium der aristotelischen Philosophie als Aibflits

feld gewählt. Bald aber fesselten ihn die merkwürdigen, knltff-

historisch äußerst interessanten Erscheinungen, die wir mit dem Naint

Hellenisinns bc/eii Inien . und hier vor allem der jüdische HellenisiDü'

Bis zum Jahre 1886 war seine Tätigkeit der griechischen Philo-

sophie zugewandt. Von da ab tritt eine moderne Persönlichkeit in da
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ÜfittelpiiDkt seiner StadieD, die ihn immer mehr and mehr fesselte and

mit ihrem eigenartigen Zauber amfing, nSmlieh Spinoza. Frendenthal

lai der beste Spinozakenner der Gegeriw iit gewesen. ^Vit unsäglichem

FleilJ hat er die Quellen über diesen merk würdigen Geist gesammelt

und gesichtet, und das a!le> zu dem einen großen Ziel, um die Lehre

dieses Denkers möglichst quellenmälJig znr Darstellung zu bringen.

Leider, leider ist ihm allzafrttb die Feder entfallen. Der Tod bat sie

ihm aas der Hand genommen. Sein großes Spinozawerk ist ein Torso

geblieben. Seine Mdsterband w&re sieherlicb imstande gewesen, von

dem schwer zugtoglichen Gedankensystem dieses einsamen Denkers ehi

lebensvolles and scharf nmrissenes Hild zu entwerfen.

Wenn ich bisher von der Forscherarbeii Freudentbals gesprochen,

so darf ich seiner Darstellungsknnst nicht vergessen. Ich stehe nicht

an, Freudentbals Arbeiten, insbesondere seinem Spinoza, kiassiscbo

Darstellung zuzuschreiben. Die ganze I^iebenswttrdigkeit seiner Persön*

liebkeit, sie spiegelt sieb wieder in dem vornehmen Stile, der ihm za

eigen war. Hier ist, glaube ich, etwas von dem Glänze Lotzes, dieses

großen Stilisten, aaf den Schüler gefallen.

Hochverehrte Tranerversammlnng! Das war Jacob Frendenthal

and sein arbeitsreiches Leben, leb habe sein Bild mit gröIUer Liebe

gezeichnet, denn er galt mir viel. Ich habe aber auch, wie ich glaube,

nicht einen Strich zu viel gemacht. So war er, er der etile Mcnscli,

der vornehme Kollege, der opferfreudige Akademiker, der begeisternde

Lehrer, der scharfsinnige Forsclier, der kunstsinnige Darsteller.

Wer den Besten seiner Zeit genag getan, der bat gelebt für alle

Zeiten. Freudentbals Andenken wird uns teuer und unvergeßlich sein..

Sdn Käme wird fttr immer in den Annalen unserer Universität und

Fakultät und in den Annalen der Geschichte der Philosophie verzeichnet

bleiben. Friede dem edeln Manne und dem Freunde!

IL

Charakteristik der sc hri f tstell er ischeu Tätigkeit,

von Paul Wendland.

Ein Verzeichnis der Arbeiten Freudentbals ist ohne Gewähr Ulr

absolute Vollständigkeit beigefügt worden*). Das Jahr 1891 bildet

einen Einschnitt in seiner literarischen Tätigkeit. Seitdem hat er, so

viel ich sehe, außer in Rezensionen und in seinen Beitragen zu Pauly-

Wissowas R. E. die autike Literatur nicht mehr berührt. Wer Freuden-

*) Einige mir nicht zugängliche Aufsätze führe ieb nach Notizen

Freudentbals auf.
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Aristoteleskommentare (vgl. Jetzt aoch Gomm. V 4 S. VII, VIII

V 5 S. vn), seines kritisebeii Taktes. Er zeigt weiter, welcher Gewinn

aus seinen Alexander-Zitaten für Erklärung und Textkonslitatiou der

Mt'thaphysik sich ergibt. Auf die S. 126, 127 mitgeteilten Bruch-

stücke der .Schrift des Xikolaos toq Damaskafi über Aiisioteles seien

die Philologen hingewiesen.

In der griechischen Bibel and unter den Schriften des Joseph»
ist uns eine Predigt erhalten, die den stoischen Sau, daß die Temiutft

Herrin der Affekte sei, mit phüosophischen Argamenten nod rhetorischer

Behandlung der Märtyrer, die in der Vertolgung des Antiocbos £pi-

phanes ihren Glaubensmnt ond ihre Standhaftigkeit bewährten, erhärtet.

Freudenthals BehandlunL' dieser Si-lirift (1<SG9) ist grundlegend. Der

Wunsch einer neuen Ausgabe, die als dringend notweiidig erscheiui.

ist leider immer nucli nicht befriedigt; denn der letzte Ueraoageber,

Naber, steht dei- Schrift mit völliger Verständnislosigkeit gegenüber.

Freudenthal würdigt sie richtig als eine jüdisch-hellenistische Predigt

des 1. Jahrb. n. Chr., behandelt ihre rhetorische Haltung, den Ein-

floß philosophischer, hier noch ganz von jüdischem Empfinden durch-

drongener Anschanungon, Text und Geschiebte der Schrift, das wenige

Verwandte, was wir aus jüdischer Literatur besitzen. Literat urgeschichi-

lich hat er die Gattung überschätzt. Weil die christliche Predigt zu-

nächst aus dem jüdischen Synagogen vortrage her.iusgewaehsen ist, läßt

er auch ihre Entwicklung zur künstlichen Rede unter dem Einfluß der

jüdisch-griechischen Beredsamkeit erfolgen ; Griechen und Römer b&tlei

nach seiner Meinung religiöse Vortrüge nicht gekannt. Seit Wilamo-
witz gegen diese Sstze Einspruch erhoben hat*), ist der weittragende

Einfloß der philosophischen Erbanongsrede und auch ihre Bedeotung

als eines der Vorläufer christlicher Kanzelberedsamkeit auf wciiea

Gebieten verfolgt worden. — 8. 38 tl"., 109 hat Freudenthal zuerbt der

noch heute verhängnisvoll nachwirkenden Vorstellung einer einheitlichen

jüdiscli ale.xandrinischen Religionsphilosophic , deren Entwicklung man
von der LXX bis auf Philo durch die Beste der jüdisch-hellenistischen

Literatur verfolgen zu können memte, richtigere Anschannngea ent-

gegengesetzt**).

Noch wichtiger für das Verständnis des jüdischen Hellenismos war

* Antigono.<^ 1881 S. 814 ff. — V^rl. aueh Norden, Kunstprosa 8.417
und Deißmauus Behandlung der Schrift in Kautasch* Apoktyphen imd
Pßcudej)i|xraj>hcn.

**) Vgl den Vortraju' des.selben Jahres, Alexander Poljhistor und den
AufsaU über die LXX (1Ö90).
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die Untersochiiiig der darefa Alexander Polyhistor (nnd Eusebios) ge-

retteten Reste jtkdiscber Historiker (1875), mannigfacher und TOn sehr

verschieJeuen Tendenzen belierrschter Versuche, die jüdische Ver

gangenheit der allgemeinen Völkergeschichte mit denselben Mitteln

hellenisierender i>earbeitung, mit denen man Kultur und (iesehichte

fremder Völker den Griechen verständlich zu machen längst gesucht

hatte ; einzureihen. Hier ist ein bis dahin fast gar nicht bestelltes

Feld urbar gemacht, sind, von nnerheblichen Differenzen abgesehen,

mit einem Schlage fest alle mit den schwierigen Texten verknapften

Probleme gelöst. Wer einen Blick in die betreffenden Abschnitte der

zusammenfassenden Werke von Schfirer nnd Boasset oder meiner

lielU uistisch-römischen Kuiiur tut, kann sich leicht überzeugen, wie

bahnbrechend diese Arbeit gewirkt hat. Eine grundlegende Ausgabe

der Schriften ist dem Buche beigegeben. Leider haben die wichtigen

Ausführungen S. G5 ff. über das Verhältnis der hellenistischen zur

palästinensischen Literatur die Forschnng nicht so tief angeregt, wie

es an wünschen wäre; denn selten finden sich Beherrschong der bib-

lischen nnd der späteren jfidischen wie der griechischen Literatur za

dem glacklichen Bande vereinigt ^ der den besondern Vorzog dieses

Werkes bildet.

Einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Piatonismus gibt die

1879 erschienene /Schrift über Albinos, deren Inhalt ich kurz zu-

sammenfasse: Albinos* Prolog, eine Einführung in die Plato-Lektllre, ist

uns nur in späterer Überarbeitung eines unverständigen Mannes er*

halten. Demselben Platoniker des 2. Jahrhunderts gehdrt die Lehr-

schrift ao, in der uns flberlieferten Fassung ebenfalls eine Epitome,

deren Titel nur dorch Kormptel den Namen Alkinoos fflbrt. Ans beiden

Schriften wird ein ;u]>( iianliche«; Bild der von stoischen und pi ripuio-

lischen Elementen stark duicljsetzten Lehre des IMnlusoplien gewonnen.

Dieser Lehre wird in der Geschichte des Platonismus die richtige

Stellung angewiesen. In ihrer religiösen Färbung nnd in ihren

mystischen Kiementen werden die Keime und Ansätze sum Neupiatonis-

mos gefunden und auch in verwandten Bildungen nachgewiesen. Die

Beziehungen des Albinos zu Diogenes Laertius werden verfolgt und
Bos gemeinsamer Benutzung eines älteren Platonikers erklärt. Der

^lachweis, daß der Prolog ein Exzerpt ist, gibt die Grundlage der

neuen im Anhang gegebenen Textkoiistitution. — Seitdem ist un-ere

Erkenntnis des dem Neuplalonisnms vuruutgehenden Plaionijinus,

von dem aus die Genesis des Neuplatonismus zu begreifen ist, er-

heblich bereicliert durch Qaellenuntersuchungen zu Maximus, Apuleios
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n. a.*). Seine frahe AiuarUiog io Scholaslik bat uns der UMmTme Tbeilel-

kommeDtor kennen gelebit. Dnreb genanere Untannehangen Ober

den Einfloß, den dieser PUtonienras leit der Mitte des 2. Jahrhonderti

auf Eirchensebriftsteller ansgHlbt bat, ist das Bild wefientlieb m be-

reichern; iieuerdinfis hat Gertcken in seinem Boche über die Apologeten

Beiträge dazu gegeben. Ausgehen muß eine vollständige Geschichte

dieses späteren Platonismas von der Richtung zum Dogmatiämas und

Eklektizismus, den seit Philon und Anliochos ein Teil <ler skeptischen

Alcadeinie einftchligt. Eine weitere feste Position wird dorcb richtige

Benrteilnng des Jaden Pbilo so gewinnen sein, der, im wesentUdMa

aoflerbalb der profanen Entwicklnngsreihe stehend, m. E. nicht die

Genesis des Neaplatonismns be^flnflt bat, sondern in seinem Zn-

sammentreffen mit diesem die Formen des profanen Platonismas seiner

Zeit erschließen lüßt. So ergeben sich aus Freudenthals ForschungeD

weite rersiiektiveii , die mit beträchtlichem Gewinn an Erkenulnis za

veifolgen sein werden, beiue Kenntnis dieser ganzen Entwicklang hat

Freadentbal auch in seinen Proklosaafsätzen (1881. 1888) and in den

Artikeln der B. £. bewährt.

Frendentbals Entwicklang als Forscher l&fit sich ans seiBen

Schriften wohl ziemlich deotlich erkennen. In der an J. Bem^
erinnemdeD Sorgfalt, mit der er die Ansichten seiner Vorgänger ver-

lolgt. zeigt sich sein Interesse für Gelehrtengeschichte, auch des Älittel-

alter>. Von seinen Studien zur aristotelischen Philosophie und zum

l'latonisnius kiiüptien sich von selbst Fäden mit dem Mittebiher. das

ja vom niedergehenden Altertum die kommentierende Arbeit an

Aristoteles und auch den Neuplatonismus übernommen nnd in nnnnter-

brocbener Kontinaität fortgeführt bat. Die Forschnngen aar mittel-

alterlicben Philosophie, dorcb die Kenntnis der arabischen nnd

jadiscben gefördert, haben dann diesen Interessen einen weiteren Zn-*

sammenbang nnd eine größere Vertiefung gegeben. So war die Si^ier-

heit der historischen Grundlage und die Weite des Blickes gewoiinen,

die die Beitrüge inr englischen i'hilosophie und die Arbeiten über

Öpinoza auszeichnen.

Freudenthals lebhaftes Interisse am Humanismus war mir aas

Gesprächen bekannt. In seinem Nachlasse finden sich swei-nmfiang-

•) Ich ncTUM' hier nur Sinkn, Do A))ul« i et Albini doctrin i" Platoniese

admn1>ratione, Krakau 1905, der die Üliereinstimmnng d«-s Albiiius und

des Apuleins ponaner verfo|«>;t und aus BrimT/un;^' derselben Quelle er-

klärt; Diols, Berliner Kliis^ikertexte II S. XXVliff.} (jrercke, De tjuibns-

dam Laertii Dio^^cnes auctoribus, Grt'ifswald 1890 S. 67 PräcUter»

Hermes XL! S. 5^3 ff.
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reiche Manoskripte Uber Lionardo Brimi aod Lorenzo Valia, die er

selbst als fost dmckfertig bezeichnet bat. Eine genauere Prflfiing

wird entscheiden, ob sie den Grad der Reife erlangt haben, den

Freodentbal mit der ihm eigenen Strenge als Bedingung von Ver-

öffentlichungen aus seinem Nachlasse anfgestellt hat. Von den um-

fassenden Vorai-beiien zum zweiten Hände des Spinoza glaube ich iiuch

rascher Einsieht behaupten zu dürfen, daß sie, von einigen Seiten ab-

gesebeii; die die foitgcsetxte stilistische Feile, durch die alle ÖcUiiUen

Frendenthals hindorchgegungen sind, verraten, diese Bedingung nicht

erfMlen.

Schriftenverzeichnis.
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M:n-::: .- n \ r_- :: v :: U rrz. Pr. f- -*-»r Dr. Richard Wach^inntL

z. Z. :: Kr. rr M . r i>— I*?.r-?#*]laii<: den czTÖßt«'u Aui*-:

DiLm uL-i t-:^ ü. a. ^»-^tarT'^T'^. «j-- r- r u Ht*mi Gv'ht'mirat \'r>>f. Dr. Lipfiai

er h j''-T»-ilt'-n Vr-n^-toht. 1 -r >i- a : rch;ifti!oh-ii Na. lil:il> -.fines Vaurs

i-.rr iu -» * r- Iii., „r > w.. r..^« E-i„v . n A jL~küixft»'U ii« r Ht-rrt u Geheifli-

TAI Vr-'i. IH. Fntax Bücl. lrr. H*^nnaiin DieU. Hennaxiu Lipsius, ftux

Stc Init'xkA and Anz^st Wilmasos. Ftn^ wnidien mir in liebenswiiidigitcr
i

WK»^ ^ixi:^ Aalnhlüs^^ n von d^ Uemn Prot Dr. IXtepfeld, d«

ein«* Ao^knnft des KmiserL denuohen GenenlfconnUtB fUr €hiechen1«rf
i

vermittele*', Geheimrat Dr. C B«nit. Prot Dr. Lndwig Ourlitt md Edgar

Mar ;

H*»fT <»-h mr iT PD»f. Ih-. Li} i- huxu^ Güte, diene Aibeit übJ

be«i*n>l»Ts «It^ Si hrft'^veR>^:.-hnis im Ifanoakiipt an lesen und an präfta

F« '. j- n NÄchrnfr* *'r; ! -ir^.'^-.^n-'n :

H. M.. L. TZ - r N -^-^ N , Mn. . n. IL Jnni l90ö.(Nr. 161)^ 3. Beilage

ueb«' :n ii- ri !:''
. r 'i:^ rr.»-.;r-rrrit r-

Fri« ir: h Mata. li'-iit' zum i. i.ict.riii? Curt Waehsmuths, ^espnvbta

l- in Tr.iU' rk <ium'.'r« am 2:^. Juui li;A.iö. L^ipsi^ 1905 (als Müuusknpt

Rudolf StülH*« W<nte zom Gedichtxiii an Cnrt Wachamuth, ge^procbcn

auf der amdeutisohf^n IVanerfeier am 22. Jimi 1905l Leipzi^^ 1905 (tl»

Manuskript gedruckt*.

B erthtild M^auivnbrech-'rN, Illn«trirte Zeitung vom 28. Joni

(Nr. ^2^At S. mit manchen »achlichen Unriebtigkeiten, aber sntrefieader

G'?<iamtoharakt«^r:-* k d - ^ F r>o!.. r> i :; 1 L hr» .

Hermann Lip»ina, Curt Wach^muth. Gedächtnis vrorte, £r»»!sprocbpn in

der '-if»ntlichfu Sirrun j beider K1u??«ti am U. November 1905: Bericit^

üb. d- VhilliT. u, d. Ki.-!. >äoh< G.-?. d. Wi^^. Philol.-hi^t. CI. LVIl 2öT-'29T

K RöTTcluT, F« i e d. r KüuigUchen Laodeaachule Pforta im Jahre IJWÄ

Naumburg 19uö. 5^. 24—26w
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ß. A. Müller, Beilage zur AUgemeinen Zeitung. 8^ Dezember 1905

(Nr. 284). S. 457—460.

Ein schönes Porträt Wachsmuths, wohl aus seinem letzten Leben»*

Jahr, »Mithält nach einer vorzüglichen Photographie von T. H. Voigt in

H<»mhur«r V. d. H. ilio lllustrirte Zeitung vom 22. Juni 1905 (S. 960).

Ferner ^^ibt eine zu seiiuMii Andenken 1906 ge.schlageut' MiMlaillr, die unter

dt^r Leitung Adolf HüdfbraiRl.s, welclier dem Verstorbenen nalu'stand, \ ou

iferni (iforgii aufgeführt worden ist, seine Züge in den Jahren de.s Alters

mit sprechender Ähnlichkeit und zugli'ieh mit der klassischen Vornehmheit

und Würde wieder, die er an den Werken seines Freundes liebte und be-

wunderte. Die Büekseite der Plakette zeigt ein Flachrelief der AkropoHs
mit einem Sinnspruch ans Diphilos:

I.

Gort Wacbsmath war ein Kind des thttriogischen Landes, das der

Welt viele tttchtige Gelehrte, besonders treffliche Philologen, geschenkt

hat, welche dem deatschen Namen in der Hdmat und in der Femde
Ehre gemacht haben. Sein im ganzen recht seltener Familienname

ULftt sich im Pförtner Stammbuch seit dem letzten Drittel des 17. Jahr-

liuiideits nachweisen; seine Vorfahren, kursächsische Juristen und Be-

amte , von denen nicht wenige in Schulpforta ihre wissenschaftliche

Ausbildung erhalten haben, können in Delitzsch, einer kleinen Stadt

nahe bei Leipzig, bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurttck-

verfolgt werden. Er Belbst, am 27. April 1837 als der mittlere von

drei Brfldem geboren, wncha in Naumburg an der Saale, wo sein

Vater als Rechtsanwalt und Notar wirkte, bis zom 13. Jahre im Eltern-

hanse auf, dessen Erziehung ihn, einen anfangs recht schwächlichen

Knaben, körperlich und geistig zu stftrken wußte. Der Grund zu der

fJüsligkeit, die sein Aulieres in den Mannes- und (In ist iijahrcn verriet,

ist zuerst in einigen Sommern dun h längeren Aufentliult im benach-

baiteu liad Kosen und dann durch die achtsame Fürsorge der Pforte

auch für das körperliche Wohl ihrer Zöglinge gelegt worden. Die alte

F&rstenschale voir der Vaterstadt, deren Alumuns er von Ostern 1850

ftü war, gab ihm darch ihre strenge und bittere, aber nicht verbitternde

2acht die Fähigkeit, sich im Zwange energischer Arbeit zu straffer

Konzentration zu erziehen und sich trotz aller Freude an der Be-

herrschung des Wissensniöglichen und Wissenswerten nicht im Ein-

zelnen zu verlieren, mit allem im rechten Augenblick zu Ende zu kommen
Qod jedes Ding, Arbeit und Lust, zu seiner Zeit zu treiben. XreÖ'liclie
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Lckrcr iCic5«K da S^iil« ar Sttti mtur ümd waren Kai!

Kirtiacr. 4er Bct<ir. der Marfcfraatar lanbi, scia Tator, Kari KcS.

Paa! Corssec Kid be<oci«n der Plaioforsrlier Steinhart and der

L: <er»rt::.ji.:.nkcr Ky^'zr^'^iz. v - den-rü er noch im Alter viel erzahUe.

Jjte r-ri'efi it ibres N:hilert: hü €c»i>aBlicb€ meiij^chliche I rtiiic-

iBienaMa. soadem ia rielen fast sogar

etwas wie wiKecjcLäftlirb«!: ForscberHcn an. 'Em wohl geregelte«

Privaistadini. daa bei aiicB betafiirht%i «ad dakret gefeitet, ovr bd

geri^gercc Scbtfera aacb im tiairiaf aarhgeiMlft warde, gab ikat «in

fticberea FaadaBeat grieebnehcr «ad latajaifher Spraddcenntiiis. Ia

seiaeai Abeaaganagaif toai 19. Febraar 1856 laatet daa Urteil tber

s^me Fihizkeiten im Griechischen: .Vor allem traten seine schrin-

li'^h^-r. and mändlicheü Leisinogen durch grammatiiche Schärfe aofi

ütraiiekeii und durch CTOcdlicbe and umfassecde Privatstuoien her-

vor, so da^ er . . . geiriü als em in diesem Gegenstand vorzüglicher

bcholer bezeichnet werden darf ~ Aaf die Schulzeit geht aach scboa

die iatCDaive Beschiftigaag aut Taettas tarftck, fOur den er immer eine

gaaiiie Yorlieba bewahrte, aad Iber den er noch im Alter laa; die

PrOfang im Tadtas wurde ihm beim Abgangsexamen wegen des Prirat-

fleiBei erlaam. den er diesem Sehriflsleller gewidmet hatte. Hier

wird er fen.er zar eifrigen Lekiöre Lessings gekommen sein , desstn

Logik mit ihren Srh]ii«<ei; von stählerner Konse<|uenz liin, den spateren

strengen Mein diker, schon früh besondei^ anziehen mußte und noch

später immer von neuem eefesselt hat. Aber auch für die matbe-

mattscben Fieber wuIUe die händige Unterweianng in Schalpfivta in

ihm ein derartiges Tentindnis and eine eo starke Neigong an erweckm^

daA er beim Abgang von der Schale lange schwankte, bia er in dem

Stndiam der klassiscben Altertamawiaeenachait den Beraf seines Lebens

erkannte.

Sein erstes Studien ;ahr verlebte er in heiterer Jugendlust in Jena:

er trat in die Üiirsrh. nschaft ein; aber cleicbzeitig begannen s« lion die

Richtlinien seiner spateren vvisseuichatüicheu Tätigkeit sich in sein

Inneres einzozeichnen. Barch Johann Georg Droysen , der hier ter

allen anderen Professoren auf ihn nachhaltig eingewirkt haben maß»

wurde er anf seinen ersten großen Arbeitsplan geführt« den er wfthread

seines pAdagogischen Tirodninms in Berlin noch mit ihm bespraehen.

ond von dem er in Rom and Bonn viel den Freonden erafthlt hat:

auf den Gedanken, eine Knitorgeschicbte des Hellenisrons zq schreiben,

die seines Lehrers Werk furttühreu un<i ^ergänzen sollte. Was in ihm

an philologischen Fähigkeiten und Anlagen in der Pforte geweckt , ia

Jena gepflegt worden war, wurde in Bonn entwickelt und zur £eüe
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gebraeht. Dort setzte er als reiferer Stadent yom 3. Semester an

sdne Stadien fort and trat zwei Semester später als Mitglied in das

philologische Seminar ein. Er war einer der letzten, die zu den

Füßen Welckers sitzen und an seinen Vorlesungdi sowie an seinen

philologischen un 1 archäolojiischen Ahendunterhaltungon teilnehmen

durften. Hier zeigte der ehrwürdige Greis, mehr als es ihm in jenen

Jahren des Alters im Seminar möglich war, die Weite seiner wissen-

schaftlicben Erkenntnis and die Tiefe seines Forscherblickes. Bttcheler,

der damals gerade seine akademische Lanfbahn in Bonn bedpann, hatte

an ihm einen Hörer „von beispiellosem Fleiß nnd Teilnahme". Loebell

und Dahlmann bestimmten seine historischen Stadien. Am nachhaltigsten

aber wirkten auf ihn ein das unvergleichliche Lehrerpaar Otto Jahn

und Friedrich Ritsehl , die in jenen Jahren in ungestörter Eintracht

ohne Entfremdung ihres Amtes warteten, Otto Jahn latente schon

damals in seiner Lehrtätigkeit mehr seine kunsthistorischen Vorlesungen

and seine archäologischen Übangen als die rein philologischen Elemente

der AUertamswissenschaft ; so worde der jnnge Wachsmath bei ihm in

die Archftologie eingeführt nnd gelangte zu einem Oberblick Ober weite,

vieles amfassende Gebiete des Altertoms. Aber das aagenblicklich

Wichtigste nnd F<yrderliehste verdankte er' doch Friedlich Ritsehl nnd

der erprobten Art seiner kritisch-exegetischen (Übungen im Bonner

Seminar. Er selbst hat später im Alter das \Vrs(Mi und den Erfolg

der wissenschaftlichen Erziehung durch diesen lebendigen
,

regsamen,

frischen, unermüdlichen Mann geschildert, als er Friedrich Nietzsches

Briefwechsel mit ihm herausgab und einleitete. Seine Worte

enthalten dgene Erfahning, ein Stflck eigener Lebensgeschichte;

'daram dfirfen sie wohl auch hier stehen: „Die im Seminar

gelehrte Methode, die den Femerstehenden wohl gar als eine Art

Arcannm erschien, war nichts als die energische Zucht straff logischen

Denkens, gewissenhaft gründlichen Arbeitens, das aucli das Kleinste

mit Sorgfalt behandelt, alles selbst prüft und nie mit bequemer He-

rufung auf Autoritäten sich beruhigt , sowie klarer und sauberer Dar-

stellung der Ergebnisse in prftziser Schlußfolgerung. Aber von einem

Lehrergenie ersten Banges ansgeflbt, stellte sie nicht bloü die Schüler

aaf die eigenen Beine, andern brachte vor allem den jagendlichen

Geistern den heilsamen Zwang wohlgeordneten Vorwftrtsscbreitens ohne

Sprünge nach vom nnd zur Seite, za denen gerade die reicher Jlegabten

und mit produktiver Phanta-ie Ausgestatteten zu neigen pflegten."

So lernte er allnialilich die philologischen Fertigkeiten und Fähig-

keiten, soweit sie überhaupt lehr- und lernbar sind, kennen und be-

herrschen and wurde zugleich als Amannensis der von Ritsehl geleiteten
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boLZjn UriYcni'ä'^iil'iotbdc is im BiehcneUUieii seiner WiaacD-

ichMh hds^h. Im >t8dait «acdelte wuk mm joDgen Gelehrten am.

d«riHri We*.? di^ Lesesäle «sd die Arbeitsribnie der Bibliotheken sind. I

liiild tri: er b i" Itl Kr«is der wissenschaftlirhen Schriftsteller I

»-irj. **'i'e er^'-en >:G.i;en zeigen die Furm der <charf umrissenen
'

Mono^rraphie Uterarhi*ioriHhe:i und kritischen Inhalts, wie der Meister

iütsciil »e gern schaf nod aodere schaffen sah. Im yanien des Bonner

Seminan begldekwünsebte er als ^fenior am 16. Oktober 1859 Wekte
zun 50jibrigeo Profetsoreojabiliam mit enier Sammlnng der Fn^
mente der griechiachen Sillogr^beo, beionderi Timons, nnd einer Be-

liandlung dieser liferariscben Oattnng, deren Wesen er trelfeod and

lichtiir bestimrute. Im Februar des nächsten Jahres schloli er i^eine

Mudien äuli^Tlich mit der rroiiioüon ab. F'ür seine Dissertation liaiie

er sich ein sehr ergiebiges riiema aus der Geschichte der gricchiächea

Grammatiker auserlesen, zu dem er noch später zurückkehrte, and Ür
f

das er bis an sein X^ebensende seine Materialsammlangen ergftnate: er
'

bot eine Untersochnng ikber Krates von Mallos nnd eine Zosammea-

stcUnng der Fragmente dieses Schriftstellers in einem kleinen Boche,

das beute noch jeder Erforscher dieser Gebiete lesen mnß nnd nickt

nur niuhsrldagen darf. Die dritte Arbeit, ta deren VeröflFentlichung

ilin iiocli 1.S60 ein äulierer Aiilali, das Doctorjubilaum eines nahen

Vcrwunilien, liewog, „Die Absichten der Stoiker über Mantik und

Uäuioneir', belumdelle ein rroblem aus der griechischen Philosophie,

deren Quellenwerke er demnächst zum Teil wenigstens in ihrer hand-

schriftlicben Grundlage erforschen wollte.

Wie OS damals Praxis war nnd die geltende Frftfnngsordnnng sb

gestattete, legte Cnrt Wachsmnth unmittelbar nach dem formellen Ab-

(ichlul\ der l^rorootion sein Staatsexamen ab nnd begann von Ostern 18^
M'in rrobeiahr in Uerliii am Joaehimslhalschen Gymnasium abzuleisten,

in vliN»ou Kolleiiiuin damals KirehhotT und l'sener waren Durcli

miloiiieluhehc Verj llu huiui^en vMirde er nicht allzusehr in Anspruch

Umvoinmon; er Kor.u:e sich daher mit am so größerer Muße seines

Mwdwu und dorn Vorkehr mit Freunden, Verwanilten und Fachgenossen

Y^idmi^n me |si.ljii^H^i>che Wirksamkeit scheint ihn kanm besondefs

IH vnnor l-iUMwVlttKi: und setr.er Anschaaungsweise beeinflnßt n
\\%W\\ IVi.H >tkar Nie «ob! auoh \\<\ n Im and sa wenig intensiv;

tMu\ AKv*>.'«> Mu'!u^*.;5 iS60. als ihm das «ne der dt*

u u , . . . ; . .
-.^ m;; ":ie£ aiiÄgeseizit h üeise-

K« «r,\ %^*r V'uu;>:ir. VHelcktrs und Jahns verliehen

^' v. vs N^^.vä;; »*r,*i'. i:e »^t-r'irten und in Berlin mit

I W^i^as'^v. r S^iÄ Hr die QoeUenwerke
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der griechischen Philosophie in den italienischen Bibliotheken zo he-

ginnen. So fingen denn seine Wanderjahre an; die große Reise mit

ihren langen Aufenthalten an verschiedenen Stätten in klassischen

Landen sollte ihm denselben Gewinn hringen . den in früheren Jahr-

hunderten jeder junge Gelehrte, der sich auf die gelehrte Wander-

schaft hegah, von seiner peregrinatio academica erhoffte. Nach einem

Anfenthalt im Vaterbaas reiste er Ende Oktober von Naumburg aber

Mailand und Turin nach Rom, wo er nach 20 Tagen dntraf nnd bis

in den April blieb. Ein kurzer Aufenthalt in Neapel bildete die

einzige Unterbrechung dieser rOroischen Monate. Überall arbeitete

er in den Bibliotlickeu für seine ersten und wichtigsten Ziele: für

Stobaeus und seine wichtige Xehenüherlieferung , die Florilegien,

und DiügeiKs Lacrtius; für Hitschl und andere inspizierte er

manche Handschrift; stieß er irgendwo auf Übersciiencs oder Un«

beachtetes, so widmete er allen diesen Funden ein lebhaftes Interesse,

oft ein gewissenhaftes Studium. Ein nicht geringer Teil der Aufsätze

aus den ersten Jahren seiner wissenschaftlichen Produktion bietet Er-

gebnisse dieser Nachforschungen in handschriftlichen Mitteilungen Ober

diesen oder jenen Autor. Manches und darunter nicht bloß das Ge-

ringste blieb uuveioüeullicht und wurde hiciit ausgebeutet; rs kam

anderen (ielelirten zugute, wie die ausführlichen Nachwci-i' und Kigeb-

nisse über die Scholien zu Dionysios Thrax, von denen liilgard bei der

Konstituierung seiner Ausgabe ausging. B 'i allen diesen piiilologischen

Arbeiten und Studien führte er doch noch das Leben junger Alter-

tumsforscher, wie es damals in Born sich abspann. Mit Friederichs,

Petersen, Michaelis, Conze, Kießling, Detlefsen und Horcher war er in

jenen Monaten zusammen. Seine Notizen in dem mir vorliegenden

Iter Italicnm et Graecum, einem Reisetagebuch, zeigen trotz der größten

Kürze in zum Teil humoristischem Ton den bunten Wechsel zwischen

Kunstgenulj . archäologischen und philologischen Studien und heiterer

Lebensfreutie. Hier ist eben so sehr die regelmäßige Teilnahme an

den wöchentlichen Sitzungen des Instituts wie an den geselligen Abenden

Wilhelm Henzens gebuchti dessen Haus ihm wie vielen anderen Schutz-

befohlenen dieses Mannes zur Heimat wurde. Er f&gte ferner hier zu

seinem Wissen über die literarischen und monumentalen Dokumente

des Altertums eine dritte Eigenschaft in seinem gelehrten Wesen: er

lernte, was für den künftigen Historiker wertvoll war, Land und Leute

Italiens kennen und lieben uml ihre Sprache vollständig beherrschen;

noch in seinem .Mier war ihm von allen modernen Sprachen die

italienische am vertrautesten; er sprach sie noch damals fast fließend.

Uier in Rom trat die einzige flberrascUende Wendung ein, die
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dieses 80 rnhig and gleiclmiftßig Terlaofende Oelebrtenleben anfwcicL

Am Abend des Ncajahrstages wurde er von Uenzen und Brunn, daii

zweiten Sekretär des Instituts, veranlaßt, das durch Artur v. Velseci

Tod erledigt Aini lines seeretaire interpr^te bei der pFfuliiicbe^

Gesandtschaft in Atheu anzunehmen. Diese Stelle, welche so alt vie

die Vertretiuig des preußischen Staates in Griechenland selbst ist nd

noch heate unter anderem Namen nnd in andmr Form besteht, w
keine, ftr die ein Philologe wegen seiner fachwissensehsfUidieB

i

Yorbildong besonders oder gar allein geeignet war. Im Zeitalter der
|

Renaissance waren wohl Hnmanlsten nnd Philologen, gerade weil ae i

lluu.ani-iten und Philologen waren, Staatsgesan<lte und I'ij l /uuiteri

we^eii. Hier lag alles anders. Als in Koni n<kli kein archäologische

Institut bestand, hatte von 1810—1818 Christian August Brandis, der

spätere Aristoteliker, die Stelle eines Sekretärs bei der prealüschea

|

Gesandtschaft in Rom unter Niebnhr bekleidet nnd neben den pcfi*
i

tischen Interessen seines Staates anch die wiasensehaftlichen vilir

genommen. In ähnlicher Weise nahm man vor 1874 bei der Besens^

des entsprechenden Amtes in Athen anf junge Philologen und Archi'

ologen Rücksicht. So hatten nach 18G2 noch Ulrich Köhler wd

Otlü Lüdci^ (iiesen l'ostcn inne.

Warhsniuth reiste, im April zum secrtHaire interprote eruaDn"

nach Athen ab und traf am 2. Mai bei seinem künftigen Vorgeseutei^.

dem Freiherni v. Werthern , ein. Sein erstes Amtfigeechäfit war die

Katalogisierung der Velsenschen Bibliothek, die später den Gnmdstock

der athenischen lostitutsbibliotbek bildete. £r wurde In die GescUfte

der Gesandtschaft eingeführt, den griechischen Mittäten TOigettdlt

und hatte von Ende Juni ab als Charge d'affatres v, Werthera, ^
nach Deutschland abgereist war, zu vertreten. Trotzdem die Gesclili**

ik'i Gesandtschaff nicht uuiiaiigreich waren, fiel ihm doch in .o'aä

athenischen Sommer neben der Ptlicht, über alles nach Ikrlin zu berichte:

die Erledigung wichtiger Angelegenheiten zo. Seine Papiere aus dieac:

Zeit, die der Sohn in Frankfurt a. M. aufbewahrt, ergeben ein foD-

stindiges Bild seiner geschäftlichen Tätigkeit. Als im September »
Attentat auf die Königin Amalie gemacht worden war, tat er sich

^

durch promptes Vorgehen hervor, dhs noch jetzt in Athen ui &
inneruttg ist, und konnte der Königen am Tage nach dem Yorfall die

Glückwünsche seines ^^ouverains zu ihrer Errettung überbringen, l'nte^

>einrn Papieren tindei sich hentt^ noch der Entwurf eines energLn.

gehaltenen Ihiefes , in dem er ge^en die gehässigen Berichte eiü-

Zeitung über Preußen beim gricchiscl.»en Ministerium protestiert. \^ot

aus diesem Vorfall hat dann die Fama die schershafte £rzfthlnag

I
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macht, er habe einmal dem Königreich Griechenland mit Krieg gedroht.

Im September spielte er— auch dies gehörte zn seinen Amtspflichten—
in Athen den l'eriegeten einer iirculüschen Spezialgesandtschaft , die

unter Führung; des Generalleutnants v. Willisen nach Konstanlinopel

an den Hof des Sultans gegangen war und nun über Athen in die

Heimat zurückkehrte. Er scheint sich aber in der griechischen Haupt-

stadt, die damals noch recht fem vom Weltverkehr lag, auf die Daner

nicht recht wohl gefühlt zn haben, obgleich er anf Ausflogen in das

attische Land und anf zwei Fahrten nach Syra zum Österreichischen

Generalfconsul Johann Georg v. Hahn, dem bekannten Sammler

griechischer und albanesischer Volksmftrchen, Belehrung und Erholung

in reichem Malie gewann und häutige Wanderungen in uml um Athen

ihn in sein künftiges Stndiengcbiet einführten. Vielleicht durch die

von wissenschaftlichem Geist und wissenschaftlicheu Streben erfüllte

Atmosphäre in Rom verwöhnt, mag er sich in Athen einsam vor-

gekommen sein. Die gesellschaftlichen Verhältnisse waren dort fast

ebenao sehr ohne Anziehung für einen Westeuropäer wie in den Jahren,

als Ulrich Köhler Wachsmuths Nachfolger war. R. Weil hat sie in

A. V. Bettelheims Biographischem Jahrbuch fttr 1903*) ausftthrlieh

geschildert. Der Verkehr in den diplomatischen Kreisen, in der Hof-

gesellschaft und mit den griechischen Gelehrten , unter denen neben

Rhusopulos und Kumanudis Pittakis alle anderen überragte, souie niit

dem Buchhändler K. Wilbeig, dem späteren deutschen Konsul, war

wohl zerstreuend und mannigfaltig, aber ersetzte nicht das avf^nfiXoXo^ fTy

und avfin/yiw, das er in Bonn und Rom gefanden hatte. Dazu kam noch

ein schweres Mißgeschick, das ihm diesen athenischen Sommer fttr

immer in trüber Erinnerung erhalten mußte. Fast den ganzen Angnst—
fttr diesen Monat versagt sein Tagebuch fast völlig — lag er infolge

der attischen Gluthitze schwer krank darnieder, und erst ein Er-

holungsaufenthalt bei V. Hahn auf Syra im Anfang des nächsten

Monats stellte ihn wieder her. So entscli^oß er sich denn, nach der

Rückkehr des Gesandten um seine Entlassung aus dem übernommenen

Amt zu bitten. Sie wurde ibm-bewilligt, und er verließ am 1. November

den Wirkungskreis, in den er sich eben erst eingelebt hatte. Der

Aufenthalt in Griechenland, der in jenen Jahren fast noch als dn

seltenes Glfick fttr einen Gelehrten betrachtet werden konnte, war fttr

ihn trotz seiner kurzen Dauer doch eine Quelle reicher Anregungen.

*) VIH (190.')) :^ir)f. Vgl. auch das interegsantc Bild der griechischen

Gesellschiift und de» Hofes in jenen Jahren bei Baynrd Taylor, Reisen in

(jrrieehenland. Deutsch von Marie Bunsen^Taylor 1862.
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Der Plan, Athen topographisch und historisch im Altertnm in er-

forschen und In lebendigem Wort zn schildern, warde in jenem Sommer

gefar/i und vorbereitet. Er lichielt dieses Arbeitsfeld bis in die letzten

Jahre seines I.ebeus im Auge und suchte, ehe er die erste Hälfte de?

zweiten Randes abschlo!'. Athen noch einmal auf. Wie auf klassiscbeui

Boden die Natur in ihrer Herrlichkeit und Pracht auf ihn einwirkte,

zeigen die beredten Schildeningen in seiner Schrift über das alte

Griechenland im nenen. In Jenem Alter, wo der Geist besonders anf-

nahmeffthig Ist, gewann er eine Klarheit der Anschauung von Land

nnd Leaten im griechischen Altertnm, die ihm die Stndierstabe mit

Ihrem Halbdunkel nie hatte geben können. Aber auch das jetzige

Griechen volk mit .-^Liner bis aufs Altertum zurückreichenden l'ber-

lieforun«; >vai ihm * in Gegenstand lehrreielien Studiums, Er legte sich

iu Griechenland umfangreiche Sammlungen über die Sitten und Ge-

bräuche der Neugriecheo mit der Absiebt an, später einmal eine ans-

fübrliche Volkskunde zu schreiben, wie sie jetzt N. G. Polites er-

scheinen läßt I>er Anhang seiner ebengenannten Schrift Uber den

neugriechischen Aberglauben bei Geburt, Hochzeit und Tod, eine

Rezension von Bernhard Schmidts Werk über das neugriechieche

Volksleben, ein Aufsatz über Drymien und Dryniata ans dem Jahre

1872. verschiedene Bemerkungen an oft recht versteckten Stellen seiner

Arbeiten und die nützlichen Winke, durch die er im hohen Alter die

Krsllingsschrift eines Leipziger Schülers über das Märchen von Amor

und Psyche bei Apuleius förderte, sind, soweit ich sehe, die einzige

Früchte dieses folkloristiscben Interesses, die der Allgemeinheii zugute

gekommen sind. Nachdem unter dem Einflüsse der Romantik in Deutsch-

land das Verstftndnis für diese Dinge erwacht war und Otfried HflUer

und Welcher diesen Erscheinungen auf griechischem Boden und ihren

Zusammenhang mit der Antike ihre Aufmerksamkeit gewidmet hatten,

hat Wachsmuth zuerst dieses Feld jjelehrter Arbeit mit modernen

Mitteln bestellt. Ihm sind in Deutschland Beruhard Schmidt, Erwrn

Kohde und Hermann Usener gefolgt.

Die Rückreise führte ihn vom November 1861 bis in den Sommer

des nftcbsten Jahres über Neapel, Florenz und Venedig in die Heimat

Überall verweilte er länger, die Mnße zu denselben handschriftliehen

Studien ausnützend, die ihn vor einem Jahre nach Italien gefUnt

hatten. Auch hier gibt das dieser Darstellung beigegebeue Schriften-

verzeichnis Uber die Verarbeitung der kleineren und größeren Funde

in den nächsten Jahren Auskunft. Fast wider sein Vermuten und

wider seineu Willen wurde er durch zufällige Funde in Florenz, die

er dann durch methodisches Suchen vervollständigte, dazu geführt, den
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YollstftDdigen handflehriftlicheo Apparat zur Schrift des Johannes

Lanrentias Lydns ttber die Himmelszeichen znsammenzobringen. In

seinem ersten Bonner Jahre gab er diesen Autor in besserer und

reinerer Form heraus, stattete die Vorrede, die er mit einem inter-

essanten Zitat aus Lessing einleitet, mit ergebnisreichen Untersuchungen

ans und fügte am Schluß seinem Text zwei Anekdota und die antiken

griechisehen Kalendarien bei. Einem Gefährten der römischen Tage,

Freund Hereher, wurde das Buch gewidmet. Als nach 34 Jahren eine

nene Anfinge bearbeitet werden mußte, blieb trotz der reichen Bei-

gaben an fthnlicben Resten des Altertums und an neuen Erörterungen

über ihre Probleme die Anlage des Bandes im Kern gewahrt. So sehr

halte ^ich die Anordnunj? der ersten Auflage bewährt.

liald nach der Heimkehr erfolgte in Bonn, wo er seit dem Herbst

weilte, die Vorbereitung zum Eintritt in den Beruf, für den er geboren

war, in die Laufbahn eines aliademischen Lehrers. Nach der Zeit des

Lernens und Wandems kamen die Jahre des Lehrens und Wirkens.

Als doetor legens begann er im Sommer 1863 mit einer Vorlesung

Aber die Topographie ?on Athen. Herr Generaldirektor Geheimrat

Dr. A. Wilmanns, der als alter Student an diesem Kolleg teilnahm

,

schreibt mir hierüber: „Der dortige Aufenthalt hatte ihn mächtig an-

geregt, und die den Studenten bekannt gewordene Tatsache, daß er

die beireÖendcMi Studien an Ort und Stulle gemacht hatte, führte ihm

verhältnismiU&ig viele Zuhörer zu; ich glaube, es waren über dreißig. . . .

Ich erinnere mich noch ganz gut, wie vortrefflich es ihm gelang, den

schwierigen Stoff zu ordnen und seinen Hörern eine deutliche Anschau-

ung von der ganzen örtlichkeit und den darauf errichteten Anlagen

und Gebftaden zu geben, soweit das damals möglich war. Vorlesungen

dieser Art war«n damals in Bonn etwas Neues; dieser Umstand und

die Klarheit uml Warme des Vortrags, die besonnene Abwägung des

pro et cüutra bei den einzelnen Problemen wirkten so günstig, daß er

rasch ein beliebter Lehrer wurde. Zugleich zog die grolie Frische und

Sicherheit seines Auftretens an, und die wohltuende Entschiedenheit

seiner Ansichten und Katschläge verschaffte ihm auf manchen Studenten

einen Einfluß, wie er bei jungen Dozenten nicht gerade h&ufig ist.**

Schon hier zeigte er sich bei seiner Lehrtätigkeit in seiner Doppel-

natur als Philologe und als alter Historiker: anuammen mit Reiffer-

scheid leitete er Disputierübnngen ; daneben las er ttber griechische

GeschichtL* uiui bot nach Luebells Tod im Sommer des Jahres 1864

eine Einleitung in die alte Geschichte.

In diesem Semester wurde ihm ein Kxtraordinariat in Marburg

und gleich darauf vom preußischen Ministerium, das ihn der rheinischen
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UniverBitftt erbalton wollte, in Bonn angeboten, wonwf die Kaaedcr

Regierung ibn als ordentUcben Professor berief. So ging er an die

kurhessische LandesuniversitÄt. Diese Berulung bedeutete ohne Zweifel

eine ganz besondere Eropfelilung für ihn. Nach der zutreflFenderi

Charakteristik Heinrich von Treitschkes, die durch die interessanten

Mitteilungen in Otto Hartwigs Lebenserinnerangt n ergänzt wird, geiioA

Marburg damals den Kaf, daß es Tielversprechende jange Kräfte iwar

ansasiehen, aber infolge der geringen Freqoeni and der nngflnsligeD

Dotierung seiner Hocbsehnle und der nnsoreicliendea Beeoldang der

Dozenten nicbt tu balten verstebe. Robert Bnnsen, Hänrieb Sybei,

öildeiueister nnd andere bedeutende Gelehrte hatten im Beginn ihrer

akademischen Laufhahn kürzere oder längere Zeit in Marburg , das

Ranke wegen seiner .omietten ! auvcrtö'' als Universitätsdorf bezeich-

nete, gewirkt und hatten später vorteilhafteren Rufen folgen köimeo.

Die drückende Enge der Verhältnisse in jener Zeit cbarakterisiert

nicbts besser als der Umstand, daß in den Jahren nach der preußisches

Annexion der Plan, die UniTersitftt nach Frankfurt a. H. zu verlegen,

in der Presse nnd im preußischen Abgeordnetenhaus ernstlich erörtert

wurde.

Der junge Dozent durfte also trotz aller dieser Unistande die

ihm zu teil gewordene frühzeitige Auszeichnung als ein günstiges Vor-

zeichen für seine Zukunft betrachten , obgleich sie fiir ihn nicht die

Quelle reinster Freude war. Friedrich Marx erzälilt darüber in seiner

Gedächtnisrede: „Die öfTent liehe Meinung verlangte als Grundlage der

Berufung ein umfangreiches Werk, und der junge Dosenl hatte bislier

nur kleinere Schriften erscheinen lassen. Der Beruf als Lehrer legte

ihm die Verpflichtung auf, seine ganze Kraft den Yorleswigen and

Übungen zu widmen, und dabei mußte die scbriftstelleriscbe Tätigkeit

zu kurz kommen. Er selbst liat noch hier in Leipzig jene lierufuDg

nur als einen Wechsel auf die Zukunft bezeichnet, ilessen Kinlöbung

ihm schwere Sorgen verursacht und ihm oft den Schlaf der Xächte

geraubt habe.'* Und in der Tat erforderte sein Amt einen ganzen

Mann. Joseph Kubino, ein Forscher von großer Selbständigkeit and

eigenartiger AnfüMsungi war sein Vorgänger auf diesem Lehrstuhl ge-

wesen. Um die von ihm geschaffenen Traditionen lebendig zn erhalten

und fortzupflanzen nnd seinem Lehrauftrag nach allen Seiten gerecht

zu werden, dehnte er seine Vorlesungen auf das Gebiet der römischen

Altertumswissen-schatl ans. Ks waren Jahre eifrigbtci Arbeit und regsten

Strebens. Seine Lehrtätigkeit nahm seine Kraft in aulierunlentlich

hohem Maße in Anspruch. Ritschis Studien über Veit Werler und

seine Plaatosarbeiten unterstützte er durch ergiebige bibliographische
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NachfonchuogfiD in den Sch&tzen der Martnirger Bibliothek. Das

VerseichDis seiner Schriften weist recht wenig Anfsätse ans jenen

Jahren anf. Ein Gedanke beherrschte aber sein wissenschaftliches

Arbeiten und Streben und lieii alle anderen Arbeitspläne zurücktreten:

der Gedanke, der gelehrten ^^elt ein größeres Werk vorzulegen. Er

glaubte imstande zu sein, mit der Drucklegang des Buches über die

Stadt Athen noch im Sommer 1868 zu beginnen. Diese Hoffnung ging

freilich erst einige Jahre später in ErfttUnng; aber 8«ne „Baasteine

nur Topographie von Athen**, die im Anfang dieses Jahres im „Rhdnischen

Museam** erschienen, lenkten die Anftnerksamkeit auf ihn, nnd er wurde

für das Sommersemester 1869 als ordentlicher Professor der klassischen

Philologie und der alten Geschichte nach Göttingen berufen. Weil es

seine Tiiclitigkeit und die Erwartungen, mit denen man ihm gegenüber-

stand, kennzeichnet, sei erwähnt, dali jenen Lehrstuhl, der durch Ernst

Cortius' Weggang frei geworden war, kurze Zeit vor seiner iierafang

Theodor Momrosen, den seine Lage in Berlin nicht befriedigte, einzu-

nehmen gedachte. In Marburg war er dem Kampfplatz des Streites

zwischen Friedrich Ritsehl, mit dessen Tochter Marie er sich am

5. M&rz 1865 verlobt hatte, nnd Otto Jahn entrückt, als der Zwist

am heftigsten tobte. Die Entscheidung war für ihn gegeben; er stand

auf Ritschis Seite, Otto Jahn im llerzen bis an sein Lebensende Ver-

eiuung und* Treue bewahrend. Manchem seiner alten Freunde, die zu

Jahn hielten, \Yurdc er dadurch wohl fremd, sogar entfremdet, und

wenn er später, besonders in den Jahren des Alters, eine kühle Zurück-

haltung, manchmal sogar eine schroffe Unzugänglichkeit zeigte, so mag

die Neigung dazu auf diese Zeit zurückgehen« Als Ritsehl infolge des

Ausgangs jenes akademischen Kampfes Bonn Terließ , nahm er seinen

Weg nach Leipzig über Marburg, wo am 22. August 1865 die Hoch-

zdt seiner Tochter und des jungen Professors stattfand.

Die Jahre in Göttingen waren für ihn eine Zeit des ungetrübten

Glückes. Friedrich Hitsi hl konnte seine Tochter und ihn mit ihren

beiden Kindern, von denen der älteste durch sein munteres Wesen und

seine grolde vieiversi)rechende Begabung das Herz des Großvaters er-

freute, oft in den Ferien in Leipzig sehen. Ihm selbst eröffnete sich an

der neuen Stätte seines Wirkens eine reiche akademische Tätigkeit.

Als Programmatarins der Universität begann er den Ertrag seiner

itaUeniscben Reise, die Collationeu za Stobaeus und den griechischen

Florilegien aosznbenten ; als firofessor eloqnentiae schilderte er in seinen

Festreden engumgrenzte, in sii Ii ge^irhlosM ne Bilder ans der städtischen

und geistigen Kultur des Hellenismus; aU Dozent wirkte er anregend

und fördernd anf den beiden Gebieten der klassischen Philologie und
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der alten Geschichte, die er vertrat Ein gater TeU der Gdttinger

Diflsertationen ans jenen Jahren , &Bt alle, die Qoellenanaljaen alter

Historiker enthalten oder sieh mit Fragen ans der alten Geschichte

befassen, gehen auf Anregungen in seinen Übungen zurück, so daß er

und Geor^' Waitz. iles-en Schüler in ähnlicher Weise die Quellen des

Mittelalters untersuchten, sich als „akademische Arheittrelter" und

Lehrer gegenseitig ergänzten. Dazu konnte er noch den ersten Teil

seines Werkes über die Stadt Athen im Altertum im Herbst IS72 im

wesentlichen ah«chlieften und swei Jahre spftter der Öffentlichkeit vor-

legen. Doch diese Beihe arheitsfroher und frendenreicher Jahre wvrde

jäh onterhrochen. Am 9. November 1876 schied Ritsehl ans dem

Leben; schon lange hatte ihn schweres Leiden gepeinigt; sdt einem

halben Jahre hatte auch seine körperliche Schwäche zugenommen, so

dali man sein linde zu belüicliten hatte. Dieser Schmerz nmlite. konnte

ertragen werden. Der Arbeit für sein Andenken, der Herausgabe der

letzten drei Bände der oposcula nach dem Willen und oft auch den

Winken des Verstorbenen, und der UnterstüUnng Ribbecks, dem flir

seine Biographie eine fast nnermeßUche Fttlle von Briefen, Privatakten

and Anfzeichonngen flbergeben wurde, widmete er einen großen Teil

seiner Kraft and seiner Zeit in den nftchsteo Jahren. Aber wie Frsn

Ritsehl an Friedrich Nietzsche nach Sorrent schrieb, verdorrte fast zur

gleiehcu Zeit dt*m Lebensbaum nicht nur die Wurzel, auch die Krone

wurde« vom Blitz zei>rliinetlert : am 12. Jiinuar is77 starb der älteste

Sohn, Walter Wachsmuth, infolge einer Diphtheritiserkrankung. Wenn

er auch maunhat't gegen seinen Schmerz ankämpfte, so hielt es ihn

doch mit seiner Familie nicht mehr in GöUiugen. Als ihn die badische

Regierang als Ribbecks Nachfolger nach Heidelberg berief, folgte er Ostern

1877 der Anffordening. Die neuen Yerhftltnisse, in die er eintrat, die

neuen Menschen, mit denen er znsammen arbeitete, der neue etwas enger

umschriebene Pflichtenkreis linderten allmählich den tiefen Schmerz; die

Arbeit lialf tib' r da^ Leid weg. Der Eigenart seiner neuen akademischen

Stellung folgend. t eiterte er die lleihe seiner Vorlesungen durcli Auf-

nahme rein literarhistorischer Kollegien. Daneben veröHentlichte er in

rascher P'olge hintereinander — er stand jetzt in den Jahren seiner

axfiij — die Arbeiten über die griechischen Florilegien, die Ausgabe

der sogenannten Eclogen des Stobaios, welche mit diesen Stadien aafi

engste zasammenhftngt, and besorgte die zweite Aasgabe seiner erstea

literarischen Arbeit, die Sammlung der Fragmente der griechischen

Sillographen, bei der er nunmehr seinen in Italien gesammelten Apparat zu

Diogenes Laertius oder, wie er es für richtig hielt, des Laertios Diogenes

verwerten konnte. Wie einst in Marburg durch eine Berufung nach
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Erlangen, so schien sich 1884/5 ihm in München ein größerer

Wirkungskreis, ähuliih dem in Göltingen, zu bieten, als die bayrische

Regierung ihn als einen möglichst vielseitigen Gelehrten nach Bursians

Tod zu gewinnea hoffte. Aber die Yerbandloogeii führten zu einem

iiegati?en Ergebnis.

Erst in Leipzig eröffnete sich ihm dieses aosgedebntere Feld

akademischen Wirkens. Im Sommersemester 1886 trat er dort seine

Professur zusammen mit Erwin Rohde an, der schon im Winter sein

Nachfolger aaf dem Heidelberger Lehrstuhl wnrde. Es waren hier

nicht mehr di«- glan/emlen Zeiten liir die klassische Philologie, die zu-

sammen mit ititsihl an die sächsische Universität gekommen waren.

In (liest n Jahren des 4*hilologeu8chwundes' ging die Zahl der Studierenden

der rhilologie unaut haltsam bis etwa 1897/8 znrflck. Aber gleichwohl

brachte er neben den Übnngen im Seminar eine stets gnt besuchte

historisch-antiquarische Gesellschaft zusammen, die geradezu als alt-

historisches Seminar wirkte. Als 1891 Georg Voigt starb, wurde sein

Lehranftrag auch auf das Gebiet der alten Geschichte ausgedehnt Den

Forderungen dieser Doppelstellung wurde er dank seiner vielseitigen

und gi ündli! hen Gelehrsamkeit und seiner Elastizität gerecht wie selten

einer, der eine zweifache Last zu tnmen hat. Iiier las er zum erstüu-

mal seine Geschichte der alexandrinischen Literatur, ein Kolleg, das

ODter den Studenten als sein schönstes galt und zahlreiche Hörer auch

ans nichtphilologischen Kreisen anlockte und festhielt. Mehr aber regte

er an und förderte er in seinen althistorischen Vorlesungen und besonders

in seinen Übungen. Übnngen dieser Art waren in Leipzig nichts Neues;

Alfred Schöne hatte zuerst gegen das Ende der 60er Jahre als junger

Imzent solche veranstaltet, und spater waren ihm andere getc Igt.

Von 1891/2 an aher wurde die A)>tpiluiig tiir dieses Fach im historischen

Seminar mit gröl'icrer :SeUtstaiiiiigkeit ausgestattet, ausgebaut und trat

dem Institut für mittlere und neuere Geschichte und dem für klassische

Philologie in gleichem Range nnd gut dotiert an die Seite. Eine Reihe

gater, nicht bloß rein historischer Arbeiten wurden in den Sitzungen

dieses Seminars besprochen und gefördert; eine hohe Schule alt-

geschichtlicher Forschung war hier begründet und stand in schOner

ßlttte. Als Vorstufe und als Ergänzung' des Hauptkarses dienten

andere Übungen unter Gardthauseii , l ichoi ius ui.d Ivaersi. Es wird

immer als Verdienst Wachsmuths gellen, diese Studien in Leipzig in

eine feste, lebenskräftige Form gebracht und nach allen Seiten mit dem

WlliDSchenswerten Masse von Unabhängigkeit ausgestattet zu haben.

Die literarische Produktion ruhte neben dieser vielseitigen Arbeit

für das Amt nicht. Die Probleme der Topographie Athens, die er im

MfOlOflS 1909 (lahrMb«rielii fttr AltertniMwiiMnickaft. Bd.OXXXYIB). 12
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ersten Band seines Werkes behandelt hatte, beschSfUgten ihn wieder-

holt ; Arbeiten in den Schriften der Sächsischen Gesellschaft der

Wissenschatien . die grolkii und kleinen Artikel in Wisse»was Real-

enzyklopädie von 1894 ab und besonders der Abschnitt , Athen" im ?rsten

Sopplementheft dieses umfassenden Werkes ans dem Jahre 1903 tagCft

da?on Zeognis ab. Im iweiten Band der »Stadt Athen**, fon dem nur

die erste H&lfte ersebienen ist« brachte er die ?on ihm eiogefAbite

antiquarische Betrachtongsweise sor Geltung and entwarf in grofiea

Zflgen ein Rild von dem Leben der Athener in der Stadt und im

IMraeus. Liej^cn blieb leider die Kulturgeschichte der hclleiiittischeii

Welt, und nur eine Reihe von größeren und kleineren Al:f^äueIl

und eine Fesirede zu Königs deburtstag über das Königtum jener

Zeit zeigen, welche omfassende Vorbereitung, welche tief eindringende

Arbeit er diesem Plan widmete. Dagegen erschien 1895 — fast an-

erwartet — seine Einleitang in das Stndiom der alten Geachiehte.

die er seit 1864 bis 1898 oft gelesen hatte, ein Werk, das trots seiner

Eigenheiten zn den besten eniyklop&dischen HandbOcher zAhlt, die m
den 80er nnd 90er Jahren erschienen sind. Zwei Jahre später er-

neuerte er die erste größere Arbeit, die er veröflFenilicht halte,

die Ausgabe der Schritt des Laurentius Lydus de ostentis and die

Sammlung der antiken Kalendarien. ri>er liO Jahre alt vertrat er

noch seine Universität und führte die akademischen Geschäfte als

Bector magnificos; auf der grotten Dresdener Philologenveisarondang

war er im Verstand der historiscb-epigrapbisehen Sektion. Andere

Ehren, wie sie lange ehrenYOlle Arbeit im Dienst der Wiasenaebaft

mit sich bringt, waren ihm schon früher sntett geworden. So kam er

allmählich in die Jahre des Alters. Er wurde immer kQhler uq>1

kritisclier gegen sich selbst : das Tempo seiner Publikationen verlar.e-

samte. Vieles, wa^ er früher rasch verotfeutlicht hätte, wurde .tcLrt

im Palt zurtlckgehalten, ii^r sammelte sich zu ueueu, größeren ArbeiteD.

die der Vollen tlung entgegenreiften. Sein Name war überall geachtet;

jeder hörte anf ihn, wenn er seine Stimme erhob. Bis so seinem letstes

Augenblick stand er dank seiner Arbeitskraft nnd BeseptionsfUiigkcit

anf der Höbe der Wissenschaft. Das Schicksal bewahrte ihn vor dssi

Los, ein ^alter Professor*' sn werden; aber Leid nnd Traner körnte

es ihm nicht ersparen. i>eiucm hochbegabten Sohn Waltw, des-eL

Verlast er se;nerzeit nur schwer halte verwinden, nie aber vcnressoij

können, folgte nunmehr, im Mai 1903, seine (i.ittin im Tode naca

Das war für ihn der schwerste schlag. Wenn ihm auch treasorgenie

Hände das Leben traulich gestalteten, so hatte er doch jetzt mit dem

Leben abgeschlossen. Nor wenige Tage toU von SonncBschem wann
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ihm noch vergöDDt. Seine zihe Kraft erlahmte raaeber, als seiiie

körperliche ROstigkeit erwarten Heß. Eine Krankheit, die steh schon

lauge vorbereitet halte, fesselte ihn an das Krankenlager und raffte

ihn am 8. Juni 1905 früh am Morgen weg, als er vor karzem in das

Öti. Lehensjahr eingeln ien war.

Cart Wachsmuth war seiner Ötellung und seinem inneren Berufe

nach deutecher Universitätslehrer, and seine Lehensgeschichte spiegelt

in den Manlie^jahren das stille Lehen des deutschen Professors wieder,

das nicht durch ungewöhnliche WechselfUle weitere Kreise in Be-

wegung versetzt Als akademischer Lehrer lehte er sich nicht im

feierlichen, geschlossenen, kunstvoll anfgebanten Vortrag ans. Seine

Vorlesungen waren aber auch kein Lehrhuch, das nur der Verbreitung

dnrch Buchdrucker und Verleger bedarf, um gebrauchsfähig zu sein. Kuhig

und kühl mit nachhaltiger Energie, langsam, manchmal \Yohl zu laii-'saiit

Worte und Sätze aneinanderfügend, entwickelte er seine Gedanken und

arbeitete selbst während des Vortrages noch unansgesetit an der Form

;

er fand stets den entsprechenden Ausdruck, da er den Stoff, Ober den

er vortrug, meisterhaft beherrschte. Es war für den Httrer nicht nur

reizvoll, sondern von erzieherischem Werte, seine Denkarbeit zu be-

obachten. Er diente der Sache, nicht dem Scheine. Der Blick für

das im akademischen Unterricht Wichtige war ihm eigen. Zum Gegen-

stand seiner Kollegien wählte er weite Stoffe, die er einsichtig und

lehrreich gliederte. Er erkannte die Forderungen der Zeit und kam

ihnen entgegen. Besonders glückliche Griffe tat er gleich im Beginn

seiner Dozentenlaafbabn, als er über Athen und attische Topographie

las und nach Loebells Tod eine Einlhhrung in die alte Geschichte

ankftndtgte. Tiefer noch war seine Wirkung im Seminar. Wie sein

Lehrer Friedrich Ritsehl, der gerade hier stets sein Vorbild war,

ging auch er hier aufs Ganze. Er erstrebte und bewirkte eine Durch-

bildung der studierenden Jugend, welche zu seinen Füßen saß, indem

er ihre ^lethode . al»er nicht ihre Anschauungen und die Wahl der

Arbeitsgebiete beeiuüuüte. Gegen Nachlässige konnte er spitzig und

ironisch werden, ohne zur Grobheit und zu lautem Todel überzugehen;

er Abte Nachsicht, wo er guten Willen sah, und urteilte ganz so wie in

den wenigen Bezensionen, die er geschrieben hat, billig, wenn eine

redliche und auch nur einigermaßen erfolgreiche Arbeit vorlag. Dazu

zdchnete ihn die Fähigkeit ans, die Sprache Roms in echt antiker

Form ohne den leisesten Soloecisnius und doi h zugleich mit moderner

und ganz individuelki Färbung fließend zu sprechen.

Das akademisclie Lehramt legt M inen Trägern eine iloppelte Pflicht

auf; es gilt nicht nur die Jagend in die Zucht wissenschaftlichen

12*
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Denkens nnd Strebens sn nehmen, sondern aoeh die wissenBchafUlche

Erkenntnis diireh eigene Forschung zu bereichem. Wsehsmath bradite

viele Eigenschaften mit, die der gelehrte Forscher haben raiiß. und

sein Lebensgang war nicht dazu angetan, sie zu verkümmern. Au^ ciu»r

Familie stammend, deren Cilieder seit Generalionen akademische Bildung

genossen hatten, Kind des thüringischen Landes, dessen Söhne stets

eine besondere Begabang für philologische und historische Stadien

geceigt haben, in einer Gelehrteosohole gebildet, die kraft des Adels,

den ihr eine jahrhnnderteUinge rahmvolle Geschichte gab, anch in

ihren Schttlem edles Streben so erwecken waOte, war er in Bens

unter den günstigsten ftafteren nnd persdnitchen Verhältnissen üb
klassischen Philologen ausgebildet worden. TrefiTlich schildert sein

Zeugnis über die Prüfung pro facultate docendi , was er auf der

Universität erreicht hatte: „In>!c'm er bei glücklichen Naiuranlageu

mit Sicherheit der grammatischen Grundlage einen erfrealicben Umfang

von realen Kenntnissen, mit praktiscber Fertigkeit ein geaandes (Jrteü

und mit lebhafter Kombination methodische Strenge- Terbindet, Isgte

er eine gewisse Reife der philologischen Dorchbildnng an den Tsg,

die nicht allzn hftatig za sein ptlegt.*

Als er geboren wurde, standen sich aof den Philologenversamm- I

lun^'cn noch Anhänger der flrrammatisch-kritischeii Richtung und die

^ojicnannten Real- oder Sachphilologen gegenüber; als er studierte,

war dieser Streit fast schon ein Stück aus der Geschichte unserer

Wissenschaft. Er selbst wachs auf der rheinischen Hochschule onter

einem Einflüsse auf, der ihn zanAchst anf die Behandlung der Antorat*

texte nnd der literarischen Reste der Antike dringen miiAte. £iae

kr&ftige diorthotische Regsamkeit erfUlte jenes Zeitalter, dessen Gast
;

am besten wohl Ribbecks Scheidung des echten ?om nnechten Jnvsosl
|

kennzeichnet. Wachsmuth wurde daher zum gnten und korrekten

Textkritiker. Der Wunsch Scaligers „utinam bonus grammaticus essem"

war auch der seine, lim zeichnete ein >q\it feines Getühl tür die

Ki^enheiten und Abweichungen der verschiedenen Stilarten, für die in-

dividuelle Art eines jeden Schriftstellers aas, wie es z. B. zweihundert

•Tohre vor ihm sein Landsmann Johannes Georg Graevins besatt, der

gleich ihm ans Naumburg stammte nnd seine Familie nach Delitach

znrtlck verfolgen konnte. So glanbte er dank dieser Gabe in der

Diktion des Posidonins von Apamea die rhodiscbe Manier za erkenmo
'

und vertiefte sich mit grölUer Liebe in die Eigentümlichkeiten der

attischen Volkssprache nnd des attischen Sprachgeistes ; deshalb ver-

mochte er so gut Ihukydides und das thcophrasteische liüchlein über
|

die Charaktere zu interpretieren. Daher ist ihm auch seine eigeotam-
'

I
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Uchste rein philologische Leistung, die SammliiDg der Reste Timons

und der flbrigeo SillographoD, so gut gelungen. Dorch eine vieles om«

spannende Lektfire erhielt er in sich diesen fast kftnstlerischen Instinkt

lebendig nnd ermahnte wohl auch gelegentlich seine Hörer, ein gleiches

zu tun, mit den charakteristischen Worten: ^Von Literatur sprechen

heilst von einem Diner erzählen!" Im Sammeln und Erklären von

Fragmenten und im Herausgeben von Autoren bewährte er sich als

einer der besten, die aus Bitschis Schule hervorgegangen sind. Eine

weitverzweigte Überliefemng wie die des Stobaens vermochte er geschickt

za aberschanen, mit knndiger Hand so sergliedem und sauber üi scharf-

sioniger nnd streng methodischer Weise sn verarbeiten. Den gleichen

Takt nnd die gleiche Umsicht zeigte er in Anordnung nnd Auswahl,

wenn er moderne Schriftsteller herausgab, wie die kleinen Schriften

Friedrich Ritsclils und Nietzsches Briete an seinen philologischen

Lehrer. Dazu war er ein Meister in jener Keinigungsarbeit , die die

PassioDSgeschicbte der antiken Autoren erheischt, in der Kunst des

Konjizierens und Emendierens, und war trotz aller Freude an den

Kindern dieser Muse gar nicht stolz auf seine Funde. Mit genialer

Treffsicherheit heilte er im Seminar nnd im Kolleg wie bei seiner ge-

lehrten Arbeit die Sch&den der Überliefernng, ehe andere sie erkannt

hatten. Es wird eine große und ntttzUche Arbeit sein, ans seinen

Papieren nnd seinen Handexemplaren die gewaltige Zahl der Konjekturen,

die er vorgesclilagen hat, zu buinuielu und der Wissenscliaft zu erhalten.

In nianchem von diesen Versuchen — es sind sehr wenige — hat

freilich auch er seiner Zeit und dem allzu grol'jcn Mißtrauen, mit dem

sie die Überlieferung behandelte, seinen Tribut zahlen müssen, wie

etwa in dem kleinen Aufsatz zur Batrachomyomachie ans den 60er

Jahren.

Als er in der Jugend stand, war aber auch fQr unsere Wissen-

sehaft die Epoche angebrochen, in der Mommsen durch sein Corpus

den Boden für seine römische Geschichte bereitete. Er selbst, schon

in Jena in die Weiten und Tiefen griechischer (leschichtstorschung

eingeführt, wuchs mit seiner Zeit und au den Autgal»en . die ^ie

ihren gelehrten Jüngern stellte; denn • wie jeder grolle Philologe,

60 trat auch er auf besonderem Wege an die ewig neue Aufgabe

heran, den Geist des klassischen Altertums zu erforschen. Hierbei

acheInt das Wertvollste sein Instinkt für das Typische in der Er-

acheinnngen Flucht zu sein; großzügig nnd gut getroffen waren im

Kolleg seine ethnologischen Schildeningen der Völker Italiens und der

.Stämme ürieclienlauds, in seinem Büchlein über das alte Griechenland

im ueueu die Auffassung der heutigen üelleuen und die Hinweise auf
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die Beziehungen, in denen ihr moderner Vo'kscharakter dem im Alter-

tanj ilhnelt. Deshalb kann es auch nicht genug beklagt werden, dal^

er nicht mehr dazu gekommen ist , die Kulturgeschichte des alexan-

drinisch-bellenistischen Zeitalters zu schreiben; sie wäre wohl sein

größtes und reifstes Werk geworden. Eine schwache VorsteUnng Ton

ihr* können Jetzt nnr die lebendigen Schildeningen ?od AleuLndria,

Rhodos und Pergamon mit seinem Königtam gewfihren. Als Festreden

sind sie etwas sn nttchtem nnd positiv — Wachsmnth kann nie offi-

zieller akademischer professor eloqoentiae, besonders in Göttingen als

Nachlülger von Ernst Curtius, schwerlich hinreilieud gewirkt haben —

,

aber es sind glück icbe Städte- und Kulturbilder, deren Inbalt den

Universalismus seiner Kenntnisse widerspiegelt.

Klar erscheint dagegen auch jetzt noch nach seinem Tode das

Gepräge seiner geistigen Eigenart in dem leider nnvoilendeten Werke
aber die Stadt Athen im Altertum. Das Nene ist hier nicht die Be-

handlung des Topographischen oder anch der Stadtgeschicbte; es iet

lelmehr neben diesen zwd Betrachtungsweisen ein dritter Gesichts-

punkt, der antiquarische, verfolgt worden, über den er sich selbst

folgendermaßen ausläßt (I 90): „Das Bild einer hellenischen Stadt-

einrichtnng kann hier in einer Breite nnd Lebendigkeit rekou>iruiert

werden wie bei keiner zweiten Stadt, und es ist von Wichtigkeit^ die

städtischen Altertümer, wenn ich mich so ausdrücken darf^ an dieaem

Beispiel, das ja in jeder Beziehung fttr mustergflltig angeaehen werden

kann, zu studieren, das städtische Leben der Hellenen, wie es in Burg

und Markt, in HeüigtOmem und Festräumen, in allen öffentlichen und

gemeinnfitsigen Anlagen, in Wohnungen und Gräbern in die reale Er-

scheinung trat, in allem irgend erreichbaren Detail zu beti aclittn.

Der reiche für eine solche Aufgabe vorhandene und noch nicht Überali

gebührend ausgenutzte Stoff erlaubt hier vor allen Diniren . in vielen

i*uukten zu festen, allgemein gültigen Ergebnissen zu gelangen." Diese

Scliilderungen der Stadt und des städtischen Lebens, die er schon

in seiner Yoranseige in den „Mitteilungen' von B. G. Teubners Verlags*

(irma ankflndigte, sind 1890 wenigstens zum Teil erschienen, nachdem

er vorher, um Material Ihr diese besondere Arbeit zu sammeln, in

Athen gewesen war. Dagegen hat er für seine Person seine topo-

graphischen Forschungen über die Hauptstadt Ciriecheulands ab-

geschlossen. Während seines canzen Lebens hat er empfunden, dal'»

das Ziel einer wissenschaftlichen Topographie noch nicht zu erreichen

sei, und sich daher damit begnügt, in eindringenden Einzelnnter-

suchungen Beiträge und wieder Beiträge fär diese Aufgabe der Zukunft

zu liefern, die er auch in semem diese Studien zusammenfassendes
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Artikel ,Athen" iu Wissowas Realenzyklopädie vorbereiten za koonen

glaobte. Sein vornehmstes Streben war hierbei darauf gerichtet, eine

noaiifechtbare Metbode zn finden, die zn einwandfreien BeniUaten

führe, und gerade in diesem BemUben ist ihm Hinrich Nikolans

Ulrichs, den er nicht nur gelobt ond bewundert, sondern eifrig stadiert

und in seiner wissenschaftlichen Arbeitsweise Terstanden hat, Führer

und Berater gewesen. Wer die ^Reisen und Forschungen" dieses

Gelehrten liest, wird linden, daB Warhsmutli vieles von seiner

vorsichtigen Methode, die nicht zu viel und zu rasch aus dem ge-

gebenen Material folgert, gelernt hat; ja, der äußere Aufbau der

„Bausteine zor Topographie von Athen vom Jahre 1868 erinnert in

der VerknApfong der Gedankenreihen nnd der Kombination von

literarischen Zengnissen und dem Befond am Ort daran, daß Wachs-

nrath hier fast ganz in seinen Bahnen wandelt. Dieses metho-

dologische Interesse ist bei allen späteren Studien dieser Art in ihm

rege geblieben. Noch 1897 uml dann wieiler 1903, in seinem enzy-

klopädiseiien Artikel über die griechische Hauptstadt , als er sich mit

geduldigem Hescheiden begnügte und für seinen Teil gar nicht begehrte,

die lange Reihe der angelösten Fragen irgendwie abschließend zu be-

behandeln, hat er die Gelegenheit gesacht ond gefunden, sich aber die

Art ond das Wesen topographischer Forschong ansznlaFsen. Trotz dieser

Beeignation ist er doch zo einer festen Vorstellong von der alten Stadt

gelangt^ nnd nor in einem Punkt ist sein Werk schon zo seinen Leb-

zeiten prinzipiell überholt worden; die Frage : wie entstand die Stadt ?,

die Probleme der Stadtgeschichte hat, 18'.»1 Knibt Curtiu.-, der während

eines langen und glücklichen Leltens unabiä>sig an seinem Hilde Athens

gearbeitet hat, ausführlicher und erfolgreicher bebandeln können.

Wachsmuth hat kein grol^cs Geschichtswerk an sieb, keine Dar-

stellong einer Zeit- oder Volksgescbicbte hinterlassen. Als er seine

gelehrte Lanfbahn begann ond seine ersten historischen Kollegien aas-

arbeitete, glaobte man, wie er sell>st gelegentlich schilderte, alle Arbeit

aof dem Gebiet der griechischen ond römischen Geschichte bis anf

eine bescheidene Nachlese getan. Da widmete er, einer der ersten

ofti/.iellen Vertreter dieses Faches, das damals begann, sich die

Stellung einer selbständigen Universitätsdisziplin zu erringen, sich auf

diesem Gebiet während seines ganzen Lebens mehr propädeutischen

Arbeiten. Er war hierzu wegen des Universalismus seiner Kenntnisse,

der ihn seine Interessen weit aosdebnen, aber nicht som onproduktiven

Gedächtnismenschen entarten ließ, in hohem Grade geeignet; dazu be-

saß er in reiclistem Maße historischen Sinn. Obgleich er aof der

FOrstenscbnle eine besondere Befähigung für die mathematischen Fftcher
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r^-zcir i^r.^^ . ^'.er hijCt groSec Fredde wieder in seinem

>ju'^< 'uhlmtA äJüC.r':'t . uL 1 »eii.«^ Cime Naißr auf das Systematische

rc:it>: Wir. vfrzicbieie er dmricf. historische Gesetze zu finderi and

die MeibodcB icr cxaktca Wlnfirhiftfii aaC seiii Arbeitsfeld n
tberinfCB. Es c&isprKb MÄer nrAckkaltadoi ud vomcfamen

Xatv. d«2 er sch «a des Streb Iber dae Wcaeo der Geschieht»-

visseDschsIt, der sich gr^ n das Eode der i*Oer Jahre swischen den

TerTreterB ein*T me'ir caturrösen^chafilicheB and massenpsychologisrhen

'.ni e::.-r iLcbr iii: w iuÄa^UächtL un l eeisteswis-tenschaftlichen Methode

ei:!»:<:kc".:e, n:^h* br'.c^i^te. Der TMersehied zwisohen «ieni unerschöpf-

licbeu Material des Natur* >r>cbers and dem eng amgchnebenen Kreis

Ton Tat.^cheo, die in der ri>erlieferang dem Philologen nnd Historiker

rar Verföinng sieben, war ihm klar. £r hat iha bei einer feierlichea

Gelegetibeit 18^7 geschildert, als er sem Amt als Bector magnificas

der rmrersiUt Leipii« aatrat. Das KdstUcbste aad Sablimste war

ihm der einzelne Menseb aad das einzdne Volk im regelni&lMgen Laaf

der Dinge, aber auch in der Freiheit ur.ii l'ng bundenheit , in d. r

I^aurie seines Streb« ns. So betonte onvi be\\ies er im einzelnen

j faktischen Fall immer, wie die historische Wirklichkeit gar nicht das

Ergebnis juristischer o !er aocb anderer Konstraktionen isL Wegen
dieser Anlagen und Ansehaaangeo mußte er sich anch tod der am-

f4a8eDdeo Anfgabe angezogen ffthlen, die er ftberaabm, indem er nach

Loebells Tod, dessen gEinldtang in die alte Geschichte* er im Winter

TOB 1858 aaf 1859 mit lebhaftem Interesse gehört and in ihren Einzel-

heiten oft mit A. Wilmanns besprochen hatte, eine Einlhbrang in dieses

Studien:;ebiet ankündigte und mehr denn Jahre später den statt-

lichen I^and seiner .Kinleitung in das Studium der alten Geschichte*

ven lientlichte. Aber mit Loebells Kol!» m: . von dem mir durch die

Liebenswürdigkeit ?on Herrn Professor Dr. H. G. Dubendey in Uambnrg

eine Nachschrift aas jenem Winter ?orli^, teilt dieses finch £sst aar

die Gliederung des Stoffes in einen allgemeinen and besonderen Tefl.

Sonst ist es teils reichhaltiger, weil systematischer angeordnet — bei

Loebell Termisse ich die Abschnitte Uber die nrkandlichoi and monn-

mentab n «Quellen und «lie Metrologie <li r Alten — , teils ärmer. Wachs-

muth hat darauf ver/.iehiei, eine Metluxlenlohre oder Historie und daneben

eine kurze Übersicht über den Verlauf der allen Gest hichte zu geben uud

ferner die Chinesen und Indier nicht behandelt. Seitdem Johannes

Gerardas Yossios 1624 ond 1627 seine BOcher de historicis Graecis

and de historicis Latiois drucken lieft, die rein literar-historischen In-

haltes waren I sind hier sum erstenmal sämtliche Grnndlagen unseres

Wissens Uber die Geschichte des Altertoms, auch die wlrtschaftageschichlr
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liehen
,
zasammeogesteUt and in lebhafter Darstellang , die der spröde

Stoff nicht erwarten Iftßt, betrachtet. £in neuer Ban^aof breiter Grund-

lage ist hier errichtet und ein tiefes, grftndlichee Werk zostande

gekommen, reich an Tatsachen, die mit nmfiassender Gelehrsamkeit

ans den entlegensten Detailforsehnngen ausgewählt sind, voll von nenen

Ideen und Anregungen, die als Winke für die künftij^e Forschung

dienen können. Mauchein schien das Werk bei seinem Erscheinen

iiiclit zu halten, was sein Titel versprach ; aber trotz des hohen .Maß-

stabes, der bei der Beurteilung an das Bach gelegt wurde, fand es

Anerkennung; man erklärte, daii man vieles aus ihm lernen könne,

ond ließ es als brauchbares Hilfsmittel, als n&tsliches Schul- und

Handwerksbuch gelten.

Der Mann, der dieses schlichte und trotz seiner Eonsequenz so

reichhaltige Leben gelebt hat, und dem die Geschichte unserer Wissen-

schaft wegen seiner materiell wertvollen und methodisch vorhildlt hen

Arbeit t^tels ein ehrendes Andenken bewahren wird, war im Aller eine

äußerlich kühle und ruhige Natur, welche die nüchterne Skepsis, mit

der sie Welt und Menschen betrachtete, am ersten und liebsten gegen

sich selbst kehrte. Stets wußte er in seiner wissenschaftlichen Polemik

die äußere und innere noflichkeit zu wahren und setzte, selbst wenn

er Latein sprach und schrieb, wohl erwogen und wachsam seine Worte,

ohne nach unangenehmer Philologenmanier in unnötige Superlative zu

verfallen. Fremd war ihm die lebhafte, frische, sprudelnde Unmittel-

barkeit, die Friedrich Kitsclil als ein schönes Geschenk seiner Ileimat

erhalten hatte ; sein thüringisches Vaterland , dessen Klangfarbe noch

die Aussprache des Greises nicht verleugnete, hatte ihn mit einer

anderen und nicht geringeren Mitgift für seinen Lebensweg aosgr stattet.

In der Jugend kannte er sicherlich jedes Tempo vom stürmischen, be-

geisterten Ergreifen bis zum zfthen, ausdauernden Abwarten, im Alter,

wo er immer kritischer wurde, fast nur vorsichtige Zurflckhaltung und

Objektivität. Erschfittemd mttssen auf ihn die drei Todesfälle ein-

gewirkt haben, die ihm binnen eines Winters und eines Sommers, als

er eben in das fünfte Jahrzehnt seines Lebens eingetreten war, seinen

Schwiegervater, seinen Sohn Walter und seinen Vater entri-sen. Bald

darauf mußte er es auch erfahren , wie rasch die philologische Schule

iiitschls, welche bei des Meisters Tode noch in Deutschland dominierte,

zur historischen Erscheinung wurde, und daß auch in der akademischen

Welt das Wort gilt: „Le roi est mort; vive le rol!" So zog er sich

im Alter als ein alter Mann, der weiß, daß die Welt mit ihm nicht

aufhören wird, in die Lebenskreise zurflck, in denen seine stark aus-

geprägte Natur sich heimisch fühlte. Wissenschaftliche Arbeit, Ver-
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btändnis und Teilnahme an den Schöpfangen der Literatur und der

Mnaik bis in die jflogstc Zeit, Liebe zor Natur fflllten sein Lebeo ms.

Ohne etwas von seiner lebensvollen Kraft aufgeben sn nOssen, ging er

rasch dabin, anch darin ein Kind des Glücks, daß ihm ein langes

Hinsiechen erspart blieb.

II.

Wachsmnths Arbeiten.

In dit'sem Vrrz«'i(*hni8 sind die Bücher, Aufsätze und Ref«prech unfrei»

zusammengesitellt, welche Curr Wachgmuth während der undir als 4U Jahre,

über w»>h hc sich seiui' s< hriÜ8tellerii»chc l'roduktion eretreekt, veröffenT-

licht hat. Ich ghiiibe iiiicli dafür verbürp-u zu dürfen, daß ich kein Bnoh

und keinen Aufnatz üln^rscht-n lialic, während e.s mir schwerlich gelungen

ist, all" »eine Besprechungen austiiulig zu maclicn. Daü ich ah^r die im

LiterHrischen Zeutralblatt erschienenen volLzühlig habe anfuhren köimeu,

verdanke ich der nnermfidUehen Hilfrbereitschaft von Herrn PrckfesMr

Dr. Ed. Zamcke in Leipxlg, der das Redaktionsexemplar teils selbst dordt-

gesehen hat, teils für mich hat durchsehen lassen.

Ich habe gnmds&tzlieh darauf versichten sn mössen gemeint, die

größeren oder kleineren mitunter recht wertvollen Beitiftge, weiche Wachs-
mnth oft SU Untersuchungen seiner Rollegen und Arbeiten seiner Schaler

beigesteuert hat, in irgendeiner Form ansuf&hren. Diese groSen und

Ideinen, bedeutenden und unbedeutenden Funde und Mitteilungen sind sn

umfangreich und zu weit verstreut, als dali sie überhaupt von einem allein

nachgewiesen werden können* Auch sie zeigen die Vielseitigkeit ?-» :ne5

Wissens und deu Umfang seiner Studien von den Notizen bei Knoche

(rntersuchnngen ül>er die tienauf^''fundenen Scholien des l'roclu^ !>iadov hu;a

zu Euclids Kiemeuten. Herford lS<i5), F. Hühl (Dionysios iN rieirrte^

:

Kh. M. XXIX Hr>) und in Fricks Auagabe des Ponipouiiis Mela an Ins zu

deu 1 )iHsertatiotien, die er in seinen UiUtinger, lleidelberi^er und Li ipziger

Jahren angeregt liat. Besonders schöne und wertvolle Beiträge ent-

halten, wenn ich einige Beispiele anfuhren darf, die Studien von

K. Schumacher (De re publica Rhodiorum commentatio 1886 a. v. St\

Bol. Koehler (Analecta Hellanicea: Leipziger Studien für daas. Philol

XVUI 209 ff.), K. F. Malier (Der Leichenwagen Alezanders des GroSes

1905 S. 56 f.) und J. Helck (De Gratetis Mallotae studiis critids quae ad

Iliadem pertinent 1905.1. Die Beurteilung dieser zuh t/r genannten Schrift

war, wie Marz berichtet, wohl seine letzte amtliche Handlung inmitten der

Leipziger philosophischen Fakultät.

1859.

I)e Timoue Phliasio cereristjue sillographis Graecis disputavit et

sillogruphorum relitiuias collectas dispositas recognitas adiccit C. W.
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1860.

De Grntote Mallota disputavit adiectis eiaa reliqnUs C W. (8.

iat auch al8 Dissertation r'r-('}npiipn\

Die Ansichten der Stoiker lUier Mjiiitik und Dämonen. firatnhUions-

schritt z. 25jahr. Doktorjub. d. Herrn Oberkoiisistorialpräflid. Dr. C,h\ üösebel

am 3. Aug. 1860 . . . darprebraeht.

Über die rnec htheit des vierten Buchs der Frontiuscheu Strategemata:

Khein. Mus. XV. 574—588.

Beiträge zu den j^riechischeu NationHlfj^rammatikem (1. Der Metriker

Heliodorna. 2. Die pinakographische Tätigkeit des Kallimachos. 3. Eine

nachtrftgliche Bemerkung Ober Krates.): Phiiol XVI
Zur Agonaltempeltheorie: Archaeol. Zeitg. Jahrg. XVIU 108—110.

1861.

Zn Senecas Briefwechsel mit dem Apostel Paulus: Rb. M. XVI
doi—doa

Aristoteles im Palast Spada: Arcb. Ztg. XIX. 210—211.

Riehter-^^# ans Atben: ebdas. 8. 228*—224*.

1862.

Pompeiaua: Rb. M. XVU 188-140 (mit Nachtrag 8. 808).

1863.

Joannis Laurcntii Lydi über de ostt ntia «'.\ codicibus Italicis auctus

et calendaria Graeca omuia cd. C. W. Accedunt anecdota duo de cometis

et de tmaemotibus.
HandBcbriftUcbe Notizen fiber den Kommentar des Proklns zu den

Elementen des Enklides: Rb. M. XVIII 182—185.

Ein neues Zeugnia fiber Gonstantin Porpbyrogennetos: ebd. 8. 186—188

(mit Nachtrag S. 326).

Über die Zeichen und einige andere Eigentfimlicbkeiten des codex

Venetns der Ilias: ebd. S. 178— !><><.

Inschriften aus Korkyra: elxi. S. 5^^?—587.

Zwei parodische Frafjniente bei Did Chrysnstnmos : ebd. S. 625—629.

Ül)er den Kataloir der plutarchischeu iSchrifteu vuu dem sogenannteu

Lamprias: Piniol, XIX 577—578.

Die NifdiM-iage der Kälten \or I)<'i))lii: Iiistor. Zeitschr. X 1— 18.

Das ThcHoion in Athen: Arch. Zt^^ XXI 98—103.

Inschrift auf dem Bogen hinter dem Horologium des Andronikos in

Atben: ebd. 8. 125*—126*.

1864.

Das alte Orirchenland im neuen. Mit einem Anhanf; über Sitten nnd

AbergIau1>on der Neugriechen bei Geburt, Hochzeit und Tod.

De fontibus, ex qnibus Suidaf in foriptonim Graecorum vitig com-

ponendis hauserit, obBervation< s per satniHtn faetae: Synibolu philologorum

Bonneusium iu honorem Friderici Hitbcheiii cuUccta p. 135—152.
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1865.

SSur Batrachomyomftchie: Rh. M. XX 176—185.

HandBchriftHclie Hitfeeünngen su den ScboHen des Dionysius Thnxi
«bd. S. 375-889.

Der Mathemstiker Aristotheros: ebd. S. 455-'456.

18Ü6.

Bos prcch iin pon: Aniold Schäfer, De rorum post bellum Persicttin

ugque u(l triri'iniJilc foodiis in (inn eia pestariim tomporibus. lS6-">: Litora-

ri8elie.s r«Mitraiblrttt Sp. 258—268. — Alfred \ <>n Sallet, Uf'itrüire zur G'-

scbielitf uiui Numismatik der Ivöniir« des Ciuinierisclieu liosporus und Jts

i'ontuH von der Schlacht bei Zela biä zur Abdankung Pulcmo IX.: ebd.

Sp. 13oa—1355.

1867.

BesprechungeD: Robert Goldschmidt, Zur Geschichte der persischen

Politik im peloponnesiscben Kriege. 1866: Ltt. CentrRlbl. S}). 6. — Arnold

Sehfifer, AbriA der Quellenkunde der griecbisehen Gresdiichte bis auf

Polybios: ebd. 8p. 1070-1071.

1868.

IJiiusteijie zur Topographie von Athen (1. l'aus.iiiiaä' Wanderung dunh
Athen. 2. Der Gang der bedeutendsten Feststraßen in Athen): Rb. M.

XXIU 1-65.

Die Akropolisgemeinde und die Helikongemeinde: ebd. 8. 170 -186.

Der Bildbauer Poljklet: ebd. S. 198—195.

Ein neuer griechischer Historiker: ebd. 908—315.

Die Ruhestatiou des heiligen Schiffes in Athen -. ebd. S. 531—538.

Noch einmal Aristodcmos: ebd. S. 582 -599 (nebst Nachtrag S. 673—6751

Der luAtorisclie Ursprung des Doppelkönigtums in Sparta: Jabrbacher

für kla^s. rinl.)l(»gie XCVIl 1-9.

H«'s]>ree Hungen: Aug. Moomisen, Athenae Christtanae: Lat.

Ceutralbl. Sp. llt)Ö-1170.

1861».

Bausteine zur Topographie von Athen f8. Schlußwort: 7 Karten OTT

Topographie von Athen 18G8): Rh. M. XXIV S ? -51.

Eine neue Tnschrifttafel von Taormiua: ebd. Ö. 451—473 (mit Nach-

trägen S. 49f') unil 640).

Die Inschrift Corp. luscr. Graec. III 5773: ebd. S. 474—476.

1870.

Festrede im Namen der Georgs-Augusts-Universit&t zur akademischen

Preisverteilung am 15. Juni 1870 gehalten von G. W. (fiber Rhodos).

1871.

CommentatiniH's I et II de tlorilegio q. d. Joanuis Damaseeui Lauren-

tiano (Jndi«'«?; scli»)l. Gotting. 1871. 1871'2) Commentatio de Srobai'i

eciogia (akudrmi:?che8 Gelt^uenhcitsjirogramm, alle drei Progrumnie sind

mit Berichtigungen und KrM citerungcn in d*Mj ..Studien zu den griechischen

Florilegieu" 1882 S. 1—44, 55—79 abgetiruckt).
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Ein Dekret des ägyptischen Satrapen Ptolemaids I.: Rh. M. XXVI
468—472 (mit Nachtrag 8. r>40

.

Besprechung: H. I)i<'Ls, De Galeni historia phüosopha: Gotting.

GeL Anz. Stuck 18. S. 688—712.

1872.

Versprengte Trümmer der Eklogen des Stobaens in seinem Flori-

leginm: Bh. M. XXVIl 73—80 Stadien s. d. gr. Floril S. 45—1»4>

Dr^ mien und Drymata: ebd. S, 34SS—346.

Lokrische Inschriften: ebd. S. 612—615 (mit Nachtrag: ebd. XXIX
353-354).

Besprechung:: Bernhard Schmidt, Das Volksleben der Neu-

^riechen und das hellenische Altertum: I (1871) (jtötting. Gel. Anz. Stück 7,

ö. 241—264.
18713.

Festrede im Namen dw (it'«»rf^-Au};uöt!5-rniveröität zui' akiuK'nii.schcn

I^r»Mr<\ erteilung am 11. Juni 1073 gehalten von C. W. (Die Hochschule von
Athen).

Inschrift aus Alexaudria: Rh. M. XXVlll ööl—ööo (mit Nachtrag

ebd. XXX 640).

1874.

Die Stadt Athen im Altertum I. Commentationes I et II de Zenone
Gitiensi et Oleanthe Assio (Indices schoL Gott 1874. 1874/5).

CSommentatio de Xenophontis qui fertor libello ^A9tivuim¥ noUreia
(Akademisches Gelegenheitsprognunm).

Über die handf>chriftli( Ik I berliefcrung yon Proklos (Kommentar zu
Euklids Elementen: Kh. M. XXIX 817—320.

Ein verschollener (?) Codex des Laertios Diofrenes: ebd. S. 854—855.

Der ArclietypUH der Sih en des Statins: ebd. S. 355—356.

Be H p r e c h I1 11 < Ti ; Prodi Diadochi in primum Kudidip « It'nT'n-

torum übruin enniint nrarii. Ex recoji^uitione riodofrtMli Fricdlcin : .K'iiaer

Literaturzoitung iSp. Öd—ÜÜ. — Krust Curtius, Ephesos. Ein Vortrag; ebd.

Sp. 214—215.

1875.

Schiffahrtaabgaben der Aegypter unter den Ptolemäeru: Kh. M.

XXX 448.

Besprechungen: Aug. Schultz, De Theseo. Quaestio arehaeologica

1874: Jenaer Lit-Zeitg. Sp. 829—890.

1876.

Festr«;de im Namen derGeoiLr Augusts-Universität zur akademischen

PreisverteilunjET am 14. Juni 1876 gehalten von C. W, (Alexandria).

.Jiihrf'sboricht über die (ieoi^r.ipliie und Tö])0graphie von Griechen-

land und Kleiiiasien: Jahresbericht ub. d. Fortschr. d. class. Altertums-

wiss. U (für lb7a) 1Ü77—1096.

1877.

Friderici Ritschelii opuscula philologica. Vol. III (Ansügnbe).

Friedrich Kitsehl: Beilage zur (Augsburger) Allgemeinen Zeitung

1876. Nr. 335 (30. November) S. 5101—5102= Ritschelü opusc UI p.X—XVIL
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1878.

Friderid Bitochelii opuscula philologica. VoL IV {Aaagtihey

1879.

Fritlerici Kirscliclii opuscula philnlt. rrjcn V (Ausgabe).

8tichonu'trit<chof* und Bibliothokarinchos : Kh. M. XXX^^' —5L
Heliodoros als Conimentator der dionysi:*t h<Mi Techne: eb«i, S. 156.

Die persischen Satrupen Arsaines bei Poiyaiuos und Sarsameä bei

Ktefiias: ebd. S. 156 1.^9.

Eine Bildnäule deä Maäiuiasa iu Deios: ebd. S. 159.

Da« Tetroboloo als Bichtsnold in Athen: ebd. S. 161—165.

Die Einteilung von Xenoptions fiellenlka: ebd. S. 884^

Stichometrie und liein Ende: ebd. S. 481-484.

Zeit der Entstehung von Aristoplianes' /%icc: ebd. S. 614/5.

Der Standort des ehernen Viergespanns auif der Akropolis von Athen:

Jahrbücher f. elass. IMiilol. CXIX S. 18—24.

De gnomologio Palatino iuedito: Satura philologa Hermanno S*apiuo
obtulit amicorum conlegamm decas p. 7—42.

1880.

Zur Geschichte von Alexaudi ia: iih. M. XXXV 448—4ö5.

Eine zweite BildsAule des Masiuissa in Delos: ebd. S. 490.

Zur Statistik der H&nserpreise im Altertum: Jahrbfieher 1 Nat-oekoo.

XL Statistik, gegr. v. Br. Hildebrand N. F. I 485 -487.

1881.

*0 (nl Anvaio, o>o>r: Kiu M. XXXVl 597—603.

T^hrr das Fragin«>iitum mathematicum Bobienae: Hermes XVi637—642
(zusammen mit M. Cautor).

1882.

Studien zu ih n irrifchischen Florilegien (S. zu 1871 und 1*^72)

rber die Apophthfg^eusauimluug iu den Frobeuscheu Gnomici:

Rh. M. XXXVli 5(.6-.MÖ.

Die Wiener ^Vpophthegmensaniniluu;; : Festschrift zur Begrünung der

in Karlsruhe . . . tagenden 36. Philoiogeu\er8ammluug verfaüt von den

philologischen Collegen an der Heidelberger Universit&t 1—86.

Sehluftworte auf der 36. Philologenversanunlung in Karlsruhe: Ve^
handlungen der 86. Versammlung deutscher Philologen und Schulm&nner

in Karlsruhe (18»B) S. 170^172.

1884.

loannis Stobaei anthologii libri duo priores qui inscribi solent

edogae physicae et ethicae rec. C. W. Vol. I et II.

Die ano^9fyftttTre ruir t-mn a<,<fu,v des Demetrios in der Wi^er Apo*

phthcgmensamnilung: Hh. M. XXXIX 468—470.

Zur Inschrift der Appia Regilla; Mitteilungen d. dtsch. archaeol

Instituts in Athen iX 95.

1885.

Corpusculum poesis epicne Graeeae huübuudae. Fasciculus alter

contiuens sillographos Graecos a C. W. it. editus.
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Öffentlicher Credit in der bellenischen Welt während der Diadochen*

zeit: Rh. M. XL 283-903.

Eridanoa und llisHOs: ebd. S. 4$9—478.
Einige antiquarische Bemerkungen zum Recht von Gortyn (1. dno-

ÖQouoq J()Ofn€vg. 2. unhai^oi. 3. Eine EigentürnHchkeit kretischer Ehen.

4. Familie, Verwandtschaft, Geschlecht. 5. Der ( Jorichtsbearatc ^i»«/u«»y):

Nachrichten der Kgl. Ges. dor Wiss. zu (ir»rtingen S. 199- 207.

7a\v Geschichte des attischen Bürgerrechts: Wiener Studien VII

löy— ItiO.

1886.

Ein antiker Seeplatz (Aiitrirts\ orlr.-^ung über den i'oiraieus, gehalten

in i^upzig am Ö. Mai 1886): Jahrbücher f. Nat.-oekou. u. Statist. N. F. XIII
83—95.

Seit diesem Jahre war Wachsmuth zusammen mit Lip^ius und Ribbeck

Heransgeber der Leipziger Stadien snr claasiflehen Philo-
logie.

1887.

Zur Topographie von Alexandria: Rh. M. XLII 462—466.

Neue Beitrfige xnr Topographie von Athen (1. Das Aphrodision und
der KantharoBhafen. 2. Kallirrhoe-Enneakrunos. 8. Eridanos und Kyido-

boroa. 4^ Der KAnigapalast auf der Burg und die pelasgisehe Mauer):

Berichte über die Verhandlungen der Kgl. S&clis. G^. d. Wias. Phtlol.-hist.

Ol. XXXIX 869-405.

Über eine Hanptquelle der Geschichte des achäiachen Bundes:
Leipziger Studien zur elasHiHchcn Phihdogie X 269—298.

Besprechung: .luliiis Behu li, Die 15e\ ölkt^rtnig der griechisch-

römischcu Welt 1886: Jahrb. f. Nat.-oek. u. Statist. N. F. XV 32—38.

1888.

Zu Statins Silven 1 6: Rh. M. XLllI 21—28.

IKe diabathra in Alezandria: ebd. S. 306—80a
Zu Giceros Schrift de re publica: Leipziger Studien XI 197—206.

Zu Senecas Apocolooyntosis: ebd. S. 837—850.

Besprechungen: A. B6tticher, Die Akropolis von Athen: Ltt.

Oentralbl. Sp. 215—217. — Ed. Rurtz, Miscellen su Plntarchs Vitae und
Apophthegmata: ebd.Sp. 559. — l)iod<»ri bibUotheca historica rec. F. Vogel \

ebd. Sp. 790—792. — J. A. Heikel« De praeparationis evangelicae Eusebii

edendae ratione; ebtl. Sp. 792—793. — IMutarchi Chaeronensis moralia rec.

G. N. Bernardakis Vol. I: ebd. Sp. 1549— 1551. — Paul Viereck , Sermo

Graecus; ebd. Sp. 1581—1582.

1889.

Zu den Akrostichen des Dionysios Periegetes: Bh. M. XLIV 151—153.

Kjkloboros und Kyklos: ebd. S. 158—154.

Lateinische Hendekosyllaben in Athen: ebd. S. 820.

Besprechungen: Frits Baumgarten, Ein Rundgang durch die

Buinen Athens (ls88j: Lit. Oentralbl. Sj). 93. — Wilhelm Fabricius»

Theophanes von Mitylene und (^uintus Dellius als Quellen der Geit^ruphie

des Strabon (1888): ebd. Sp. 217—218. — K. F. Hermanns Lehrbuch der
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griechuchcii Antiqoitftten I*. Staatsaltertfimer, besorgt v. V. Tfamnam;

ebd. Sp. 220-221.
1890.

Wir Stadt Athen im Altmtim II 1. Abteilung.

üat iJiodonis Siculiis einen Teil Beines Greschichtewerke« selbtl doH
«Touiert Rh. M. XLV 476-477.

Die I^ip .i«>r Acharuer in ihrer Compoaitiousform : Leipziger

8tu<lieu XII ;:i.7 — >»*.

Be ?i j»r er h u n e n : Plutarchi nrnralia re« . G. N. Beniardnkis. Vol. D;

Lit. Ceiitr.ilhl. Sj(. ö22—b2S. — R. v. 8cä1ji, Die Studien des Poiybios Ii

ebd. 6p. 93a—im.
1891.

Zur Topographie von Athen: Rh. M. XLVI 887 -829.

Pentadenbinde der Hftndschriften klaseiaeher SehriltBteller: ebd.

S. 829-881.

UmageDes und Trogns: ebd. S. 465—479.

Nene Bmchstücke ans den Schxiffeen des Orammatiken Kratea: ebd.

S. 552—556.

Besiprechnn<;en: Plntaichi moraUa ree. G. N. Bemardakis.

Vol. Ul: Lit. Ceutralbl. Sp. 619.

1892.

Über das Geschichtswerk des Sikelioten Diodoros L n (Leipsiger

akad. Gelegenheitsprogramme).

Gommentatio vemaeulo sermone conscripta de Eratosthene, Apollodofo,

Sosibio chonoirrrti)l>is (Progr. acad. Lips.)

Srr:iii(Mih'l)t>u und Marktverkelir im alten Athen: Historisches Taschen-

buch VI. Folge XII 2^1 -aiO.

1894.

Der Vertrjitr zwischen Rom und Karthago ftus der Zeit des Pvrrho?:

Kleinere Beiträge zur (iesohichte von Dosenten der Leipziger llochschole.

Festschrift zum deutschen Historikertnge in l^eipziir. S. 57— B>^.

Seit diesem Jrthre l)e:irheitete W .ich^tnuth in Pnuly-Wissowas Real-

encyclnpädie die Topographie \ <>n Athen ; \ gl. z. B. die von ihm verfaUten

Artikel: Aglaun.s (I vJU- -^:'.0), Agrai (I SS7--8^S:, Agrij.peion (I ^9^;L

Aka.lenua .! ll:V2— IKVH, Akte (I 1212-121:*.), Ardettos (II 614), '.-t^Ho;

Ttdyoi (II 027—62m, Biisileion (III 48), Bukolcion (III 996), ßuleuteriou

(III 10H^<— 1040), Buzygion (III 1097), Chalkotheke (III 2096->2997), Ghona
(in 2369), Diazeugma (Y 855X Diogeneion (V 784), Dipjlon (7 1164—1168^
Dromos (V 1716~1717X Eetioneia (V 1978—1979)^ Elensinion (V 2888-.2835),

Emporion (Y 2582—2534). S. auch zu 1908.

1895.

Eiideitung in >h\< Studium der alten Geschichte (s. das Verxeicluüs

des wisficuschat'tiicheu 2sachlasae8 Ii bj.

1897.

loannis Laurentii Lydi Uber de ostentis et calendaria Gracca omnia

it. ed. 0. W. Accedunt epimetra duo de cometis et de terrae motibos.

Neue Beiträge sur Topographie von Athen (1. Das thukydideische
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Verlna von O. R RFISI AND in LEIPZI

In dritter Auflage hegt jelzl volUuiniiig vor

Formenlehre der lateinischen Sprac
Von

Friedrich Neue.

Dritte, gänzlich neubearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Von C. Wager
4 Bände gr. 8». 1892—1905. M. 101 gebunden M. 100.80.

Erster Band: Das Substantivum. I90I. VI und 1020 Seiten gr. 8^ M. 32,—,
M. 34.40.

Zweiter Band: Adjectiva, Numeralia, Pronomina, Adverbia, Priposttionen ^nniMn-*'

Interjectionen. 1892. XII und 99Q Seiten gr. 8". M- 32.—, gebund.

Dritter Band: Das Verbum. 1897. II und 664 Seiten gr. 8®. M. 21.—

,

M. 23.—.

\iciter Band: Register. 1905. 397 Seiten gr. 8*. M. Ib.—, gebuuuc« A\. 18.

Es empfiehlt sich, die Vervollständigung des großen Wi '
'

ist, bald zu bewirken; später werden einzelne Bande nur ii; •

Vorräte gestatten.

Altlateinische Forschungen
von

Dr. Joseph Köhm,
Oberlehrer am Qroßb. OsterG^-mnasium zu Mainr.

1905. 15 Bogen gr. 8«. M. 6.-.

Inhalt:
Vorwort, nie Familie. FAmilia, famili&rU. r,.,.:n-.r"» - familiär" »•^'- rtrr-na

fahren and Nftchkotnin«D. Einr^olno Ausdrücke. — i 4 nnd t

Froit ! 510). ' n. Vurro d l. L. \ i oi/ ^

3IaDif ,
. Verh. . >. a) vom Mann- '^^ vom Wcioo, . .....

Kh«. Anhang. Sachliche B«morkungen. — Die Kli< i. Vir. Vxor. Coniunx. Ma
Sociu. TIoiuo. MulUtr. Maa und f Viduus unu uidua. Paelöx. — I)' '

'* I ai*.

]'!''ifi: 1 parens, 2. parentoa (i . >38). 3. pater et malor. Andere L' -«^r)

iind»oi)aft. — Die Kinder. Lil>eri. Infant»«. Ander« Wörter fOr «Rindsr^
ii gnuta. l*io Formen gnatua natus. — Qesetairlfltr" ' "ater. >
L.. iche üeuierkuDgen. — SoMtilpe Verwudte. 1. BlutflN Ite: A. '

C. Jüi : *. Oheim: a) patruos, b) auoncnlua, K. Andere Vorw^andschafUnaniMi . i

II ' "IS, gener, nuru», fratria, glos, afflnis, affinitM. — Her
.

- und doinina. I>ie Sklaven. — Die Pronnraina nnd ihi

EU den Verwuii («rn. Das Pronomen peraonnle nnd
P' ' id die Verwandt««^ -wnrt*r. Ip«ie. 1'.»

ü- >.vi Pronomen ytos m bei <lon Vorwai.
l'uitir. ^at4*r. i'ruter. boror. Vir. Vxor. Filiuv. Filia. (riiatnü. Gnata.
äuhluCKbetmchtnngen« Erster Abaabnitt. Wettbewerb der Verwandtachaft
chniit. Humerktiugen zur Lehre vom Mutterrocht. ~ Stellenverceicbniil. —

Vergleichende Grammatik
der

klassischen Sprachen.
Ein kurzes Handbuch für Studierende der klassischen Phil-

von

P. Qiles, M.-A.,
i ^jii'j.v liiHi i.c«.tmor am t.nimanu. ' •

' • und Roa^ior lu Com{>araliv«t i'ixilul

an <i«>i- I
^ C/itnbridge.

Autorisierte deutsche .Ausgabe, bes. von Joh. Hertel.

1896. 32 Bogen gr. 8^ M. 9.—.

Plerertch'



JAHRESBERICHT

Fortsehritte der klassischen

Itertumswissenschaft
begründet

vou

Conrad Bursian

herausgegeben

von

W. Kroll.

Filiitniiddreissioster Jahrsran»^.

1907.

Mit df*n Beiblättern

:

Bibliotheca philologica Biographisches Jahrbuch

classica für Altertumskunde.

Jfthrpin?? XXXIV (1907). JahrganfT XXX (1907).

Der ganzen Reihe

Band 133 bis 136.

Elttes üeft.

H:umI rXXXVr R SHtc I9S-197. - ]V.uv] rXXXVl A S.-itp 99—124.

Leipzig.

0, B. Ro Island.

KarlstrAfise 20.

Der Stibakri|it»onf»preiB de« „Jahresberichtes" (jillirlich erscheinen 12 Hefte)
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UvatheiL 2. Die Aiugrabitngen am Westabhang der Borg): Abbandlniigea

der philoL-hist Cl. d. Kgl. Sftchs. Oee. d. W. XYin (189^ L
Über Ziele und Methoden der griechischen Gteschichtaechreibung:

Rectoratswcclisel an der Universitftt Leipaig am 81. Oct. 1897. Rede des

antretenden Rectors.

Ein nenee f^ragment ans Lydue' Schrift de ostentis: Rh. M. LH
137-140.

Das Heroon des Themistokles in Magnesia am Maiaudros: ebd.

S. 140 -14:^

Ein inscUrittüclies Beispiel vou Kolometrie: ebd. S. 461—462.

1898.

Worte «imi CkdAchtnie an Otto Bibbeeki Berichte Qb. d. Verhandinngen

d. Kgl. Sftchs. Ges. d. Wies. PhiloL-hist Cl. L 177—190.

1899.

Das Königtum der lieilonistischen Zeit, insbesondere das von

Pcrgaraon: Histor. Vierteljahrsschrift II 297—322 (Festrede zu Königs

Geburtstag am 23, April d, .1.).

Besprechungen: A lexauder Oli v ieri, Codices Florentiui (Catal. cod.

astrol. Graec.) 1899: Dtsch. Lit-seitg. XX 58—60.

1900.

Wirtschaftliche Zustände in Ägypten w äluend der griechisch-römischen

Periode: Jahrb. f. Nat.-oek. n. Statist. F. III. XIX 771 -809(dieangekündi^to

Fortsetzung ist nicht erschienen, s. das Verseiehnis des wissenschaftlichen

Nachlasses II. c lOi

Besprechungen: A. Schöne, Die Weltclironik iWi* Eusebius in ihrer

Bearbeitung durch Hieronymus l'JOO: Dtsch. I.it.-ztg. XXI 2723—2726. —
ivodices Venetos deacripsemnt Guil. Kroll et AI. Olivieri (Catal. cod. astrol.

Graec. II): ebd. Sp. 3323-3325.

1901.

Ehrcndecret der Provinz Asia: Rh. M. XLVI 149—150.

Zur Metzer Alexander-Epitome : ebd. S. 150— 154.

Bemerkungen au grieehisehea Historikern (1. Heiodot in Thnrioi.

2. Aleianders Ephemeriden ond Ptolemaios. 8. Das Alezanderbnch des

Kallisthenes): ebd. S. 215—228.

SeliriftqaeUett nnd ilire Folgen: ebd. S. 818—820.

1902.

Zu den Handschriften der Silveo des Statins: Leipziger Studien XX
203-214.

Besprechungen: V. Huvelin, Les tablettes magiques et ]o droit

Romain 1900: Dtsch. Lit -zeitg. XXIII 5:33- 535. - Apollodors Clironik.

Eine Sammlung der Fragmente von Felix Jacobj: ebd. Sp. 2843—2846.

1903.

Athen: Panly-Wissowas Realencyelopftdie der classisehen Alter-

tnmswissensch. Supplement I Sp. 159—219 {im Sonderabdmck um ein

nützliches Register bereichert).

li«kfoloffB 100j (JaluMtoriAhi fttr lltMiniBswiaMiiMkaft. Bd. CXXXVIB). 13
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194 Cnrt Waehsmuth

Wort«' zum Gedäclitnis an 'rhcndor M'^nimsen, •resprochen am 14. Nt>-

\«'inlM'r 1903: Berichte üb. d. VerhauüiujigeQ der KgL Säcbiä. Ge». d. W.
Philol. bist. Cl. LV l.V» 174.

Be8pre< lMiugt*u: Codices Mediolan. deser. A. Martini et Dom.
Basöi. Codices Italicos praeter Floreutiuos, Mediolauenses, Rooianu:» descr.

Dom. Ba«8i, Fr. CnnMMit, A, Martini. AI. OÜTieri (Catal. cod. astxol. Graet.

IIL IV): Ptach. Lit-seitg. XXIV 1005—1096. — Cod. Vindobone&ses deser.

GuiL Kroll (GataL cod. astioL Graec; VI): ebd. Sp. 1887—18Sa

1904.

Friedrteh NietssclieB Gesammelte Briefe III 1 S. 1—162: Briefweduel
swischen Friedrich Nietuche und Friedrich Ritacbl, herausgegeben md
erläutert von C. W. (Proben dieser Einleitung und Ausgabe erschieiieii in

der Neuen Rund.scliau 1904 I 8. 257—276, 474—501).

Das Httfenwerk des Khodiers Timostheues : Rh. M. LXI 471—478
Zwei Kfii>itel aus der Bevölkerungsstatistik der alten Welt: 1. Die

Ziffer der B< \ '»Ikcriin^ A^y|>tenH. L*. Die Zahl der Teilnehmer au dem
Helvetierzuge üb v. CUr.: Beiträge zur alten Geschichte III 272—2Ö7.

1905.

Besprechungen: Codicum Ronianoruni partem jiriorem desor.

Fr. CuMJont et Fr. Boll (Catal. cod. astnd. Graec. V 1Ö04): Dt«^ch. Lit.-

zeitg. XX\'l —370. — Das Marmor Parium, herausgegeben und er-

läutert von Felix Jacobv: ebd. Sp. 480—i82.
.

III.

Wachsmuths wissenschaftlicher Nachlail.

I.

P ' Aus der I^ibliothek Wachsnuiths sind von den Angehr>rigen alle

Handexemplare seiner Werke, sowie ein Kouvolut der kleinereu Aufsätze.

Programme, Festreden und Rezensionen, die sämtlich mit handsehriltUdieB

Nachträgen und Berichtigungen versehen sind, der Bibliothek des KOmg-
lichen philologischen Seminars an der Universität Leipzig fibenrieseo

worden. Dieser Schenkung, deren Nummern ans dem Veneichnia der

Arbeiten Wachsmuths ersehen werden kOnnen, haben die Hinterbliebenen

eine Reihe von Autorentcxtcn sowie von philologischen Werkon und

einigen von fremder Hand herrähreudeu Collcgheften beigefügt, die

gleichfall.^ zahlreiche Notizen Wachsmuths aufweisen. Dieser Teil

des Nachlasses darf unter der Anfsiclit der Direktion des Lcip^itrer

Seminar.s iM-nutzt werden. Das mir vorliegende Verzeichnis ist nicht mit

bihlint^rrapliischcr (ienauigkeit zusammengestellt, kann aber gleichwohl

unin ilniklich hier wiedergegeben werden, da die einzelnen angeführtt-n

Werke erst durch die in sie eingetragenen Bemerkungen iiiren Wert er-

halten.
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Curt Waehsmath. 195

a) Ausgaben vun Schriftstellern.

Aeschylne, Peraae. Hgb. Teuffei.

Aeschylus, Prometheus (mit Notizeu von BÜBchls Hand).

Aristotcl<>8, 'A^Puitav nolirffn. Kd. KenyOU.

ArUtotelcs, De re publica. Ed. Bekker.

Cieero, De re publica. Ed. Moser.

Cleamedes, Zwei Ausgaben von Bake und Zitier.

DiodoruB. Ed. Bekker I—IV.
Diogenes Laertius nebst vielen Materialim: Vorarbeiten, besonders

Kollationen su einer Ausgabe, die von Edgar Martini benutst werden.

Pausaniae descriptio ards Athenarum. Ed. 0. Jahn (Editio prima et

seeuuda. 1860. 1880).

Polyaeui strategcuiata.

Polybin«. Ed. irultsch I-lil.

Posidouii Bhodii rt liquise. Coli. Bake.

Scnecae opera. Ed. Haas«".

Sententiarum sive capitum thcnloirlcuruiii jd-aecipuc, rx sacris et

profanis libris tomi tres j>er Antoniuin et Maximum mouaclios olim coUecti

etc. Christ. Froschoverus excudeb. Tiguri a. 1546.

Statii Silvao. Ed. Baohrens.

Stubaei eclogae. Ed. Gaisford.

Stobaeus. Ed. Meineke (Band 1 u. 2 in zwei Exemplaren).

Strabo. Ed. Meineke.

Taeiti dialogus. £d. Michaelis.

Theophrasts Charaktere. Ilgb. u. übers, von der Philolog. Gesellseh.

so Leipzig.
,
Mit vielen Materialien snr EAUrong.

Thucjdides. It. ed. Poppe. I.

Ps.-Xenophüu, De re publica Atheniensivm. Zwei Ausgaben von

Raltnka und Rirehhofll

b) Fremde VVerke und CoUeghefte.

Benizelos, nm^o$ftim $iifM»c CvXl(ytiaa$ Mtl iQft^9§v^ttütu, *Er

^AOifpais 1846.

Curtins, Stadtgeschichte von Athen.

B. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische

Altertum. I 1871.

Symbola philologorum Bonnensium in honorem Friderici Bitschelii

coUecU 1864.

AuBerdem eine Reihe CoUeghefte von fremder Hand:
Nipperdey, Kömische Staatsaltertfimer. Jena 1856/57.

Haupt, Vorlesungen fiber Propers.

Ritsehl, Metrik.

Kitsehl, Encyclopaedie und Methodologie der dassischen Philologie.

18*
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196 Cnrt Wachsmiith.

IL

Herr Prof. Dr. Rieh. Waehsmiith in Frankfurt a. H besitst nnSer

Briefen nnd persOnlieben Papieren eine Reihe ven Voilesnn^lieftenf

Mann8kn])ten und Matorialsammlnngen , die gleich&Ua nach einem mir
mitgeteilten Verzeidmia aiifge;:ählt neien.

Wie den ersten, so habe ich auch diesen Teil des Nachlasses nicht

selbst f^esehen und kann <lahor nur eini^o pdf <roiitliche Mitteilunir^n

aus dem Nekrolog, den Hermann l.ip'Jius verfalit hat, über den Zustand
und die Eigenart dieser Sammiuugcn wiedergeben.

a) Vorlesuugshefte.

Griechische Altertümer.

Aristophaiics A< haruer (nebst einem CoUegheft von Moritz Uanpt über

ilenselben Gegenataud).

Aristoteles' Politik (zu Seminarübungen). \' yff^rirafaiv noUrtiu?}

Griechische GeH«'hiclito, Vorlesungen und Materialien.

Kömische Geschichte, Vorlesungen und Muti rialien.

Geschichte der griechischen Literatur in alexandrinischer 2«eit.

€toa6bichte der grieehiaehen Literatur in rAmischer Zeit.

Qesehichte der rOmiacfaen Pioia nnd Tacitoa. Horas.

Antike Linder- und Völkerkunde (nebet Materialien).

Pompei.

Römische Staatsaltertfimer (awei ConvoluteX

Tacitus, Germania.

Thucydidea.
b) Manuskripte.

Athen (Mskr. des Artikels in Wissowas Realencyclopädie).

Einleitung in das Studium der alten Geschichte. Vier Bände nebst

Besprechungen und ein Heft mit Nachträgen. Wachf»muth hatte die Ab-
sicht ff. S. 705 seines Werkes), in geeigneten Zeiträumen besondere Fr-

L'än/.uii^^^lu't'te zw seinem Werke erscheinen zu lassen. Der Inlialt eines

solchen Heftes wird in seinem Nachlaß vorliegen.

Zu iStobaeus' Florilegium u. Verwandtem.

c) Materialsammlnngen und Gonrolnte.

1. Materialien zur Geschichte der griechischen Philosophie und

Wissenschaft.

2. Materialien zum neugriechischen Volksleben.

3. Varia (Ps -Xeuophou 'AUtirattuv nokiitia, Geschichte der griechischen

Philosophie u. dgl.).

4. Grieehische Granunatiker (2 C(mTolnte>

h. Zu den grieehiaehen Literarhiatorikeni.

6>. 28 Teffsehiedene Arbeiten. Varia.

7. Grammatiseh^metriachea.

8. Materialaammlung su grieehieehen und rihnisehen Autoien (in

Seminarflbungen)

9. Athenische Topographie (Briefwechsel awiachen ]>Orp£eld und

WachamuthX



Curt Wachsmuth. 197

10. AntikfiB Wirtschaftsleben unter den Ptolemäem.

11. Materialien zu Diogenes Laertios.

12. Ghrieehische Epigraphik.

18. Varia ans yendiiedenen Gebieten (7 Faszikel).

14. Kengriecbische Sprichwörter.

lo. Geschichte der alcxandriniscli-ht'lleaigtischen Welt und ihrer

Ciiltur (6 Couvolute für 3—4 Bamlc). H. Lipaius a. o. a, 0. S. 295 berichtet

• hierüber: „Auf drei Teih* war das Werk berechnet. Der erste sollte den

Freistaat Üli xlos, seine Politik, seine Verfassung, seinen Handel, seine

wissenschaftliche und Kun.stblüte behandeln, der zweite, ,. Ajjrvpten unter

den Ptolemäern'', sollte in zwei Bänden nicht bloß die «jcunzc Kinrichtnng

und \'erwrtltung, das religiöse, merkantile und uationalökononiieu li»- L«'ben

d(s Landes in allem Detail vorführen, sondern, da die literarische I*r<tduktion

der Zeit in Alexandria ihren Mittelpunkt hatte, die Geschichte fast der

ganzen damaligen Wissenschaft nmfassen. Den Schluß sollten in einem
dritten Teile die übrigen hellenistischen Beiche bilden, zuerst das per-

gamenische Beieh und die Attaler, dann das selenkidisch-syrische Beich,

zuletzt die kleineren asiatischen Beiche unter hellenistischen Herrschern.

Ein massenhaftes Uaterial Ton Notizen und Excerpteu aller Art hat sich

für dieses Werk wohlgeordnet iu Wachsmnths Nachlaß vorgefunden und
liefert den Beweis, wie das Ganze nach umfassenderen Gesichtspunkten

gej)lant war, als was seitdem veröffentlicht worden ist. Aber kaum hier

und da zeigt ein Blatt den ersten Ansatz zu einer Verarbeitung." »

16. Materialien zu Band II 2 der Stadt Athen (3 Kästen und 1 Con-

volut). H. Lii)8iu8 a. a. O. S. 294. „Für den ausstehenden Teil haben sich

nur wenige Blätter ausgearbeitet vorgefunden; im übrigen nur eine Samm-
lung von Materialien, überaus umfassend und wohl geordnet, aber nur

durch eine sehr kündige Hand yermOchten sie Leben und Gestalt zu ge-

winnen.*^

17. Briefe, Akten und BUtter aus den letzten Tagen.
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